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^mSScrlage üon Hermann (Softenotilc in ^cna ift ferner erfd^ienen:

ijr. S. broc^. 13 Tll

— — Schöpfung oder Entstehung? Aphorismen zur Entwicke-

lung des organischen Lebens, gr. 8. broch. 10 Mk.

Crladstone? W. E., Verfasser von Juventus mundi, Homer und
sein Zeitalter. Eine Untersuchung über die Zeit und
das Vaterland Homer' s. Autorisirte und auf Veranlassung

des Verfassers übertragene deutsche Ausgabe. Von Dr. phil. D.

Band an, früher Professor an der Universität zu New-York. gr. 8.

broch. 6 Mk.

^e6en. SSerfud^ einer ^I)t;fioIogte beS @rbförper§. 9la(i) ben 511=

üerläffigften gorfcöungen bargeftettt für (Sebtlbete aller tStänbe.

2. 9(ufl. 2 S3be. S. brocJ). 10 9JJ!., eleg. in Slob. geb. 11 ml 50 ^f.

|)ie ^ttft, i^x liefen, Mcn unh ptrfien mit S3e5ief)ung

öuf bie geograp^ifc£)e SBerbrettung ber "iBftansen, %i)in-t unb 9Jien=

fi^enracen. Sluf ©rnnblage ber guüerläffigften ?^orfc^ungen. (@r =

gän^ung^banb ^n: „Sie @rbe, tl^r 58au unb organifd^e^

Öeben.'O 2. 2(ufl. gr. 8. broc^. 4 mi, eleg. geb. 5 mi 50 $f.

^nhhoä, Sit ^ofittf pic ^ntfle^mtg t>cx ^iviüfaimi ttnb ber

^t^uftanb bes ^ilenfc^engeft^CcfT^t^^ , erläutert burd) bny innere

unb äußere l'eben ber 2BiIben. Slutorifirte 3lu§gabe. 9kd^ ber

3. üermelirten Stuflage ou§ bem ®nglifd)en öon 31. ^affoiü. SJiit

Einleitung üon ^rofeffor Dr. 9tuboIf SSirdjolü. 9Jiit 20 Sßuftv-

in |)oIäjd)n. unb 6 Iitl)ogr. STafeln. gr. 8. ©leg. broc^. 12 Wll

©leg. geb. 13 mi 80 'lß\.

pie t)orgefrf;tcf;fKd)e Beif. erläutert bnrd) bie Ueberrefte

beä 2tltertt)um§ unb bie ©itten unb ©ebräuc^e ber je|igen äöilben.

'^(utoriftrte 3tu§gabe ^Tcad) ber 3. Sluftage au§ bem @ngtifd)en üon

n. ^affolD. SDZit Einleitung üon ^srofeffor Dr. Ütubolf S^ird^olu.

2 «Bbe. aJtit 228 Sttuftr. in §oIsfrf)n. unb 4 Uttiogr. 2;afeln in

5-arbenbrucf. gr. 8. ©leg. brod). 17 Wl ©leg. geb. 18 Til SO ^f.

Manic^auitf "^ani, ^rofeffor tn gtorenj, pie l^^t;fiofogie ber

^ieße. Slutor. 3lu§g. 2(u§ bem ^tal. üon Dr. Ebuarb Engel,

gr. 8. broc^. 7 mi 50 ^f., geb. 9 dM.

3l>lax^, ^U ©, Das ^beal* unb bie Gegenwart. 8. brocf).

4 mi 50 ^f.



ä^lc^li)^/ Dl. d»^ ^tfbcr am Ventf^tanb^ ^ox^ext gr. 8.

Merkens, Heiuricll, Das Gastmahl des Trimalchio. Ein Cul-

tur- und Sittengemälde aus der Zeit des Kaisers" Nero. Nach
den Satiren des Petronius. gr. 8. Eleg. broch. 1 Mk. 80 Pf.

Müller, Joseplms, Die nordische Bronzezeit und deren Pe-

riodentheilung. Autorisirte Ausgabe für Deutschland. Aus

dem Dänischen von J. Mestorf. Mit 47 Holzschnitten, gr. S.

broch. 4 Mk.

Poesche, Theodor, Die Arier. Ein Beitrag zur historischen

Anthropologie, gr. S. broch. 5 Mk.

Reich, Dr. Eduard, Studien über die Frauen, gr. 8. broch.

12 Mk.

— — Studien über die Volksseele aus dem Gesichtspunkte der

Physiologie und H3'gieine. 2. Aufl. gr. 8. broch. 12 Mk.

— — Fortpflanzung^ und Vermehrung des Menschen aus

dem Gesichtspunkte der Physiologie und Bevölkerungslehre be-

trachtet. 8. broch. 12 Mk.

Schnitze, Yictor, Die Katakomben von San Gennaro dei

Poveri in Neapel. Eine kvinsthistorische Studie. Mit 10 li-

thogr. Tafeln, gr. 8. broch. 4 Mk. 80 Pf.

Schwartz, Dr. J. L. W., Dir- d. Königl. Friedr. Wilh. Gymnasimus

zu Posen. Der Ursprung der Stamm- und Gründungs-Sage

Roms unter dem ßetiex indogermanischer Mythen, gr. S. broch.

1 Mk. ÜÜ Pf.

ipanbbiid) iilv (Lyebilbete aller ©täube, jum ©elbftftubium fotote 311111

(^et)raiid)e für (^eleln-ten=, ^xm]U unb ©eiuerbefc^ulen. SeE.=8. 9)iit

1Ü6 tu beu Iej.:t iiebrucfteu |)olfifd)uittcu. 3u ^'leö- tUuftr. Uiu|rf)lag

brod). b 'Mt., iu ^^albfräbb. lo 'Ml

3^icfe, Dr. ($'t»mun^/ ^niuatbocent, pie ^ttf«)idicrttttg$gefd)i(^te

bcr '5?or|lcfl'ttngi'u uom Bujlattbc nad) Öcm Sobe. 5(uf ©runb

üerflleidjeubcr 9ieltcpDU!öfcivjd}uuii bargefteüt. (iin ftarfer 33oub.

cjr. s. brod). lo d)lt.

^iclici" jrrctti'i'öcftttttuuö Uttb ^cid)enyerBi:cttnttttö. ©in

a^ortrng. gr. s. brod). 75 '^-^f-

pic lu'lictt pmibcr von ^em. ©tu löeitrag äur ®ejd)id)te

ber Stäbteuialjr3eid)cu. gr. s. broi^. 70 '^^f.
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Ö r m r t.

@§ gibt nur ein Sßotf auf bor @rbc unb int gefammtcn Saufe

ber 5[Renfd^engefd)i(f)te, bem W (£f)re ju teil getuorben ift, bafj feine

gefainmte fagenfjafte unb gefd^id^tlid^e Ueberlieferung Don 5tnfang big

duhe aU unantoftbare SBa^r^cit unb feine gefammte Siteratur, Uictd^e

entftanb fo lange e^ in feinem ißaterlanbe lebte, aU göttüc^e Offen*

barung betrad^tet njurbe unb nodf) lüivb, unb slüar nic^t ctloa nur

oon bem betreffenbcn 3?o(fe aüein, fonbern t>on §unberten non Wih
lionen ber oerfc^iebenften SSöIfer. SDiefe^ $8oIt ift haS^ jübifd^e,

unb ber (Srfolg, ben e§ bamit errungen, öerbient e^ ba^er luol, ha^

ber fultnrgefd^ic^ttic^en (Snttüirfehmg beSfelben eine befonbere 5tuf=

merffamfeit gett)ibmet luirb. ^loä) anbere (Sigentümlic^feiten jeic^nen

inbeffen tta^^ jübifd^e 9So(! öor anberen iöölfern an^. (5s \)at unge*

aditet feiner B^^f^^'f"""!! unter ben 9Zationen ber gefammten (Srbe

überaü feine d^arafteriftifc^eu ©igenfc^aften belüalirt. d^- ift nic^t, wk
etiüa bie ''^(rmenier, in fremben öänbern eine ab gef(^ (offene Kolonie

ober tüie bie 3i9fii«er eine »erachtete .f)efe geblieben, fonbern l^at

fiel), ungeachtet ber SBaf^rung feinet Sbarafter§, überall eine getoiffe

©eltung jn üerfcfiaffen gelüufet, ^at felbft im ßuftanbc ber ^ßerac^tung,

Unterbrüdung unb S^erfolgung manigfacben (Sinfluf? auf feine llm=

gebung ausgeübt unb ift cnblic^, au^ ben il^m narfiteiligen !öcrl)ältnif=

fen befreit, im S^efi^e manigfacbcr, befonbcr§ finanzieller Wladjt in

ber 2öelt.

Uebcr biefe« S^olf I)aben fid) in (Volgc beffen hie fonberbarften

unb roiberfpred^enbften Urteile au§gebilbet, 5H)ifd)en n^elc^en bie rid^tige

3)titte unb bü§ öernünftigc ^iJafe jn finben bie 5(ufgabe biefe§ 93u(^e§

ift. '^k ©efinnungsgenoffen 3ener, loelc^c in früheren Reiten bie

Suben untcrbrüdt unb verfolgt Ijaben, fahren noc^ ftet^^ fort hie§ ju

tun ober wenigften§ ju uninfdien, iüä^renb bagegen ^venc, tüeld^e bie

pDÜtifc^en unb rcligiöfen ?veinbe bor ©rftercn finb, bie 3ubcn nic^t
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VI

aar cum ^^^öfra mo^ iKiteiMgea, fo<iä>ent ^na ^eii Mr^ertlk^ai mb

n|ae Sipdiffr, im Ws ^abea 6ad|it%tät iDdafa|ca §v laiea.

tBu iRrfn ^fc ^lAoi Me^er Mifitnfi^ai ho^ fisidngair iDtbcr

mr iiB<| gt§€ii 'jpx |n|lBip aa^ Ernai oodbem nüraralai ober ien=

fheas iMiIrwi^i mb tax imfiiaif^^W^ lie giirttphfrlinifl tbvtt

'Rsltaz , fmmi. m ü^ .ÖeiBiat, oB öe l)«r 3gJtik£eiiuuig, iMniftdlai

ni an Wk ittrpn ^itea 6il traf bk @egtB&Nnt iKifiri^ SSir

ßnuuBi lic§ SB ^0 c^OTp al^ ferär ^hIcx Mrat ber Umnrjiid^iäMiitjkK %tt

ftBKK gdentt^ EBboB Mr |Mbd£ tk6e ^roDibe aoS (Sc^ilMtie IRciraer

^ter i|pCT sefnäcB^ als ^lodoider ait dlkbeni iKe\t& ^ßoStt^ üt

faoraKt fmlidi CEier «xües ^ititisaalitalai o«r; afrCT Med i^ gerade

eös @fniäfe, ^e ^jib«a gUic| osiscia Satimifm ^s äetra^lai iaü>

BÜ^ oiaa^Bäiüetfe, oM ge^iijiesBiEieE eräe @{cte >jer flSecnifü^ft ari::

ISpnaua, feice i^ Moiäeii $€ieBr£r ton.

Sie eigeBtiati^ ^IdtBBgfi]! tseic^ bk .^adea gi^OD^Ki as£;^£a

^SstöneB o^ 9tefi§nmex gerotem ^Hb, oeilKm&ii ^. aAgcfe^ai imw

der 'äatontöt, ai€li:^£ i^ie Sitetalxr to eauoB grvjsoi 2cile der

SBei^||ec£ enoaxtai ^, ^a^ßiaß^ beat ünspaBli«, ba| fie do:?

eiBi^ bc^e^embe S^ ^ab, bä ben üdtgin oidi ^iiatimalität 511«

I—mealaffleg. 3eb^ anbei«: ^i^t!^ skIj^ aif^pnaiglic^ eine beiosbere

ftdi§Eos fir p& bette, ift eBtaDcbei: SKtenscgasen «bei ^ bc^cb

fesaer jttf|i«Bg^B|rgB üdiigtini bs^ oabeie @tfaiäeBdfaxBKn e^m js^tt

bexfeibea ecse aexe }pU^ aBgeasaDBea. IIatrr|esaa§eB fhib toatB ÜysU

mtaißam mt eigcaai SriiguaeB bk Slij^ccT, ^Iraifer a. f. m.; bse

^ßec^ ^ffiboi aebea bem S/'na^aismaä^ gxvGifteBtdliS aab bie :^Bbcr

aebcB ben Sni|BBaaiiSBais aeiaexatei^ bca :^f6sBi, bie ^leg^qiPter

ftfabcBfettea (aöt ?la4aa|aff eiaer HeoKa 6|cijpteBJid^ytr ^ S^nu«^

fea B]^ dafNOKC adoi i|iai «fiea ^aabcBäfacBKa bea ^al^^raaS
aagexsanDCB; bie @nec|ea, ^taler, &amuaKU, SeÜtea, SiotDex, ^iBnea,

WirfilnKT, peiaaaex a. f. ». |abea i^ olle Wdasm ant bcai

gJpiijIrBtaM 9atBaji(|t ^Mn fe|ft e§ ak|l «a ^abea, aieli^ (^nfkea

»bez Sb^anaebaaeT geMvcbea fisb; ober jpe oecftlBäabea gegeaabec

ber gcilaa SUHß i|ce§ ^Balk§, taddft üßtm 0taabca trea gelliebea

ff, aab B06 geriastr ipt bie 3^^ ^oo^r iDtU|e oa^ eNntapin^

90c ^xbcstBOi nbng/fttrtevL jpab, o^|^^ bie ^Sefe^raag ga rioer

jfciitiB'aaliriigiaa »^ ffl^g»amag tum beai biefdbe beCtaaeabeB ^ße



vn

^^edjieTtm^ Snnra Stsa im. 2^ teä Seittefignan, h. Ip. jrae

iMtöc ^BKiT bm6 fleiipraciiini a@ ciatc ^BufnBunfipiB t iipüiioi

giii»6Lliuig. ^ «^ bcK Diiil^iBiT, ^C5 eittüfeaiMK, l«&

{Hü lea ^[i^artn. ni Wr Sf<«. icc oS ^er «rtoiäMl^i 9di^

i^im aril 3^ila^ fiKf^MCX' vk^ dfciiplM^CT fffiMillii JKAiwuga}, Shdkk

^dp^ »er eiräeSai 8a9=tst nt^ 'Sttmg^-: . _ . ::o^ »öi c§ ftdü

aar fir ^ä^ ksc^Kf itmc ni ncaif^ ix nefipifet l3qiE|aBi

öae faSamwCüü^ ^oIck; ss ka !«§ gdi^ liai. ®b StOmäät

faaa fa fat $i^fpi% fda aae cia ^cMbict. da ^oaearc |a gatSa»

^wana^oaer am esa WtuuMaaa. eia XalniäDr ü tßi fSknk wm ta.

3«BiaWr;, ^sa)« oicr aoa JIdiau» foaa aar cia ^taie oaa Mft*

IJawaiaBg fda, aäe S^iatmia rlgricigti aar öx J^iai«. S'^uaelünaBCK

aar fia Ißcrfer. fia^i^atiöcffiarr aar da &iimek a. f. ml fü ^
bairr d» ^rrage, sk da ^däc iagiddli ^i^ Uäbtm wA
gfter %i§iäpriger darr oiäaB fkin« laaiai fiooi, a^ ^^raa;

ie^ «ifetKr ^ l*^<i^ irafe. aa» aaria iijuua , af§ lobd WS
lefigiaüe eiflaeal ia Sctni|t Ssott aai «aa td fklaallaag Höa
^ra^r ia bca l3csW# ttßa^Sin Ib^ife&sfiMdt finwa Ciaa. kk

3B# leftr fera &§L gg ift aiec dgratiTtiB^ig aa^ laii dag %aaSmtkt,

ba% fe ^ibea. laeiil« i|iK fhüpav caigeicB. »i,^i|aBiPl iM M
taafea lafea, asA «af i^ür arii|»iB$£äfeir ilatiassitii «apAlrB, a^
aeaa caifi mM bem €liaia:fö<;r. baA bcna iUnaxa£c aa%efeca

ü(6 ai^ waifc cli ^lia, faiidaB af# 3>aiid|t. graqaiea.

3. i all. fülea. afel^aa bide yaii—üillilra a^ lift|e aa» bcr^aäe

aiA bm SftnieitaH mAl^ fi taa |aics. ^aar fa^apui aail

9tdr ia ifenr Ibi^iiaB ootiam^e ^lüca. i# äÜ ^Tca^^e a. f. üu

^fi^n. lafctät^iHl irära« aa wfitiä|ea ttyiry|riiiTa ber

^latna. aatcr »cti^ m CdK% »ic da !giiSfor. da Gireaaeai a. fL:

aber baaebea Ifeibai ür buaaaiüiatia ^idMa aav ai^fcfcfea aaa bn
SIcfisiaa. ^r ftffisiva aa a# it aSoMi^ Sna &iättaä%. nma
9a6Bm a^ßs^fimm wa^ aan Uam fegai ^caialn «da a^ ciatr

ghäkagfaiM aa|d||ürai. b«e ii| bcr btttiif^at . aB daeriali|ca.

3ie ii6 bcr faüaR^foi S«cM|e Miral. »k bir firtM^^e^ IDcr

IlalerfAid» üt fnffiift bcr. ba% bir bcatf^ca SiMSta aad|iMI|#e

vra fttfiaauamg aitb. bie ^abca titx wutlL fSs §9t |aar aai|

'^aiikfec;, bi? saa fBrsa«p^R. @af3!aiA<Ra. fbnvca slaaaDaEa. |a Ia*
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fliir gon.^e Sanbe^^teile unb ^rouiiijen üou flaiüifdier i^erfunft, \i\t

aber bte beutfd)e @))ra(f)e angenommen Ijaben (luir f:pred^en tjier nt^t

uon ben 6Io§ ^olitifd^en 5Inge()öngen be§ beutfd^en ateic^e^o, iuel(^c

bie jlan:)ti(^e Sprache bel^alten §at)en, ebenfoluenig üon ben 9tei(^s=

iintertonen bänifd^er nnb franjöjifd^er *L>iationaIität, bie jic^ noc^ nid^t

barein ftnben fönnen, S)eutfd)e i\\ j'ein). SOcit ben ^uben ift e§ iebodj

etwagi ganj 5{nberey. Söä^renb '^xt ^lac^fommen flüchtiger franko*

fifd^er ^ugenoten unb bie don @Ialt)en ftammenben 9)iedlenburger,

^Branbenburger, @d)Iefier, ©ac^fen ii.
f. tu. nidjt bnran benfen, f^ran=

3ofen ober Slawen fein ,^u looHen, betonen felbft jene beutfdjj fpred^eubtn

nnb fid§ Q.\i beutfd^en Stngelegentieiten beteiligenben ^uben, ipetdbe

jueber l^ebräifd) öerfteben, nocf) bie mofaifd^en ©ebote I)alten, fort

nnb fort i^r ^u^entum, finb ftolj barauf fic^ ^nben ,^n nennen unb

unterbrüden \i^, tno fie über bie treffe ju öerfügen l)aben, jebe, aud)

"^xt teifefte (Srloä^nung einer Sc^attenfeite be§ ^ubentunK'.

S)ie)e löeliarrlid^feit im Qubentnm auc^ unter ganj neränberten,

feinen ölteren 3uftänben möglid^ft nnätintic^en 95ert)ättniffen ift nid^t

anber§ ju erflären al^ burd) eine fjöd^ft bebeutfame Eigenart biefei?

3.^olfe§, bie fid) in it)ren ©rnnb^ügen loöt)renb einer @efd)icf)te üon

mel^r alg breitaufenb 3at)reu unter ben fd^idfal^öollftcn ©rtebniffen

aufredet ert)alten tonnte. S^iefe ©igenart äußert fid) nun aber na=

nientlid^ and) burc^ ein geluiffe^ I)eftige;o Sprangen nad) S3efi^, SJiad^t

unb (Siuftufi, nnb biefe§ t)at in neuefter ^txi eine neue fog. 3"^^"^

frage beroorgernfen. ^ie alte ^ubenfrage, njelc^e je|t grö^tenteib

erlebigt ober, tüie in Ütumänieu, in ber (Srlebigung begriffen ift,

lautete: foHen '^xt Suben gleid)e 9ted)te mit ben ^JCngeprigen ber 'im

SDie^rljeit umfaffenben Üteligion crbalten? 4^ie neue .^ubenfrage lautet:

SoUcn ^xt ^uben eine größere il>iadit unb einen grö§ern (äinflufs

erlangen, al» ibnen il^rer Stngal)! gemö^ äutommt? Slbfid^tlidi ftellen

unr 'iyxt fyrage nid^t fo, wie fic \>xi geinbe aller geiftigen ^^rei^eit

unb olle« 3"0Vtfd)ritte§ fteHen, nämlid): Sollen nid)t \At Sw^'en in

eine untergeorbnete, benachteiligte Stellung surüdgebrängt ober gar

©ewaltfdjritte gegen fie unternommen loerbenV (Sine fold^e ?^rage=

fteHung, wenn auc^ nic^t wörtlid) fo, aber bcm Sinne nad^, rid^tet

fid^ felbft al§ ein Diüdfd^ritt oon ber Kultur gur 93arborei unb als?

eine S5erle^ung be^ ©efefee^ ber menfc^li(^en gortentwidelung. Ueber=

bics aber wiberfpric^t irgenb weldje S3enad^teiligung auy ©rünben

ber 9iationaIttät ober Üleligion ben (SJrnnbfäfecn , auf welchen bie

Ü^erfaffungen ber beftel)enbcn Statcu bernlicn, unb eine fold^e $8e=
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narf)teiligung Iä§t firf) ba^er fieute unter feinen Umftänbcn ntel^r

burd^füljren ; e§ fe^It t^r fottiol jeht öernünftige gornt, in bie fie ju

bringen roäre, aU jtht unparteiifdie S3ered^tigung.

®ie ertt)ä!^nte neue Subenfrage nun ift eine feftr fc^tuierige, in»

bem einerfeit§ ber 33egriff ,,3«^^" nid)t fo leicht feftjufteflen ift tt)ie

man ntol glaubt nnb anberjcit? ein @ti*eben wad) ungebü^rlid^er 93iacl^t

auc^ nid)t leirfit benjiefen löerben fann. 3"crft fragt ficf), ob unter

,,^vuben" bie Slbfömmlingc ber jübifcfien 9iation ober bie 9ln§änger

bee iübif(f)en (mofaifd^en) ©lauben« öcrftanben werben foüen. ^anbelt

e§ \\ii) nun tebigtic^ um bie 5t6ftammung uon ^u^^" ««^ fott bem=

Sufolge tein Unterfc{)ieb ^wifc^en getauften unb ungetauften ^uben

gcmad^t luerben, fo fragt e^ fic^, inoran man hk Suben !ennt. 2)er

2;t)))U§ ift burc^au6 feine ^uüerlöffige Sacpe; e» gibt Suben ol^ne unb

Slid^tjuben mit bem ^^u^uä, bcn man a(§ jübifcE) annimmt, ©benfo

oer|äIt eÄ fid) mit ^cn ^Jiamen; esi gibt altdjriftlid^e gamitien mit

altteftamentlid^en Dornen, §. So. '3:a'oih, Qad)avia§; unb oicie Dramen,

wie SDleDer, Sömenberg nnb bergt, fommen hd ^subcn unb ©ermanen

üor. 3ft es^ and) bei ben meiften getoufteu unb ungetauften ^uben

notorifdi, bafs fie bem i^olfe gfrael entftammen, fo fann bie§ bod^

namentlidj bei ben ©etaufteu in S?ergeffeuf)eit geraten ober gar un=

befannt bleiben, luenn bie ^Setreffenbeu uid)t in ifjrer ^eimat leben.

Ungetaufte foU'ol ai§> getaufte ^suben aber fönnen oon SZiditjuben

ftammen, bie einft jum ^ubentum übergetreten finb, wag früf)cr bi;?-

uicilen oorfam. G§ läBt fid) alfo tjier feine Siegel auffteüen, —
ebenfoioenig aber auct), U'enn man ben ©tauben ,^ur 9lid^tfd)nur

nimmt; benn e;* gibt and) ungetaufte ^ubcu, iuelctie lueber '^ibd

woii) 'Satmub aU 2tutorität auerfennen, feine fübifc^en ©ebräuc^e

mitmadfieu unb befolgen unb feiner Sijuagogeugemeinbe angefroren,

atfo faftifd) aud) feine '^ühm bem ©tauben nac^ finb. 2}a^ aber

hk 2l)nagogenmitgIieber gefäf)rtid)er uuircn ate bie ungläubigen I^uben,

ift nod) nie behauptet morben.

5lud) ob ^semaub nad) uugebüf)rlid)er Wad)t ftrebe, Iä§t ;fi(^

nic^t feftftetteu. ^Jtud) t£f)rifteu ftreben üieffad) nad) einer if)nen nii^t

gebül^renben älkd)t; loenn ba^er Quben foId)e§ tun unb S^riften

^ierburd) fid^ benadjteiligt finbeu, fo läBt fid) fein anbere§ SJlittel

aninenben aU bie Slonfurrenj. STie dljriften, bejiebungc^toeife bie

bem im betreffenben Sanbe ureintjeimif(^en SBoIfe ange^origen (3tat§=

bürger f)aben ja immer bie Wlc^vl^eit unb e§ ftet)t in il)rer 9)iad^t,

ein ungebüt;rlid^e§ ©mporfommeu ber S^'^^n ,^u oert)inbern. 2:un



fie bicy ni^t, 6cnii|en \k itire 9JJe^rf)eit nid^t, fo f)abm fie e§ fid^

fefbft 3U§ufcE)ret6en, lüenn fie öon ben Suben überflügelt inerben.

9ii(^tjiiben, mid)c ^uben 311 Slbgeorbneten, SSenmten u. f. tu. roäl^Ien

molleii, !önneit nid^t baraii üerf)iubert werbeu unb ourf) eine Slgtta*

tion lüirb fie fdjtrerlid^ öon if)rem SStflen abbringen. @§ lä^t ficE)

alfo f(^Iediterbing§ nid^t§ machen, aU ber Sac^e il)ren Sanf ju Inffen;

^^flid)t ber 235iffenfc^aft nnb '!;*iterotnr ift e§ aber, Ungel^örigfeiten nnb

Slu§fcE)rettnngen onf jübifc^er lüie auf nid^itjübifd^er Seite unparteilich

unb f(i)onungßIoÄ tritifd) gu beleuctiten unb ju bekämpfen.

^nbent tt)ir beäüglid) alleS 9Mbern auf ben Ze^t be§ iöudic^

DertDcifen, f)offen wir mit bemfelben einem 33ebürfniß entgegenge*

fommen gu fein unb in unferer Gattung hk golbene SJMtte getroffen

5U ijabcn. SSenn m\§ bie einfeitigeu ^ubenfrennbe al^ ^ubenfeinb

unb bie fanatif(|en ^vubenfeinbe aU Subenfrennb üerfc^reien, fo wirb

un§ bieg ein B^ic^en fein, ha'Q lüir un§ ber ftrengften Unporteilidfifeit

befiiffen ^aben.

3üric^, ^ieuiofjr ISSU.

per ^etfajfet.
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^ie alten ^^ci>väcv.

2)ag „^eilige fionb",

®a§ SSatertanb ber Hebräer ober ^^^o^I^^tf" ^^^ fomit auc^

ber fpäteren ^nhm ift folüol nad^ ber Uekrlieferung ai§ nad^ ge=

j(^i(f)tHd)en ßeugnijfen ^^aläftiua, früher Kanaan, b. ^. 9lieber=

ianb, ber jüblic^e %di ©ijr ien§, be§ 2anbe§ am öftIicJ)en Ufer be^

a}iittelmeere§. Qn btejem Sanbe, ba§ in ber ©rö^e etoa SÖelgien

ober SBürtemkrg unb S3aben entfprirf)t, finb bte |)ebräer gum S5ol!e

getoorben, in biefem |aben jie Staaten gegrünbet, in biefem if)rer

S^eligton bie ^^orm gegeben, toeld^e bie ^errj(f)enbe unb rf)arafteriftif(f)e

unter it)nen geblieben i)"t.

^aläftina, b. §. ba§ Sonb ber gilifter, ift ein neuer S^ame beg

2anbe§; ber fjebröifd)en Siteratur ift er unbefannt; biefelbe nennt ba§

Sanb: Kanaan. SDaffelbe beftetjt, trie ganj @t)rien, oon bem e§ hk
füblicf)e ^älfte bilbet, au§ jtoei Don 9Zorben nac^ 8üben ftretc^enben

|)öf)en5Ügen, n^etc^e im Dften bie SBüfte, im SBeften hk 9Jtitte(meer=

füfle unb ätt)ifd^en fic^ eine S5ertiefung fjaben, Ujelc^e fic^ Weit tiefer

fen!t, alg bie entf^rerfienbe in @l)rien, nämlic^ über öierfjunbert SJJeter

unter ben SJieere^f^iegel. 2)er tüeftli(^e .^ö^engug, ha§ breite §0(^=

Ianb üon Kanaan, te^nt fid^ im SJorben an ben mächtigen Libanon

unb befleljt im ©inselnen au§ ben @5ebirg^^gru|}pen üiaftali, Xabox,

|)ermon, ©ilboa, i'armet, ©fraim unb '^nha, toeldjen im äu^er-

ften ©üben ber ©ebirgöftocf be^ Sinai auf feiner breiecfförmigen

^albinfel gwifc^en ben beibeu Strmen ht§ Ütoten SDJeereS folgt. --S^^er

öftlid^e ^öfjeuäug (etjut fid) an ben Stntilibanon unb |)ermon, befteljt



ober im Uebrigen au§ bebeutungS^ unb namenlosen 2Büften)3latten,

bte äujammen ha§ Dftjorbanlanb, ®i(eab ober ^eräa bitben. S)ie

SSertiefung gWifcJien beiben ^ö^engügen fenft fic^ oon il^rem ^u(ntina=

tton§|)un!t im %ah SSaalbef gtüifd^en ötbanon unb §tnttIibanon, ettna

1300 aj?eter über SJieer, fübtoärtS erft bem Öeonte§ ober Öitani

unb fobann bem ^orbon naifi jum @ee aJJerom unb barouf jum @ee
©enefaret, ber bereits gtoei^unbert SJJeter tiefer aU ba§ SDiittelmeer

liegt. SSon bo an fin!t fie bi§ gur 9Jiünbung be§ ^orban in ba§

2:obte aJieer auf bte bereite erföä^nte bebeutenbfte Xiefe, um bann

weiter fübh)ärt§ im '^ahi d Strabi toieber aufpfteigen, unb gtoar bi§

breifiunbert 9Jieter über SJleer, unb enbli(fi jum 9loten 9)Jeer !E)erab

auf§ yieut ju fin!en. @o ift t>a§ 2Safferft)ftem be§ ^orban, biefe

|>auptaber be§ t)ebräif(f)en Sanbe§, eine§ ber merfloürbigften auf ber

@rbe, unb ber abflu^Iofe SBafferfpiegel, in bem e§ enbet, jugleict) ber

tiefftgelegene unb ber tieffte @ee ber (Srbe. 2)iefe§ ben $8obenfee an

®rö^e tüenig übertreffenbe „2;obte äReer", in n^etc^em nirf|t§ Sebenbe§

fortfommt unb nur 2(§falt umf)erfd^lüimmt, füllt tool einen alten Krater,

unb fein ©runb liegt taufenb 9}leter tiefer ai§ bie 9Jieere§fIäcf)e; fein

füblirf)fter S^eil bilbet einen feierten ©aigfumpf. ^ie Ufer be§ Xobten

9Keere§ unb be§ untern Qorban finb hie einzige ©egenb be§ Sanbe§,

in tüetcEier ^olmen gebei^en. 2tu§ biefer ^iefe füliren fteite unb

rou^e ^äffe auf hit ^od^^tatte öon Kanaan. ®iefe le^tere reid^t nur

an einem einzigen fünfte bi§ gum ajiittelmeer, nömlic^ im 9iorboften

mit bem Marmel. 33ebeutenb finb alle il^re ©r^ebungen nid^t. ®er

(^hal unb ©erifim bei ©ic^em ^aben 800, ber Delberg hei Serufa*

lern 900, hit J)öcbfte @pi|e, ha§ (grab (Samueln, 1000 SJJeter ^ö^e.

S)er j^abor erreid^t nid^t einmal 600 9}leter. ^ö'f)er fteigen bie nid^t

me^r ju Kanaan gef)ijrenben, aber beffen (S^efd^id^te berül^renben Si=

banou mit 2700 unb Stntilibonon nebft ^ermon mit über 3000 SJJeter.

5lm toeftlid^en 9tanbe ber §odE)|)Iatte jiet^t fid§ hit Süftenebene l^in,

ft)elrf)e ben gefammten SJieereSftranb @t)rien§, mit Unterbrecfiung burd^

ben Marmel, einnimmt unb al§ ^ei^, feuct)t unb frud^tbar, aber un=

gefunb gefcf)ilbert loirb. ^l^re 2;eile finb in ^aläftina bie (Sbenen

@efela im ©üben unb ©aron im Siorben.

^n ber altern B^it toar ^atäftina äufierft frucf)tbar. ^a§ „ßanb,

njorin Tlit(i) unb §onig flo^", erzeugte ^orn unb Dbfl aller Strten

in reicE)cr SJlenge, bann SSiel), 33ienen unb gifdje. SBilbe ^iere toaren

fetten, ©ine gemäßigte ^i^e, om 9J?eere milb, auf ben §oc^fläd^en

aber auStrodneiib, dt)aröfterifirte haS ^limo. (Sine Stegenseit bauerte

üom Dttober bi§ 9Jiitte ©ejcmber; üon bo bi§ SUlitte f^ebruor folgte

ein SBinter mit feltenem unb nie onbouernbem ©ctinee; bonn begonnen

bereits bie iööimie gu blüfien; tjon 5[Ritte ?IpriI an reifte bo§ ®e=

treibe unb" tourbe ^itte ^uni geerntet; in ber regenlofen Qdt bi§



ajiitte Sluguft folgte i^m ba» Db^t unb in ber tüärmften U§ SJiitte

DftoBer ber SBein. @o 5ät)Iteu bie alten Hebräer ferf)§ Sa|re§5etteu,

jebe bon smei ajionaten. '»otogen be§ ßanbe§ tt)aren ber au§ Arabien

|er glülenb we^enbe unb atle§ ^ftarijenleben oerfengenbe ©omurn

unb hk eben baffelbe aufge^renben .^eufc^redenfd)iüärme. SJlan afe

biefe ^njefteu folrol frijc^ al§ gebörrt. plagen ber 9)ienf(^en waren

ber burc^ Unreinlid)feit t)eröorgerufene 5Xugfa^, ber bie Hebräer bei

ifiren 5)la(^barn in fc^Iimmen Stuf brachte, unb i>ie au§ Sleg^pten

toieberl^olt eingefd^tep^te ^eft.

JjDciter ^ßfdjnitt.

^a§ ^ Ott ^§xacl

Sn bem eWn ben ^auptjügen na^ gef(f)ilberten Öanbe nun Ieb=

ten, foföeit bie ®efd)ic^te bieg ju ergrünben öermag, ftet» 3Söt!er eine§

in SSorberafien unb 9^orbafrifa oerbreiteten (Stammet, tüetc^en« man,

nadf) einem in ber ^^ibel genannten ©tammüater, 9ioal)'§ ©oiin ©em,

tion bem hk bagugefiörigen iöölfer größtenteils abgeleitet tüurben, ben

femitifc^en p nennen jidE) gelüöf)nt ^at. Dft luirb inbejfen ber*

jenige Seil biefe» großen !ööI!erftomme§, n^eld^er 3lfrifa beluo^nt unb

ben afiatifc^en ©emiten in @^ract)e unb S^'ultur ferner fteljt (immerhin

bie ben Slrabern näc^ftüertuanbten ^beffinier ausgenommen), nacl)

einem anbern ©o^ue 9ioaf)'S, bem oerftoßenen ^V^am, aU ber fiami-

tifd^e begeidjuet. ©S finb aber meber bie tierlüanbten ßüge ber fog.

{)ümitifd^en 35ölfer unter ficf), nod) biejenigen, iüeld)e biefetben mit

ben eigentlichen ©emiten üerbinben, genau feftgeftcdt. ®ie unjloeifel«

haften ©emiten, iuenn loir biefen unbegrünbeten unb loittfürlic^en,

aber nun einmal attgemein üblid^en 9^amen beibef)alten raoHen, lüer=

ben in ©üb= unb 9iorbfemiten geteilt, gu (Srfteren gel)ören bie 3tra-

ber unb bie öon it^nen ftammenben ^Ibeffinier (b, 1^. toot nur bereu

^errfc^enbe klaffe, meldte ein ben 9^egerftämmen fef)r ä[)nlic^e§ 9?oI!

untertüorfen t)at), — gu Sedieren bie ft)rifd)en SSöIfcr, nämlid^ bie

Strmenier ober 9Zorbfi)rer, bie ^anaanäer unb hk Hebräer. ®ie

^anaanäer trotten i^re ©i^e et)emal§ in Sanaan, fpäter nur nod^ on

ber SOieereSÜifte unb fließen in ^^aläftiua gilifter, im niirblic^en ©Q=

rten aber j^önifer. 2)ie Hebräer, wetd^e am fpäteften in ©t)rien ein*

njanberten, üerbräugten bie J^anaanäer au» bem ^innenlanbe. ®ie



I)ter genannten S'iorbfemiten njurben anä) al§ SBeftfemiten bejeirfinet

im ©egenfnfee gu ben Oftfemtten, b. 1^. ben 9lfft)rern unb ®{)albäern

ober S3abt)Ioniern im lS)e'6iete be§ %\qxi§ unb (Sufrat, weld^e inbefjeu

feine reine Semiten, fonbcni ftar! mit anberen ötementen, Wa^rfd^ein^

lid^ turanifc^er (ural=altaifd)er, türüfd^er) 2lbftammung üermengt föaren.

®ie |)ebväer führten biefen Dkmen angeblict) nact) einem il^rer

Patriarchen, ^eber, bem Urenfel ©em'§ (1 9Kof. 11, 16); mit 95or=

liebe aber nannten fie fid^: hav )Soli 3§raet, angeblict) nac^ einem

S3einamen, welchen i^r (Stammvater ^afob il Mo\. 32, 2S) oon

feinem 9tingen mit ©ott („^äm|)fer mit @ott") er^tten l^ätte, mafir*

f(^einlicf)er aber nad^ itirem 9lationaIgotte felbft (3§ra ©I, ber gemal=

tige ©Ott). 5^et3t noc^ tüerben fie ba^er t)äufig S^i'aetiten genannt;

it)r gebräud)Ii(^fter neuerer 3iame aber ift „^uben", nad^ einem

i^rer Stämme, ^^uba, raeldfjer, nacf)bem bie übrigen Stämme fid^ meift

berloren batten, ber bei^r)d)enbe lourbe. Hebräer mürben bie ^§rae=

liten öorjüglidf) öon ben 2tu§Iänbern genannt, unb ha ber Siame fo

üiel bebeutet aX§): ^enfeitige, ßingemanberte, fo fjaben fie benfetben

ma|rf(i)einlii^ gur 3eit i^i'ei^ ©inmanberung in ^anaon oon ben ^a^

naanäern er()alten, weil fie oon jenfeitg beö Qorban t)erfamen. SpfJög^

lid) ift inbeffen aud), bo^ ein 2eil be§ Sßolfey einen anbern, ber jen=

feit» be§ ^orban blieb, |>ebräer, fic£) felbft aber „S5oIf ^Srael" ober

Israeliten nannte (1 Sam. 13, 3. 7 u. 14, 40). 2Bir merben in

biefem ^ucf)e unter |)ebräern (meil i^re Sprad^e allgemein aU
f)ebräifd)e bejeid^net lüirbl ha§ gefammte 9?oI! S^rael bi§ gur 2Beg=

fü!^ru!tg auÄ feinem Sanbe unb unter ^ubcn benfenigen Steit ht§^

felben oerfte^en, meldjer auS ber 53erbannung jurüdfeljrte unb fpäter

ftd^ ööttig in ber SBelt jerftreute.

9f{ing§ um bie alten ipebräer l^erum moljntcn ftammocrmanbte

SßoÜer, bie aber öon ^enen oeracf)tet unb get^a^t mürben unb benen

fie baber auc^ bnrdimeg irgenb eine unefjreubafte 2(rt ber ^erfunft

nad)fagten. 33or 5(Uem finb i^re S^orgänger, bie älteren 93emo]^ner

Kanaans, bie ilanaanäer, ju nennen; fie toaren gu ber Qdt, mo
tk Hebräer Kanaan bewohnten, auf haS- niebrige #üftenlanb be=

fd)ränft, öon meld^em fie aud^ urfprüngtid^ ben 5)iamen fiatten. Unter

il^ren bieten öerfdfiiebenen 95ölferfd^aften maren in Kanaan bie 5(mo>

riten bie bebeutenbfte ; eine aubere, bie ber :^sebufiten, ift ermäl^nen»-

mert, lueil an§ itirem ^auptorte ^ebn§ ha§ fpätere ^erufatem cmpor=

mu^§. D^ne B^ofife'f \^^^ "it^t alle S^anaanäer öon ben Hebräern

aii§ Kanaan ucrbrängt loorben, fonbern grofeenteilS bort geblieben

unb baben fid^ aud) mit ben Hebräern oermifdjt. 9ln^erl^oIb ^anaan§,

im Dcorbmeften be§ Sanbey, bilbeten hu ?^öni!er ben mic^tigften S3e=

ftanbteil bes fanaanitifd)en Stammet; fie finb betanntlic^ eineg ber

entmideltfteu 5?ölfer be§ morgenIänbifd)en ^Ktcrtum^^ unb brad^ten ei-



in tl^ren tt)e(tgefd^tcl^t(trf)eu ^aiibelö^ uitb ;5ee|}Iä^en (Sibon niib Ztjxo^

gu einer S)iad)t, luelc^e nn geiftigen Seiftungen biejenige gvoBer 9teicf)e

in ©djatten ftellt. Dbfcfion ber ©prad^e unb ber altern Dteligion nad)

bie gönifer unb bie ipebräer nal)e üerttanbt tnaren, finb bie poIi=

tifdien @efd)idc beiber S^olter it)re eigenen SS?ege gegangen. S)a§

Sanb im Dlorben Sanaan^, ha§ |eigentlid)e ©i)rien, oon ben 5^eb*

räern Girant genannt, lueld^en 9iainen fie aber Weit oitluärt», biic junt

2^igri§ au§be£)nten unb in bem fie alfo aud) SJJefopotamien inbegrif=

fen, lüo fie nad^ i£)ren Ueberlieferungen felbft Ijerftammen lüoüten,

roar in Heine 9leid)e geteilt, unter tt)e{d;en ha^ üon ^^amailf ^er=

üorragte.

^m Cften non ^anoon lüo^nten ^ie 5lmmoniten, im Süboften

bie ä)ioa6iten, im ©üben bie ©bomiten, Slmalefiten unb äJiicianiten,

— ara6ifd)e (Stämme, lueldie in beftanbigem Kampfe mit ben Hebräern

lebten unb balb über fie hk Oberljanb l)atten, balb Oon if)neu unter=

Jüorfen iourben. ^vm Söeften enblic^ lebten bie gilifter, oon benen

^^aläftina ben Dramen i)üt. 9(Iö il)xe urfprünglidje ^cimat toirb bav

fagen()afte öanb S^'aftor bejeit^net; o^ne Biüeifel looren fie bie xtää)=

ften ^errtianbten ber ?^önifer, alfo ^anaanäer, ba fie gteid^ if)nen

9Jieerann?ot)ner unb ©eefatirer unb on berfelben ^üfte eintjeimifd)

waren, ©ie ftanben and) g(eid^ ben ^^önifern unter fünf fleinen @tabt==

!önigen unb t)atten biefelbe ®tauben§form toie ^ene. ©tett- fiietten

fie bie Hebräer üom SJJeere ab unb errangen in langen kämpfen oft

ben ©ieg unb bie Dberfierrfdjaft über fie, üon benen fie aber nie=

maU unterworfen Würben.

®ie Hebräer Ijatten (unb fjaben im Söefentlid^en nodj) bk !örper=

lidien ^ennäeic^cn ;ber ©cmiten überfiaupt. ^Ijre ®efi(^ti§farbe War
me£)r ober Weniger bräunlid^, ba§ ^ar fd^War§, !rou§ unb gelodt,

ber 93art ftarf unb lang, bie 9Zafe I)od) unb mel^r ober Weniger ge=

bogen, bie Sippen fd)mai; bie ®ä)äbti get)örten §u ben niebrigen

$8reittöpfen. SSa§ bie ^leibung ber Hebräer betrifft, fo trugen fie

in ben älteften Qdtm eine ä^nltc^e UmfiüUung roie iljre ©tammüer=
wanbten, bk 5(raber fie in i^ren ben alten @eWo^nI)eiten treu ge=

bliebenen Greifen nod) I)eute tragen, nämlid) ein Iiembartige» ^Iei=

bungSftüd unb einen borüber geworfenen 3)lantel. '^ad) ©rric^tung

be§ Königtums Würbe iljre Xrad)t'^reid)er, namentlid) in j^olge ber

5tnnat)me frember, befonber§' fönififd)er SJloben, S)ie 9Jeidien unb

^^ornef)men fleibeten fid) in ägl}ptifd^e SeinWanb, ftjrifc^en ^^urpur

u. f. w. ^m Uebrigen trugen bk SJiäniier ein f)embförmige!§, meift

bx§ auf bie güfee ^erabreidjenbeS Untergewanb mit balb längeren,

balb fürjeren 9(ermeln, unb fd)Iangen barüber ein Iänglid)e§ ©tüd
^eng um ben SDörper. Dft trug man auc| ^\vd UntergeWänber, ein

untere^!, leinene», längere^ unb ein oberem, wollene», türgere^. ©in
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Gürtel f)iett bte Unterleiber über ben Ruften gujammen; in älterer

3eit beftanb er bloS aii§ öeber, in festerer ou§ foj'tbaren, oft mit

®oIb bur(f)it)ir!ten Stoffen ober er h)ar an§ WetaU unb mit (Sbet=

fteinen befe^t. 21I§ Dberfleib biente ber alt^erfömmlii^e mantetartige

Ueberrourf ober eine Slrt Loftan, ober ein an§> gwei ©tüden, einem

üorbern nnb einem Ijintern, bie auf ben ©d^ultern jufammengenä^t

tüurben, beftet)enbe§ ©eiranb, taS einen |)auptteil ber ^o^enpriefter*

tradEit bilbete unb in biefer ©tgenfcfiaft @fob f)ie^; biefe§ ®(eibung§=

ftürf war mit ^ur^urnen Cuaften gegiert, bie aU ein 3ci<^cn großer

^römmigfeit galten, je größer fie tüaren. SDen ^op'\ bebedten bie

üornetimen Hebräer teil§ mit fo^ugenförmigen 3)lü|en, teit§ mit um
ben ^o^f gefd^Iungenen Xüc^ern. S£)a§ SSoI! ging entn^eber of)ne fo|)f=

bebedung ober begnügte fid^ mit einem %nä) ober einer bo§ §ar ju*

fammenl^altenben ©ctinur. ©benfo trugen bie Sleid^en foftbare <San=

baten an ben ^ü^en, hie Firmen aber tt){(felten um biefetben rol^e

Xierljäute ober gogen i^otgfc^ufie an ober gingen anä) barfuß.

S)a§ Weibliche ©efiiilec^t fleibete fid) ä^nlid^ iüie bo§ mönn*

Ii(f)e, nur trug e§ foftbarere unb feinere ^upefteibung unb einen

(3ct)Ieier, unb unter ben Königen liebten bie üorneI)men ^^J^auen jorte

©elüebe, buntgerairfte QniQZ unb ^ur:purftoffe ju Unterleibern, hk
bi§ auf hk r^ix^e t)erabreic^ten unb oft auf bem Soben nai^fd^Ie^pten.

5Da§ obere Unterfleib aber beftanb au§ noii) präd)tigeren (Stoffen unb

tüar mit langen unb lüeiten, faft bi§ auf ben SSoben reid^enben

2lermetn üerfet)en. ©er §algau§fc^nitt unb hk übrigen Slönber ttjaren

mit (Sbetfteinen, perlen ober ©olbblecfiftürfen befe|t. SDaS Dberfteib

iüar weiter aU ha§ ber SOZänner. ®ap !am reid)tic^er ©c^mud an

©ürteln, Spangen, Sc^är|3en, Letten, Slrmbönbern, ?ftingen u. f. tt).

®ie Hebräer hielten e§ für eine ©l^renfai^e, |)ar unb 93ort long

toad)fen ju laffen; beibe§ gn fdieren luar ein ßeit^en ber Sc^mad).

SBaren fie in Xrouer, fo legten fie allen Sd^mud unb bie gu^=

befleibung ah, mieben atle gellen garben, feinen Stoffe, :|)run!enben

Sdinitte unb gatteninürfe ber S?*teibung unb legten ein fadförmigeS,

enge» unb bunfelfarbige§ ©etüanb an, ha^ man mit einem Stride

gürtete, lüol ba§ SSorbilb ber d)riftlicf)en äRöndiSgeiüänber. 2(uc^ jer«

ri§ man ü\§ 3eid)en ber Trauer hk Sl'Ieiber, raufte ^av unb Sort

au§, ftreute 2lfd)e unb Staub auf ha§ §aupt u. f.
tu. ®er reic^fte

Sdimud aber würbe angelegt unb bie meifte Sorgfalt auf bie äußere

@rfd)einung üerlöenbet bei StnIaB einer §ocl)5eit.

SDie SB ot) nun gen ber Hebräer, fo lange biefc ein nomabifd^eS

Seben führten unb mit SZac^barftämmen im ^am^}fe fic^ ma^en, Waren

teils ßelte, S8infen= unb Sdjilfl)ütten, teil§ Klüfte, §ö§Ien unb $ßer«

fdianjungen auf SSergen. ®iefe einfad^en S3ei)aufungen würben üom



ärmern S5oIfe auc^ bann nod^ benu^t, aU bie 9ieirf)en unb $8or«

nec)men längft in ©tobten tüo^nten. 2)ie ©täbte tüaren gum Xeil

öon ben ^anaanöern gegrünbete unb btefen iDeggenommene, gum
Xcil aber narf) beren SOZufter öon ben Hebräern errichtete. S)ie ge«

tt)öt)nli(f)eren i^äujer barin tüaren, tüie im SJiorgenlanbe attgentein,

felbft je^t noc^, unregelmäßige unb rof)e Se^m= ober ©teinboue mit

offenen ^öfen unb flachen ^äd^ern, auf wdd)t greitre^))3en führten,

unb loeuigen engen ßuftlöd^ern, W ftatt ber ?5enfter bienten; fie n)ur=

ben an 5ln^ö!^en o{)ne ^(an on^ unb übereinanber aufgefd)icE)tet unb

i)atten natürlid^ enge, frumme, iüinfelige ©offen. SJJieift ^ielt man fid§

im ^ofe auf, ber mit 93äumen unb S3runnen ober ßifternen Oerfetien

UJar, ober auf bem ®a(f)e, too Stitäre aufgeftettt Würben. ®ie befferen

ipaufer Ratten einen 9}iittel= unb einen SSor^of, oft mit ©äulen^atlen.

^t(f)t nur bie Xüren tüaren tjon ^olg, fonbern aud^ i^re Stngeln unb

Stieget; ©d^Iöffer fal) man feiten. ®itter unb $ßorf)änge tüaren an

hen i^enftern angebracfit. 2)ie @emä(f)er würben übertünd)t, i)ei 9iei*

dien beniolt, mit Zeppiäjen, §oI§getäfeI, SRarmorpIatten u.
f.

\x>. be=

Üeibet, ber gußboben mit ®ip§ ober Sadftein^flafter belegt.

$ESo @täbte unb Dörfer fetilten, in tüenig behjotinten ©egenben,

entftanben ^aratüanferei§ unb fotüol bei biefen, aU in SSüften jer*

ftreut, 3ifterneu.

SDie S3ef(f)äftigung ber ipebräer toar in ättefter S^it bieienige

eine§ nomabifc^ lebenben ^irtenöoIfeS, bem fotool 2anbU)irtf(f)äft aU
©eiüerbe fremb tüaren. Srft nacfibem fie in ^alöftina fi^ bleibenb

niebergetaffen, ergaben fie ficE) bem 3Icferbau, ber norf) lange ß^it

auf 5iemli(^ niebriger ©tufe ftetjen blieb, ftd^ aber nad^ bem SSorbilbe

be§ ög^l^tifc^en naä) unb nad) ptier enttüidelte. ®ie ©runbftüde,

beren meift jebe g'aniilie i^r eigene^ I)atte, jerfielen in ^oc^e, b. t).

S3obenteiIe, toeldie ein ^oc^ Dd)fen an einem 2;age pftügen fonnte.

ä'ünftlirf)e S3etüäfferung !annte man uidEjt unb überließ fold^e ber 9ias

tur. ®er fef)r nrfprünglidie ^flug tourbe, tüie in 5legt)pten, üon jmet

Siinbern gebogen, beren 9Zaden burd) ein ^od^ öerbunben maren.

2;tere üerfd£)iebener 2(rt in ein ^od^ gu fpanneu toar üerboten, unb

ebenfo ein ^^elb mit gtüeierlei ©amen §u befrudtjten. Gepflügt tüurbe

tjiermal, geföet ätoeimal jofirlidE). 2)a§ reife betreibe fd^nitt man mit

ber ©idiel. ©ieben Söoc^en lang bauerte hk ©rnte mit Inbegriff

be§ SDrefd^enö, ha^ man auf bem gelbe felbft in einer baju eingerid^*

teten runben ^^enne burd) barüber getriebene 9linber beforgte. Soor

fie äu (Snbe, fo feierte man ein fröf)Iid^e§ geft unb üerbrannte bie

©preu mit ben ©top|)eIn. ^n ©ruben ober ^öfilen üertoatjrte man
ha^ gebrofc^ene ^orn. SOtit ber B^it ertrug ^aläftina fo üiel ^orn,

halß e» bamit faft ganj ©i)rien t^erforgte. Slußer bem 2Icferbau be=

trieb man and) bie Stnpflauäuug tjon ©-emüfe, Dbft, SBein, Del, S3Iu=



men u. f. W-, bann SSiel^jud^t mit ©doofen, S^^ÖP"- 9?tnbern, Kamelen,

©fein u. ), ui.

©etoer&e nnb |)anbcl inarcn in älterer 3fit bei ben |>ebräern

unbebeutenb, welche 6eibe§ ber |)ou^tfoc^e nadj it)renJ9kd)barn unb

©tamntöertüanbten , ben gönifern, überliefen, bie bierin i()re Se^rer

ronrben. 91ur in einzelnen gertigfeiten, lute in ber ©erberei, 2ö).iferei,

X^onbilbnerei, natjmen bie Hebräer bie ©r^eugniffe be§ ^tillanbc^ jum

'äßufter. ®elt wav bei ben |)ebräern, tüeld^e früf)er luie bie 5lcgt)p=

ter nur SEaufd^Ijanbel fonnten, erft in fpäterer, nidjt nä^er befonnter

3eit oprt)anben, nnb anc^ ha nnr in lual^entörniigen Silberftüdc^en.

Sa(oniD fiit)rte ^JZünjen ein, iueldje gelupgen unirben, aber nocf) nid^t

ge^irägt iraren. ®ie gangbarfte S^Hnje mar ber Sttberfdietel, beffen

2Bert etma 2 V2 9-^iar! betrug. 9tt§ SBeifpiel ber bamaligen greife

nennen toir biejenigen ber (Sflaöen (nacö 3 9JJof. 27, 3 ff. idJlo]. 3,47

unb 18, 16). (S§ galten: Keine SJ^äbc^en 3 ©c^efel (l^., d)l\ f(etne

Knaben 5 ©c^efel (12 ^o 9)^1, a)Mbd)en oon 5 bi§ 20 ^aljvtn 10

©c^efet (25 9JJ.), Knaben beffelben 5IIter§ 20 Sc^efel (50 3)1), grauen
bis gu 60 Sauren 30 ©diefel (75 ^l), 9Mnner biefe§ StlterS 50

©c^efel (125 Tl.), ©reifinnen 10 unb ©reife 15 @d)eM (37 Vo m.).

^e^t foftet in 9}itttelafrifa ein ^nabe öon 10 ^al^ren 15, ein 9-"lMb=

d)en 21 maxt, in 9hibien Slinber beffelben @efd)Iec^t§ unb 3(lter§

60 unb 75 Tlüvt. Seit ©alonto gingen i^anbel§ftra^en burd^ ^olä«

ftina itnb bi§ ju bem 9JJarftorte jj;abmor; and) legte biefcr ^önig

ü8orrat§ftäbte jur 9(nfbelüal)rung öon ©etreibc für teure Reiten an,

3unt ©ffen unb ^^rinten fa^cn bie .'oebräer in älterer Qeit

auf ©tülilen, lagen ober fpäter auf ^olftern an niebrigen, nieift run=

ben Sifc^en, tranfen au» S3ed)ern öon §orn, aJietaK ober ©Ia§ unb

afeen öon platten oljne ^(nJoenbung tion ^Beftcrfen. dlaä) ägii^tifi^em

^-ßorbilbe gefdE)at) e§ anä), baf5 man genau jioifdjen reinen unb un*

reinen Sieren unterfc^ieb unb nur erftere, neben S3rot unb W\16), jur

Speife wählte. 9JJan liebte befonber§ ^onig unb gifd^e; forgfältig

mieb man, fotoeit man bie angeblichen ©efe^^e be§ äRofe bcobaditete,

atte nidjt wieberfäuenben (Säugetiere, mit befonbercm D^ad^brud ha§

Sd^iDein, bie friedienben SEiere, foloie ben ©ennfs t)on $8Iut, blut^al=

tigem j^teifd^ unb fäugenbcn jungen. Qum ©ffen trau! man SSein

unb Dbftluein. 9?or unb nad) bemfelben tuurbe gebetet unb bie ©aft=

freunbfd^aft ioar eine Ijeilige ^flid)t.

@o lange ha§ l^ebräifd^e 9?oIf felbftänbig tuar, lourben bie lob-
ten oft öerbraunt, bodj une e» fd^eint unnollflänbig; benn nid)t nur

hk Slfd^e, fonbern oud^ bie ©ebeine begrub man. 9kmentlid) gefdjaf)

bte§ hd ben Jlönigen (1 ©am. 31, 12. 2 6{)ron. 16, 14. ^erem.

34, 5). 9JJeiften§ aber begrub man hit Sobten otjue $8erbrennung,

uitb gtoar in §öf)fen ober auSgel^auenen ©rotten mit regelmäfjig ge=
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metfeiten ^üren unb ^re|jpen', uio^in man an^ bie SBoffcn unb ^o\U

barfeiten ber lobten Iirarf)tc.

2öie be§ügltrf) ber 3(ltcr§iat)re tf)rer ^^atrtarrfien, fo lüoren bie

.^ebräer audi bcgüglidi ber ^Jlnja^I il)rer ^Solf^genoffen §u Uebertrei=

bungen geneigt, um ibr i^olf rect)t mnd}tig erjd)einen ju laffen. 3»
biefem Stoeät gab man nömlic^ bei 3« Ölungen ftet§ bie Qal)l ber

©efammtbetiölferung al§ folc^e ber „lüaffeufä^igen 9J?änner" aw.

5)enn lüenn berirf)tet tüirb, ha^ hai S5D(f §»rael jur Qdt feiner 3Ban=

berung burd) bie (Sinai=2ßüfte 625,000 unb ha'!^ unter Slönig ^Daüib ba§

fpätere 9ieic^ ^^rael 800,000 unb ha^ ipätere 9teicb ^uba 500,000

waffenfiiiiige 93^änner ge^äljtt I)abe, fo ift für jeben ^enfenben fogleid)

flar, boB iuebcr bie @inai=2Büfte nod} hivi fleine ^^atäftina (non 450

Cuabratmeilen) eine Sebölferung eruäf)ven tonnte, loelc^e bem Hier*

bis fünffadien S3ctrage ber angegebenen ^a^^e« entfprod)en ()ätte.

SSiel iüo]^rf(^einIid^er ift e§, bofe jene 3iffern bie (SJefammtöolfSjal^l

anzeigen unb ebenfo, bafs fid) beibc auf ^^aläftina unb feine auf bie

8inai*.*palbinfcl be^ieljen, tt)cld)e unmöglid) 625,000 iT>ienfd)en ernäb:=

reu tonnte. SSir netjmen batjer an, bofs ^^aläftina in ber erfteu 3eit

nad) feiner Eroberung burd^ bie Hebräer, alfo unter ben Stid^tern,

natürlid) mit J^nbegriff ber unterlüorfenen ^anaanäer, etloa 625,000

unb etlua 3tueif)unbert ^vatjre fpäter, unter ©aüib, al§ e§ in feiner

größten 35Iüte ftanb, in beiben 9teicö§f}ä(fteu §ufammen 1,300,000 @in=

lüofiner gejätilt ^aben mag, meiere ©ummen für jene 3eit unb für ein

fo fleine» Sanb immer uod^ eine giemlicb bid^te unb ftarf junefimenbe

Sebölferung barfteHen, meiere üerIjättnifemäBig ber jefeigen in ber bei=

nalje boppelt fo grof3en @d)tuci5 nabeln gleicbfommt.

2)er ß^arafter ber alten Hebräer tuar in feiner ©ntimrfetung,

mie bei jebem J^olfe, burd) bie $8efd)affent)eit ht^ Sanbe^, uield)e§ fie

bett)ol^nten, bnrd^ if)re S^idfale unb burc^ i^re $l^otf§äat)I bebiugt.

SSie mir ineiterbin feilen merben, muffen bie f>ebroer in ben älteften

3eiten, menn aud) mol nodi nid)t al§ befoubere§ 5?oIf, bod) al§ 58e=

ftanbteil größerer femitifd)er @d)areu, eine bebeutenbe Stoße, namentlid^

in 9legi}pten, gef^jielt Iiaben. Später maren fie auf ha^ fleine Kanaan

befdiränft unb burd) bie geini^fcliaft il^rer Ükd^born an meiterer 2tu§*

bet)nung, trie and) burd) il)re eigene Uneinigfeit an ©rljebnng ju grö=

^erer 9Jiad)t tierbinbert. ®ie ?^oIge biefer Umftänbe mar ein SSiber*

fprud) 5mifd)en i^ren 5(nfprüd)en unb iljren Seiftungen. @ie mollten

i)od) f)inau§, [tiermod)ten e§ aber nic^t, Ijielten fid^ gu ©rofeem be*

rufen, fonuten e§ aber nid^t ausfübreu, mal au§ bem ganzen ^nlialt

it)re§ @d()rifttum§ im 9?ergfetd)e mit ben "latfadfjen il)rer ®efd)id)te

fieröorgeljt. 3« großen ^aten Ijatten fie feinen 9ianm unb fo erijtelt

ifir %m unb Slreiben einen fleinlidjen unb enggenäl)ten 5Inftrid).

^a§ allgemeine SSoIfSintereffe ging in S3eftrebnngen gu ©unften flei=
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nerer Greife unter; e§ befämpften fid) ftet§ ©tamrn unb Stamm,

9teic|§{;älfte unb 9fleicf)§^älfte, ein^eimtfct)e unb üon aufeen etngefüt)rte,

Veraltete unb neu auftaud^enbe ®tauben§anfic^ten, <Bo biteben ©tamm
unb gamilie bie ein^tgen Umfreife, für ioelc^e ein tebenbige» ®efül)l

tk ©in^elnen ftetS einnaJim. ®te alten Hebräer iüaren ein patriar*

(i)ali[d^ey 55oIf unb haS» gamiltenbetüu^tfein ift ftet§, n)enn e» aucf)

engbegrenjter S^iatur ift, ifire fctiönfte Seite gewefen unb ift e§ noc^

l^eute bei iljren 9iac^!ommen, greilirf) ^atte e§ in ber alten Qdt

feine tiefere fittlic^e ©runblage, fonbern beruf)te nur auf bem @tre=

ben, ben ©tamm fortju^flanjen , i()n nicf)t untergel^en ^n laffen, iJ)n

gegenüber anberen Stämmen ju ftärfen unb gu mehren. SDafe e§ norf)

feine tiefere fittlid^e ©runblage batte unb ^aben fonnte, liegt fii)on

in ber f)errfd^enben ^Vielweiberei begrünbet; aber e» f|)ri(^t bafür

aud) bie 3trt, toie in ber öiteratur ber alten ^ebröer bie gef(i)ted^t'

fidlen SSerf)äItniffe aufgefaßt tüurben. ®ie ®enefi§, i^r ölteftes S3uc^,

ent^üüt un§ einen tiefen ®rab ber SSerlüorfenl^eit in biefer SSejiefiung,

unb gtoar in fcfiranfentofer 2(u§bet)nung. ^roftitution lüirb (in ber

©efc^ic^te öon ^uba unb Xamar) aU ettoaS gan^ Selbftüerftänblid^eS

unb nid)t Xabetn§tüerte§ gefc^ilbert, Slutfdianbe (bei ßot§ Xöd^tern

unb äUjar mit lüeibüc^er ^uitiatiüe, auf bie fdiamlofefte, etiröergeffenfte

unb äugteict) raffinirtefte Sßeife) lüirb gar nic^t gebranbmarft, fonbern

uur bamit feinblicfien SSöIfern tin fd)mät)nct)er Urfprung angebic^tet,

preisgeben ber eigenen Gattin au§ Qieiüinn ober au§ %nxä)t {M
Sara unb fftebeffa) aU etlnaS gan§ Stattt)afteä unb nur auf Seite

bei baoon ®ebraud)ma(f)enben Strafbare» bargeftettt u. f.
tu. äBiber*

natürliche Unjucbt loirb atterbingS (bei Dnan unb ben Sobomiten) aU

öertuerftict) bejeic^net, aber offenbar nur, lüeit fie bie gortpflanjung

ber gamilie unb be§ Stammet f)inbert, unb fo aud^ g^ebrud^, hjeil

er bereu ^ntereffen öerte^t (^atiib unb ^atfeba); eine tbeoretifrf)

et^ifdie Seite l)at bie ?luffaffung nirgenbl. 2tuc^ in anberer SSe*

§ie^ung ^tten bie alten Hebräer noc^ fe^r unüotlfommene fittlic^e

2lnfcl)auungen. SSetrug in allen Diic^tungen ttiurbe (tüie ^doU ®e*

fcl)ic^te, befonber§ fein 3Serl)alten gegen (£fau unb ^faa! jeigt) burcl)=

au§ al§ erlaubt betrachtet, luenn er 5U ©etüinn führte ober gamilien--

gmeden biente. Um beS Gewinne» luiüen liefen fic^ bie febriler aud;

(wie Safob§ 2)ienft bei Saban ^eigt) aüe gurüdfe^ung, Demütigung

unb 9}iiBI)anblung gefaüen. SBenn nic|t ein,^elne mutige gü^rer,

tüie aJiofe, Sofua, ©ibeon, Simfon, Saul u. 21, fid^ an it^re Spi^e

fteüten, fo üerfanfcn fie auf lange 3eit in bie ftumpffte ^:|5affiöität

unb oergafeen SVaterlanb, ©lauben unb Stttel. äRit ber größten Seicht-

fertigfeit nahmen fie luieberljolt frembe (^laubenSformen an unb manb=

ten fic^ plö^lic^ üom retnern ©lauben ^um fcl)euBlid)ften ©ö^enbienft

unb umgefeljrt, oft oI;ne onbere ®rünbe, all auf S3efe^l il)rer Dber*
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Ijäüpkx. 2)abet legten fte, toenn fie öon ganattfern gefüfirt tüurben,

ben entfe^tidiften SSIutburft an ben STag, toie bie SSerni(^tung§äüge

gegen hk Sanaanäer nad)tüeifen. ^ur§, e§ War ein in Slllem, au§=

genommen in ®rt)oItung ber ^^amilie unb be§ (Stamme», unbeftän*

bige§, unftete» nnb unbecec^enbare» 33oIf.

pritter Wi(^nxii.

2)ie t\chxäijä)c Sage.

1. Die 0d)öi)f«ttg unb t>a^ |)arabt«.

SEßeil früher ber gefammte ^nt^att ber t)ebräijcf)en Siteratur aU
rein totfäc^Iicf) unb unbeftreitbar aufgefofet tuurbe unb jum Xeil nod^

iüirb, folüol üon ben altgläubigen ^uben oI§ üon ben ,,gie(^tg(äubi*

gen" aÜer rf)riftlid)en ©laubengric^tungen, fo gob e§ auii) unb gibt

für bie genannten Greife nocf) je^t feine I^ebräifdie @age, fonbern

2tae§ lüa§ in ber S3ibel erjäp tüirb, galt unb gilt für ®efc£)ic^te.

S)ie (Srtenntni§ be§ altern %eiU ber im Sitten Xeftament entgoltenen

(£räöf)ümgen aU einer Steige üon a)lt)t^en, fo leidtit fte t)ätte faüen

muffen, toären biefelben nic£)t at§ göttlii^e Offenbarung betrad)tet n^or-

ben, fo fditoer ift i^r S)urct)bringen bei bem felbftbentenben SEeite ber

9)ienf(^^eit geioorben; ja e§ loar bie» ein fo großes @tüd Strbeit,

ha^ bie eriüäf)nte ®r!enntni^ gen^ifferma^en ein ©ctiibbotot ber grei*

finnigfeit unb Unabf)ängigfeit in religiöfen fingen gen)orben ift; benn

bie f)ebräifdf)enUeberIieferungen finb in i^ren älteftcn Xeilen fo braftifd^,

fo naiö unb fo fremb aller ^ritif, ^onfequenj unb Ueberlegung, baf[

mit ööttiger (Sidjer^eit ju fagen ift: SBer bie ©diöpfuug, ©intflut

unb anbere luunberbare Segebenl^eiten, wie fte bie Sibel er§äf)It, für

irirflic^ gefcl)et)en l)ött, tonn fcl)lec£)terbing§ nic^t unter hk benfenben

3Jlenf(i)en gered^net Werben.

e§ tierljält ftc^ mit ber 3)^t)tf)e ober (Sage bei ben ^ebröern üott=

fommen ä^nlic^ wie M anberen Sßölfern. ®ie ölteften Steile i^rer

überlieferten ©rääljlungen üon ©reigniffen ber $öergangenf)eit finb rein

mt)t]^ifcl), bie fpäteren au§ Sage unb ®efct)icE)te, ou§ ®id^tung unb

SSatirl^eit gemifcl)t unb hk fpäteften enblid) reine ober wenigften§ Oor»

l^errfdienb reine ©ejc^i^te Wahrer Xatfadien. ®er befonbere ß^araf=

ter ber SCR^ttie rid^tet fiel) hti jebem ^olfe Wefentlid^ nod^ beffen

Siationald^arafter. Sriegerifdje iöölfer V^^« 3)it)t^en ooll trieg§=
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taten, feefa^renbe ißölter I)oben folc^e, in benen füljne (Sd^iffer bie

^anptroüe fluteten. (Sin l}auptfä(^Iid)er unb fel)r l^cröorragenber Bug
be^ (S;i)ara!tcr§ ber ^lebräer ift hav gamilien- unb (gtammeSbettJu^t-

fein; bie ^bee ber Stamm- unb garoiüeneinljeit unb taä ©treben nad^

@r]§altung unb ^ßermelirung ber (Va^nifie unb be^^ etammey befierrfc^t

il)re ganje ®efcf)tcf)te, line and) bicjenige ilircr 33erU)anbten, ber 9Iraber.

^er ©runbjug ber ticbröiidjen Sage ift baljer ber 3(u§brucf ber @in=

I)eit ber gamilie unb be§ Stamme« burd) hk ^erionififation biefer

^Begriffe, burd; Stuffteüung üon miitl)i[dien ^erfonen, weldie ganje

gamiticn unb Stämme bebeuten unb norftellen. iD^lt einfacher ^olge*

riditigtett mürben aber aud) alle ben .'pebräern befannten JßöU'er, felbft

fabelljafte fold^e, in (Stammvätern perfonifigirt, unb an bie S|.ii|e be§

gefammtcn ©tjftems ober Stammbaume^ trat eine ^erfonififation ber

gefammten Slienf^beit. ^ajs bie ^ebröer be§l}alb aber nid)t !o§mo^

poIitifd)e ^sbeen einfogen, bafür forgte bie überall burd^gefül)rte 5lrt

unb SSeife, feinblidie ober neraditete S5öl!er in 8.^er|"tof5enen ju per*

fonifiäiren ober in fittenmibrigen geljitritten iljren Urfpruug nel)men

ju laffen,

2Bie jebey anbere $ßo(f, fo beginnt aud) bac^ :^ebräil(j^e feine

SOl^tl^e mit ber 2öeItid^Dpt»ng. '^a^ bie .pebräer bie 3eit berfelben

einerfeit§ in eine fo junge '^eriobe, nid)t üiel metjr aU uiertaufenb

^a^re üor Gl^riftug festen unb anbcrfeit§ auf ben fursen ß^i^i^flum

Don fec^y 2;agen befd)rän!ten, jeigt, ha'^ ibnen eben nur an ber 85er=

gangenl)eit ifireio eigenen iöolfe» lag unb ^iütS\ K>a§ ntdit auf btefe§

^Begug tiatte, fic^ aufserfialb it)rer Sorge unb 5Iufmerffamfeit befanb.

Sie mollten feine ®efd)td)te ber SSelt, nod) mentger naturmiffenfc^aft=

lidie 2Ser!e üerfaffen, fonbern bto§ eine @efd)id)te Qigrael» unb boju

beburften fie feiner langen t>ormenfd)Iid)cn ßeit. Qn'^fffftt ^(^^, ^o^

bie Stauer ber Sd)öpfung betrifft, nod) ha?^ 33eftreben I)in5U, ber hei

ben .^ebräern eingefü[)rten berüorragenben ßeiteinteilung, ber 3Bod)e,

namentlid^ aber bem fiebcnten ^age, bem Sobbat ober Siu^etag, ba=

burd) einen geheiligten Urfprung gu geben, ha^ erjä()It mürbe, @ott

f)obe nad) fed)ytägiger Strbeit am ficbentcn 'läge au^geru^t. Xiefe§

erf)abene 33eijpiel follte aud) bie 93Jenfd)en jnr 9iul)e am Sabbat be='

»Degen. 9Zäd)ftbem log ben |)ebrüern öor ?lüem baron, il)rem S^olfe

Stammväter ju geben, bie burd^ if)r §o^e§ öeben^alter (Sf)rfurd^t er=

medten. 9tad^ ^a^ren ber SSeltjdiöpfung l)aben bie ^uben früf)er

nid)t gered)net aU ttcreinjelt feit ber 3*^1^^ '^^~' dtabbi i^illel (jur B^it

^efu), unb allgemein erft feit bem jmöfften d)riftIidE)en 9al)rl)unbert;

biefe 9tecf)uung aber ift nur eine fünftlid) babur(^ beh)ir!te, bafe man
bie Seben§alter, meldie fcbcr ber Stammväter ober ^^atriard^en vor

ber ßrjeugung feinec^ Stammbalter;? lebte, oberftäc^lid) gufammen*

gäiilte.
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S)ie SSifienfd^aft ift eine gefäfirlid^e geinbtn be§ blinben (^lan-

ben§ oI)ne Slntüenbung üon Urteillifraft. Sie 9h6el be§ SBa^n» unb

bie SBoIfen bei 3(6erglau6en§ muffen öor ber blenbenben unb H)är=

menben ©onne ber 2luff(ärung fallen. 3Jiit ^uSna^me ber a(Ieroer=

boI)rteften Songen üon ber ©^ejieS ^na! nnb it)re§ Slnt)ang§ unter

bem of)ne @(f)uI6ilbung aufgeluac^fenen S^olfe loagt e§ fieutgutage

9itentanb mel^r, für hk UJÖrtlidie 2ßa()rf)eit ber älteften $BibeIer=

ääf)Iungen aufzutreten unb einsufteften. tiefer blinbe ®Iaube, fo lange

er nod^ ^errfc^te, ift ber luiffenfc^aftlirfien gorfc^ung ein arger ;^emin=

fc^ul) getüefen. 5Sir l^aben benfelben ben S^ben §u »erbanfen. 2ltter=

bing§ l^aben if)n nid^t bie bem ®Iau6en if)rer Später treu gebliebenen,

fonbern bie gum Gtjriftentum übergetretenen ^uben ben übrigen (£t)ri=

ften aufgebrängt; aber e§ fonn itjneu bieg nid^t jum Jßortüurf ge=

mad)t werben, inbem banial§ feine wiffenfc^aftlic^e gorfd^ung öorlag,

toeldEie bie öaltlofigfeit ber ^^ebräifd^en ®efd)icf)ten t}on @rf)öpfung,

?^(ut u.
f. tt). ^ätte barlegen fönnen. %nd) nsiffen Ujir je^t, ha% biefe

®efd)i(^ten feine ©rfinbung ber |>ebräer finb, bie i^nen böcfifteui^ eine

befonbere moralifc^e gärbung gegeben I)aben. @o lange man fie für

jübifd^e§ (Sigentum l^ielt, fonnte man fie nocb, oI§ befonbern 2(u§brucf

ber ehemals einzigen monot{)ciftifcf)en Üteligion, für befonberS et)rtüürbig

^Iten. tiefer 9limbu§ ift aber gefd^tüunben
,
feitbem man ergrünbet

f)at, baß folüol hit ^ebräifdje, o(§ hk iljr fo ätinlic^e perfifcf)e

Scf)öpfung§gefc^ic^te teil§ .Kopien, teils 9fiarf)at)mungen einer altern

Urform finb. Siefe Ie|itere gef)Drt einem SSoIfe an, tt)elrf)e§ für 2Sor=

ber* ober SSeftafien ein SDZittelpunft ber gefammten Kultur, beffen

33ilbung aber, gleid) ber üon i^m angetüonbten ^eilfc^rift, mit einem

rätfelt)aften ©c^feier umljüllt iuar, bi§ bie {^orfc^ungen ber Qiegenwart

benfelben jerriffen l^aben. @§ finb bie§ bie S3eiüo^ner be§ 2Baffer=

gebietet ber ß^uiÜingSftröme (Sufrat unb Xigri», bie 91 ff t)r er unb

S3ab^Ionier ober (Sf)albäer, gtoei einanber ftetS feinblid^e 3ii^^'9<^

eine§ 9Jiifc^üoIfe§, haS- t)öcf)ft iüabrfrf)eiulicf) au^ Semiten unb S^ura*

niern äufammengemac^fen ift. SOfiögiic^ erfd^eint, ha^ it)re geinbf(^aft

genährt ober überhaupt ifire urfprünglid^e Trennung Ijerbeigefü^rt

lüar burd) ben Umftonb, ba| bie 2lfft)rer üorjugStüeife femitifdjer unb

bie 53abi}Ionter üor§ug§meife turanifd^er öerfunft maren. ®od) bie§

bat mit ber ^ulturgefd)id)te ber Hebräer nid)t§ 5U tun. .öauptfac^e

ift für un» ber 9iad)roei§ ber Ouetlen, au» UJeldien bie Hebräer ilire

2Rt)t^en gefd^öpft traben. Siefe Queüen finb burd^ unb burd) l^eib*

nifd^, loa» allerbingS ein arger Sd^fag für bie Sclbftüberfdiät^ung ber

monott)eiftifd^en Steligionen unb für ben 5Dffenbarung§gIauben, aber

nun einmal nid^t uugefdf)e()en 5U madjen ift. Seit biefer (äntbedung

^at bie ganje ^nfpii^iition^tebre feinen 93oben met)r; b.un ber (£inc

tüal^re ®ott fonnte fic§ bod^ md)t unter ber ©eftalt mehrerer falfd^er
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©Otter geoffenöart l^aben. '^ev 3Ifft)rienforf^er (Seorg @mit^ ^at bte

angebeuteten Duetten ber ätteften S3t6eljagen in ^rud^[tüden üon

tpnernen ^eilfc^rifttafeln au§ ben gerftörten 33t6Iiot^efen öon 33abt)(on

unb 9lintt)e gefunben, lüefdfie ©rfiriftftücfe ntetft in ber ßeit beä affq*

rifd^en ^önig§ ?tffur6anipn( (um 670 oor ß^riftus) eutftanben finb,

tüie ber Qnl^att ber S^afeln [elbft fagt. SDiefelben bezeugen aber aud),

'ba^ if}x ^n^alt an§ babt)Ionif(f)en Cuetten [tammt unb bieje muffen

ber Qe'it angel)ören, n)o 93a6t)(on nod^ unabhängig, nod^ nidjt üon

Slfftjrien erobert lüar; benn ein unterloorfene» 3}oIf bid^tet feine

'SRtjtt^m, tütil e» überl^aupt fein felbftänbigeS Seben me^r ()at. 33a=

b^Ion tüurbe feit 1290 tior ®f)riftu§ burc^ 2(fft)rien beftänbig ange=

griffen unb enblid^ 850 erobert; aber bem erftern ^eitpunft gef)t eine

9?ei^e öon ettüa 250 ^afjren oorau§, njö^renb toetdier ein frember

5?oIBftamm in 93abi)Ion t)errfd^te, ben man oielfac^ für einen arabi*

fd^en get)alten I)at. ®te betreffenben Segenben fönnen alfo jebenfaüä

nid^t jünger fein aU bie ^eit oon 1540 oor ®^riftn§; bo fie aber

ben üotten ©tempel altnationaler Ueberlieferung tragen unb ba'^er

nid^t baran ju benfen ift, ba^ fie erft in ber (efeten ßeit oor S^erluft

be§ rein nationalen S£)afein§ ber SSabt)Ionier aufgefcf)rieben toorben

finb, fo muffen fiein eine norf) ältere Qeit gefegt ttjerben, — <5mit^

meint fpäteften§ gtoeitaufenb ^al^rt oor ßt}riftu§. 93?t)t^en »erben

jeboc^ immer f(^on längere Qdt münblid) fortgepf(an§t, ef)e fie bte

erfte ü^ieberfcftrift erleben, unb fo finb biejenigen, oon benen mir

fprerfien, o^ne atte 5).1iöglic^feit be§ ßtoeifel» in einer Qeit eutftan-

ben, mo t§ nod^ fein f)ebräifc^e§ S?olf gab, fonbern beffen SSorfa^ren

ttod^ unter ber ungetrennten äRenge ber loeftlic^en 8emiten üer=

fd^tnanben.

®ie babt)tonifd^e (Srjötilung öon ber SBeltfc^öpfung ift nur

unOottftänbtg erhalten, ©in erfte§ 33rud^ftücf fd)ilbert ha§ (S£)ao§ ober

hit müfte Öeere oor ber 8cf)öpfung unb hk erfte fd^öpferifct)e 9tegung,

entfpred)enb ben jmei erften $8erfen ber fog. mofaifc^en Urfunbe. 3"*

gleid^ aber tjonbelt e§ aurf) üon ber (Srfdjaffung ber ©ötter, meldte

im übrigen %eih ber ©cfiöpfung gemetnfam ^nbelnb auftreten. @in

§meite§ Srud)ftücf enthält bie ©rfd^affung ber ^immet^förper unb i^re

geftfe^ung, äl^ulid) ber bibüfc^en ©rgä^Iung üom oierten Sd]öpfungä=

tage. ®a nun biejenigen tafeln, meiere einen gufammen^ängenben

Xe^t umfaffen, urfprünglidfi numerirt finb, unb ha§ lefetgenannte 3rag*

ment hk Qa^ 5 trägt, fo ift barauy jn fdilieBen, ha^ bte erfte Xafel

bie ©inleitung unb jebe folgenbe einen ®c^öpfung§tag entt)ielt. ©in

33rud^ftüd, meiere» öon ber @rfd)affung ber 'Xiere ^anbelt, ge^rte

bemnac^ ma()rfd)einIidE) jur fiebenten unb ein anbeie§, toetc^eS bte @r=

fd^affung unb ben Sünbenfatt be§ ü}?enid)en jum ©egenftanbe gu l^aben

fd^eint, jur ad)ten %a\d. S)ie babljlonifdjen Sc^ilberungen ber
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©d^öpfunglafte finb in aüen «Stitrfen oiel QU§füf)rlic^er aU bie fel^r

fur§ öefa^ten ^e6räi)'(f)en, bie einem fnoppen Slu^juge qu§ ben erfteren

gleid^en. SJierfnjürbig ift, baß in bem Fragmente, \vdd)t§ nai) @mitt)'§

Stnftdjt Oon ber @rfrf)affung be§ 9JJenfrf)en fionbelt, bie erfcfiaffene

9laffe oI§ eine „bunfek" besetcfinet toirb. ^iefelbe f)ei§t aber in

anberen S3rud^ftürfen admi ober adami, iüeldfier DIame bem be§ erften

ÜJlenfd^en narf) ber ^ebräifcfien 5(uffaffung entf^jric^t unb im ^ebräi:=

fd^en „aJJenfrf)" fcf)Ie(i)ttüeg fieifet, im 5Ifft)rifd)en aber nic^t jum (£igen=

namen tnirb. 9k(^ ^enrt) fRotüIinfon unterf^ieben bie ^abtjtonier

ätüei ^au^traffen, bie Adama ober bie ^^unfelen unb bie Sarka ober

bie fetten. 5tef)n(irf) bem ift bie Unterfrfieibung , meiere bie S3ibel

äh)ifrf)en ben ©ö^nen Stbams unb ben „©ö^nen ®otte§" marfit, loeli^e

Sediere nac^ ber glutgefc^id^te bie ^öd^ter ber 9Jienfd^en berfüJirten.

SBie in 33abt)Ion ber (Stamm Stbam ber bunfele, fo ift er hti ben

Hebräern ber gefottene. ^tud^ bie babi)Ionifd^e ^afel, todö^e üer=

mutli(f) öon ber ©rfd^affung be§ SWenfd^en fprirf)t, er^jä^tt bejfen r^aü.

2tl§ SSerfütjrer ju Ie|term nennt ber fragmentarifd^e S?eilid^riftberid)t

ben ^rad^cn Xiamat ober Xrnd^en be§ 9)?eere§, toeld^er sngteidf) auf

ber erften Xafel ta§ ber @d^ö|)fung öoranget^enbe SJ)ao§ oertritt,

b. ^. ber ©eift be§ e^ao§, olfo älter aU fetbft bie ©ötter ift. ?tu§

ber ^ebräifcfien ©rjäfilung erfä[)rt man nicf)t, luie hk (Seetange ba§u

fommt, ^a§ erfte '^eih jur ©iinbe gu üerfüf)ren. Söenn biefelbe aber

ber abgefrf)tt)ädt)te ®rad^e be§ £t)ao§ ift, fo loirb bie Qad^c flarer unb

aucE) bie Drt^obojie infofern geredjtfertigt, aU fie in ber ©d^Iange

ftet§ ben derta^pten öon Slnfang on gegen ®ott rebeüifdjen ©eift bei

5ööfen erblidte. Qu anberen afft)rifd^en ^nfc^riften ijat Statütinfon ge=

funben, ha'^ in bem 9iamen ber babljlonifd^en Sanbfdjaft Stlarbuntial

ober ©arbunijag ber t)ebröifd)e ^arabie»name „Sben" enthalten fei.

®ie5 toirb aud^ burd^ t^riebric^ ®eli|fd)'» ©ntbcdung beftätigt, ta^

in SSabQlonien außer bem SEigril unb (Sufrat aud^ bie beiben anberen

Ströme bei f)ebräifdf)en @ben, ©ifion uub 'i}5ifon oortianben finb, unb

3?abi)Ion tüäre bemnad) nid)t nur bie Quelle ber fiebraifc^en ©diöpfungl^

fage, foubern oudb bal llrbilb (Sbenl. S)em 33aume bei Sebenl im

^arabiefe bürfte ber „(jeilige Saum" entfprecEien, loeld^er in 2tfft)rien

unb 58abt)Ion fo au^erorbeutlid^ f)äitfig auf 3ßanbgemölben, ©emmen

_^ unb fogar auf £(eibern bargefteüten 9Jienfd)cn abgcbilbet erfd)eint unb

;v^'t)on (Genien gef)ütet mirb, in ber Sat aber feinem Saume gleid)t, fou=

bem nur ein baumartiger gi^n-at ift.

Wäre bie babl)(onifd)e @d)öpfunglgefd^id^te öoüftänbig üorl^anbeu,

L- fo liefen fid) gen)iB nod) mel)r fünfte auffinben, in welchen fie fid^

mit ber IjebraifcEien bcrüt)rt. @o aber bleibt unl nur gu erlüätinen

übrig, bafe am @d)tuffe ber (Srgätilung bie ©ötter foluol ben ®rad)en

all ben SO^enfc^en oerffudien, wie hk^ in ber Sibel ebenfaül gefd)iet)t.
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®er ®rai^e ber ba6t)Ioniic^en 8rf)ü|)fung§fa9e ift auf ©emmen üie(=

fad^ abgebilbet unb gleicht ben I)eralbif(^en ©reifen (£uropa§. ©in
babt)Iontfrf)e§ ©iget (^ilinberj geigt ^intüieber gtüei menfc^tiiiie ®e=
ftalten auf beiben Seiten eine§ S3aume§, loä^renb hinter ber einen

(i^eftalt eine @d)Iange fic^ bäumt, fo i)afi anjunetimen ift, e§ ^abe

Xejte gegeben, lüeld^e aucf) biefe Slbbilbung erläuterten, ^feinere

@c^riftbrud)ftüde ^anbeln unoertennbar üon einem ^ompfe jtüifd^en

bem @otte äJ^erobac^ ober S3el unb bem 2)rad)en unb geigen, haf^

bie aüen ^nlturüölfern befannte ©rad^enfam^ffage aurf) in ©tialbäa

ein^eimifc^ wav, toie ouc^ bie ^iniüeifung ber Öibel auf ben '^laiij^

fommen bes Söeibe)^, ber bem S)ra(i)en ben S^opf gertreten foüe, in

biefe Kategorie gehört.

Db ber SSrubermorb beg Stbel buri^ tain, loelt^er in ber bibli-

fd^en ®efrf)id^te gunäd^ft auf bie ©reigniffe im "»^orabife unb hk SSer=

treibung au§ bemfelben fotgt, ebenfalls au§ babi)Ionif(^en Cluellen

ftammt, ift ungewiß, ^nbeffen ift möglid^, ha^ biefe ^^artie oon ben

Hebräern felbftänbig in ha§ ©ange eingefi^oben morben ift. «Sie ift

nid^t^ anbereS o(§ ein in ber beliebten 3Jianier ber Hebräer auf ^er^

fönen übertragener i^am^^f gtoifi^en ©tänben. ^ain oertritt bie 2{der=

bouer unb 5lbel bie ^irten; ioeit hk Hebräer felbft i^irten iüaren

unb erft fpäter gum StcEerbau gegriffen ^aben, mußte ber S^erbrectier

ein Slderbauer unb fein fc^ulbtofeS Dpfcr ein öirte fein.

2. Ute Sintflut.

S)ie ®ef(^(edE)t^regifter, an toeld^en bie ^ebräifc^e lieber^

lieferung fo befonber§ reicf) ift, ftel^en lüieber in engem ^uf^i^nien-

tiange mit ber babylonifctien ©age. @ie §erfallen in i^ren älteften

2;eilen in 3lbfrf)nitte oon je gefm ^atriardien. (£§ finb i^rer jebn

üon Slbam biS' 5)Joa§, alfo hi§ gu bem erften bebeutenben ©reigniß

nad^ ber Schöpfung unb lüieber geljn üon 9Zoap So^u @em hi§ auf

9lbrat)am, atfo bi§ gur @ntftet)ung be§ fjebräifc^en S5otfe§, worauf

biefe Qa^i it)re 3ftoüe aufgibt. 95on 2tbral)am!^ Sot)n Sfaaf finb bi§

auf ®aüib, a(fo bi§ auf bie gefd^ic^tUc^e ^3(üte be§ ^ebräifcfien 9teidf)e^

breige^n ®efd)Ied}ter. ®euan fo üertjält e» fic^ mit ber lleberlieferung

ber ^erfer, bereu @dt)öpfung§gefc()id§te üon bem erften Söcenfdienpar,

9)lafcf)ia unb 3JiafcI)iane, beinal)e ba^fetbe ergät}(t, tüie bie ^ebräifc^e

üon Stbam unb (Süa unb alfo luat)rfd)ctntidf) ebenfaüg auy babi)touifd)=

afft)rifc|cn ft^eilfdirifttafelu gefd)i3pft ^at. "^Ünä) in ber ^;]3erferfage finb

gel)n (S5efd)ted)ter üom erften SOJenfc^en SJiafc^ia bi§ auf i^i^ebun, ben

Erneuerer ber 9JJenfd)f)cit unb geftn üon beffeu @ot;n bi^ auf 3Jiino=

tfdfieljr, ben ^olt^^ftamniüater ber ^^erfer, nac^tier aber breigefjn bi§

auf 3aratt)uftra (ßoroafter) , ben perftfi^en 9teligion»ftifter. ^n
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SSati^Ion nun melben un§ öott berarttgen ©ef^Ie^täregiftcrn bte ^eiU

fc^rifttejte nirfit^; aber ber ©d^riftftetter ©erofoS nennt ge^n S^önigc

ber ßiialbäer üon 3(toro§ bil auf 3eifutt)ro§. ®o^ bte§ ober eine

uralte babt)Iontfc^e Ueberüeferung fein mu^, jeigt ber Umftanb, ha'B

ber le^tgenannte 9iante in ben ^eilfc^rifttej;ten erf(f)eint, Welche ebenfo

hk Quelle ber @intftutgefc|ic^te bitben, tok bie oben erwähnten

biejenige ber @c^ö^fung^gefc^irf)te. ®a§ bie Söob^tonier unb ©^aibäer

eine glutgefcfiid^te befa^en, ift gtüar au§ beg S3erofo§ ©rgotitung öon

3£ifutf)ro§ feit längerer 3eit befannt. (Sine (Sntbedung ber jüngften

S:age ift e§ aber, ha'i^ bie babt)Iomf(i)e glutgefrfiic^te fid^, toie bie

(Sc^ö^fung§gefd^i(f)te, eine§ 5llter§ erfreut, neben toelc^em hk erfte

©ntfte^ung ^ebräifc£)en ©(fjrifttumS aU jung erfc^einen mu^.

SDie babt)Ionifc^e gtutgefct)id§te bilbet einen Xeil eine§ großen

@agen!reife§, welcher 1872 üon ®eorg ©mit!) in 9iiniöe aufgefunben

tüurbe, freiließ nur in S3ruct)ftüden. @mit^ ^at biefen ©agenfreis

naä) einem gelben benannt, beffen wahrer 9^ante norf) nid^t befannt

ift, inbem bie afft)rifd^=babt)Ionif(^e ^eilfd^rift ©igennamen burct) be=

fonbere ßeiiiien auSbrüdt, hk oft ou§ äRangel an anberweitigent Sßor=

iommen biefer ßeirfien unentgifferbar finb. ^enen gelben, öon meld^em

@mit^ unb ^^riebrid^ SDeli^fd^ entfd^ieben glouben, er werbe fid^ at§

ber bibüfdje 9limrob entpuppen, nennt man einftlüeilen ^gbubar, ioeil

hk feinen $)lamen bilbenben 3ficf)cn äug(eidf) biejenigen für bte ©üben

iz-du-bar finb. Smitf) red^net §u bem biefen |)elben betreffenben

@agen!reife gwölf ^eilfd^rifttafeln, jebe fedti^fpaltig unb jebe ©palte

üon 4ü bi§ 50 Beilen; feine ^afel ift üoüftönbig, aber W elfte, welche

ben @intf(utberid)t enthält, ift hk befterljaltene unb naljep üottftönbig.

gür un§ ^at nur biefe ein ^ntereffe. ®er SJiann, ber auf berfetben

bie ^auptroüe fpielt, ber c^alböifiie 9ioat), i)ei^t ©t)afifatra ober

|)oftfabra ober Slbra^afi§, toa§ ein 9tame mit bem 3£ifut{)ro§ be§

5ßerofo§ ift. (Sr erfd^eint in üertrautem SSerfefire mit ^^bubar, bem

er hk S-Iutgefdt)id)te erjäfjlt; bie ©ötter befe()Ien it)m (o^ne ba§ ein

®runb baüon angegeben lüirb), ein «Sd^iff ju bauen unb 2llle§ ma§

er ^atte, an SBertfac^en, Vieren, ©eftnbe u. f.
m. t)inein ju bringen;

fie taffen bann regnen in fc^merer äJienge unb üertilgen bamit atte§

Seben üon ber (ärboberfläc^e; felbft bie ©ötter muffen fid) üor bem

üon if)nen ljerauf6efdt)morenen ©turnt in ben ^immel flüd)ten, mie

©cE)iIfro!^r fdiiüimmen bie ßeid^en ber SOlenfdjen umt)er, bie gtut flcigt

fieben Zaqt unb bauert ebenfo lang; haS' @d)iff treibt nad) bem Saube

9'liäir; am fiebenten Xage fenbet ©f^afifatra eine Xaube aü§, bie

feinen 9iu^epla^ finbet unb toiebcrfeljrt, bann eine ©(^toalbe, ber e§

ebenfo ge^t, enblid) einen Stäben, ber nid)t loieberfefjrt; ba entläßt

ei)afifatra feine Xiere nad) Den üier SBinben, opfert unb hk ©ötter

[hk überhaupt in ber (Sr5äI)Iung unei)rerbietig befjanbelt unb läd^erlid)

Jpenne=9tm 9ll)i)n, Äulturgefc^ictjte b. 3ubentuin§. 2
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gemodelt loerben) jammeln firf) „gteid^ {fliegen" bei bemfelben unb

hJcrfen fid^ gegenfettig bie unüberlegte SBeranftoItung ber gtut öor.

(Snblid^ j(i)Ite^t ber ©ott S3el einen S3unb mit ©fjafifatro unb fcgnet

i§n; bann entrücfen \i)n bie (Sötter nacf) einem fernen ßonbe.

SBäre nun and) ni(j^t 'ba§' f)ö^ere ^Hter be§ cfialbäifd^en i^Uitht-

rid^te§ gegenüber bem l^ebräifc^en fd)on burd^ ha§ pf)ere Sltter ber

^etlfd^rift gegenüber bem ^ebräifdt)en ^ilfabet erlüiefen, fo tüäxe hk§

fd^on burc^ ben Umftanb ert)ärtet, ba^ ®f)atböa ein flad^e§ tt)affer=

reid^e§, ^aläftina ober ein bergige^ lüafferarme^ Sanb ift, lüo feine

^lutfoge entftel)en fonnte, ju tt)eld)er jebenfaüS Ueberfd^toemmungen

bie erfte S^eronlaffung gegeben fioben. Df)nebie§ lö^t ja bie SSibel

felbft 5(bro'^am, ben ©tammüater ber |)ebräer, ou§ Ur in ®()oIbäo

l^erfommen. 2Baf)rfd^einti(^ Iiaben bie Hebräer, iüeld^e boc^ jebenfaUg

öon Dften notf) 2Beften Jüanberten, bie ©d^öpfungS- unb {^hitgefrf)id^te

aul ®f)atbäa mit nac^ Kanaan genommen unb bort umgeorbeitet, tüo«

bei ber SJJann, ben bie ©öttcr entrücEten, unter bem Siamen §enoc^

(1 9Jiof. 5, 24) tion bem, ber hk ^lut mitgemadit, tton 9ioo^, ge=

trennt lüurbe.

SOlan foüte benfen, ha^ tüenn bie lüidjtigften f)ebrätfd^en Segen»

ben au§ S3abl)tonien ftammen, bal)er gemife audf) bie @age üon bem

fogenannten Xurme rütjren mü^te, ber nad) 93abt)Ion benannt luirb.

Slfft)rifcE)=babt)IonifcE)e ?^orfd^er l^aben oücrbingg biefen ©egenftanb auf

Seilfc^rifttafetn bet)onbeIt finben iooüen, aber bie le^teren finb ju

fd)ob^aft, aU ba^ itjr Qnf)alt mit @idt)erl}eit beurteilt tüerben tonnte,

dagegen fennt man ha§> Urbilb biefe§ 2^urme§ in bem ^rümmerfcgel

S3ir§ 9iimrub unter ben fRuinen öon S3abt)Ion. |)enri) 9taiüIinfon

I)at feftgcfteüt, ha'^ ber einft auf bemfclben ftef^enbe Xurm au§ fieben

@tocflüer!en beftanb, treidle ben jieben Planeten gen)eif)t unb mit ticr=

fd^iebenen ^^arben bemalt loaren. @s ift ba^eu uicfit unmöglid^, ha^

an^ ber S3au biefe§ 2Berfe§ tu aItbabt)lonifdt)en ©ogen bef)onbelt war.

3ft nun narf) allem Srtüäfiuten haS^ ffor, ha^ bie bebeutenbften

ur= ober üorgcfd^icE)tIidf)cn ©rgä^Iungen ber |)ebröcr naä) ?Irbeiten

abgefegt finb, Jüeld^e in ha^ ©ebtct ber I)eibnifd)en äRi}t^oIogie ge*

I)ören, fo ift e§ fortan überflüffig, ibren ^ffiiberfprudt) gegenüber ber

9laturU)iffenfdE)aft barlegen ju looflen, mit meldier bie 9}Zt)tt;oIogie über*

tjau^t nid^t§ gu tun t)at. 2)a^ bie ©rjäbtungen ber ©ageniüelt mit

ben 3;atfad}en ber Geologie unb 5(ftronomie unb oder übrigen 9Jatur=

tt)iffenfcE)aften unoereinbar finb unb au^erljalb aller gefdf)ic^tlid)cn

^•orfd)ung liegen, bebarf feine§ 9?od^tücife§, unb fo t>erl)ält e§ fic^ benn

aud^ mit aUtn Ueberlieferungen, lüeldie fid) an biefelben anfdjlie^en

unb mit il)rer 33euutMing obgefa^t finb, gleidioiel ob mit ber S^it xf)V

^ol^tljeiftifdfier 6(}arafter ^n einem monotIjeiftifd)eu geworben unb ob fie

ftd^ ha§ 5infel^en geoffenbarter SBa^rl^eiten erloorben I)aben ober ntd)t.
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3. 5lbrat)am, 3faak unb Sokob.

®ie oItI;)elirätfc^e Uefcerlieferung tierrät inbeffen i^ren unge*

f(f)t(i)tltd^en ®t)arafter fdfion hnvö) hie großen Surfen, welche fie auf=

tüeift. BtD^f^en bem SBrubennorb unb ber ?^tut, lüie stuifcfjen bem ©imbe
9^oa^§ unb ber 5Iu§lt)anberung 2(bra[)am§ unb nod^ fpäter ^lüijd^en

bem 'Sobe ^o\e'\§ unb bem Stuftreten 9)?ofe'§ gibt e§ lebiglid^ 9^amen*

unb ®efdE)Ied^t§regifter, beren ^weä ec^ i\t, $8ölfer öon ©tammöätern
abguleiten. ^n 3BtrfIi(f|!eit i)at e§ niemals ©tammoäter gegeben, tüeber

einen fotrfien ber äJfenfd^fieit, norf) fol(f)e ber einzelnen SSöIfer, ha

fid^ fold^e überall nur in Sagen finben unb burcf) gefc^id^tltd^e 5orf(f)ung

nirgenbS nad^äuföeifen finb. S)ie 2lnnal)me öon Urparen, öon benen

alle ober eine Stnja^I öon Sl^Jeufd^en ftammen follten, berufet nur auf

bem ©treben, bie |)etlig!eit ber @f)e unb ber ^^amilie bargutun. ajian

!^at ber 5lnnat)me ber 93ibet öon einem erften ^are, öon bem hk
gon^e 9JJenfct)f)eit ftammen foü, eine foIcf)e öon mehreren ^aren, benen

in öerfd^iebenen Erbteilen einzelne Ütaffen entf|)rungen wären, gegen-

überftellen tüoüen, aber mit niefit befferen ©rünben, aU für ein Urpar

angeführt werben fönnen. S)ie ©ntftel^ung öon fo überaus äf)n(ic^en

SBefen, löte bie SKenfc^en finb, an öerfd^iebenen ©teilen ber (Srbober-"

fläd)e wäre oiel wunberbarer at§ i^re 5ßerbreitung öon einer ®egenb

au§ über aüe ii'änber, — unb hk burc^au§ einanber entfpre(^enben

(Sitten unb Slnfc^auungen ber öerfd^iebenen SSöIfer in i{)ren Urguftänben

laffen einen gemeinfamen Urfprung ber SJlenfc^fieit unäWeifefljaft er^

fcbeinen. Ueberbie§ ift e§ niemals möglirf) geworben, bie SJienfd^^eit

in ftveng gefcE)iebene 9taffen o^ne Uebergänge §u teilen; e§ gibt üiele

SSöIfer, öon benen e§ ftet§ jweifct^aft fein Wirb, ob fie biefer ober

jener klaffe angef)ören; ja bie (Sjifienj öon ütaffen überf)aupt Wirb

immer 5WeifcII}after, unb bie bisher fogenannten 9taffen finfen gu einer

blofen SDZobelung be§ menfc^Iirfien Steußern burcf) ben ©influ^ be§ £(ima§

t)erab. i8eftimmte§ fann freitirf) über hk @ntfte()ung ber 9Jienf(f)f)eit unb

ber Sßolfer nid^t gefagt werben; aber wafirfd^einlicf) ift e§, ha^ bie SJieU'

fd^en fid^ in größerer 9}ieiTge, fo §u fagen j)eerbenweife, au§ tierifd^en

Urguftönben erf)oben, unb ha^ ebenfo Sie 3?ölfer au§ größeren SOkffen

öon SlJienfd^en, bie fid^ öon einanber abfonberten, fic^ entwicEelt fiaben.

©0 wirb e§ fid^ benn auc^ wol mit ben Hebräern öer^alten.

©iefelben ^ahn\ fidf) o^ne 3^eife^ fi"^ »^^n^ gemeinfamen Uröolfe ber

Semiten abgefonbert, Wäf)renb fic^ biefe-? longfom öon Dften nad^

SBeftcn bewegte unb au§ ^nbien, bem wa^rfdE)cinIirf)en ©titftel^ungS'

fierbe ber 9J?enf(^t)eit, etwa in ßbalbäa, am untern Saufe be§ ©ufrat

unb %iqx\^ angefommen war. ^iefe Stbfonberung mag dtüa§ über

jWeitaufenb ^af)re öor S^riftu^ gefd^eben fein, unb wirb in ber

^ebräifd^en Ueberlieferung unter bem Silbe ber Stulwanberung he§

2*
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@tamntOater§ Slbral^am au5 Ur in @{)albäa bargefteHt. Db nun

biefer W)xa^am. ein n)idli(f)er Häuptling ober ein mQtf)ifc^er §ero§ be§

SSoI!e§ getüefen, i[t gleicfigiltig; für le^tere» fprid^t fein S^iame, toeld^er

in ber Ottern gornt ab-ram „l^o^er SSater", in ber Jüngern ab-raham,

„Später ber 9)?enge" bebeutet. SSießeidit ift er, ben anä) bie alten

5(raber al§ ©tammooter unb |)ero» oere^rten, ein efiemaliger @ott ber

Semiten unb bie '^atriarc^enbreifieit: 2lbral§om, Sfia! unb ^afob eine

ber üielfad^ ücrfommenben ©ijtterbrei^eiten, lüofür aud^ fpred^en bürfte,

bo^ Sa!ob bcn 33einamen ^'ixü' @I, b. l). ber mädjtige (51 (®ott) fü^rt.

6§ ]f)at burd)au§ nid^t§ Unft)at}rf(f)einlid^e§, ha^ bie SSorfafiren ber

Hebräer, nac^bem fie fid^ in S^albäa üon ben übrigen Semiten getrennt,

öon bort nad^ SD^efopotamien jogen, ioo fie fic^ bieHeid)t, me in ber

©age Slbrabam oon §aran, in gioei Sööüer, ettoa Stramöer ober ©ijrer

unb |)ebräer teilten unb ha'iß bann le^tere fid) bem Sanbe S^'anaan äu=

toanbten. ^l)x Slufent^alt f)ier mar aber nur ein üorübergel^enber,

nomabifcEier. SBenn mir bie t)ebräifd^e Ueberlieferung in bie ©pradie

ber @efd)id)te überfe|en, fo trennten fid^ mätjrenb biefe§ ^ufentfialte»

metirere S8ölfer oon ben Hebräern, meld)e i^nen nac^I)er feinblic^ mürben

unb meiere fie ba^er oon SSerfto^enen ableiten, mie bie ^gmaeliten ober

Slraber oon 9Ibra:^aml (SoI)n gSmael unb hk ©bomiten üon Sfao!§

@ot)n ßfau ober öbom, S)a§ beibe angeblid^e (Stammüäter mit Unred^t

Oerfto^en maren, ber ©ine burd^ rolje ©emalt, ber 5lnbere burdf) Sift

unb 93etrug, red)tfertigt fie in ben 5(ugen ber ^ebräifd^en ©agener^

3äf)Ier nid)t; benn bei biefen patriard^atifd^en S^omaben entfd)ieb ber

SSater über taS^ (SrftgeburtSred^t ber Sö^ne, o^ne 9lüdfid^t barauf,

burd) meldie 5DKttel e§ erlangt ober — erfdjlid^en mar. Stnbere nad^l)er

feinblid^e 25ölter, hk 2lmmoniten unb SRoabiten, mürben fogar au§

bem bIutfdC)änberifd^en Umgange gmifd^en 5Ira§am§ ^Jleffen Sot unb

beffen Söd^tern abgeleitet, um i^nen ein S3ranbmal aufjubrüden.

3J^it 9l6rat)am unb feiner SSanberung nimmt bie ^ebräifc^e Ueber*

lieferung ober @agengefd)id)te einen burd^au» neuen ©l^arafter an.

(Sie ift nid)t mel)r ^Bearbeitung cEialbäifd^er äihtfter, fonbern eigene^,

fetbftburd^badE)te§ SSer!, nid£)t me^r reine 3}it)tf)e, fonbern mt)t^ifd^

gefärbte S5oI!§gefd)id^te ober gefdE)id^tIic^ georbnete 23oIf§mt)t^e. S)ie

^atriardfien ber älteften 3eit, bie nad) d^albiiifc^en 95orbiIbern gefdiaffenen

^bam unb 9bal) Tratten feinen national au§ge|3rägten S^arafter, fonbern

einen oerfd^mommenen allgemein menfc^Iid;en, fomeit e§ einen fotdien

geben fann. SSon 2lbral)am an aber finb hk ,,{SräOäter" ha§ reinfte

treuefte '^hUlh be§ ßl^arafter», ber il^r $ßoI! oor anberen Stationen

au§5eicE)nete; fie finb bereite, unb jmar üon @efdjIecE)t gu ®ef(^Ied^t

mel)r, üd)te Hebräer, ^äraeliten, ^uben. ®a fie nun üon ifiren 9'iad^=^

tommen fomol, aU üon ben ftrenggläubigen ©Triften aller ^irdf)en unb

Seften al§ äIMnner üon l^ol^er Xugenb betounbert merben, fo fann e§ für
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Sfüemanben oerle^enb fein, auf il^ren S^arafter näl^er l^inäuitietfen, wie er

in ber S3tbel felBft bargefteflt ift. 'ähva^am, ber erfte biefer f|3äteren ober

Ipt^kü ^ebräifrfien (Srgöäter, ift e§ nod) nic^t in fo ausgeprägtem StRofee,

er ift no(f) nteljr ©emit im Stttgemeineu al§ Hebräer im SBefonbern, er

fönnte foft efien fo gut ein orabifd^er ©c^ed^ fein aU ein jübifd^er

^atriard). SDod^ feilten aud) bereits fpegifift^ fiebräifc^e 3üge nid]t.

®Uiä) einer feiner erften ß^araftergüge ift, ha'B er in 2tegt)pten, tüof)in

er oon Kanaan einen nomabifd^en Stbfted^er mad^t, teils auS ©eloinu^

fud)t, teils aus ?^urc^t üor bem j^arao unb um beffen ©unft §u er^Iten,

feine grau @ara für feine ©c^toefter ausgibt, fie bem SJladjtt^aber über=

lä^t unb i^m ifire Steige gegen ©flauen unb SSie^eerben üerfd^ac^ert.

SSir ©ermanen nennen bieS etluaS berb: geigf)eit, fd^mu^ige §abfud^t,

Süge unb fö^rloftgfeit; ha'\i bie Hebräer eS nid^t fo auffaßten unb bie

S3tbelgläubigen if)re 5Infic^t teilen, ift traurig aber ioa^r. 9lid^t

5tbral^am Wirb üom ©otte ber Hebräer geftraft, fonbern ber an ber

©adöc öötlig unfd)ulbige, ^Hintergangene garao (1. 9J?of. 12, 14—20)!

Unb baS nennen bie g-rommen göttlidEie @ered)tig!eit! ®ie nämlid)e

©efdjic^te erjäfilt übrigens bie ©enefiS nod) einmal üon Slbral^am unb

mieber oon feinem ©o^ne Sfaa!, beibe Tlaie bei bem gilifterfönig

Stbimelec^ oon ©erar; aber ber j^ilifter ift anftänbiger a(S ber |)cbräer

unb gibt bie ©ara (im anbern gaffe hk ülebeffa) unberüfjrt §urüd,

fobalb er il^ren Wal^ren ©taub erfährt, \a befd^enft ben ^atriard^en

uod^ baju. ©in ferneres l^ä^Iic^eS Sid^t werfen hk Hebräer in it)rer

©agengefcEiid^te auf i^ren ©tammoater unb Ü^re ©tammmutter, inbem

fie er§ö^Ien, ba^ Slbra^am auf ©ara'S 35eriangen feine 93eif)älterin

§agor, bie iJ)m einen ©of)n geboren, ben er bis hai)m als ben feinigen

anerfannte, fammt il^rem ^inbe in bie SBüfte, in junger, Surft unb

(SIenb l^inouS ftö^t, bamit S^n^öet nid^t erbe mit Qfaaf. SBafjrlid),

tk SSerfto^enen finb weniger ju beÜagen, alS baS Iiart^ergige SBeib

unb ber fdiwac^mütige SJJann! 2)ie ^Jad^fommen beS SSerfto^euen

aber (oon bem ja hk 5traber ftammen foüen) finb ein mäd^tigeS SSoIf

geworben, baS einft bie Söelt bet)errfdf)te, unb ^aben it)r SSaterlanb

bef)alten; biejenigen beS beüorgugten ©o^neS oerloren baS irrige unb

würben in äffe SBelt jerftreut! Sie l^ebröifd^e ©age woüte ben 5trabern,

ben femittfcfien $8rübern, eine 9Jia!eI antun, inbem fie biefelben oon

einer ©üaoin abftommen lie^, fie Woffte fie §u ^nec^ten ber Hebräer

ftempeln. ^ei^t finb im 9DZorgentanbe bie ©öf)ne ^SmaelS hk |)erren

unb bie ©ö^ne ^SraelS hk ^ned^te!

Sie f)ebräifdE)e Ueberlieferung greift Slbral^am befonberS wegen ber

Sereitwiffigfeit, mit Weld)er er feinen ©of)n bem ©otte ^dpe opfern

Woffte. 2Bir fönnen bieS nur als blutigen SSal^n unb Stbergtauben be=

trad)ten, unb eS müßten oüe ^anaanäer, gönüer, S3abt}(onier unb anbere

JßöKer, Weld^e in ftumpfer SSefd^ränftl^eit i^re ^inber i^ren ©ö^en



—— 22

opferten, ebenfalls geef)rt toerben, wenn man an fie ben nämlichen

9Jia^[ta6 anlegte tüte an 3l6ra{)am. ®enn für tl)ren @tanb|)un!t unb

i^re (ärjier^ung toax 9)ioIod^ üoHftänbtg baffelbe, \va§ ^a^üe für ben

©tammüoter ber Hebräer voat. S)ie 33ebeutung biefeS ©agenjugeS ift

aber eine rein tatjäc^Itc^e, reIigion§gef(^ii:^t(ic^e; e§ foüte bamit Uo§
bie 2tbfc§affnng be§ SKenfdienopfer^ unb feine (Srfe^ung bur(^ haSi

Xieropfer au^5gebrücft werben, bie freitid) erft in öiet fpäterer ge=

fc^ic^tlic^er 3eit ftattfanb.

SSenn wir e§ nntertaffen, 5Xbraf)am§ ©aftfreunbjc^aft unb feine

übrigen guten Seiten ^erüor^uljeben, ^infii^tlicE) welcher fa Sitten ein*

öerftanben ift unb Die 9iiemanb bezweifelt, fo ift ju bead^ten, bafe wir

biefen SJlann, ber ja überljaupt waf)rf(f)einlic^ ni^t gelebt i)at, ntc£)t

!^erabfe|en, fonbern nur jeigen wollen, ha^ er tebiglict) aU ein SSoIf§=

ttfpnä aug einer B^it mit noct) fet)r unentwicfelten ftttlic^en SSegriffen

gu betradjten ift, au§ einer Qdt, weld^e für „gut" lebiglit^ ha§ 2lnge=

nel^me unb 9iü|Ii(f)e, für „fc^k(f)t" nur hci§ Unangenel)me unb «Sc^äbtid^e

{)ielt unb für ben in ben Xaten be» SOZenfc^en felbft liegenben fittlic^en

9Jla§ftab noc^ feinen Sinn I)atte unb babcn tonnte. Unb haä traben

bie gläubigen S^adibeter ber tiebräifd)en ©agengefd^ic^te üon je^er über=

feJien, inbem fie jenen (St)arafter, ber fo bebenüic^e fittlic^e @d)Wäd^en

unb ©dtiattenfeiten geigt, aU ein unerrei(f)bare§ ^heal |3atriarc^alif(^er

STugenben f)inmalten.

Ueber Sfaaf, 5lbrai;am§ 9ia(f)folger im ^atriard^at, ift Wenig

gu fagen; bie Ueberlieferung bctjanbelt i§n furg unb fcC)iIbert i^n

aU äiemiid) f)armIo§. (Sine befto bebenfticfiere ^erfönlid^feit aber tritt

un§ in feinem @o^ne gafob, bem britten ber eigentli(^en f)ebräi=

f(i)en ^atriarct)en ober §eroen, entgegen. (S§ ift bieg ein ßt)ara!ter,

in welcf)em aüe ©d^attenfeiten, bie bem !!8oIf§geifte ber |)ebräer jemals

üorgeworfen würben, unoer{)üIIt unb ungefd)min!t I)eroortreten, unb

bie§ um fo meljr, alg alle üou iijm üerübten nieberträdjtigen 9ianfe

öon ben ^erfafferu ber ©enefiy otS löblid^e Xaten betrad^tet werben.

@r wirb ein „frommer SOiann" genannt, unmittelbar beoor bie ©efc^id^te

feiner fcf)Ied)ten Streiche beginnt, unb e§ er^eÜt I)ierau§ wieber bie

mangeUjafte ©ntwiifelung ber fittlicben 93egriffe bei ben SSerfaffern be§

altern XeiU ber 33ibel, weW)en eine (grgebenljeit in bie oorgefdjriebenen

©laubenSfa^ungen gum Segriffe ber grömmigteit auöreid)eub erfc^ien.

S)er erfte ©treic^ QafobS begietjt ftd) auf feinen S3ruber (Sfau. (Sfau

ober (Sbom unb ^a!ob ober ^»rael finb ein ft)mboIifc^eö Srüberpar

tüie ^ain unb Slbel, üon beneu fie eine 3ßiebert)oIung gu fein fd^eincn.

©fau ift ber ^äger unb ^a!ob ber ipi>^t; Weil bie älteren |)ebräer

S^omaben Waren, mufete aud^ ^ier ber ipirt ber 33eüoräugte fein; nur

bleibt er bieSmal nid)t gugleid) Ijormto» unb friebfertig unb unterliegt

nid^t toit Slbet bem ©egner, fonbern er erfc^eint je|t aU obgefeimter
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(5(f)urfe, beni e§ überall unb immer gelingt, „^ur großem ©fire ®otte§"

hk Seute ju betrügen. $ßon ber affentiebenben SOtutter begünstigt gegen=

über bem oom Spater üorgegogenen berben ober biebern SSruber (ber

on 3^mael erinnert unb gleich biefem öiel ®ermanif(^e§ in feinem

Sßefen tjat), üoHfü^rt er fein erftc§ „®efc^äftc^en" an bem arglofen

SSruber. (5fau fommt ermübet oon ber ^agb l)eim unb bittet feinen

SBruber um etlüa!§ üon ber ©peife, hk biefer i'ßt. SBie fein ®roB=

üater ben ^^maet in bie SSüfte getrieben, oerlüeigert ber firf) mit großen

planen tragenbe ^aiob bem öungernben SSruber bie ^ia^rung ot)ne

^roöifion; er »erlangt öon i^m bie ©rftgeburt, nad) ber fein ^racf)ten

gef)t, unb erfdiac^ert fie glücEIic^ gegen 33rot unb ein Sinfengeri^t.

^n unferen ort^obojen, oon ber ^ebriiifc^en Ueberlieferung bef)errfd^ten

Schulen werben bie armen germanifd)eu S^inber getet)rt, @fau ju öer=

achten, ha'^ er, üor |)ungec bem 2;obe naf)e, bie (Srftgeburt gegen ein

Sinfengerid)t üertaufte; aber fie tnerben leiber nii^t gelehrt, ben ^erj*

lofen SBudierer ju oerabfi^euen, ber ben f)öc^ften ^rei§ öertangt, ben

e§ bei jenem SSotfe gab, e^e er feinen erf(^ö)}ften S3ruber labt. ©^

ift frei(id) burdjauS unloa^rfi^einlid), bafe ber beoorjugte @o^n be§

reid^en ^eerbenbefi|er§ ^\ciat anä) nur einen 5(ugenblid f)ätte junger

leiben muffen; ba» mad)t aber '^atoH neibifc^en unb t)abfüd)tigen

e[)arafter nid;t beffer. ®er Qmd ber ©rää^tung ift offenbar, bie

|)ebräer gegenüber ben feinblic^en (Sbomiten al§ bie ©rftgeborenen,

b. i). aU bie SSorne^mereu erfd^einen ju taffen unb Se^tere bamit

läd)nU(i) §n machen, ha\i i^r 35orfat)re fein Oledit fo „billig" hergegeben

t)ötte. ®aB ^atobg Zat eine @d^Iei^tig!ett loar, fa^en hk Hebräer

hd i^ren unentraidelten fittlic^en 33egriffen föol nid)t red)t ein; merf=

tDÜrbig ift aber, i)a^ haä ^anbeln in biefer Söeife ftetä eine @c^atten=

feite i^reä ^oiUd)axatkx§ blieb, unb traurig ift, baß (Schriften, worin

fo unenttoidelte fittlidie ^Begriffe ^errfd^en, bi^ auf bie neuefte ^eit

aU göttlich unb lieilig angeftaunt werben fonnten.

9Zad)bem ^aUb bie (Srftgeburt erfd)a(^ert, maä, wie e§ fc^etnt,

bem arglofen Später öerborgen blieb, l^anbelte e» fic^ nod^ barum, aud^

biefen, ber freiwillig ben ©d^ad^er nid)t gebilligt l)ätte, gu betrügen.

(Sl)rIofer SBeife wirb baju feine 331inbljeit benu^t, unb ber „fromme"

Safob bewirft burdf) ben plumpen ^unftgriff, feine §änbe burd^ Bi^gc"'

fette ben raul^en (äfau'ö glei^ ju matten, ha^ il)n ber ^i^ater al^ (Srft-

geborenen fegnet unb if)m, tok ber SSerfaffer ber ®efd^id)te groB=

fprec^erifd^ er5öt)lt, üor^erfagt: ,,(S§ muffen bir Spoiler bienen unb

@tomme üor bir fid; beugen." 33i§I)er ift bie iprofejeiung allerbing^

noc^ nicl)t in (Srfüttung gegangen.

2)ie weiteren ^anblungen Safob§ finb gWar nid)t me^r fc^urfifd^;

ober fie beleuditen eine anbere ©diattenfeite ber .'pebräer, hk tried^enbe

S^erftettung ^ur (Srlongung eine§ 5öorteil§. @§ ^onbelt fid^ um ^atobs
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iBrautlücrbung. Sieben Qaftre bient er bcm Saban bebarrlirf) um bte

fd^öne 9tQ!^e(, unb ba ber (Stamme§genoffe iioc^ Itftiger ift iinb ben

93etrüger betrügt, inbem er t^m bic fjä^Iic^e Sea gibt, — barauf nod^

einmal fieben 3a£)re. ®ie[e§ gebulbtge Ertragen üon 9Mf)teIig!eit,

biefe§ öollftänbige S^erjiditen auf Xatfraft unb SOknue^mut um eine§

©eh)inne§, ^ier aüerbingS aucb um be§ ^reife^ ber Siebe iniüen, ift

ebcnfaU§ ein Sfiarafterjug ber Hebräer geblieben, ^lid^t gerabe fc^Iimm

§u beurteilen ift ber ^unftgriff, ben ^afob mit bcn ©d^afen Saban§

au§übt, um feinen öot)n einp^eimfeu; er jeugt für bk @eüianbtt)eit

unb Sift ber |)ebräer im Raubet unb Sßanbel. ^atob gilt in ber

bebröifc^en @age aU ber frömmfte unb befte 9}iann feiner 3^^*; aber

e§ ift auffallenb, ha'^ ibn oHe feine SScrmanbten , mit benen er in

3tüift gerät, an ©ro^mut übertreffen, üaban bat if)n freilief) juerft

um 9la^el betrogen unb i^n um feinen öobn lange f)ingef)oIten, wo-

für er bann um bie ©d^afe überliftet njirb; aber noc^bem ^atob feig

unb I)eimlirf) mit feiner ganjen gamilie unb feinen .^eerben geflogen

unb Saban§ öaui§gö^en biebifrf)er SBeife mitgenommen, lä^t ficb ber

nad^fe^enbe Saban gutmütig üerföf^nen. (Sbenfo 5etgt fid^ ber tton

Safob fo fd^föer gefronfte unb betrogene ©fau al§ achter Söiebermann,

umarmt ben fidE) üor it)m füri^teuben unb bemütigenben 93ruber ge=

rül^rt unt) oerjeibt i^m 5tIIe§!

S)er treulofe oerräterifd^e ßt)arafter ^afob^i oererbt fidf) naä) ber

!§ebräifd^en (Sage, o()ne ba§ biefe barin etmo§ @dt)Iimme§ fiel)t, aud^

ouf feine Sö^ne, toenigften§ auf bie meiften. ^a^ bie jtüölf Söl^ne

Safobg eine aftronomifc^e ^ßebeutung baben toie alle 3ü'öIfäo!^Ien, in

ber Sage unb ®irf)tung tierfdbiebener S5ölfer, uämlidb mit S3e§ug auf

bie gtüötf ä)Jonate, !ann nii^t gmeifelbaft fein, unb ebenfowenig, ha'Q

ätüölf t3on il)nen abftammenbe Stämme niemals cjiftirt f)aben, Worauf

mir äurürffommen werben. Sieben ibnen fdfireibt bie Sage bem ^alob

nur eine ^odf)ter, 5)ina, ^u. ^laä) ber SSerfö^nung mit @fau ocriäfet

^afob biefen nad^ feiner ®ewot)nI)eit !f)eimlid), brid)t bamit fein SBort,

t^m §u folgen, unb gie^t narf) Sid)em. .'picr öerfüt)rt ber ^önig§)obn

bie 2)ina, erbietet fid^ ober, fie gu t)ciraten unb ben |)ebräern Öanb

ju geben, ^afob nimmt ha^ 5tnerbieten an, fofern fic^ bie Sicbemiten

bef^neibcn laffen (womit bie i8efc()rung§wut ber |)ebräer it)ren 5tn=

fang nimmt, aber be^eidfinenber SBeife nirf)t bie ©efinnung, fonbern

bIo§ bie nicf)t§fagenbe Zeremonie, nod^ je^t ein ©emeingut oieler

unciüüifirler S^ölfer, jur i^au^jtfad^e madfit). ®ie 5lrgIofen gef^cn auf

bie ^aüt «in; aber am britten ^^age, ba fie in ?^olge ber Operation

gerabe om 3Bunbfieber leiben, überfallen ^vatob§ Söbne Simeon unb

ßcoi bic unfd^ulbigen Skwo^ner unb führen ibre SSeiber, S'inber unb

.»peerben tüeg. 2(ud^ biefe Sdt)anbtat wirb Weber oon bem (Srjäbler,

«od^, nad^ fctner Sluffaffung, oon feinem ©otte mißbilligt.
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2Bir !önnen un§ M ber fomifc^en ®ei)an!enIofig!ett be§ er5Ö|Icr§

btefer ®efrfiic^ten, tüel^er eine gamilie, bie nodf) eben oor öaban ge=

floJien unb oor ßfau jic^ gebemütigt f)at, plöfelic^ gu einem 3SoIfe

werben läfet, bag $ße!ef)rungen forbert unb ©täbte auSmorbet, loie

bei ben unjäl^ligen anberen Sc^nt^ern beSfelben nid^t aufhalten, unb

tt)eifen aud) nur furj auf bie allgemein befannte 9iiebertrad^t l^in,

h}elc|e ^a!ob§ würbige @öf)ne an i^irem 93ruber ^ofef oerübten.

2lu§ biefem (Sreignife enttoicfelt ficf) bie jagenJiafte Ueberfiebelung ber

mt}tf)ifd)en gamilie ber 2lbraf)amiten nac^ 9legt)^Dten, au§ toelrfiem Sanbe

fie ot§ f)iftorifc^e§ SSoI! ber Israeliten gurütffe^ren unb in bie ®e=

f(f)idE)te eintreten.

2)ie ^Sebeutung be§ @agen!reife§ oon ben brei ^ebräifrf)en '^a^

triorrfien Slbra^am, ^\aat unb ^afob fäffen Wir ba^in ^ufammen: e§

foüten in if)nen bem f)ebröifc^en 35oI!e für ewige 3eiten SJorbilber ge=

fc^affen werben, unb ba^er finb biefelben fo aufgefallen, wie jur ßeit

if}rer @rf)öpfung ba§ i^olf felber War, b. i]. mit einem lebenbigen @inn

für bie gamilie unb ben «Stamm unb mit föifer für einen nocE) rein

rituellen 33ertrag mit bem 9iationalgotte, aber noä) o^ne aüe Stauung

oon bem fittlic^en SBerte ber ^anblungen be§ S!}lenjrf)en unb oon ben

©rforberniffen etJ)ifc^er Q^ere^tigfeit. ©elbft bie einfadifte fittlirfie

«Regel, 9liemanben p tun, wa§ man nicJ)t felbft §u erbulben wünf(f)t,

war ben 33erfaffern jener patriarc^alifc^^iboUifd^en ®ebic|te unbefannt.

Slße aSerfud)e, in ben „(Srsoätern" blanfe ^ugenbf|3ieget finben ju

wollen, berut)en auf oorgefafeten äReinungen, tfieologifrfien 55orur=

teilen unb (gpi^finbigteiten ; fönnen baf)er aucf) oor bem geringften

9}lafee unbefangener gefct)irf)tticf)er ^etra^tung unb a3eurteilung nic|t

befielen.

^tc ®eft^i(^tc ber |>cbräcr.

1. JXlofc unb in 2l«S}ug ou« 3cgaptrn.

®ie aüem Slnfd^ein nac| wa'^re ©efc^ic^te ber Hebräer beginnt

in 5legi)pten. $ier, im 9liltanbe, t)atten fict) feit unberechenbar alter

3eit femitifrf)e Stämme niebergelaffen. ®a§ ältefte Äulturlanb ber

©rbe übte auf bie benachbarten Jßötfer, bereu Sauber nod^ be§ 2(n*

bau§ unb ber 33ilbung entbetirten, eine ungemeine ^2(näie|ung§!raft au§.
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SfJomentlidf) war e§ ta§ ®elta be§ ^xl, wo bie eigent(td)en 3legt)pter

öon femitifc^en Stämmen, befonberS gönifei-n, überlouc^ert unb an

Qat)l, tüie es jc^eint, ü6ertroffen mürben, ©(^on frül^er al§ gmeitaufenb

So^re oor ß£)riftu§ fielen anbere ©emiten, ma^rfcfieinlic^ 5lraber, §um %tii

mol audf) työnüer, in 2(egt}|)ten ein, mo jicf) i^re öanbsleute ober «Stam«

me^genoffen mit il)nen bereinigten. Sie roheren (Sinbringlinge mürben

bie @cf)üler ber bereite längft mit ber ägt)|)tif(^en Kultur bekannten iemi=

tifrf)en 2)e(tabemo^ner. S§ blieb aber nii^t I}ierbei, fonbern bie ®in=

gebrungenen bemäcf)tigten jid^ ber ^errfrfiaft in Unteräg^^ten, inbem

fie fi(^ in Slüem ber ägt^^tifc^en S3ilbung fügten nnb bafür bem Sanbe

i)a§ ^ferb fd^enften, ha§ it)m früf)er unbefannt mor. S)er ägtiptifrfie

®ef(^i(i)tfd^reiber äJionet^o nennt biefe Eroberer, meiere bem Sanbe

nac^ oerfd^iebenen eingaben bie 15. ober 17. ®i)naftie gaben, ^t)t'

fo^ (eigentlich ägt)|)tifd^ §i!=@c^u§, b. i). ipirtenfönige); auf ben

ägt)ptifd)en ®enfmalen tjeißen fie ©d^afn, b. §. Ütäuber. 2)ie SDauer

ibrer ^errfc^aft mirb auf ein ^albe§ ^a^rtaufenb angegeben, ^n
Dberägti^ten hielten fid^ eint)eimifc|e t^ürften, hk aber mit ber B^it

ben ^t)!foi§ jin^ftid^tig mürben. (Snblic^ aber, nad^ S^erflu^ be§

größten %eiU jener Qeit, erf)o6 fic^ einer ber oberägt)ptifc^en Könige,

3^a^fenen %aka, eröffnete ben ^rieg gegen tk gremb^errfd^aft, unb nacf)

mef)r aU fiunbertjä^rigem Kampfe gelang e§ einem feiner 9Zac^foIger,

Siemes, fie an§ bem SfüIIanbe gu oertreiben, b. ^. i^re §auptmad^t.

9tefte oon i^nen blieben al§ Unterworfene ber mieber l^errfctienben

ödsten 3(egt)|)ter no(^ lange im Sanbe. @§ f)errfc^ten nad^ ben ^^t^

fo§ in 5tegt)|3ten bie berül^mteften unb mäc^tigften aüer ®^naftien, bie

18. unb 19., beren gro§e (Eroberer mat)rf(^einlic^ oon ben ©ried^en

unter ber ©eftatt be§ 8efoftri!§ jufammengefa^t mürben. SDie ägt)pti=

f(f)en Cluetten nun miffen nichts üon einer (Sinmanberung ber Hebräer

in 3legt)pten; benn ba «Semiten üon je^er im Sanbe lebten, fonnte

it)re S^ermef)rung burc§ einen bamalS fo unbebeutenben Stamm nid^t

befonberS auffallen. Stuc^ ift ben ög^ptifrf)en SDentmalen unbefannt,

ba^ ein |)ebräer, mie üon Sa!ob§ So^n ^ofef erjä^It mirb,

mädEitiger SJlinifter eine§ i^arao gemefen fei. 2öar Sofef, beffen

e^rlic^er unb treufjerjiger ß^arafter jebenfall^ nicf)t an feinen !^ater

^a!ob, fonbern ef)er an feinen D^eim (Sfau erinnert, oJ)ne ha^ er i^m

beffen 9ftauP)eit unb SDerb^eit jugefeüte, eine gefcE)id)tIi(^e ^erfon, fo

biente er ma^rfd)einlicf) einem ^t;tfo§=^önig, ha ein achter ägt)|3tifd^er

garoo fc^merlic^ einen gremben ju fo {)of)er SSürbe erhoben bätte.

^n biefem gaße ift ha^ Sd)meigen ber 2(egt)pter über i^n ebenfo

erüärlicf) mie ber üon ber ©enefi» er^ö^Ite Umftanb, ha^ naä) feinem

Xobe ein ^önig auffam, ber nicf)t§ öon ^ofef muf3te — ober miffen

moüte, b. b- lüot ein nac^ ^Vertreibung ber §tjtfoy regirenber maljrer

2tegt)pter.
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2Ba§ nun hk Hebräer in ^eg9:pten betrifft, fü ift nid^t baran ju

benfen, ha^ fie auio ben 5lngef)örigen einer einzigen gamilie (^afo6§

^Jiad^fommen) beftanben; JDa£)rj(^einlic^ loaren e§ Semiten öerjd^iebener

|)er!unft, hk \id) boct in einem ^Sejirfe — 9tam]e§ ober ©ofen —
gufammenfanben unb §u einem SSoIfe ftiurben. ®iefe if)re SßJo^n*

gegenb lag in Unterägt)^ten öftlirf) üom öftltdiften 9}lünbung§arme be§

9?il. ©§ ift fel)r glaublict), ha^ fie oI§ ©tommüertüanbte ber oer-

l^afeten ^t)!fo§ oon ben 5(egt)ptern f)art be^anbelt Würben, nament*

tirf) al§, wie W Ueberlieferung naiü fogt, haS^ Sanb „tioü üon if)nen

tourbe". SSielleid^t finb fie unter ben Slpruu ober St^uriuu (Hebräer?)

gemeint, toeltfie ägi)|)tifct)e ect)riften aU einen bienftbaren Stamm
nennen, ber ben 2legi)ptern gronbienfte Keiften mu^te, loie fie oon ben

|)ebräern er^iitilt werben.

Sn biefer ^Jiot ftanb ben Hebräern ein 9tetter unb güf)rer auf,

einer ber gröjsten S^araftere ber ®efc^i(f)te, fofern i^n tk lleberliefer=

ung treu totebergibt, äRof e aug bem fogenonnten ^riefterftamme Seoi.

©eine @efd)id)te nac^ ber I)ebräif(^cn Ueberlieferung ift befannt; fie

ift ebenfo mit mt)tf)ifc^en Bügen (2tu§fe^ung aU ^inb, SSunber, Um=

gang mit ©Ott) angefüllt, wie bie eine» feben S5ol!§t)eroä. dlad) ber

l^ebrüifdien Sage fü^rt 9JZofe fein )Goli, narf)bem er mit |)ilfe ©otteö

bie Seiben beSfelben burdb gegen bie ^egt)pter üert)ängte flogen ge-

rodet, burd) einen 9lrm bey 9toten 9Jieere§ in bie Söüfte ber Sinai=

^albinfel Tlan derfid)ert, ha^ §ur (Bbh^dt hk§ mögtid) ift, — oiel

gur @ad)e tut ber genaue Söeg nic^t. ®er Slu^gug ber ^^raeliten

an§ ^egt)^ten ift mit ber meiften 2Bat)rfc^einIid)!eit unter ber 9tegirung

be§ garao äJJenefta au§ ber 19. ®t)naftie, um ba^ ^a^r 132U oor

e^riftuS an5une(}men; berfelbe ift inbeffen auf fo oerfc^iebenartige SBeife

bargeftettt Würben, ha\i e^ fe^r fd)Wierig, Wenn nic^t unmöglich ift, in

biefen SarfteUungen 2Bü^rt)eit unb ®id)tung üon einanber gu fonbern.

^ad) ber burd) ben fübifdien @efdjid)tfd}reiber ^ofefoS mitgeteilten

©räö^Iung be» 9Iegt)pter§ a)Janett)o finb bie |)ebräer tein eigene^ SSoIf,

fonbern eine Sd^ar unreiner unb augfä^iger Stegijpter, S0,000 on

ber 3at)I, welche ber garao 2}lenefta, um taS' Sanb gu reinigen, ba=

mit er „hk ©ötter fd)auen fönne", in bie Steinbrüd)e öftlii^ oom 'ülil

üerbannt unb bort gu garten 3trbeiten gegloungen '^ahe. 2tl§ itiren

Stnfütjrer nennt 9JZanett)o ben ägt)^tifd)en $riefter Dfarfif auä |)eIio=

poli§, Weld)e§ in ber 9iä^c oon ©ofen lag unb Wo oud) ^ofef eine§

^riefterg Xoc^ter jur ©attin genommen i)aben foH. Später i)abe ber

garao ben Sluöfä^igen bie Stabt Stüariy überlaffen, unb f)ier ^aht

il)nen Dfarfif, Weldier ben 9bmen oon Dfiriö f)atte unb in ber t^olge

aJJofeS i)k% ©efe^e gegeben, fie jum SlbfaÜe oon ben äg^ptifc^en

Sitten unb ©ebräuc^en üerteitet unb fic^ mit ben nadj ^^aläftina oer=

triebenen |)i)!fo!o in iöerbinbung gefegt. 2)iefe feien in ber ^a^l üon
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200,000 aufgebrochen unb nad^ ^öart^ gekommen. SJlit biejer Ttadjt

Ratten hk 5{egt}pter ben ^ampf ntrfjt getnagt, fonbcrn fi(f) itacfi S(ett)to=

pien gurüdge^ogen, luäljrenb bie „Unreinen" mit ben 9^ad^!ommen ber

$t)ffo§ 9(egt)pten eroberten nnb tienoüfteten. (Snblic^ aber wären bie

^egt)pter 3urürfgefet)rt unb fjätten bie ©inbringlinge erfcfilagen ober

oertrieben. '3)teje ©r^ä^Iung ift offenbar eine ^ieberf)o(ung be§ @in=

fallet ber |)t)!fo§, njillturlic^ oermengt mit ben @cf)icfjalen ber

§ebröer. 3(e^niidf)c oermirrtc S3cri(f)te würben in fpäterer 3^^^ nod^

mef)rere oon grie(i)ifrf)en unb römifc^en ©d^riftjteHern abgefaßt, weld^e

wir ober übergel^en.

Si(f)ten wir nun fritifd^ hü§ UnWa^rfc^eintid^e Hon bem 5ßa'E)r-

f(|einlid^en, fo bleibt un§ al§ annefjmbar übrig, ba'i^ W.o\e ein Unter=

ägt)^iter femitifc^er ^ertunft, in ipeliopoli^ gum ^rieftcr erlogen unb

in bie ägtiptifd^en ®ef)eimle^ren eingeweif)t war. jE)iefe ©ebeimle^ren

beftanben ber |)auptfad^e nacf) in ber 3lrt unb SSeife, Wie bie ügt)pti=

fd^en ^riefter bie oon iljnen oer!ünbete 9f{eIigion auffaßten, 2)ie

ägt)ptifd^en ^riefter waren hk einzigen ©ebilbeten be§ S^illanbeS unb

burd^ il^re SBei§beit in ber gefammten 2Be(t be§ 3lltertum§ berül^mt, fo

ba^ oon überall I)er, in ber Solge namentlid^ au§ ©ried^cnlanb, aße

Söipegierigen ju il^nen pilgerten. ®a§ ägt)ptifdf)e S?oIf Wu^te ntd^t,

warum ea Xiere unb tierföpfige ober tierleibige ©ötter öere^rte, e§

wu§te nid()t, Wer unb Wa§ Dfiri^, ^fi§, ^t)fon, 5lmmon u.
f. w.

waren. ®ie ''^riefter bagegen batten fic^ ein 8t)ftem biefer ®Iauben§*

form gebilbet unb lehrten bic^ im ^nncrften itirer Xempet bie 3lnge^

f)örtgen ber Rotieren 9langftufen i!^rer ^afte, ben jeweiligen ^önig

unb ^rembe oon fieroorragenber ©tetlung. ^k (Singewei^ten waren

gum ftrengften (Stitl)df)Weigen über ha$ i8ernommene Oerpftiditet, unb

e§ ift aud^ niemals gcbrod^en worben, fooiel befannt ift. Sfiur au§

oerfrf)tebenen 5(eu§erungen oon @ingewei{)ten fremben <Stamme§ unb

ou§ 5lnbeutungen ägoptifc^er @df)riften fönnen wir ben Qnl^alt ber

ägt)ptiff{)en ©el^eimtebre einigermaßen oermuten. @» ^onbelt fid^ öor

StUem barnm, \va§ bie ©ötter bei 9^iIIanbe§ unb bie übrigen oere^rten

^iuge, fowie hk i^nen gewibmeten ©ebräudie bebeuteten. Dfiri^i war
ben ^rieftern j. S. ni^t ein ©ott, )x>k bem 58oIfe, fonbern bie Sonne,

\x)eid)c burdj 2;tjfon, W 9iacf)t, unterliegt, aber in §orD§, ber jungen

Sonne, wiebergeboren wirb '^n biefem ^aüt bebeutete '^\i§> ben 9J?onb.

SDlan f)at jeboc^ aud^ S^eranlaffung gu einer anbern 5)eutung, nad^

weld^er Dfiri§ ben '?flil, Sfi§ i'a§ öon i|m befrud^tete Sanb, ^t)fon

ben oergefirenben ©lutwinb ber SBüfte unb i^orol ben wieber ju neuer

^raft erwarfifenben ')}lii oorftettte. ^lutard^ glaubte, 5llle§, \vav obne

Drbnung unb 93Za§ fei, aüeS Sdiäblidie unb 3?erberblid)e, fei bem

^t)fon, alle» ©eorbnete, ®ute, 9iül^Ii^e ber 3fi§ unb bem Dfiri§ 5u=

jufd^rciben. 2Bal)rfdf)einIid^ wedlifelten biefe oerfdjiebcnen Sluffaffnngen



29

bei ben ^rieftern oerfd^iebener ßiegenben unb Reiten. Sc^Iiefettd^ aber

irurben alle ©ötter für "ok '»^riefter lebtglii^ üerfd^iebene ©eftalten

etne§ einzigen etuigen unb unfid)tbaren ®otte§, be§ Ureinen, 9^u,

be§ Ur-Dcean§, ber „einjtg ift, atletn unb fonber ©letc^en". @r War

if)nen ba§ UnergrünbltcEie, ba§ \id) felbft erzeugt unb geboren i)at,

öoHfommen, aülüiffenb unb atlmäiiitig ift. 8ie nennten if)n ben SSater,

bie SKutter unb t)a§ ^inb ©otte» gugleicE) unb naJ)men fo bereite eine

2)reieinig!eit an, beren einzelne SloIIen ober ©igenfcfiaften fie bem S?oIfe

in befonberen ©öttergeftalten öorgeidineten, lüeil ba§felbe itirem großen

®eban!en unb il^rer t)öl^ern Stuffaffung nid)t gewac^fen toar.

®tefe reinere unb £)öf)ere ©otte^öorfteüung nun, §u wel(f)er bie

ägt)ptifd^en ^riefter fd^on üor ötelen taufenb ^o^ren gelangten, welche

fie jebodE) oon bem in ftum^fen ®ö|enbienft oerjunfenen SSoÜe ab-

fperrten, jum ©efammteigentum eine§ ganzen SSoI!e§ §u marf)en unb

fo hei biefem einen i^ortfd^ritt in ber religiöfen ©rfenntni^ an§uba^nen,

ber mit ber B^it ber gefammten 9)ienfd)^eit ju ®ute fommen mufete,

ba§ tüurbe ber ^lan be§ SOiofe. ®er ^ebräifrfie 2}ionott)ei»mu§ ift

nic^t ein 2öer! be» SSoüeg ^§rael, fonbern bemfelben aug bem geheimen

Greife ber äg^^tifd^en ^riefterfafte burd^ beren (Singeroei^ten SOlofe

äugefül)rt luorben. 2lber hk t^olgen biefe§ füf)nen Unternef)men§ it6)U

fertigten, lüentgftenS für bie nöcEiften ^a^rfiunberte, ben ©tanbpuntt

ber ^riefter am ^Jiil, welche bie SSoIfSmaffe nid^t für fät)ig hielten,

ben erhabenen ©ebanfen eine§ einjigen eloigen, mit ©innen nid^t

mal^rnel)mbaren @otte§ ju erfäffen. SJiofe tourbe üon feinen @tamme§=

genoffen nidE)t tierftanben unb erft nadf) ^atjrl^unberten unb öielen

l^arten unb langen ^äm|)fen brad^ \i6) fein ©laube bei it)nen nac^

unb nad^ S3af)n.

®ie erfte ßeit nac| bem 5tu§juge au§ Stegt)pten brad^ten bie

|)ebräer auf ber wüften §albinfel be§ ©inai §u. Dh fie ^ier öier§ig

ober wie öiel ^at)re geweilt, ift oon wenig S3elang; flar ift aber, ha'^

biefe§ wüfte 2anb nic^t ein 33oIf ernät)ren fonnte, beffen Waffen-

tragenbe SOJänner oüein üon feinen ©d^riftftettern auf 600,000 ange=

geben werben, fonbern nur eine weit Heinere Qa^^l, oielleid^t im

©angen !aum ben §ef)nten %dl ber eben angegebenen, ^n biefe ß^it

be§ SSüftenaufentf)aIte§ ift fpäter üon ber unfritifd^en t)ebräifrf)en @e=

fi^id^tfdjreibung fo SSieIe§ t)ineinoerfe^t werben, toa§ ebenfo unmögtid)

in fo früf)er ßeit al§ in biefer ©egenb oorfatlen fonnte, ha'i^ fe^r

fd^wer 5U unterfd^eiben ift, tt)a§ bie Hebräer wirüid^ in ber SSüfte

erlebt f)aben. ®ie fpatere ©cfc^gebung ber Hebräer, welche in i§rer

®efammtt)eit om Sinai ifjren Urfprung genommen ^aben foüte, bietet

fo üiel, ma^ fid^ auf Stcferbau, Stöbteleben, Xempelbienft u. f. W. be-

§ie{)t, ha^ an biefen Urfprung Dernünftiger SBeife nid^t §u benfen ift.

^a| bie )3rädjtige ©tift§(}ütte am Sinai nic^t gebaut werben fonnte,
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fonbern nur ein 3I6biIb berjenigen ®aüib§ t[t, liegt ebenfaflg ouf ber

|)anb. ®a§ firf) bte ,3'?raeliten fo lange in ber 2Bü[te nuf{)telten,

fann nid^t in $ßerlüunberung je^en. @ie ttJoren fro^, ber ägt)^tifc^en

Unterbrücfung entgangen ju fein nnb ha§' ungebunbene 9iomabenIeben

ifjrer S?orfo^ren lüieber fül^ren gu fönnen. ^l^r beoorjugtcr 2üifent=

f)aItSDrt in ber Söüfte mar tk näcfifte Umgebung be§ Mergel @inai
ober S^oreb, beffen öerfd^iebene ©ipfel ^ö^tn öon )ed^§* bi» neun=

taufenb ?5u§ l^aben. ^m 2lltertum, befonber§ im morgenlönbifrfien,

toaren hie Serge fe^r oft ©egenftänbe ber SSere^rung ober Sl'uÜftütten

eine» ®otte§, unb o^ne 3^eifel ttiar bieg anä) bei bem impofanten

8inai ber j^all. @§ finb barüber !eine nad^tüei^baren ^2(ngaben ju

moc^en; aber ber Umftanb, iia'^ öon biefem S3erge bie gefommte

religiöfe ®efe|gebung ber |)ebräer abgeleitet luurbe, fprirf)t bafür, ba§

bte ße^teren benfelben für ben Slufent^alt ober ha§ Sinnbitb i^re§

®otte§ nahmen. @§ erließt au§ ber ®ef(^i(^te ber nomabifirenben

fleineren femitifd^en SSöIfer, ha^ ein jebeS berfelben feinen befonbern

®ott unb oielteicbt oft nur biefen Iiatte, aber beffen ungeachtet auc^

bie ©Otter ber übrigen i^m befannten 35i3Ifer aU toirflid) ejiftirenbe

onerfannte. Sinen fold^en 9JatiouaI= ober ©tammgott Ratten aud^ bie

Hebräer, ©erfelbe ^ie^ urfprünglic^ fd^Iec^ttoeg, Joie 'bd allen 8emi=

ten (tDorauf loir prücffommen trerben) (SI, b. f). (Sott, fpäter

Sal^oe, unb loar ebenfo toie bei ^enen anfängtid^ ein Sonnen= unb

t^euergott jugleic^, weil iiaS geuer ftet§ al§ ©innbilb ber ©onne er=

fd^eint." <Sef)r natürlich unb audf) fing loar e§, ta'Q 9JJofe feinen ou§

2legt)pten ftammenben unfid^tbaren Söeltgott mit bem 9?ationargotte

ber Hebräer oerfd^motj unb baburi^ biefen jum allgemeinen ®otte be§

§immel§ unb ber @rbe erl^ob. ^ie alten materiellen SSorftettungen

dorn ^ebräifd^en @otte toaren jebod^ ein ftete» £»emmmfe für hit reinere

öef)re 9JJofe'§, fo ha^ biefer lool gu manrf)en ßi^seftanbuiffen genötigt

mar, um fein 33oIf nid^t oötlig in ©ö^enbienft öerfaöen §u laffen.

^atte ba§felbe \a in ber Sßüfte noc^ fid^ be§ ägt)ptifd^en 5Ipi§ er=

innert unb ein 8tierbilb (,,goIbene§ ^alb") gefertigt unb angebetet;

\a e§ be'fiielt ben ©tierbfenft nod^ in fpäterer 3^'^ ^^^ ^^^ ^ii^ l^l^i^

werben! Unb SJ^ofe felbft mad)t \a ben ägt)ptifc^en Stberglauben ber

©cfilangenjauberei mit, toie er nocE) in ber SSüfte a(§ iDlittel gegen

@rf)Iangenbiffe ein efierne'S ©c^Iangenbilb aufftellte, ba§ biv auf ^öuig

^i§tia im Stempel üon ^erufalem oerwafirt tourbe (4 3}Jof. 21, 9;

2 ^ön. 18, 4). Uebrigen§ aber ift in ben beiligen @rf)riften ber

|)ebräer für hk ältere ßeit bie 5SorftelIung ibre§ ®Dtte» in feuriger

©eftalt W oort)errfc^enbe. I)em 5(bral)am evfd}eint 3af)0e, ba er

ben 83unb mit i^m fd^Iießt, „wie ein rautfienber Cfen unb eine geuer=

flamme" (1 SJJof. 15, 17), bem älZofe felbft im feurigen S3ufc^;

oor ben manbernben Hebräern jie^t er al§ geuer= ober 9taud^föu(e
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I)er, fä^rt auf ben ©tnai mit %mn Iiernieber, bafe ber ganje S3erg

erbebt u. f. tu. SBiel fonnte ba^er SJJofe bei eitiem 93oIfe, ha§ in 8Sor=

fteflungen aufgett)arf)fen trar, bie feiner S3itbungftufe entfpradien, nid^t

au§ri(f)ten, unb fo ift e^ am trafirfd^einlic^ften, ba^ er fid^ am <Sinai

auf bie geftfteüung ber einfarf)ften retigiöfen unb fitttid^en S5orfd^riften

befd^ränfte, rtelc^e öermutlicf) ägt)^tifd^en SSorbilbern entfjjrad^en ,
—

bie fogenannten gefin ©ebote. Sin biefelben fd£)Ioffen firf) ttjol noc^

weitere ritueße $8orf(^riften ,
getüi^ \)k einfad^ften ber fpäteren al§

mofaifd^ betrad^teten ©efe^gebung; bod^ ift faum met)r §u ergrünben,

wie weit fie bamalg fd^on gingen; öermutlid^ befrf)ränften fie fid^ auf

^inge, tüeld^e bem I)ebräifc^en SSoIfe feine (5igentümlict)feit fixierten,

etttja auf ®egenftönbe be§ gamilienred^tg, @trafred^t§, auf SDinge be§

cinfarfiften ^ulte§ ($8efc^neibung, ©^eifeöerbote u. f. to.).

9?adf)bem bie Hebräer am @inai hit ®runb§üge ber ©efe^gebung

i^rel SßoIfeS unb ©laubenl empfangen, 'brongen fie unter oielfacfien

.kämpfen mit ben ©bomiten, SlJiibioniten , 5(malefiten, Stmoriten unb

anberen SSöIfern in t)a§ Sanb öftlirf) üom Xobten SüReer unb ^orban.

3ßat)rfdf)einlid^ fam if)nen erft ^ier ber ©ebanfe, ba§ öanb Kanaan

§u erobern; ha^ fie benfelben früher gefaxt t)ätten, bagegen fprid^t

i^r langer Stufenthalt in ber @inai=2Büfte. (Sin Üted^t auf biefe§

Sanb fjatten fie nid^t, t>a felbft nad^ if)rer Ueberlieferung Stbra^am,

^faaf unb ^atoh tt)oI bort geioobnt, aber ba§felbe nid)t befeffen tiatten.

®a aber biefe ©räüäter mt)t^ifd^ finb, fo fann e§ fid^ ^öd)ften§ um
unbeutlid^e (Erinnerungen ^onbeln, ha'^ einft SSorfa^iren üon i^nen in

jenem Sanbe gelebt I)ätten. ®urdE) ba§ Sßüftenleben abgef)ärtet, ent=

ft^Ioffen fie fid^, Kanaan in S3eji| gu nehmen. Sie njaren ein einjigeS

S8oIf; it)r Qki aber mar in öiele fleine |)errfd^aften jerfplittert, unb

bie S?eri)ältniffe ftanben ba^er günftig für fie. SOiofe unb fein 33ruber

Storon ftarben noc^ öor bem (Eintritt in ha§ „gelobte Sanb", unb

unter ber Stnfüfirung ^ofua'S gingen fie an'§ SBerf.

2. JDtc Rtdjlcr.

Sofua, toeld^er bie gü^rung ber ^inber S^rael» nod^ 9Jiofe'§

^obe übernafim, lüirb aU ber (Srfte in einer unjufammeni^ängenben

9teif)e oon politifcfien unb religiöfen Dberf)äuptern biefe§ SSoIfel be=

trad^tet, meiere man 9tid§ter (@dE)offeten) nennt. Unter if)m über=

fd^ritten bie ^^raeliten ben Qorban, unb bie (£innat)me oon ^eric^o

war i^r erfter Srfotg. 2Iüe§ ha§ ift in ber Ueberlieferung nod^ mit

SSunbern üermengt, welche jebod) ftiifenweife feltener Werben. 5Dofür

begann je|t ein SJiorben, Stauben unb ©engen, ba§, Wenn Wir ber

bebräifcfien Ueberlieferung glauben bürfen, eingig in feiner 3(rt baftet)t

unb auf bie !ßerteibiger einer reinem @otte5üeref)rung ein feltfame»
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St(^t lüirft. Unb biefen iDiorbbrennern julicb i'oflten Sottnc unb 9}lonb

in (S^ibeon unb im Hai pon 3tialpn fttUe geftanben fein bil fie jieg=

teil, unb auf biefe^' Ü3iärd)en grünbeten ^uben unb (5t)riften brei»

taufenb ^ahxe lang ibren SSiberftanb gegen eine SSeltanfd^auung,

welche nid)t bie ßvbe 3um 9.lJittelpunfte na^ml Scftliejsüd) eroberten

bie |)ebrüer burd) äiJorb unb 9?ranb faft gan^ Äanaon unö oerteitten

e5 unter ibre Stämme. ^lad\ erfo(^tenem (Siege ftarb ^ofua. ©ang
ausgerottet luaren inbeffen bie j^anaanäer nicbt; manche Stiibte ber=

felben hatten fic^ ben Hebräern ergeben unb augefcftloffen: anbere

blieben mitten unter ben ^e^teren unbefiegt unb unabbängig. Xa»
bebrdifdie li)ebiet war baber fein jufammenbängenbe^, ebenforoenig

i)atte e$ natürlicfte üJrenjen. Ueberaü war e» ben Eingriffen feinb=

lieber i^ölfer auc-gefeßt. Xa^ iDieer war nur an einer furjen ^afen=

lofen Strecfe jwifcben gitiftern unb gönifern errcid^t. Ueberbie^

batten bie £tebräer feine einbeitlidje S?erfaffung unb JRegirung. 65
iDurbe nad) bem Hohe ^ofua't' fein neuer Rubrer unb jRicbter ge=

loäblt. üiidit nur feber Stamm, fonbern fogar jebe gamilte lebte

für fidj in abgefonberten iöesirfen unter ber ^errfcbaft ibrer ^äu^ter,

tk fid) üon bem gemeinen ii>olfe burd) ''^racbt unb 'sHufioanb aus-

5eid)neten. 3Surbe öas? ü}anb angegriffen, io öerteiDigte fid) ber be=

teiligte Stamm auf eigene Jauft, unb nur bei befonöer^ großer &t'

fa^r fammelten fic^ hti ber in Silo aufgeftetlten S3unbe5labc ober an

anberen Crten iöewaffnete au§ bem ganzen 35olfe. @# gab aber aud)

Streitigfeiten 3Wifd)en ben Stämmen unb innere ^iege. (Sin foldjer

Raubet, ber an Sd)euBlid)feit feinem ©leiÄen fuc^t, wirb oon ben

Seuten in ©ibea, uom Stamme iöenfamin, erjäblt, loelc^e ta^ Seb»>=

weib eine!^ reifenben öeoiten, ha^ ibnen biefer prei^gob, um fein

eigenel bebrobtee Seben ju retten, bi^ jum 2obe not^üdjtigten. ^er
iötann ^erteilte ben !i}eid)nam in 5wölf Stüde unb fanbte jebem Stamme
einec', worauf ficb alle Stämme obne ^^enfamin fammelten, lefeteren

mit äliü^e überwanben unb angeblid) nabeju Doüftänbig nieberme|el=

ten, bie Uebriggebliebenen aber begnabigt würben unb hie (Srlaubniß

erbielten, fid) au^ ber Stabt Jabe», bie am 'ißertilgung^fampfe nid)t

teilgenommen, SSeiber ju rauben, — ültle^ 53eifpiele, wie ro^ bie

Sitten ber bamaligen Hebräer nod) waren.

Ohc^t me^r Sinf)eit unb 3u)>inimenbang al» ha§ ftatlicbe, ^atte

bamaB ha^ religiöfe ilthtn ber ^»raeliten. 2;ie einzige i§nen ge-

meinfame @inric|tung biefer 3lrt war hk ^eilige Sabe in Silo, welche

üon 5lbfömmlingen 5laron^ bewad)t würbe. '^luBerbem gab e§ eine

älienge anberer Cpferftätten, wo man 3a^oe anrief, ibin bie Srftlinge

ber 5i^üd)te unb Xiere öarbracbte, bie ^i^riefter um ^^ulfunft über oer*

borgene ©egenftänbe fragte u. f. w. ©ei biefer Qtx^ahxtnfieit loar

eö natürlich, baB bie Öötterbienfte benacbbarter iSölfer neben bem
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Sienfte ^a^\)t§ einbrangen. Xie bebeuteitbfte Stabt ^anaan§, 8i(^em,

baute mit anbeten Stäbten gemeinfam einen 'Jempel be§ S5aal. ^af)De

klb]t tüurbe, entgegen ben 3?oricf)riften SObie'§, im Silbe nere^rt,

iinb §roar in gefc^nilten unb gegoffenen Statuen. Selbft ber 9^ic^ter

ijJibepn en'icfitete ein oergolbete» foId^e§ Silb. ^luBerbem l^atte man
in ben Käufern öau§gö|en 'Serafim).

Ueberbie§ befanben fid) ^,n)ii(^en ben neuen 9?ieberlaffungen ber

oebräer nocf) bie alten ber Äanaanäer unb planten, im S3unbe mit

au§(änbifc^en dürften, (Jr^ebungen gegen bie neuen Ferren be» öanbe».

•öeftänbige ©efa^r brof)te biefen baber Don Seite ber 9(mmoniten unb

•.Otoobiten, ber 9Jiibianiten unb 2(malefiten, ber gilifter unb ber ft)ri=

i(f)en Könige Don ^rajor unb 2^ama§f u. f. tu. Sinen ßinfaü ber

sUioabiten, toelcbe ^enc^o einnabmen unb ongeblic^ IS '^a{]xt lang

eine Cberl^errfc^aft über bie 3;§raeliten ausübten, fcfilug ®^ub gurücf,

nadbbem er ben Srönig ©glon getöbet. ®egen bie |>a5oriten, toelcbe,

löie bie Ueberlieferung jagt
,

ätoanjig '^aljxt lang bie Hebräer unter=

brücften, rief ^i^ebora, hav '^db Sainbot'«, bie ^'-^raeliten 5ur 2lb=

we^r, treidle auf if)ren ^gefel^I Saraf, ber 2obn Stbinoam^, fammelte.

^er f^elb^err |)a5or§, 8ifera, tüurbe gefcbtagen unb oon ^ael, ber

i^rau be5 Hebräer» ^eber, in beren Qdt er Sabung gefuc^t, im Sd^Iafe

qetöbet, inbem fie ben 36'fpf^oc! mit einem ^»ammer burd^ feinen

kop\ trieb. 5)ie 93hbianiten t>erft)üfteten ba§ Sanb im Süben

fieben gabre lang, ^a erluac^tc ber befreienbe ©ebante in ©ibeon,

bem einzigen Ueberlebenben eine§ tton ben Sinbringlingen i)ingemor=

beten ®ef(^Ie(^tei^. Gr überfiel haz- Sager ber 9."lZibianiten hei 9^acfit,

'^nbem er feine ßjetreuen in brei A^aufen t>on je bunbert SCRann teilte,

^ebem eine ^ofaune unb eine in einem ^ruge t>erborgene %ade\ gab

unb fo burd) )3lö|;Iic]^e Ueberrafd^ung bie geinbe in bie {Vlud)t trieb.

®r nerfotgte fing unb rafc^ ben Sieg, batte aber mit ber geig§eit

eine? Heilet feiner Sanbeleute p fampfen, loeldie in Sudbot fic^ ttiei=

gerten, feine ßrieger ju fpeifen, lüeil er bie jloei gürften ber 2liibia=

niten, toeld^e einft feine Vorüber gemorbet, nodi nid)t gefangen batte.

(5r fing fie balb unb güdbtigte nun bie geigen oon Sud^ot, inbem er

fte mit ©ornen unb 5^ifteln 5U S^obe peitfdien liefe. Xie gefangenen

j^ürften ftiefe er felbft nieber. ©ibeon mar ber ©rfte, oon bem ftdi

fortbauernbe '>8efleibung ber 9\id)tertüürbe in ^v^^rael nadimeifen läfet,

unb er befaf? biefelbe bi§ ju feinem Sobe unn 1150 oorG^r.). 9iac^

biefem fud^te fein Sofin 5(bimelcd) bie fürftlidbe 3Bürbe 5U erlangen.

^ie SJJänner öon Sicbem ließen fid) tton feinen SSorten bewegen unb

erbeben ibn ^um Sönig, lüorauf er feine 69 33rüber bnrdi ^\liprb be=

leitigte, "^a^i Sßolf erbob fid) gegen ben ^iirannen, meldier tav

raiberfpenftig geworbene Sicbem einnal^m unb bie Sinwotiner nieber=

flauen unb taufenb in ben Stempel beiS 33aal @ef[obene nebft biefem



34

üerbrennen Ite§. 51I§ er mit gletcEiem ©rfitdiale bie Stabt %tbe^ 6c-

brof^te, tüarf ein SSeib üon einem Surme einen 8tein l^erab, ber

feinen ©i^äbel §erfd)metterte. SS)er noc^ lebenbe SSüterirfi liefe ficf)

oon feinem SJaffenträger burdE)&ol)ren, bamit e» nid)t f)iefee, ein SBeib

f)abe i()n getöbet.

3n bcn Dften ^aläftina'§, jenfeit§ be§ ^oi^^oi^^ fielen nac^ eini=

ger Qüt hie 5(mmoniten ein, \Ci fie ftreiften über ben Strom unb

Unterkonten angeblidi hk Stämme im Dften beffelben aä)t^ti)n Qa^re

lang. 5Znn lebte bomaliS in ben 8c^Iud)ten be§ @ebirge§ ©ileab, ein

SSerfemter, bem feine @tamme§gcnoffen al§ einem 33aftarb fein (Srbe

oorentJialten l^atten; S^fta, fo I)ieB er, fül)rte tyix mit ©enoffen

eine Strt Sfiäuberleben. S)a lüanbten fid^ feine früheren iöebrüdEer

ftel^enb an it)n, i^r 3tnfüf)rer gu fein. @r liefe fid), nic^t ofine ^enen

il)r ^Betragen ooräuf)aIten, h%u ben^egen, fammelte ha§ 85oIf oon

©ileab nnb gelobte nad^ einer alten 5(rt unb SSeife, ha§ (ärfte, um^
it)m bei feiner 9iüdfe^r au§ ber 2;üre be§ ^aufe§ entgegenträte,

Qol^öe gu opfern. 9iur bie ®ileabiten fd)Ioffen fid^ iljm an ; bie bie§=

feitS be§ J^orban liefeen if)re vorüber im <Btiqt. 51I§ er aber bie

9Xmmontten befiegt Ijatte, fam iljm au§ ber i^auStüre feine S^oc^ter

mit if)reu ©efpielinneu fingenb unb tanjenb entgegen. (£r opferte fie,

obfd)on lüiberftrebenb, luirfUc^, unb e§ jeigt biefe ^atfad^e, bafe bie

aJienfd^enopfer bamals bei ben |)ebräern noc^ nic^t abgefdjafft loaren.

SSie ©ibeon tourbe aber aud^ Sefta i^on beu (Sfraimiten mit Unbanf

belohnt. 8ie, bie er »ergebend um i^ilfe angegangen, befd)ulbigten

i^n Iügenl}after SBeife, obne fie gefämpft p {)aben unb gogen gegen

if)n; er fd^tug fie aber unb oerfperrte iljnen ben Stüdjug über ben

Vorbau, inbem er am ©trome 2öad)tpoften aufftettte, lueldie bie f[ief)en=

ben Sfraimiten baran erfannten, ha^ biefe ha§' iljnm öorgefprod^ene

SBort schibölet tüie sibölet auöfprad^en, lüorauf fie niebergemad^t

tt)urben; e§ follen i§rer 42,000 gefallen fein. ®anac^ rid)tete ^efta

nod^ fei^y '^a^ve jenfeit§ be§ Sorban.

^a6) biefen kämpfen gegen oereinjelte roI)e SSöIfer bradtite ben

Israeliten eine neue -^eriobe foldje gegen ein gebilbete§ unb il^nen

in oielfac^er ^Qiufic^t überlegene» iöol!, bie gilifter. Qfir 3iei waren

nid^t 9iaub unb ^lünberung, fonbern (Eroberung unb bauernber ^eft^

Äanaang. S)ie in einem feften Sunbe ftefienbeu fünf gilifterftäbte

fdf)ieneu ben jerfplilterten unb gemeinfamer Seitung gauj entbel^renben

§ebräerfiämmen leicht obfiegen ju fijnnen. Seid^t nal^men fie audf)

ben ©üben bei Sanbe», ha§ fpätere Ueiä) ^uba ein. Stucf) it)nen

gegenüber aber erI)ob fid^ ein ^ebräifd^er §elb unb tat i^nen ben er=

benüid^ften Sd^aben. 9JJit ber ^erfon unb bem Öeben Simfon'» ift

übrigenÄ ein guter ^eil 9}iQt()e oermengt.' S:ie Sage ^at it)n mit

bem fönififd^en ©onnengotte ältclfart, ben bie 6iried)en il)rem §era=
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fle§ gleirfiftetlten, üerf(f)moI§en. SDer Stame „®imfon" bebeutet ben

„Sonnigen", ©ein langet §ar t[t bo§ ©innbilb be» 2Bad^§tunt§

ber 9iatur, ta§ Stbfc^neiben beffelben bebeutet bci§ i^tnfcEietben ber

Sßegetation. 2ßie §ei*af(e§ unb SJJelfart an ben (Säulen be» 2Beften§

ba§ @nbe i^rer Saufbaf^n finben, fo Simfon an ben Säulen be§ Xem*
pelä gu ®oja am Sßeftmeere 5tjien§. Seine beliebte 2)e(ila, hit üer=

räterifdfie giüfterin, iDirb bie SLßonbgöttin fein, bie ben Sonnengott

balb liebt unb balb 5U @runbe richtet.

©nige 3ett narf) bem STobe Simfong finben wir ha^ SSoIf S^raet,

ftatt unter bem SSei^fet öon 9tic^teramt unb Slnard^ie, wie er feit

^ofua'y %oht ftattfanb, unter einer Strt Oöu Oberprieftertum. @» Wirb

erjötilt, (Sit, ber ^riefter bei ber t)ei(igen Sabe ^u Silo, f)abe gu»

gtetc^ '^a^ 'iJlnfe^en be» oberften 9^ict)ter» im Sanbe gelobt. SDie ^i=

lifter befämpften ^^rael nod) immer, unb um biefe 3eit begann man,

um hk Krieger ju ermutigen, bie f)ei(tge Sabe in ba^ Sager ju

bringen. Sie üerljinberte jeboc^ nld)t bie fc^iuere ^lieberlage ber

Israeliten bei 2lfef am 2:abor (1070 oor ß^r.), bereu S3otfct)aft be§

faft ]^unbertjät)rigen (SU Xob t)erbeifiif)rte. ^^m folgte im ^riefter=

amte ju Silo ber junge unb eifrige Samuel. @tne§ 3iirf)ter§ be«

burfte 3»rael nic^t; benn bie i^ilifter foHen bamal» ba§ ganje Üanb

bie§feit§ be^ ^orban unterworfen, entwaffnet unb felbft aüe Sc^miebc

au§ bem Sanbe gefiit)rt l^aben, fo ha\i hk ^^raeliten oüe (äifenarbeit

bei ben giliftern beforgen laffen mußten (1 Sam. 13, 19—21). ^tn^

feit§ be§ ^orban ober benu^ten bie Stmmoniten biefe 5Jiot unb unter*

jodeten haä Sanb.

3. Sa§ Königtum.

Sn btefer ßeit ber tiefften Sc^mad^ lebte §u &ibm, bem einftigen

S(^aupla|e em|)ijrenber SEaten, ber fräftige Saut, SoI}n be» §\§,

ber aCie» ^o(f um einen ^opf überragte. 3^ i^^t gelangte ein öi(fe=

ruf ber Seute oon Sabe§, bereu Unterwerfung bie Stmmoniten nur

annetimen wollten, wenn fic^ jeber SJlann ta^: recfite Stuge auSftei^en

IteBe. Dbfrfion feine eigene ;^eimat unter bem ^oiiie ber (^ilifter

fd)madE)tete, fammelte er burcf) 2)rot)ungen iöolf, inbem er Stücfe

gweier Dd^fen im Sanbe um^er fanbte unb oerfünben lie^, Wer nid^t

Ilinter Saul ausgieße, beffen Dd^fen werbe ebenfo gefd^ef)en, gog gegen

bie Slmmoniten unb ft^Iug fte. darauf oerfammelte firf) ha§ )8olt

3§rael ju (SJilgal unb mad^te Saut ju feinem @önig (1055 oor ®t|r.).

^aä) einer anbern (Srjäfilung ^ätte ber injwifcfien alt geworbene Sa=
muei fdtion üorf)er Saul jum Könige gefatbt. Offenbar ftanben ficb

in ben 5tnfid^ten ber Israeliten bie 33egrünbung beS S^'önigtum» burd^

geiftlid^e» Slnfet)en unb biejenige burct) ben SöiUen be» JSolfeS gegen*
3*
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über. 8ouI öertrat bie Ie|tere 9li(f)tung unb bie 9(nf)änger ber 6ieL'=

ard^ie fd^etnen i:^m [eine Salbung angebic^tet gu fiaben. ®§ War ber

äu§cre ^rucf unb ha§ 93ebürfntB nad) (Sinigfeit unb einer ftarfen

leitenben öanb, tva§> jnr ^luffteflung eiitc§ Königs füf)rte, unb Saul
tnar ber redete S^Jann baju. Sr f)atte im @runbe recfit lüenig öom
S^raeliten unb lüor ein urlüücfinger, tüd^tiger, felbftänbiger ®f)arafter,

ein (5)au öon borgefd^rittener ?Irt. ^ie ^ierarc^ild)e Partei, mit Sa=
muel an ber 8pi^e, organifirte fic^ bo^er audj fofort 3ur D^pofitiprt

gegen ben tai^fern unb geraben S8olf§!önig, ber ben ^rtej'tern fein 2Bert==

jeug [ein fonnte unb mod^te. 9Je6en ben ^rie[tern ijatten aber bie

f5ili[ter ha§' mei[te 3ntere[[e, eine Einigung ^»rael§ nic^t gu ©taube

fommen ju Ia[[cn. Sie erneuerten i^re 9Xngri[[e mit üer[tärfter Wlad)t.

Unb in bie[em ^(ugenblide geigten [icE) hk ^^raeliten öon einer t)Ddi[t

[d^Iimmen Seite. Cb üon ben ^^^rie[tern betüogen ober b(o§ au» geig=

'ijeit, tierfrod^en [ie [id^ in |)öl)ien, ^tü[te, ®ebü[d^ unb STürme ober

flogen nacE) ©ileab unb überliefen Saul unb [einen Sol^n ^onatan

mit angeblich nur 600 9JJann i^rem S(^id[ale. SDennod^ [iegte er

unb bie geiglinge fro(^en au§ it)ren 3?er[teden iüieber ^eroor. ^ud^

gegen hie im Süben ein[a£(enben ^imaleüten errang er einen @r=

folg. S3ei bie[em 3lnla[[e tabelte if)n Samuel, bafe er nid)t alle§

Sebenbe „gebannt" f)abe (öon bie[er [urc^tbaren I)ebräi[d^en Sitte, bem
©leerem, ttierben föir löeiter unter f)anbelnl, unb !^ieb ben gefangenen

^önig 9(gag „öor 3af)öe" ju ©ilgal in Stürfe. Saut§ S?rieg§g(ücf

tüar aber aü6) [erner grofe; er bradj bie Uebermad)t ber 5-iIi[ter unb

bilbete um [trf) eine tüd^tige ^erntruppe, beren 3ifi^'5fi^ f^i^^ So§n
Sonatan unb [ein 9.^etter 3lbner luaren. ^ahei blieb er ein[ac^ in

feiner gangen Seben§art unb uer[c^ma^te einen öo[ mit allem ^runf.

Snt ©lauben tnar er treu unb [treng, [o [e^r er bie ^rie[ter^err[d)aft

fernf)ielt; bie ^öunbeelabe, tt^elcbe txe gilifter erbeutet, [d^affte er jurüd^

ober 3flwberer unb ©efc^tüörer öerbannte er.

(£l fonnte nidit Ieid)t einen [d)är[ern ®egen[al^ geben at§ 5tüt[d^en

Saut unb bem 9J?anne, ber [id^ if)m in ber gofge gegenüber[tente.

®aöib, ein SBerfgeug ber ^rie[terpartei unb ein ^yraelit burc^ unb

burc^, mit allen be[[eren unb [cE)(immeren Seiten be» 35oIfe», gett)i[[er=

mafeen eine neue Stuflage ^afobg, toav ber Sot)n ^\ai^ au§ Setle-

f)em. @in el^rgeijiger (Smporfömmling, geprte er ju ben üon Saut
um [icf) @e[ammetten. '3;ap[er \vav er öon ^UÖ^'^'^ ^^^h ^^^^ "^'^ Sage

ergäl^It öon if)m befanntlid^ bie 2;öbung be§ gitifterriefen ©otiat,

be[[en ©riegung in ber äcEitern ©rgäfilung einem anbern Krieger,

(SIbanan, gugeidjrieben h)irb. @r lüurbe Saul§ 3Baffenträger unb

geidjuete [id^ im S-iIi[terfriege au§, tüurbe ^L^oötanÄ ungertrenntid^er

greunb unb [tieg jum Ober[ten ber SeibttJad^e unb gu bei ^önigl

SdE)lüieger[of)n empor. Sein 58enef)men ertüecEte jebodEi nad^ unb nac^



37

ben Sßerbad^t be§ ^önig§, ber in if)m baS^ äJJittel argiüö{)nte, burd^

h)elc{)e§ hk ^ric[ter|3artei jetn i^r öerfiaBteS §au§ gu ftürjen fud^e.

2)a§ SO^tJBtrauen ©aul§ trurbe !ran!f)aft unb stuang 2)aüib §ur glui^t.

(5§ rechtfertigte fic^ ober; benn ber glürf)tling ;^atte nichts (5iligere§

gu tun, aU fic^ mit ben geinben feinet 95aterlanbc§ unb feinet 2SoI=

täter§, ben ^^iliftern, §u öerbinben; er begann in ber SSilbni^ Oon

^uba ben Stufftonb gegen ©aul unb führte mit feinen ©enoffen ein

ütäuberleben. <BanU SEoc^ter äliid^ol ^tte ber Sßater i^m genommen;

in ber SBilbni^ ertunrb er bofür hk reiche §eerbenbefi|erin Slbigail.

Slber tk mit SDabib üerbünbeten ^^ilifter tourben gefcfilagen unb er fo

in bie (Snge getrieben, ha'^ er au§ bem Sanbe unb gu beffen geinben

fitefien mu^te, benen er fortan im ^iege gegen fein 35aterlanb biente,

iDobei er jebocE) hk 2tnf)änger ber ^riefterpartei in ^§rael fc^onte.

®afür ^at biefe, loelrfie hk ©c^riftfteüerei be§ S5oIfe§ in i|ren ^än*
ben ^otte, allerlei «Sifitüinbel über großmütigem SSerfat)ren be§ 9iäuber=

lauptmannf^ 5)at)ib gegen ben ^öntg ©aut, ber öfter in feiner ®e*

toalt getoefen fein foHte, erfunben. SDie giltfter felbft aber trauten

S)at)ib nicf)t, unb loenn e§ einen entfd^eibenben 3^9 9^^^/ fo fucfiten

fie i^n öon ber S^eilna^me baran fern5uf)oIten. ©nblicf) in ber ©c^Iad^t

am S3erge ©ilboa fielen Saul unb brei feiner @ö()ne unb bie gilifter

fiegten. ®ie 9tegirung§5eit @aul§ ift nic^t genau befannt; mau
fd^ä^t fie je^t gemijljnlirf) auf 22 3at)re, it)r (Snbe boi)er 1033 öor ßl^r.

S§rael inar in SErauer üerfunfen unb ©auB i^aU tourbe befungen.

S)er einjige überlebenbe ©o^n be§ ^önig§, S^^ofet, ttjurbe über ben

Sorban gerettet unb bort aU ^önig anertannt, burc^ ?tbner» 2Saffen

ouc^ bieffeit§ be» @trome§. ®aüib aber f)atte me^r ©etotc^t a(§ ber

junge 9)ienfdf); er ert)ielt fofort ben 9In^ang be§ @tamme§ ^uba unb

tourbe in Hebron al§ Sönig aufgefteüt, freili(^ nur al§ S5afatt ber

gilifter. @o loar fdE)on bamalg hk Trennung in bie beiben fpateren

^önigreid^e S^rael unb Quba eingetreten; bort ^errft^te 3§bofet, t)ier

'^a'oih. Slber ber unbebeutenbe ^s^bofet gerfiel mit 5lbner unb biefer

toanbte ftd^ bem ©terne ber 3uf»nft §u unb trat gu ^attih über,

^aöib »erlangte al§ ^^ürgfrfiaft bie 9lürfgabe 9Jiic^aI§, unb nad)bem

er fie ^atte, ließ er burc^ feinen ^5elb()auptmann '^oah ben 5lbner

öerräterifc^er SBeife ennorben unb beteuerte {)inter^er feine Unfd^ulb.

Sa ber ^eud^Ier ging im ©acttud^ hinter be§ ®emorbetcn S8of)re l^er.

SSalb baranf mürbe öon Siebebienern ®atiib§ aud) S^^ofet int Si^tafe

gemorbet, unb SDaüib loar nun unbeftrittener ^errfd^er; in i^ebron

tüurbe er jum ^önig oon gan§ QSrael erI)oben unb gefalbt — ad^t

Sa^re nad) @aul§ 2obe. ßnblid) frönte er fein SSerf, inbcm er hk

fieben noc^ übrigen 9^ad^!ommen feine§ ^ßorgönger^ htn ©ibeoniten

überließ, meld)e fie „auf bem S3erge toor ^al^tie auft)ängten", b. 1^.

opferten. 9hir Sonatanä ©o^n ajtefibofet, toelc^er la^m tüar, blieb
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om Seben. SSom Stamme 33enjamitt, bem @aul angefiörtc, lüurbc

aber ©aoib für immer als „Slutmenfc^" gel^a^t.

©ein erfteg Stugenmer! rt(f)tete ^aütb, aU fein Königtum nnbt-

ftritten lünr, auf bie ©rJüerfiung einer ^au^tftabt. ©agu erfa^ er ficf)

bie @tabt ber ^ebufiten mit ber S3urg Qion, ineld^e üom ©ebiete ber

Slmoriten noii) übrig unb öon ber fiebräifcfien ^errfd^aft unabl)ängig

toar. (Sr belagerte fie mit ^ilfe ^oabS unb naljm fie ein. ^n ßion

erlüartete er bie rarfiebürftenb f)eranna^enben ^^iiifter unb fdfitug fie;

ober noc^ lange bouerte e§, big S^rael öon i^nen befreit mar; fie in

itiren eigenen ©renken on§ugreifen iragte er ni(f)t. ®ann fcE)tug er

hit 3lmate!iten, ©bomiten, SJioabiten, 2lmmoniten unb @t)rer unb ge*

tuann SDamaSf. 5lrge ©raufamfeit lüirb iJ)m in biefen kämpfen nac^*

gefagt. SDie gefangenen S[Roabiten mürben niebergel'egt, mit ber 9!JJe^=

fc^nur in brei "^eile gefonbert, öon benen man jmei burd£) eiferne

©refc^magen töbete (2 @am. 8, 2). ®ie Slmmoniten tüurben unter

(Sägen unb SSeile gelegt, in Bi^QP^öfen berbrannt ober gleid^ ben

SSorigen getöbet (2 ©om. 12, 31). ^ft nun auf bie öon SDatiib, im

(SJegenfafee gu feinen fd^Iediten ^aten, gerühmte ?^römmigfeit nic^t )3kl

gu geben, inbem ^^bermann eine fold^e §ur ©c^au tragen !ann unb

ber ©ruft {)ierin nic^t tüol §u ernennen ift, fo !ann bagegen at§ feine

Strfitfeite feine bic^terifcEie ^Begabung aner!annt merben, tüelc^e fitf) in

feinen ^falmen in ^eroorragenber Sßeife funbtat, lüorouf inir gurüd*

!ommen merben. Unter '^a'oih unb burd^ il^n mürbe Kanaan §um

erften ^laU gu einem einf)eit(ic^en israelitifdjen ©taate unb erhielt in

ber eroberten @tabt ber ^ebufiten, erft SDaüibäftabt, f^iiter ^erufalem
genannt, feine erfte .'pau^^lftobt. ^aöib oerfc^önerte biefelbe, lie^ fii^

burd^ tt)rifc^e 33auleute, hk itjm ^önig ^iram fanbte, auf ßion einen

^önigg^alaft bauen unb grünbete einen ©tatüfd^a^. 9Za(^ bem i^orbilbe

@aul§ bilbete er an§ feinen einfügen Staubgenoffen eine ©litentru^pe,

bie ©ibborim, gefeüte fic^ eine ßeibmarf)e an§> ^vernom, ^reti unb

^leti, bei unb füljrte «Streitmagen ein. ^uä) organifirte er ben ^utt

unb lie^ in feftlic^em ©erränge bie SunbeSlobe nact) ^erufalem

bringen, mobei er feinen fonberbaren, matjrfc^einlidj ^ö(f)ft unanftän*

bigen 2;an5 üoüfübrte (2 Sam. 6, 16—23). S)ie ^;ßriefterfd)aft mürbe,

angeblich mit S3efd)ränfung auf ha^ (Sefdilec^t 3Iaron§, organiftrt.

S)ie 9tegirung ert)ie(t ftatt be§ ODlf§tümIid)en K{)ara!ter§ unter Saut

einen DrientaIifd)=bef|)otifdjen, unb ber Stönig errichtete fid^ ein §arem,

inbem er fieben ^^rauen au§ Hebron nod^ Qwn bradjte unb i^nen

naä) unb nact) mel)rere beigefeüte. S3alb aber geigten fid^ hk fcblim=

men folgen in ber @[ferfud)t ber gi-'nuen unb if^rer ^inber. (£§

fielen gamifiengräuet oor, meldje man in fo frülier Seit unb hei einem

SSoIfe, bem ein 9JJofe ©efe^e gegeben, nid^t fud]en follte. ^mnon,
^atiib§ ättefter Sol^n, oon ber Sttjinoam, oerfüf)rte unb befc^im|3fte
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bonn feine |)aI6fd^tt)efter Xamar, Don einer f^rifd^en gürftentoc^ter,

worauf beren rechter Araber Slbfalom if)n auf fein Sanbgut lodte

unb öon feinen ^nec^ten erntorben lie^! 2)er ®ru(J unb ?tuflranb

ber Slrone unb be§ §ofe§ öerurfad^ten im Sanbe eine guneJintenbe

Unjufriebenfielt, namentlicf} in 5Daüib§ eigenem Stamme ^uba. 9^ac^=

bem fein eben genannter @o^n Slbfatom, ein fcfiöner ober üerborbener

unb t)errfcbfüc^tiger junger 'iflann, au§ ber SSerbannung §urüdge!et)rt

war, mit lüelcbcr er fein S8erbre(^en bü^en mu^te, fammelte er in

Hebron 3}litberfd)n)orene unb empörte ficE) gegen feinen SSater tüie

biefer einft gegen @aul. SDer Stufftanb öerbreitete fi(^ ftarf unter

bem SSoIfe. ®abib glaubte ber (Smpörung baburc^ am beften ent^

gegenjuarbeiten , ha'^ er mit feiner Setbtuac|e unb ben au§ern)ät)Üen

^ringen ^erufalem bertie^, in n)elcf|e§ 2lbfotom fofort einbog. §ufai,

feinen öertrauteften ^^^-eunb, t)atte ®aüib jurürfgelaffen, bamit er fid^

bem Ufurpator §um @cf)ein anfrfilie^e unb it)n burct) üerberbli(^e 9fläte

irre fül)re, lüa§ i^m auc^ fo gut gelang, ha% 5t()itofeI, 5lbfoIom§ "SiaU

geber (ein abgefallener greunb ®aüib§), firf) erwürgte. Unbewußt

ber ©efa^r, in weld^er Slbfalom üon ©eite be§ burd^ §ufai ftet§ öon

aßem SSorfallenben unterridC)teten ®önig§ fd^webte, tt)äf)nte fid^ ber

Ufurpator fo fidfier, ha^ er fid^ beeilte, eine |)anblung ju bege{)en,

welcbe hk bamal§ in ^§rael ^errfd^enbe äu^erfte @d^amtofig!eit beut«

lid^ Jennseid^net. Um nämlidf) bie SBefi^ergreifung ber §errfd)aft ju

beWeifen, lie^ ber SBüftling auf bem '^aä:)t ber l?önig§burg ein 3^^^

auffdC)Iagen unb wot)nte unter bemfelben öffentlid^ ben ge^n ^eb^s

Weibern feine§ SSater§ hei. §atte ^emanb bei ben finnlid^en 9Jiorgen-

länbern ben §arem in S3efi| genommen, fo gatt er audC) aU rec[)t==

mäßiger ^errfd^er. ®ann 50g 5(bfaIom über ben ^orban, SDaöib eut*

gegen, ber ficf) bort gerüftet auft^ielt. @§ !am im SBalbe ©fraim gur

©ct)Iac[jt, unb wo ®abtb§ bewät)rte Krieger fämpften, fonnte ber SIu»*

gang nid^t jwetfelfiaft fein. 3IbfaIom flo^, btieb angebltrf) mit bem

§ar an einem Saume l^ängen unb würbe bon ^oab getöbet. ^'max

bauerte ber Stufftanb unter ®abib§ ^Jieffen 3tmafa noc^ fort; aber ber

^önig fiegte enblict), freilidf) meljr burd^ Sift al§ burcC) 2Baffenmad)t.

®en ©tamm ^uba gewann er burd^ bie falfd)e SSorgabe, bie übrigen

Stämme |ätten fid) unterworfen, ben 3tmafa burdE) Stubieten ber ©teile

eines gelbt)auptmaun§; aber ber um fein Slmt beforgte ^oah mad)te

e§ wie hd Slbner, inbem er 2(mafa unter bem ©djeine freunblidEier

ßwiefprac^e töbete. <Beha, ber ben SBtberftanb fortfe^te, würbe, a\§

er in einer nörblid^en ©tabt bebrängt Würbe, bon feinen eigenen Seuten

crfdjiogen,

5)ie S^ift^Ö^ßit'^n (iJ" ^Jofe erneuerten fid^ nad^ bem ®nbe beg

^Ttufftonbe«. SS)abib t)atte feinen tu fittlidjer 33e5ie{)ung elenben ©^a=

rafter bewiefen, ha^ er, um bie fdE)öne 33atfeba gu gewinnen, beren
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a)lonn Urta, einen feiner Cffiäiere, im Kriege gegen bte Slmmoniten

hmä) einen oerräterifd^en 33rief an hie gefötjrlidifte Stelle fanbte, wo
er umfam. 2)ie bereit^^ Dorn ^önig S5erfüf)rte bejog bann ben ^alaft

unb tonrbe bie 2}lutter ©alomo'g. 9tei^tmä^iger (Srbe toar nac^

Slbfatom» ©nbeStbonia; aber 58atfeba l^atte i^ren ©o^n jum 2;ron=

folger an»erfel)en, unb hk ^riefterpartei mit bem Se^er 9latan unter=

ftü^te biefen ^^lan. Saüib n3urbe gu einem @cE)tuur gebrad)t, ben

2;ron ouf ©alomo §n »ererben; aber ber alte ^oab arbeitete für

Stbonia, unb al§ '^a'oih jum «Sterben !am, bereitete ^ener eben ein

Dpfer unb hk ^roüamation 5(bonia'y üor, al» bie Gegenpartei ju*

öorfam unb Salomo in ber ©ile falben Iie§. S)ie Salbung war in

ben Stugen beS S^olfe^ ein fo lüid}tiger Slft, ha^ fie bie Sac^e ent=^

f(|ieb. SDer Ülönig erlebte nod) biefen ßrfolg feine» SSißen» unb ftarb

feiner würbig, mit 9JZorb auf ber QuuQe (993 üor 6^r.). Simei, ber

if)n, aU er öor Slbfalom flof), gefdnnä()t unb bem er fpäter, al» er

fiü^ reuig unterwarf, ha^: Seben jugefagt, unb ^oab follteu nad^ ^Dauib»

Ie|tem SBunfc^e fterben, unb Salomo erfüllte biefen nidjt nur, fonbern

Iie§ aud) feinen S3ruber Slbonia toben.

S)ie 9iegirung Salomo'», bie glönäenbfte in S^rael, begann

mit einem Serlufte, ber jebod^ balb erfe^t War. Slefon brachte

S)ama§! gum Slbfaüe; bafür naf)m Salomo bie Dafe Xabmor (SßaU

mtiva) ein unb baute hk ©tabt gleichen 9iamen^', fo ha'^ er im 33e=

fi|e einer Strafe nac^ bem (Sufrat blieb. (Sr üerooflfommnete au(^

bie 33efeftigung Se^ufi^eii^» unb tjermefirte fein ^eer. '^ann fnüpfte

er S?erbinbungen mit benad)borten 9Jiäd)ten an, 6r nat)m eine grau

au§ bem §aufe ber ^yaraonen. 2)cn gönüern gewät)rte er ^anbel§=

frei^eit in ^onaan unb unterl)ielt über()aupt einen lebhaften 8Serfel)r

mit |)iram üon ^t}ro§. SSäl^renb feiner 9tegirung berrfd^te gebeil^=

lieber j^riebe unb bereid^erte ha§ Sanb, burd) weld^e» hk ^'araWonen=

ftra^en oom 3JJittelmeere nad^ bem ©ufrat unb üu§ SIeinafien nod^

2(eg^pten unb Strabien führten. 55on ben t^önitern lernten bie ^srae^

liten ©ewerbe, Raubet unb Schifffal^rt üben, unb ©alomo Iie§ gu

(äjiongeber am 3fioten 9JJeer burd^ St)rier Schiffe bauen, hk nadf)

bem ©olbtanbe Ofir (an ber ^nbug^älZünbung) futjren unb mit reid^er

3lu§beute äuüdfe^rtcn. Xa§ Qdt ober bie Stiftio^ütte, weld^e 'i^attih

ouf Qimi für bie 33unbe§Iabe crrid^tet, ^atte fd^on S^uer burd^ einen

Tempel ju erfe^en gewünfd^t. liefen ^lan füfirte Salomo mit §ilfe

ber beiben öiram, bc§ ^önig§ unb be» ^ünftler^, in fiebcn unb einem

balben ija^re aiiv. @» folgte ber $8au eine?^ neuen 'jpalafte^, Weld^er

brei§ef)n ^aljre in ^Infprud^ naf)m, unb baneben tiefen ^Bauten öon

geftungen, S5Drrat§()äufern, @tation§f}äufern für rcifenbe ^aufleute,

^'aferncn unb Stätten für bie 'j|iferbe unb Streitwagen be§ §eere^

2onbI)üufern, SS^eid^en, SSafferleitungen, Slnlagen üon ©arten unb
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SSeinbergen u.
f. iü. ^er. SDer Stufwanb imb t)a§ |)arem oerme^rteii

ft(^ unb bic ßfl^'^ »^c^* grauen @aIonio'§ luirb auf tau)"enb angegeben.

SJiit 5lu§nar)me ber 9)^orbe, mit Welchen ©olomo auf jeine;^ ^atergi

SBunfcf) feine |)errfc^aft eröffnete unb be§ nod) gu erlütifjnenben reli=

giöfen StbfaU» in feinen legten Sagen, ift ber Gf^aratter biefeS ÄönigS

nic^t äu tabeln. ©ein &lan^ unb feine ^rad^t öerliet)en bem Sanbe

SBoIftanb, unb er fcfieint für beffen ®ebeil)en oiel ®inn unb guten

SSiüen get)abt ju ^ben. S(uc^ blül)ten unter iljm geiftige Xaten unb

erreic£)te bie SDic^tung be» fSolk§ i^ren §öf)epuntt. (SaIomo'§ SBet§*

l^eit ift fpric^lüörtlic^ geloorben. ^f)r 9tuf, iljre 2tn§fprürf)e, unb iik

Stc^tung, hk er ber i^n befudjenben arabifc^en ^ijnigin üon ©c^eba

(©oba) einftöfete, lebt im 9}lorgenIanbe nod) I^eute. ^a hk Slbeffi»

nier feiten if)r Sönig§(;auÄ non einer S^erbinbuug biefe» berüt)mten

^are§ ab.

2)urc§ feinen Stufiuanb geriet ober ©alomo in @d)ulben; bem

König |)iram mu^te er für eine fd)ulbige ©umme älüanstg Drtfdjaften

an ber ©renje abtreten. SSeiter übte aber ber Stuflüanb auc^ einen

nad)teiligen ©influfe auf bie Sitten unb ben ©tauben bey ^ßoltel au§.

5)er Sßerfefjr mit fremben SSöltern frifc^te ben unter ©aut unb ®atiib

öergeffenen Kult ber ©ötter berfelben auf, unb ber §of ging t)ier

felbft mit fcblimmem ^eif^iel tioran. ©alomo felbft, ber ©rbouer

be§ XempelS unb ©änger gum 9iut)me 3at)t)e'§, erbaute feinen frem=

ben SSeibern Heiligtümer ifirer ©ö^en. S)a^ er felbft ben letzteren

geopfert, ift unlDal)rfd)einlidj.

©aIomo')§ 9tegirung luar no(^ ftrammer al§ biejenige ®aüib§;

fie mu^te alfo nod) meljr al§ biefe SO^ifeoergnügen erzeugen. 9Zoment*

tief) ertoadjte dlnh gegen ben beüor^ugten ©tamm ^uba unb äußerte

fid) befonberS bei bem im 9lorben be§ Sanbe» einftu^reic^ften ©tamme
ßfraim, ber einft unter '^o\na bie Obmac^t in S^i-'flel au!?geübt l)atte.

Ter SSiberftanb brac^ inbeffen nic^t au§ fo lange ©alomo lebte, fon=

bern erft nad^ feinem Siobe, ioeld^er 953 üor (Sf)r. erfolgte. ®ie ^eb»

räer erinnerten fic|, hal^ fie ba» 9ted)t I)atten, ben König ju ttiät)ten,

unb tüäf)renb ©olomo'S öttefter ©olju 9t e t) ab e am hk Slegirung

antrat, üerfammelte fid) ba§ SBoI! in ©idjem jur 3Sat)I. Sfiel^abeam

begab fid) aud^ baf)in, unb o(» ibm ha§ S^olf eine 3tborbnung ent=

gegenfanbte mit ber SSitte, fein ^od) Ieid)t ju madjen, üerfprad^ er

5lntiüort am britten 2;age. Entgegen ber S)teinung feiner älteren

State, fid) nad)giebig ju geigen, lie^ er fid^ öon ben jüngeren üer=

leiten, ha^ 85oI! barfc^ abäuioeifen. ®a§ Ie|tere murrte laut unb er»

fdjlug ben ©efonbten be§ König§, ber e» befd)loid)tigen mollte, unb

Ste^bcam mu^te fid) in ^ei'nfi^lcm in ©idjerljeit bringen. Sie Sfrai=

miten riefen ben ^erobeam, ber unter ©alomo 5'ronüogt feinet

©tamme§ geioefen, an§ ?tcgl)pten, luotjin ilju ber ^^IrgU'oljn he^ K'önig^^
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getrieben, jurücf unb iuä^Iten \i)n gum ^önig. 3" ^^^ ^^^^^ ofie

Israeliten ab, mit 9IuÄnaI)me be§ (Stamme§ ^uba unb eine§ %t\U
oon SSenjamin in ber Umgebung oon Qerufalem. @o verfiel Kanaan
in i)a§ größere 9fieic^ Q^rael im ?iorben unb ha§ Heinere Sleic^

^uha im ©üben be§ öanbe§.

4. ®ie getrennten Sleid^e.

a) S)a§ SReid^ 3§raer.

®a§ 9tei^ S§raet betracfitete jid^ burc^ feinen Flamen unb ben

58efi^ ber großem SlRaffe be§ ungeteilten Üieicl^eS al§ bie red)tmä^ige

Sortierung beSfelben, tt)äf)renb ficE) ^uba nur ouf bie ^Beibehaltung

ber ©tjuaftie ®aöib§ unb ber ^auptftabt ^erufalem berufen fonnte.

@icE)em war bie Stefibeng be§ großem ©tatef^; eine brennenbe ^^J^age

tüar aber ber @rfa| für ben Stempel in ^erufalem. SBo§ nun ^e=
robeam al§ @rfa| lüä^tte, mar t)öd^ft fonberbar unb auffallenb unb

ift nict)t ^inlänglid^ erüärt. ®r, ein entfdfiiebener ©egner frember ^utte

unb ©Otter, errid^tete an ber 9lorb= unb an ber ©übgrenje oon ^§*

roet, in S)an unb in $8et*@t (ipau§ @otte§) bem ©otte ^atjüe §h}ei

golbene ©tierbilber unb fe^te hei benfelben ^riefter ein, n?ie aud^

tiefte bafelbft gefeiert unb üon ben S§raeltten ftar! befudit tourben.

SJarum nun tourben ©tierbilber aufgefteüt? SBaren äRofe'^ ©efe^e unb

fein ©ifern gegen ha§ „golbene ^alh" in ber SSüfte gan^- üergeffen?

2Bie fonnten ©tierbilber ben Sienft ^a^Oe'^ in ^erufalem erfe^en,

trenn I)ier 3ot)0e nic^t ebenfalls unter ber ©cftalt eine§ ©tier§ oer=

et)rt tüurbe? Unb Wie !ommt e§, ba^ in ber ()ebräifc^en ©ef^ic^te

btefer ©d^ritt gerabeju a(§ felbftberftänblic^ aufgefo^t, ha'B nic^t bie

Sßerel^rung Oon ©tierbitbern, fonbcrn tebiglicf) ber ^Ibfaü oom Xempel

in Serufotcm getabelt wirb (1 ^ön. 12, 25—30)? 33et=(SI toar nac^

ber ©age ein oon ^bra^am unb ^aioh geloei^ter ^ultort; nicE)t» fprid^t

bafür, 'i)a^ oor ^erobeam bort ©tierbilber oereI)rt tüorben Wären.

Ueberf)aupt Werben foIcf)e jwifcfien bem ,,go(benen ^alb" 5laronä unb

ben ^Silbern ^erobeomS in ber ^ibct nid)t erwähnt. ®af5 Se|terer

biefen ©ebanfen au§ 3(egt)pten mitgebrarfjt, wo er al§ S3erbannter

lebte, erüärt bie ©acE)e ni(^t; benn wie t)ätten fid^ bie Israeliten fo

leidEit entfc^Iie^en fönnen, §u einem längft oergeffenen ^ult jurüdgu*

fefiren? Sparen bie betvcffenbcn 33ilber fotc^e frember ©ötter geWefen,

fo liefee fid) W ©ac^e weit leidster begreifen; aber fie follten au§-

brücflid^ 3al)üe, ben ©ott 3§rael§, oertreten. ^urj, bie @efd^id)te ber

Hebräer ift in biefcm fünfte fet)r bun!el unb liefee fid^ nur in bem
galle erflären, wenn nad)gcwiefen werben fönnte, ha^ fd^on bor 3^-

robcom in Kanaan bie 5>eret)rimg ^a^üe'iS in ©tierform fet)r t)äufig

gewefen wäre. Sßir wollen nid)t behaupten, obfd)on bie§ fefir oer*
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füf)rertfd^ i[t, üa'^ bie „^örner" bei 3l(tar§ im %empel ju ^erufatem

auf eine ©tiergeftalt beffelben ^inbeuten, ireld^e nur burdE) fpätere bent

$Bitberbienft abgeneigte 33earBeiter au§ ben t)eiligen ^üd^ern entfernt

tDorben tüäre.

S(uf ^erobeam folgte fein ©o^n 9tabab, ber mit ben giliftern

§u fämpfen l^atte; aber mit il)m enbete fdtion bo§ ^au§ ^erobeami,

inbem einer feiner Offiziere, S3aefa, tf)n im ßager erfc^Iug unb ben

S^ron fid^ onma^te. 9Jiit biefer sineiten ®i)naftie 3§raei§ lüurbe §ur

3{efibenä %iv^a erf)oben. Unter ^aefa befriegte S3enfjabab öon

S>amaif, im (Sintierftänbni§ mit ^uba, ^iraet. '^aä) furjer Stegirung

fiel S3aefa'§ ©ofin (Sla (899 üor ®ör.) gteid^ 5Robab burc^ einen

feiner ^rieg§füt)rer Simri, mit welchem eine britte 'i£)l5naftie begann,

i)k aber nad^ furger Qdt fdjon einer öierten unter bem gelb^errn

Dmri lueic^en mu^te. ©imri üerbrannte fid^ mit ber ^'önigiburg

unb öorübergel^enb anerkannte hk |)älfte be§ ®otfe§ ^ibni al§ feinen

9Jad^folger, hi^ Dmii öoUftönbig fiegte. ®r oerlegte hk ^au|3tftabt

bereits nad^ bem britten Orte, @dE)omron ober ©am ar ia; bann

untertüarf er bie 5)J?oabiten, beren ^önig SOiefa ouf einem ®enffteine

ergätjlt, Dmri unb fein ©ol^n 9tt)ab I)ätten SO^oab 40 ^atire banieber*

gel^alten, Weil biefe§ $8oIfe§ (S^ott Sl^amoi i^m gürute. %^ah, ttjelrfier

feinem SSater Dmri 875 üor ©bc folgte, ift nebft feiner ©attin ^e=

febel, ber S;odf)ter be§ Königs fötbaat üon Xt)ro§, ebenfo öerbängnife*

öoll für 3§racl gelüorben, W)k S3eiber 2:o(^ter 9ltl)alia für ^uba.

$5m ^rieben mit bem ftammüertoanbten 9fiei(^e trotte er ber Ueber-

madfit ber @t)rer unter einem jtt^eiten 93ent)abab öon ®ama§! nid^t

nur, fonbern fd^Ing fie zweimal entfd^eibeub. ®ie feit bem ^ü1)vt 854

öon bem miictjtigen Slffiirien brof)enbe @efat)r üereinigte jeboct) W
nörbliifien unb füblid^en ©t)rer (bie Israeliten), unb tiereint üermod^ten

fie bei .^^ar!ar ben Eingriff ©atmanafarS abguweifen. dagegen Waren

in ^Srael \)k fremben ^ulte niemals fo mädjtig tvk unter U^ah unb

Sefebel, ben eifrigften SaalSbienern, tueld^e in il}rer fRefibenj einen

5^empet errid^teten, an lüeld^em bem '^aal unb ber 5Xftarte je 400 ^rie=

fter opferten. SDie ^^riefter unb 2öa^rfager Siljöe'S n)urben tierfolgt

unb in bie SBüften unb ©inöben getrieben. 5lber gerabe burd) 3?er*

folgung unb (Sinfom!eit iuurben fie §u ben ^rofeten, föeldje bem
^ßolfe SSraet ben reinern ©tauben fd)ufen, tüclc^em eS in fpäterer

3eit ungeteilt Ijulbigte. ©ie fammelten ©d)üler um fid^, lunrben

burc^ i)a§ S3eh)u^tfein iljrer gerechten ©ad^e tü^ner unb traten uner*

fc^roden ben blutigften .tönigen unb 58aalSbienern gegenüber. ®ie

erften 9?amen, luetdie unS unter biefen merflinirbigen D^adifotgern

SDiofe'S, bie fein beinahe öergeffeneS Söerf tüieber aufnal)men, entgegen*

treten, finb (Slia unb ©lifa, beren ^crfonen g(eid) ibrem SBorbitbe

mit bem fd)müdenben SSunbertleibe ber 9}hitl)e umgeben Worben finb.
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9tIIerbing§ waren fie noc^ rauf)e ©ejeüen mib ol^iie bk (ägt)^ttfd^e)

$8ilbung 2}Jofe'!o; i^r ®ott lücir noc^ iticEit inieber ber bilblofe uitb

eri)abene 2öeltt)errfd^er, fonbern nur erft ber oon fremben ßutaten

gereinigte nattonalljebröifcl^e S'it)öe; fie eiferten nur gegen S3aal unb

?(ftarte, nic^t gegen bie Stierbilber non ®an unb $ßet=@I, unb fie

brachten nodj oljne S3cben!en il)rem ©otte bie blutigften SJienfc^eno^fer

bar. 58e!annt ift ou§ ber S3ibel hk iner!tt)ürbige @efc|id)te, wie (5lia

im raut)en ©infiebleraufjuge bcm 5tl)ab prebigte, bie Üiüdfe^r ju ^a^\)e

aüein fönne bie (jerrfc^enbe 2)ürre befcitigen, wie ber mi)t^ifc^e Dpfer=

fampf gu ©nnften be§ @otte!§ S'^^''^^!^ entfd)ieb, ber berbe ^rofet hk

,;-8aaIiopfäffen abfc^Iadjtete" unb enblid) ber erfet)nte 3tegen eintrat.

Sü^ab fdjeint burd^ trgenb einen iüai)rfd)einlid)ern SBettfampf gwifc^en

ben Wienern beiber Suite in feiner legten ßcil^ 5^ 3al)öe befe^rt

Würben gn fein; mit ^ofafat öon ^uba üerbünbet, fiel er bei 9f{amot

gegen $8enljabab, mit bem er um biefe Stabt rechtete (,853 üor dijv.,.

©ein @ot)n unb 9iad)fotger %'i)a§\a üerlor bie Dberf)errf(^aft über

501oob, weld)e§ gwar beffen jüngerer S3ruber Sorem mit ben ^ubaern

unb (Sbomiten arg bebriingte, aber wicber ab§og, al§ lllJefa auf ber

DJiauer einer belagerten 93urgfefte, in bie er fid) geworfen, feinen

älteften @oIjn bem Santo» opferte, — fo fel)r waren bie S^i^o^Itten

überzeugt, ba^ bem Urt)eber eine» fo Wirffamen Dpferl ber ©ieg 5u=

faüen muffe, ^m Sampfe gegen ®ama§!, mit '^uba im S3unbe, würbe

er nerwunbet, unb biefe Sage benu|te ber ^rofet @Iifa, if)n unb mit

it)m ha§ |)au» 9t^ab'§ baburd) gu ftürgen , ha'^ er ben i^ieerfüf^rer

3eI)U burd^ einen feiner ©d)üler jum Sönig falben lie^. 'SRit ^el^u

beginnt W fünfte ber furgtebigen i»raelitifc^en ®t)naftien; er töbete

eigenl^änbig ben üerwunbeten S5orgönger in ©egenwart Sltiagja'ä oon

^uba unb üe^ hk Sönigin=3}hitter Qefebel üom genfter Ijerabftürjen,

§e^n ^a^vt naä) 'äi^ab^ %oh, beffen fämmtlidje SJerWanbte nun auf

^et)u'§ ^efet)! gefd)Iad)tet unb beren Söpfe üor bem ^alafte in Se»=

reei in |)aufen aufgefc^id^tet würben. 2tud^ alle 9iäte, greunbe unb

^riefter be§ Sönig§£)oufe§ erlagen ber 2But be» jabuiftifd)en t^ana=

tiferS. ©elbft ber flie:^enbe W)a^a oon ^ubo würbe üevwunbet unb

getöbet unb ^i))n badite oud^ an ^uba'^ ©roberung, an Weldier tl^n

bie energifdje Stt^alja, bie einjigc Ueberlebenbe üon 2ll)ab'§ ©tamm,
oerbinberte. ®ie 'j^rofeten bewiefen burd^ ha§ Sob, ha§ fie bem \>kU

fachen 93iörber erteilten, il}re fittlid)e Unreife unb burc| hk S5orl)er-

foge, feine 9lad^!ommen foüten auf bem 2rone S§raelg fi|en {\oa§

nur ;bi§ in'^ öierte ©lieb erfolgte), bie 5iid^tig!cit bc§ ^rofejeien».

Sel)u fämpfte and) ferner nid)t mit StapferMt unb ©erabl^eit, fonbern

mit |)interlift unb feigem älJorb, inbem er bie S^aaliSpriefter ju einem

Opfer in ben Sempel ju ©omaria berief unb bort nieberme^eln lie^.

9tud^ fanb e§ ^t^n mit ber SSürbe eine^ Saf)Oe=®iener^> nic^t unDer=
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embar, bem ©afmonafar öon 9lfft)rien freilüiütg %rihüt ju jafjlen.

5((§ |)err|cf)er tievfuf)r er fo iingefd^icft, ba^ er bn§ gefatiimte Oftior=

banlanb an öosncl üou ^ama§! öcrlor. 9Joc§ mel)r Scfiaben traf

S^rael unter ^e\)u'§ @of)n Sortc^«^^ ber an ®ama§! roeiteue 216=

tretungen machen mu^te unb jrfjtieBlic^ nur nod^ ben glüangigi'ten %til

ber aJiac^t Ui)ah'§ bcfaB. Srft al§ ^in=9^irar öon 2llft}rien ®ama»E
§in§pflic()ttg madEite (803 oor Slir.), fonnte 3^rnet unter '^d)n'§ (£nfe(

^oa§ einen großen 'üett feiner üerlorenen (Gebiete lüieber erfangen,

^a bem Settern getang e^, ^nba ^u bemütigen, unb feinem @o^ne

^erobeam II, ta^ ganje Oftforbantanb lüieber ju getttinnen, fo baB

3§rael ju biefer Qdt eine ^lüte erlangte, bie e§ feit ber SErennung

noc^ nid^t erlebt trotte. ®a aber biefe ^Stüte Sieic^tum im ©efotge

l^atte unb biefer ben iöerfetjr mit &enad^barten 35ötfern oerftärfte,

tt)urbe ber bamat§ :^errfcf)enbe Qa^öilmu^ aud^ lieber oon einbringen-

ben finnlicfien unb pom^öfen fremben Butten beeiutriiditigt. S)ie§ f)atte

nun aber feine eigentümlid^e (Sintnirfung auf ha§ ^rofetentum,
haS mn^renb ber |)errfc^aft bey 5lationaIgIauben§ feinen 5(nla^ gu

eifrigem Stuftreten geljabt ^atte unb bafier in 9iuf)e oerfunfen lüor.

9Jun', aU feinem ®Iau6en tüieber (Sefaüir brofjte, trat e» öon neuem

auf ben 8d^aup(al3 ber ÖJefc^ic^te, unb jraar in bebeutenbem lOiafee

geläutert. ®ie ^o^dt unb ^erb^eit eine§ (Slia unb (glifa luidien

f)ö^erer S3ilbnng; an bie (Stelle mi(ber 'Xaten trat georbnete SCrbeit

ber (Siebanfen. SDnrc^ biefe neuen ^rofeten trat nac^ unb nad) eine

Döüige Umtüäljung im ©otte^gtauben ber S^raeliten ein. ®er alte

nationale geuergott ^atioe, ber @ott be§ ScfiredeniS unb ber Ütac^e,

mit tueld^em 9J?ofe ben „Ureinen" ber ägt)ptifcf)en 'i|3rieftermi)fterien ju

öerfdimelsen gefuc^t, luurbe oon atlem finn(icf)en 3Sefen entfteibet; alle

bilbtid^e Tarftetlung be^^fetben, wie e§ fc^on 9Jiofe angeorbnet, womit

er aber nicfit burd^gebrungen mar, mürbe oerpijnt, natürlid^ alfo auc^

bie rätfelfiaften Stierbilber öon S3et-@I unb '3)an. ®er ^ebräifc^e

(Stamme§gott trat ganj jurücf unb mic^ bem 2BeItgotte ber fi(ofofi=

fd^en 5([iftraftion am 9Ji(. 9J^ofe'§ großer @eban!e lourbe bur(^ glücf==

liefere ülad^eiferer üertnirflid^t, ^a^oe mar nicf)t met)r ber ©Ott be§

brenncnben 93ufdjeö unb ber t^euei'fäule, nic^t met)r ber ftrenge ^err,

bem ber &evüä) beä Opfert angenetim ift, beut bie SJ^arbringung ber

(Srftgebnrt abgefauft merben muB, fonbern ber übernatürlid^e unb üor=

mettlidje 3Jlitte(|3unft atte» geiftigen unb fittlic^en 2eben§ unb güf)(en§,

ber gerechte 93efd)ü|er ber S^ugenb unb ötic^ter be§ öafter^.

®ie ^rofeten, meldte mit biefer ^uffaffung im 9leid)e S^rael balb

nad^ bem ^atire 800 oor ©l}r. auftraten, an ibrer @pi|e 2tmo§,

maren überzeugt, lebiglic^ ba§ maf)re SBefen be§ ()cbräifcben 9tational=

gotte§ ergrüubet ju Ijaben; baB baefelbe ein urfprünglid^ ägt)ptifd^er

©ebante mar, oljnten fie taum; fie löften eben auy ber Ueberlieferung,
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bic \\ä} feit 9)iofe gebilbet, ba§ fRetne non bem Unreinen ab nnb 'oex-

fünbeten er)"tere§ bem 55oIfe. ©ünftig loaren tl^nen babei hk ^df
üerf)ältniffe. ^^aläftrna luie gang 'Serien rourbe üon ben 5lffi)revn

bebrobt, welche am föufrat löngft gerüftet ftanben, t^r SBeltreid^ bi»

jum äRittelmeere au§5ubel)nen. ®ie bro^enbe SSerni(i)tung ber natio=

naien ©elbftänbigfeit enthüllten jte bem 35oI!e aU ha§ (5trafgerid)t

©otteS bafür, ha}i '^»vad if)n oergeffen, feine Söoltaten mit Unbant

belohnt t)atte unb großenteils oon ii)m abgefallen lüar. 2(ber e£( luar

§u f^3ät; it)r SBort fiel auf unfrucEitbaren Soben unb S§rael ging

unter, o^ne auf fie gehört §u ^aben.

S)ie ißlüte S§rael§ unter ^erobeam II iüar ni(i)t üon ®auer.

9iorf)bem il)m 749 oor ö^r. fein @ol)n «Sad^arja gefolgt, erlag er

f(f)on nac^ einem falben 3at)re, unb mit iJ)m ^t^ü'§ §au§, ber SJiorb*

tat be§ ©aüum, ber i^m folgte, aber nac^ weniger aU einem ^a^re

gteid^eS Scf)icffat oon (Seite 93Zena^em'§ erlitt. ®a§ icaren bie

furt^tbaren ß^iten, oon iüeld^en ber '»^rofet ^ofea Slnta| naljm, feine

jtrafenben SSorte gegen S^^ß^I gu fc^Ieubern. ^uö^^^c^ rücfte aud^

hk öon ^2(fft)rien I)er brotienbe ®efa^r immer nät)er. ^m Sa{)re 738

öor Gt)r. mar U\\üx§ ^errf(f)er Xiglat 'i^ilefar bereit» S3efi^er oon

§amat in 8t)rien unb ßiuiö^err oon 3§rael, loeli^eS taufenb Xalente

(Silber (7 * o SJJillionen dJlavi) erlegen mußte. ^2tuf äRenal^em folgte

fein ©o^n ^efaia, ben aber im gleiten '^a1:jvt ber |)eerfül)rer

^efa£) ermorbete. 2t(§ ^önig oerbanb er fi(^ mit 'JDamaSf gegen

^uba; aber ba fict) le^tereS um §ilfe an 2(ffi)rien luenbete, legte er

Itlierburi^ ben @runb gum S^erberben feine» State». S^iglat ^ilefar

oon ^itffur naf)m 732 oor ®t)r. S)ama§f ein, töbete beffen legten

£önig 9^e§in unb führte bie 33ett)ol)ner weg. ^em Sanbe ^»raet

noI)m er ba§ Dftiorbanlanb unb einen großen @ebiet§teil im Siorben

unb führte beffen S3eiüol)ner ebenfatti§ ab. ^$e!al} aber würbe burdfi

|)ofea geftürgt, htn bie 3IffQrer aU i^ren SSafaHen begünftigten.

2tB jeboc^ Xiglat ^ilefar ftarb, |offte ber furjfid^tige §ofea, mit

§ilfe ber in 2tegt)pten f)errfcf)enben ät(;iopifcf)en Könige ba§ afft)riid^e

^od^, ioelc^eS nun auf gnng St)rien unb ^aläftiua laftete, abfrf)ütteln

§u fönnen. (Sr fanbte be§t)oIb ©efc^enfe nadö Slegijpten unb unter*

ließ bie nad^ '2(fft)rien ju fpenbenben. ®ie golgeu blieben benn auc^

nid^t an§. Salmanafar IV oon 9tffi)rien 50g (726 oor ßt)r.) un=

oerwcilt gegen 3§rael, mact)te §ofea jum (Sjefangenen, na^m Samaria

nad) breiiäf)riger 33elagerung ein unb führte bie ^»raeliten nac^ 9}Ze>

bien unb ben umliegenben Säubern in bie ißerbannung, wäbrenb er

93abi)Ionier unb @i)rer nod) S§rael oerpflan^te. 3iacE) ben affi)rif(f)en

Qnfdiriften war e» Salmanafar» 9kd)folger Sargon (Sarrufin), weither

bie 2BegfüI)rung anorbnete. 2Bie berfelbe fagt, würben bIo§ 27,280

(Sinwoljuer ber (Stabt Samaria abgefüt)rt. 2)er größte SEeil ber
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Jßeüölferung blieb bemnac^ itjol gurürf unb btibete mit ben (5ingefü()rten

ba§ SJiifc^öoIf ber Samariten; benn ber bamal» nocf) üor^anbene 9teft

üon S§raet f;ieB feitbem ©amaricn unb l)atte affi)rtfc^e Uuterfönige.

SDie oielfadien S3emüt)ungen, bte verlorenen „gelju (Stämme" iüieber=

giifinben, Waren überflüffig. '^ie üertiältnifemä^ig geringe 3a^^ '^^^

SSeggefül^rten mußte unter hen SJiebern u. f. m. balb oerf^lutnben.

jDie 5U fpät St^rien unterftü^enben 5tegt)pter würben oon ©argon

bei 9lafia gef(f)tngen (720 cor ß^r.). ©anj ©tjrien unb gönitien

würbe ben 5tfft)rern untertänig; nur ^ü'üa blieb noc^ turje ß^it ein

eigener, freilief) tribut^^flid^tiger ©tat. jDie ^graeliten ober Hebräer

aber waren üon ta an auf bie ^ubäer ober ^uben befc^rönft.

b) Sag diüi) ^nt)a.

2)a§ 9^eid^ ^uba blieb bie gan^e Qdt feine§ ^afein§ unter ber

gamilie 2)aüib§ unb erbte in berfelben regelmäßig oom $8oter auf ben

©ot)n ober üom 93ruber auf ben S3ruber fort' 9ia(^ Sinken geriet e!§

guerft mit Stegtipten in 3ufo"^ntß"fioB- ®ic neue ®i)naftie, weltf)e 961

bor ©[)r. mit bem garao ©ifaf ben Xron beftieg, ^atte bie freunb«

fct)aftlicf)en Söegiefiungen it)rer SSorgänger gu ©alomo öergeffen, unb

^a^ bei i^r ^oi^obeam ßufluc^t gefunben, begrünbete im Gegenteil

ein gute§ SSer^ättnife gu 3§roeI unb in ^o^QC beffen ein fdtjlimme» gu

^ubo. ®er SSunfc^, bie S^raeliten, welche an ber ©renje 5(egt)pten§

unter ®oöib unb ©alomo eine für ^a§ ^Jiillanb gefä!^rlicf)e 50lad^t jn

Werben gebro^t, §u fdjwödien unb hk 33egierbe nac^ ben ©c^ä^en

3erufalem§ bewogen ©ifaf gum ^'iege gegen ^uba. Wo er 909 oor

6^r. mit 1200 ©trettWagen unb 60,000 Iibt)ifc^en unb ät^iopifctien

9teitern einfiel. ®ie ©täbte be§ Sanbe§, äu(e|t aucf) ^erufalem, fielen

t)or ben ^3legl)ptern unb hit ©djä^e be§ Xempelö unb ber ^aläfte

würben it)re ^eute. (Srobern wollten bie Slegt)pter ha^ 2anb nid^t;

aber narf)bem fie abgezogen waren, befeftigte 9tet)abeam, um gegen

einen neuen (Sinfall beffer gefct)ü^t gu fein, bie ©täbte feine§ ©ebiete;?.

©r erlebte jebod^ 'baS gefürrf)tete ©rf)id|al nicf)t; auf i^n folgte fein

©of)n Stbiam unb auf biefen beffen ©of)n 3(fa. 5)er te^tere Ijatte

mit ben „^ufctiiten" (Slet^iopiern?) gu fömpfen, welche er fd^tug.

©egen iöaefa üon ^S^'o^^/ Welcher ^enifalem bebrängte, inbem er ber

^onptftabt Subo'§ bie 3ufut)r obgufcE)neiben fud)te, rief er ben ßönig

^Benl^abab üon ®oma§! §u §ilfe, ber aucb in S§roeI einfiel unb bomit

ber SBeläftigung ^üha'§' ein @nbe mad)te.

®ie in ©alomo'g legten ^a!^ren eingebrungenen Sienfte frember

©Otter muffen in ^uba balb rafc^e ^Verbreitung gefunben t)aben. Slfa

geigte fic^ aU it)r entfd)iebener ©egner. ®a§ ißilb ber 2(ftarte,

WeldfieS feine ä^hitter aufgeriditet Ijatte (wonach otfo ber §of 9^e]^a=

beam§ bie Unfitten be^jenigen feinem SVatersi beibetialten gu l^aben
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fd^eint), (ie^ er umftüräen unb öerbreniien. 5üi(^ fein Sot)n So)a =

fat Iie§ e§ fic^ angelegen fein, ©ö^enbienft unb religiöje ^roftitutton

äu unterbrürfen. StRit ^s^^rael lebte er in ^rieben; bie 06erl)errirf)aft

über "ök (Sbomiten nnb ben önfen ©lat am StJoten 9!)icer bef)au)3tete

er. Sl^m folgte S4S fein go^n 3ef)Dram, ber (Satte 2(tf)alja'§,

loeld^er bie D6erf)errfc£)oft über bie (Sbomiten üerlor unb burc^ bie

gilifter S^erlufte erfuhr. Neffen @o|n Sl^aSfa unterftüfete feinen

Ofieim Sovam tion ^»rael gegen ®ama§!, befudjte ben S^eriuunbeten

eben, aU biefer tion ^ef)u geftür,^t n)urbe, unb lüurbe felbft, gleirf)

feinen meiftcn Sßerlüanbten, tion bem SSüteridf) getöbet. S^ie ^i3nigin*

SOZutter 3(tr)alia naf)m ben ^amp\ mit bem 2:obfeinbe i^rer gamitie

auf unb befeitigte al§ 9iegentin 9ttle, hk i^rer §errfd)fu(|t ^inberltc^

waren, felbft if)re eigenen (Sn!et big auf ben einjäljrigen Soö»,
Jüelrfien eine Sc^lüefter feine« ^aUx§> 5tl)a§ia, bk ®attin be§ §o()e=

priefterg ^ojaba, üerbarg. Sttbatjo begünftigte ftet§ ben S3aal§bienit;

bie ©tunbe i^re§ i8erf}ängniffe§ nal)te jebod), aU ^ojaba e» an ber

3eit fanb, mit bem oerborgenen, nun ftebenjäljrigen Soa§ {jeroor^^u^

treten unb i^n jum ^öniq falben unb aufrufen ju laffen. S{tt)alja

mürbe getöbet (S37 tior Ö^r.). Sojaba führte bie $8ormnnbfd^aft be§

jungen Sönig§, feine» S^ieffen, unb ber ^abtiebieuft t)errfc^te, obfd^on

ber S5aa(§biener eine grofee 9)lenge oorI)anben mar. ^oai^ mürbe nac^

üter^igfä^riger 9?egirnng tion 'S^ienern ermorbet, lüe(d)e fein 3o^n
Stmajia ^inrid^ten ließ. j5::iefer führte ^rieg mit ^»i'ael, mürbe ge=

fangen unb ber Sieger 3oa§ befe^te ^erufalem unb gerftörte hk gegen

^Iraet fd}auenben SJJauerteile. dagegen fc^tug unb uutermarf 3(ma§ia

bie (Sbomiteu, mürbe aber tion ^ßcrfdjmörern erfc^Iagen unb il^m folgte,

burd) ha§ S5oIf erfjoben, fein So^n Ufia ober Sljarja, lücl(^er bie

8treitfräfte bc§ @tate§ tierftärfte, bie Sefeftigung ^erufalemS tier*

befferte nnb über bie Slmmoniten, ©bomiten unb {^ilifter ©rfolge er:=

ftritt. ?tud) lüirfte er §u ©unften ber fünfte be§ grieben§ unb tok

3§raet gleid^jeitig, fo erreichte auc^ ^uba unter il^m bie blü£)eubfte

Stufe feit ber Trennung be§ 9^eid)e§. Qf^m folgte 740 tior (£t)r. fein

(Sofin Sot^jfint unb nad) menigen ^afiren fein Snfel 9t^ay, meld^er

3§rael untertag unb ftc^ um Seiftanb on 3lfft)rien lüanbte. Qn^^ff^i^

mar and) in ^uba, mie früher in ^ßraet, ha§ ^rofetentum aufge=

treten; fein erfter S?ertreter ftiar f)ier ^efaia, ber mie 5(mo§ unb

^ofea gegen bie Safter unb bie 5lbgötterei, bie im Sanbe tjerrfd^ten,

fomie gegen hk ipoffnung auf aff^rifd]e §ilfe eiferte. 2lf)a§, meld)er

(Söfeenbiener mar unb feinen eigenen So^n bem SJioIod^ opferte, feierte

fic^ nid^t hieran unb legte fid^ Siglat ^^ilefar al§ beffen ^nec^t ju

güfeen. ®ie SSirfung mar eine burd)fc^Iagenbe, nilmlic^ ber Unter*

gang ^gi-'apl^! — 3(Ija§ aber ging in feiner Untermürftgfeit gegen

Slfftjrien fo meit, ha'^ er afft)rif(f|e @ebräucf)e, meldte er in Xama§t
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fennen gelernt (wo er bem nunmehrigen Dberljerrn [einen STribut bar=

brad^te), im 3;em|)el ju ^erufatem einführte unb mit ben l^ebräifd^en

üermengte (2 ^ön. 16, 10— 18), Wogegen ^efaia mit ^^eueretfer ouf=

trat. ®e§ 2tf)a§ So^n unb S^Jad^fotger ^i§üa (feit 728 oor d^x.)

üer^orrte öorläufig fc^einbar in berfelben ©eftnnung gegen ben Dber-

^errn unb flimmerte ftc^ faum um ben ^aü ^§meU; ober er hoffte

auf einftige So^rei^ung üon bem üert)afeten ^oc^e. @r rottete ben

©ö^enbienft an§ unb fteflte iiie $8erel)rung ^i^^öe'S iüieber f)er; §u=

gleid) aber füllte er in§gel)eim feinen (Sct)a| unb fein 3cugt)au§ unb

fnüpfte Sßerbinbungen mit bem aufftänbifd^en Unterfönig öon 33ab^Ion,

aJierobodi^SSalaban an, ber aber bem ©argon bon Stffijrien unterlag

;

e§ folgten Weitere S5erbinbungen mit anberen abfatttuftigen fljrifc^en

Surften, hk il)n gnm Raupte ber ©mpörung mä()tten, auci^ tierfidfierte

er fid^ ber §ilfe ^eg^pten§. '^e\aia Warnte oor bem mabnloi^igen

Unteruel)men. @ant)erib öon ^ffi)rien aber fjanbelte ebenfo fd^nett

wie ©almanafar (701 üor Q-l)v.); er üernici)tete gWar ^ubo noc^

nicf)t, na!^m aber üon §i§fia eine Stbgabe üon 30 2;alenten @oIbe§

unb 300 fcE)Weren (= 800 leidsten) Talenten Silberg (äufammen

(;,300,000 Tlaü), führte eine grofee 5Dlenge 9JZenfcf)en (200,000 nac^

ben afft)rifc£)en ^nfd^riften) unb SSiel) fort unb befc^nitt tfa^ ©ebiet

oon ^uba an mehreren ©teilen gu fünften ber ^i^ifter. dagegen

oerWeigerte ^igfia hie üerlangte Deffuung S^i^ufalfw», unb fein 55oIf

unterftü^te i^n in biefer oaterlänbifc^en ©efinnung, weld^e nun aud^

^efaia bittigte. 5)ie 5lffi)rer belagerten ^erufalem; aber ha il)r

^au]jtl)eer hei Sltafu üon ben Ijeranrücfenben ?Iegt)ptern fc£)Were SSer=

lüfte erlitt, gaben fie hk S3elagcrung auf unb öerlie^en <Si}rien. 95alb

barauf folgte bem $i§fio fein ©o^n 9Jianaffe im J\?naben alter.

8eine erfte ßeit falj hk üerljeerenben ®urc^äüge ber 31ffi)rer unter

2(farl)abbon unb 21ffurbani|)al nadt) 21egt)pten, weld^e§ fie eroberten

unb einige 3eit beljau^iteten. SBäljrenb biefer Qdt öerfudjte SOJanaffe

Söiberftanb gegen hk affl^rifd^e Dbmacf)t unb würbe gefeffelt nad)

33abl)lon geführt, aber Wieber freigelaffen. Uebrigen§ war er ein 2(b^

trünniger üom nationalen ©lauben unb bermet)rte ha§ wiberwärtige

Seif^iel i§raelitifd)er unb jübifdfier giirften, mit einem 9legirung§=

wed^fel je nad) Saune bem S^olte neue (Götter aufäubriingen. SJianaffe

biente bem 33aal unb o).iferte im %aU SÖcn .'pinnom feinen eigenen

(Sof)n bem 93?olod). ^n feinem ^alaft unb in ben S5orI;öfen bey

Xem|)el§ Würbe ber 8onne, bem SDionbe unb ben ©lernen geräuchert,

im Siempel felbft ha§ 95ilb ber 51ftarte oufgerid)tct unb gö^enbienerifd^e

'H?roftitution getrieben, ©leieren ®eifte§ War fein ©oljn Simon,

würbe aber üon S^erfc^Worenen getöbet; haS 33olE bagegeu erfd^Iug

bie SJlörber unb erl^ob 2lmün§ ©oljn Sofia jum ßönig (640 üor

(£I)r.). ^n bem kleinen ©tote ^ubo, Weld^er nun nidjt üiel metjr ol§
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bie ®tabt ^ernfatcm umfaßte, tüaltete bamalo ber ^ampf giüifd^en

betn erljabcnfteu ©lauben iiub bem ]cl)eiifelic^ften @ö|enbicn[te i)eftigev

aU je. ®ie 2tn§änger be§ ^aipt im ©iniie S.'Rofe'C' unb ber ^rofeten

faf)en ifjre «Sac^e biiv(^ ben am |)Dfe unb auf beffen Sefe()I im Tempel

©otteÄ jelbft fd)amIo§ betriebenen @ö^enbien[t im ()öd}ften ©rabe ge=

fä()rbet. Sie waren enblid^ entfdiloffen, biefer ©efaljr unb ber S5er=

folgung, ber fie \xd) ftet^fort au^geje^t faljen, ein (§^i\he §u marf)en.

®ie5 tonnte aber unter ben gegebenen S5erl)ältniffen nur bonn erreicfit

werben, wenn bie ^rone bauernb für ^af^öe gewonnen unb oon ben

fremben Suiten abwenbig gemacht würbe.

Sofia war erft ac^tiäl)rig, at§ er ^önig würbe; wie e§ fc^eint,

gelang e§ ben ^o^enprieftern in Qerufalem, feine @r§ief)ung im natio=

noien ©eifte §u teufen. (5§ Wirb erjäfilt, er i)ahe am STempel

<Sotomo'§ Sluc^befferungen üorneI)meu laffen, unb e§ feien ju biefem

ßtüecfe bei ben Dpfernben fromme ©aben gefammelt worben. Sofia

I)obe biefe bei bem i^o()enpricfter ^ilfia aU)okn laffen; biefer aber

l^obe fic^ bei biefer ®elegenl}eit gegen ben @el)eimfd)retber 8afan gc==

äußert: er i)aht im Xempel haS-' ©efe^buc^ S<-if}öe'» gefunben (G22 öor

ß^r.j. ^er Schreiber bracf)te bie erf)altene S^ode bem Sönig unb

biefer war über bereu SnI)i^It, ber itjm üöHig neu erfdjien, in ^of^em

©raöe betroffen, ^ine ^^l^rofetin (£t)ulebba ober ßtjulba (üon Sutl^er

nai^ einer beutfd}en @öttin i^ulba genannt), Weldie man barüber hc-

fragte, erüärte ha^j ^ud) aU @otte§ SSort (worin wa§rfd)einlt^ ha§

ältefte B^UflniB für ben geoffenbarten (£f|arafter ber Sßibel liegt), unb

ber ^önig la;? eö ben 9(e(teftcn unb bem ganjen S5oI!e im Tempel

So^üe'g oor. (S§ Wirb angenommen, e§ fei bieg ha§> fogenaunte fünfte

S5u(^ SJJofe'g, ©euterouomion {ha§ jweite ®efe|) genannt, wel(^e§ bie

mofaifdie ©efe^gebung, befreit non ber ®efd)id)tyer5ät)Iung, furj §u=

fommeufa^t unb in entf^ieben monott)eiftifd)em Sinne gefd^rieben ift,

rüa§ üon ben frütieren ^öüc^ern nic^t gefagt werben fann. Sie jo^öi*

ftifd^en ^riefter t)ätten bemuad) biefe§ 33ud) abgefaßt, um ganj 3§roeI

gu bem ©tauben ju befe^ren, hen iljm guerft ilJofe oerfünbet, ber

nad) langem Kampfe mit fremben ^teuften unter @aut, 'i^atiih unb

@oiomo fierrfc^enb geworben, bann in ben getrennten 9ieid)en oft

oerfolgt unb unterbrüdt War unb enblid) burd^ bie '';|>rofeten eine

Sdeinignug erhielt. Welche je^t iljren erften äufammentjängenben f(^rift=

liefen 3(uybrud fanb.

yiad) biefer (Sntbedung einer ©adje, bie nac^ früfjer I)errf(^enber

Sluffaffung längft allen Hebräern Ijätte befannt fein foßen, ging ben

Suben ün neue» Sidjt auf. Bk waren, wie nun fdjetnt, üon jefier

entWeber mit btofen ^^oi-'men befaunt gemacht ober in ben abfd)eu=

liefen !anaanitifd)=fi)rifd)en ©ö^enbienften erjogen worben. Sßa» bie

^rofeten üerfüubigt ober geprebigt, ha§> War itjuen baf)er gu fremb=
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artig gelüefen unb inurbe nid^t üerftanben. ©n '^n^, ha.§ onerfanntc

Süttoritäten für ha^' SBort ©otteg (ober ber ©ötter) erüärten, l^at

bei otlen 35ölfcrn irnb 511 ollen ^i^iten "öa^ Ijöi^fte 2lnfet)en iiub im*

beftrittene ©eltung erlangt. (S§ ift bemnad^ angune^men, ha^ bic

Hebräer öor „^Xnffinbung" be§ jDeutcronomion§ burd^ ^itfia !ein an=

er!annte§ SSort ®otte§, ha'^ bie früher abgefaßten religiöfen $8üd^er

ober (Schriften biefe§ S5oIfe§ feine allgemeine ßieltnng Ijatten, ha'\^ e§

ein „mojaif(f)e§ ©efcfe" in binbenber ^^orm nnb mit t)ö^erm 2lnje-^en

überfiau^t noc^ nicf)t gab.

Se^t erft, hirj üor bem Untergange feiner altern S)afein§form,

erft nac^ ber 3J(btrennung be§ gröf5ten Steile feiner ©öl)ne, lernte ha§

I)ebräif(f)e SSoI! bcn luirflic^en SO'ionotljeigmuS fennen, hen man früher

al§ einen be[onbern ^Sorgug biefe§ SSoIfeg üor anberen 55ölfern au§=

gugeben für gut fanb. 9^a(f)bem ha^ 95oI! narf) ?J[nI;örnng be§ „®e=

fe|e§" üotlsäljtig in ben „33unb" mit ^a^'ot getreten, madtite man mit

allen @^}uren frcmber ^tbgotterei reinen %\\dj. SWe noc^ oorl^an-

benen 33ilber, Slltäre nnb ©eräte, welcfie bem ©öl^enbienfte 'geloei^t

luaren, irurben niebergeriffen nnb gerftört, hit ^^euerftätte be§ 9[Roloc^

im Xale Sen ^tnnom üerunreinigt, bie §önfer ber ®D|enpriefter nnb

2;em^3elproftituirten niebergeriffen. Sluc^ jene gDt}enöI;nIid)en $8orrtd^=

tnngen , toeldje ju @ljren ^oljüe'g gebient Ijatten , bie fogenannten

^öl^en, b. 1). S3ergl)ciligtümer unb 'i)a§ ©tierbilb in $8et=(Sl, tüurben

bcfeitigt, fo öiel fic^ auc^ gege« biefe S[Raf3regeI Stbneignng unter

bem 95olfe funbtat. 5luffallenb ift jeboc^ babei, wie ha§ 9leic{) ^uba

bajn fam, \)a§ ©tierbilb gu S3et'(SI, ba§ boc^ ni(f)t auf feinem ®e=

biete lag unb oon iljm nie ouer!aunt lüar, gu §crftörcn, unb e§ fcfteint

bie§ bafär §u f|)red^en, ba|3 auc£) in ^^'^ha ber ©tierbienft nidfit gan^

unbefannt luar. 2öiberfc^licf)e ^riefter ber abgefc^afftcn ^ultformen

iüurben on tljren ^lltören niebergemacfit. S)ann ionrbe ha<j erfte

^affacbfeft nad) Sßorfdfirift be§ ®efet^e§ gefeiert „tüie nie guüor unter

ben .Königen S§rael§ unb Qnba'g" (2 tön. 23, 4 —25). ®od) luar biefe

9teformric^tnng ntd)t nur !eine bauernbe, fonbern fie fcf)eint überljaupt

nid)t taß bcrtd)tete ä)Jaß erreid^t 5U I^aben, inbem ber gleidtijeitige

^rofet Seremia iljrer mit feinem SSorte gebenft, fonbern ben @ö^en=

bienft ungeftört fortbauern läf^t.

Um bicfelbe S^\t fanb ba§ affljrifd^e 9fieid), hav bi§]^er gan^

(Stjrien unter feinem 9Jiad}tge&ot banieber I}ielt, feinen Untergang

burdE) bie (Sinbrüd)e ber @ft)tt)en unb burd) bie öerbünbeten 9)iäd)te

üon 9leu=S3abt)lou unb 93icbien. SDie§ benutzte ber ägl^^itifc^e t^arao

9led^o, bie ©roberung @t)rten§ gu uuternel)men. ^m Kampfe am
Slifon fiel Sofia an ber ©^i^e |ber ^uben hmä) bie ägljptifd^en

SBaffen 609 üor ßl)r. ©ein @oI)n ^oad^oS tüurbe an feiner ©teile

erlioben , aber, ol^ er bem ©ieger §u fjulbigen fam, üon 9Zed^o ge=



52

fongen genommen unb naä) ^teg^^ten gefd^tcft, an fetner Stelle aber

fein ^^ruber ^ojafim ouf ben Xvon ^nha'§ gefegt unb ha§ öanb
§u fc^n)eren 3(bga6en gejiüungen. ^a trofebem ber ^önig argen 5tuf*

hjanb trieb, prebigte ber ^rofet ^eremia gegen if)n. tiefer forool

al§ fein 33eruf§genoffe ©jed^iet Ratten überbie^ 3tnla§, gegen ben feit

Sofia'S %oh raieber überfianbnel^menben ®ienft be» 33aal ju eifern,

bem auf allen ^äc^ern Se^nfalemS geräuchert tüurbe. 9lerf)o tiatte

inbeffen gon5:@t)ricn eingenommen; aber feine Eroberung tnar auf bie

S)auer unhaltbar; benn an bie ©teile 9tfft)rien§ ttjar haä neue 9leid^

üon 93abt}Ion getreten, ha§ ftd^ al§ SJac^fotger be» erftern betrarfitete.

Stig yitdjo, biefem "^tinhe entgegenzutreten, ben (Sufrat überfcfireiten

tüottte, fc^Iug ifjH 605 üor ßt)r. SJabuf üb urruäuv (^Jebufabnejar)

öon ©abt)fon bei !s?!arc^emi§ (Sircefium) auf» §aupt. S^ed^o tüid^ nad)

bem 9JiI gurücf unb ber Sieger tierfolgte i^n bi§ nacE) 5lfien§ ©renje

;

ober erft nacf^bem er feinem franfen S3ater Dlabopolafar gefolgt tuar,

rtjanbte er feine SBaffen jur (Eroberung @t)rieny. ^m^atjre 600 öor ßljr.

erfd^ieu er in Quba unb ^ojaüm untertüarf fic^ itjm, fiel aber nad^

brei ^a^reu, in ber |)offnung auf 5(egt)pten§ S3eiftanb, mteber ab,

9bd^bem er ingtüifi^en geftorben unb fein @o^n ^ec^onja gefolgt,

nal^te ^^ebufabnejar, ^uba gu jüd^tigen. 2)er ^önig mu^te ^erufatem

übergeben unb untertüarf \i<i) bem Sieger, ber it)n, aUe angefebenen

^erfonen, bie Krieger, Sc^miebe unb Scfjtoffer tion ^erufalem, fotoie

bie Sd)ä|e be§ StateS unb bie beften 2;empelgeräte nai^ S3ab^Ionien

abfül^ren Iie§, um ^uba toetirlo^ unb arm gu mai^en. W.§ le^ter

^'önig tüurbe ber jüngfte Sof)n ^ofia'§, Be^^eüa, eingefe^t. Unge=

achtet ber gemachten (Srfaf)rungen backten biefer unb tiiele ^rofeten an

neuen Stbfall, upogegen ^eremia, ber hie ®t)albäer aU bie geredete

unb tierbiente ßui^trute ®otte§ anfa^, t)eftig eiferte; benn er fat) ben

tüa^ren Patriotismus nur im hja^ren ®otte§gIauben , lüäl^renb bie

gegen Sabt)lDn rebeüifd^en ^uben tropem bem babt)tonifcE)en ©otte

^el, tt)ie foitft bem Saat unb bem gangen Sternentjeere ber S^albäer

opferten. S)er ^6fat( öon S3abt)Ion tourbe tierfui^t; Siebufabnejar

belagerte ^erufalem UJieber, mu^te e§ aber üor bem jum ©ntfa^e

t)eran5iet)enben SIegtipter §ofra aufgeben unb Seremia irurbe nun

al§ Sanbex-tierräter eingefertert. ®ie 5(egi)pter erlitten jebod^ eine

9^ieber(age cor ben öerftarft äurüdfetjtenben (SI)a(bäern. SJjie au§=

getiungerte Stabt würbe 586 üor St)r. erftürmt, be§ B^befia @öt)ne

üor feinen Stugen f)ingerid)tet, er felbft gebtenbet, ber Xempel üöHig

aufgeräumt, bie Stabt oontommen gerftört unb ber 9^eft ber S8eoöI=

terung, U§ auf ba» arme Sanbüolf, fortgefc^Ie^3pt. Siiete ^uben jogen

nad^^er nac^ 2(egi}pten, unter i^nen aucE) ^eremia.
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^fünfter 9{ßfcünitt.

^ic ^chxäx\ti}c Oieltgton.
f

1. Wit frrmbfn (Elemente bet l)cbrHtfcl)fn •Keligion.

jDie 9?eItgion be§ ^ebrätfd^en $8oIfe§ ift frütier aU eine ganj

einjig in i^rer 5lrt bafte^enbe (Srfd)einmig, aU ein 3Berf ®otte§ felbft

t)argeftellt lüorben, tüeld^er unter allen 85ölfern eine§ auSerfefien ^tte,

feinen Slamen ju ner^errlii^en unb ben ©lauben an i(}n ju tierbreiten.

S&iefe finblicf)=nait)e ^tnfc^anung 1)at in ber iDol^ren ©efd^id^te feinen

©runb unb ©oben; jebe einzelne Xatfac^e n)iberf)3ri(f)t if)r. jj)ie 95er=

e^rung eine§ einzigen geiftigen ®otte§ ift föebcr unter ben Hebräern

aufgefommen, nocE) öon it)nen feftge^atten, nod^ üon i^nen in ber

SSelt weiter üerbreitet n?orben. SDie Hebräer serfieten t)ielmef)r üon

ifirem erften Slnftreten in ber ®ef(^icf)te, b. ^. üom ^lugjuge au§

Stegt)pten an bi§ gum (Snbe if)rer [tottidfien @eI6ftönbig!eit unb jum erften

S?:erlufte i^rer §eimat in jlüei religiijfe ^orteien, bon benen W eine

ber 5(ufna^ine frember Ö^ötter unb ©ötterbilber geneigt Jüar, Ue
onbere aber auf ber alleinigen $8ere^rung be§ 9Jationatgotte§ be=

ftanb, ber fid^ inbeffen mit ber 3eit 5U einem SBeltgotte enttüidelte.

9^ur lüäf)renb ber Qzit be§ ungetrennten ^önigreicfieS (<SauI, ®at)ib,

©atomo) ^errfrf)te burd^ bo§ 9Jiad)tgebDt ber Könige hk Partei be§

Station atfulte§ in ^Srael; öort)er unb 'nact)t)er bi§ jur 2Begfü{)rung

nod^ S3abi)ton lebten fte in beftänbigem Kampfe mit ben fremblän^

bif(f)en ®ö|enbienften; ja e§ waren fogor in ber ganzen genannten

^eriobe immer nur wenig au^erlefene ©eifter im 33oIfe, meldte ben

einen unb ewigen @ott be§ äRofe (ober ber ögt)VitifcE)en 3Rt)fterien)

unb ber ^rofeten auffaßten unb üerel^rten. ®er SJlaffe War, fowett

fie nic^t ben fremben ©Ottern biente, aud) ber 5Jlationa(gott ^a^be

nur ein ®ott neben anberen, feine§weg§ geleugneten ©Ottern unb

Würbe in ä^nliiäier SBeife Wie biefelben gö|enbiener^aft angebetet.

3lu(f) bie Seigren unb SSorfcfiriften be§ !^ebräifcE)en 9ietigion§gefe^e§,

\)a^ früiier allgemein üon 9}iofe l^ergeleitet würbe, finb bi§ §ur S03eg=

füt)rung nai^ i8abl)Ion niemals allgemein in ha^^ Seben be§ $8oIfe§

eingebrungen.

@ef)en wir nun, welchen Quellen bie öon ben Hebräern wäfjrenb

be§ erften ^au^t^eitraumS if^rer ®ef(f)ic^te angenommenen ®Iauben§-

formen entftammen. SBir fonbern biefelben in 1) folc^e ber ^latur»

toölfer, 2) ber 9tegt)^ter, 3) ber 9lfft)rer unb 93abi)Ionier unb 4) ber

ft)rifc^=arabif(i^en SSöÜer.
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Sie fogenannten 9iaturOöner, b. (). bie unter bem übertüte*

geuben ©nfluffe ber SZatur ftetjenbeit, fie nod^ nid^t biirc^ if;re Kultur

Beäloingenben SSöüer, oereI)rten 5uer[t Drgotie unb (äräeucjniffe bei*

^atüx aU foIrf)c unb fpäter bie in benfelkn nadf) i()rer S^ermutung

oorfjanbenen Dämonen ober (^eifter. Unter ben S^aturbingen nun,

tt)el(f)e in ber ^edräifrfjen 9teIigion auftreten, ift üor etilem hk ©onne
mit t§rem getüöt)nlicf)en irbifd)en 9(b6ilbe, bem geuer, gu nennen.

S)te <Sonne iuar befannttirf) unb i[t nocf) bei feljr üielen, tuenn nid^t

bei ben meiften SSöIfern hit ältefte unb t)öcf)j'te @ott^ett. 9?eben bem

geuer bienen al§ it)r Slbbilb auc§ getoiffe ^iere, faum eine» aber

häufiger üU ber (Stier (ttjie bie ^u() ben Tlonh oorfteöt). @§ ift

nidjt filier gu entfc^eiben, ob bie Hebräer ben Stier fc^on üon §ou§
ou§ üeref)rten ober erft in Stegtjpten aU göttlid)e§ SBilb annaf^men.

Siliere Stngeic^en feiner SSere^rung begegnen un§ nur mit jeitlidjen

unb örtlid)en Unterbrechungen, uämtid) ii)ät)renb ber Söanberung au§

3legl)pten burct) bie @inai=3Süfte nad) ß'anaan unb toäljrenb ber S)auer

be!§ 9teic^e§ S^rael. ®ort toirb ber Stierbienft aU Stnfte^nung gegen

ben redjtmäfeigen ©tauben, ^ier aber al§> ftatlic^ angeorbneter ®ult

gefdjilbert. 3*uifd)en beiben Briten liegt eine lange Sude üon etma§

über 400 So^^'^n, unb hie i^vage ift geftattet, ob hk Hebräer jmifc^en

ifirer ©intuanberung in Kanaan unb ber S^rennung be§ 9tei(^e!§ unb

ob fie im 9iei(^e ^uba nichts oom ©tierbienfte gelüu^t f)aben? 33eibei§

ift ebenfo untoaljrfc^einlic^, ai§ ha§> Gegenteil bation unertoiefen. 2Bir

loerben auf biefe i^vag^e hd ^2(n(a^ ber föntfifdien ^nlte unb beS ah'

göttifc^en Sat)öe=jJ)ienfte§ jnrüdfommen.

9)lit bem S3ilbe be§ Stiert tüetteiferte übrigen^ bd ben Hebräern

ta§ be§ (£fel§. ®em um feiner unoerfdiulbeten ^äf}Ii(^!eit tüiüm

üerlonnten unb oerftoBeuen Stiefbruber be§ ^ferbea tat haä 'Ulkt-

tum, mol tüiffenb, ha^ ha^ gute nü|Iic^e Xier nid)t bumm, fonbern

blog ^rtnädig ift, entujeber bie (Sfire an, itjn ^n fiaffen unb gu oer=

folgen, ober e§ oerefirte i(jn fogar göttlid^. Siefe§ fonberbare 2lu§=

einanberger^en rütjrt baljer, ha^ ber (Sfel bemS^omaben oon äu^erfter

SBid)tigfeit tuar, ber i^n batjer oeretjrte, üon bem S( der bau er aber,

ber it)n nid^t braudjte unb ben Stier über Slüeg I)od) t^ielt, an=»

gefeinbet tourbe. 2)o^er fan! ber (Sfel ftufenloeife mit bem Ueber=

J)anbne{)men be§ 2tderbaue§ unb bem 3wi^üdtreten be§ 9lomabentumä

üon feiner frütjern äJeretirung ju einem üerac^teten Zkxt ^erab, unb

nic^t o{)ne fRedjt glaubt man, biefe!§ Xier I)abe früher audj äu|erttc^

p^er geftanben unb fei burct) SSernad)Iöffigung feiner 3u<^t |erunter=

gefommen. ^n ber %at fielet ber (Sfel be§ 9)iorgentanbe§ nod^ immer

weit ftattlic^er an§ al§ ber europöifdje. S)a!3 aäexhauenht 3(egt)pten

l^ielt bal;er ben @fel für ebenfo unrein ftjie ha^ Sc^mein unb loeitite

i^n bem fd^äbtid^en ^rinjip feiner 3JJt)tf)oIogie, bem „roten" Xt)fon,
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bem per[orttftätrten SBüftenfanb , bem '^tinht feine§ 5RiI§ unb feiner

Sonne, be§ Dfiri§. 2(u§ ^a^ gegen bie nonmbtfrfien Hebräer, bie

einft in 2tegt)i3ten eingefallen unb lüieber barau§ üertrieben nparen,

bid^teten ba^er bie 5legl)ptei* bie «Sage: 2;t)fon fei auf einem @fet

au^ ber ©djiiadjt mit ben ©öttern gef(oI)en unb fjabe ben |)ierofoIt)mo»

unb ben ^ubäog er§eut3t, unb ferner: SOiofe^ fei ber @^ur einer

^peerbe iüilber (5fel gefolgt unb l)a6e reid)e Oueüen entbecft. SDiobor

fagt: Slntiocf)o§ oon ©tirien £)al3e, nad)bem er Qei^ufalem erobert, im

^2ltter^eiligften be§ %tmpd§ \)a§< fteinerne 33ilb eine§ ouf einem (Sfet

reitenben 3J?anne§ mit langem S3arte gefunben, trelc^eS er für ha^^'

jenige be^. 9}^ofe§ gef) alten. ®iefe «Sagen fönnten al§ btofer 5tu§f(u^

be§ ägt)ptifc^cn ^uben^affeg gelten, toenn nid^t hie ^eiligen Schriften

S^raelg felbft ganj ouffadenbe ©puren ber ^oc^ac^tung be§ (£fel§

»errieten. ®ie bem SJiofe gugefd^riebene ©efe^gebung achtet, tt)a§

t)DcI)ft merfirürbig ift, bie Ööfung ber (Srftgeburt (b. f). bie ^Befreiung

be» ©rftgebornen oom Dpfer) be§ (£fel§ al§ eine ebenfo luidjtige 9tn=

gelegen^eit lüie bie Söfung ber (Srftgeburt be§ ajienfd^en; Mhe finb

immer neben einanber genannt (2 9Jiofe 13, 12; 34, 19.). ©benfo

merftüürbig ift, ha'^ nac^ ber jübifc^en Ueberlieferung ber 9JJeffia§

auf einem @fcl reitenb erfdjeinen werbe. ^a<i) bem rabbtuifd^en ^udfie

^alfut ©fiabofd) bebeutet ber «Stier ben erften 9Jieffta§ au§ bem
S5oI!e ^§rael, ben @o^n ^ofef^^ ber für hk ©ünben ber Hebräer

ben %oh erleiben mu^te, ber (£fel aber ben eigentlichen, loal^ren

9}ieffia§, ben @o|n ®aüib§ unb ©rünber be§ jübifd^en ßu'funft^'eid^eS

(ba£)er bie 5lbbilbung öon Di^fe unb (Sfel an ber ii'rippe, in loeld^er

Sefu§ geboren). |)ier]§er gefiört auc^ ha^ Spred^en ber (äfelin 33ileam§

unb hk (SJeloalt, tüdd)t bem (Sfel§!iuubacfen @imfon§ (b. (). tuat)r=

fdEieinlicE) einem ben @fel barftellenben panier feiner Slrupl^en) ju=

gefd^rieben toirb, tt)ie in ber früt)ern Qüt ber 9tid}ter bem Dd^fen=

fteden @omgar§ (b. I). loot einem panier mit bem geljeiligten @tier=

bilbe). Sogar in ha§ ®f)riftentum l^inüber fpielte ber (Sfe(ä!ult, in

S(nfnü^)fnng au ^efu üteiten auf einem (Sfet, in ben berücC)tigten @fel»=

feften beg 93ZttteIaIter§.

SSereinjelt unb in bunfler SBeife !ommt hd ben Hebräern bie

SSeret)rung ber @ct)lange, eine§ ber oon ^Raturüölfern am meiften

angebeteten STiere oor; S[Rofe richtete eine eherne @d)lange, tüol nac^

ägt)ptifd)em 9?orbiIbe, in ber SBüfte auf, um aU Tlxttd gegen ©djlan»»

genbiffe ^u bienen; biefelbe tourbe U^ auf ^önig ^i§fia oon ^uba im

^^empel ju ^erufolem unter bem 9^amen 9ie^ftan üeref)rt (4 3)?of.

21, 9; 2 ^n. 18, 4).

@in alkSi S3ilb ber ©ott^eiten finb oud) hk Steine unb in

üergrö^ertem 9)ia^ftabe bie gelfen unb Serge, 9^ad^ ber £)ebräi=

fd)en Sage rid^tet ^ofob nad^ bem Traume, in ioeldiem er @ott unb
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bte (Sngel faf), in Set-SI jum 5(nben!en einen Stein ouf unb jatOt

i^n, unb fo an bemfelben Drte ou» ö^nlidjer 95eranlaffung ein jttieiteg

SJlal. 33efannt ift bie noc^ |eute lebenbe (Steinüeref)rung ber 5traber

in ber ^aaha ^u Wetia, bie mit benfelben ^atriard^en in 93erbinbung

gebra(f)t lüirb, fteldie auä) bie |)eBräer üerefjren. S5on ber SSeref)rung

ber 93erge unb -*pöl)en al§ einer äc^t t)ebröifcf)en (Einrichtung ift im

gousen Stlteu ^eftament bie 9tebe; aber bie bamit üerfuü^jften Um=
ftänbe finb uid)t näfier be!annt.

SBenn lüir ben ©tierbienft ber Hebräer oom ägt)ptifc§en 5t^i!§

in SRemfi§ ober 3)Znet>iy in |)eIiopo(i§ t)erleiten iuoUen (Ie|terer löge

ben SBofinfil^en ber Q^raeliten in ©ofen nä^er), fo bürfte bamit bie

unmittelbare religiöfe (Sinlüirfung be» SiillanbeS auf hü§ t)ebräif(f)e

SSoIf erfd)öpft fein. Sine anbere S3etüanbtniB I)at e§ mit ber Ueber=

tragung be» geljeimen a}Zonott)ei§mu§ ber äg^)3tifd)en ^riefter burc^

9)iofe auf hk Ijötjeren SlJreife ber Hebräer unb burd) bie ^rofeten

aömälig auf ba§ ganje S^olf.

®ie @|}uren ber (5intt)irhtug afft)rifc£) = (^alböifc^en ßiötter*

bienfte§ auf bie Hebräer finb bireft ui^t §u er!eunen. ®a tüir ober

lüiffen, ha}i Set^tere au§ G:t)albäa itjre ältefteu «Sagen, iüie bie

Sd^öpfuug unb Sintflut, erl)alteu f)aben unb ha'^ bie ^Iffl^rer unb

(ä^^albäer, aU gu großem 2;eile Semiten, mit ben |)ebräern urfprüng*

lic^ gemeinfome 35orftelIuugen t)aben mußten, fo ift l^ier eine gotte§=

bienftli(^e i^erbiubuug, U)cnn aucf) üergeffeu, boct) onjune^men. SOiit

ben ftjrifc^en Stottern, tiou beneu 'bie Hebräer fo üiel angenommen,

t)otten bie 2lfft)rer unb (s:t)albäer bie ©otte^namen ^el (Sßaal, urf^üng=

lid) Sonne), unb ^Itax (5(ftarte, urf^rüuglic^ 3)Jonb), fotoiebie -ISroftttu»

tion hei ben Tempeln, bie ^inbero^jfer unb öieöeidt)t aud^ bie Selbftüer»

ftümmelung gemein. ®erbabl)Ionifd^e9^ergaI,ÖJottbe§Paneten3}ior§,

^'rieg§= unb ^agbgott, unb ber urfprünglirf)e cEialbäifc^e Sonnengott 5tbor

mit bem 33einamen 2)JaIif {d)Md, 9JioIoi), b. t). ^önig), fpöter ^ämon
be§ Planeten Saturn unb ©atte ber Slbenbfterngöttin S3ilit, t)ebräifd)

Stbrammelec^ erfc^einen al§ ©ottljeiten ber an Stelle ber tt)eggefüt)r»

ten S^raeliten in Samaria eingeloanberten 33abt)Ionier, mie fie aud)

neben ga^üe üon ben gurüdgebliebenen Israeliten oereJirt mürben (2 ^ön.

17, 30—34). Seitbem ^xM unter neubabt)Iouifd)e Dbert)errfc^aft ge*

riet, üerbreitete fid) bort ber ^ienft be§ dialbäifdjen 93 et (feit 605

öor ^l)x. h\§ 5ur 2öegfüt)rung ber legten ^uben nac^ Sabel 586).

9Im meiften unter allen 35ölfern naf)men bie Hebräer in religiöfer

S3e5ie^ung natürlid) oon ben itinen am näc^fteu öermaubten meftfemi^

tifdien ober fijrifdjeu 8?öl!ern an. — SDer allen Semiten gemeinfame

9lame für ha§ oberfte ©ottmefen mar (£1 ober ^l, b. f). ©ott fc^Iec^t=

meg, mal}rfd)einlid) urf^rünglid) ber ipimmelS- ober Sonnen*, aud^

geuergott ^bie gleiche äBurjel t)at ber 5tame bei griedjifdieu Sonnen*
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gotteS §eIto§). ©I f)ie^ in fpftterer ßeit, je nad§ 3Jiobififatton be§

9iamen§ burd^ bie einzelnen femitifc^en Sßölfer, aramätfc^ (Sla^, afft)=

rifd^ 3Iu, arabtfc^ SIo^, föniftfc^ unb ^eBräifc^ ©lo^, ßloa^, in ber

SWe^rjaf)! ©lo^im (bei ben ^art()agern bie ©ötter (Slonim, bie ®öt=

tinnen ©lonot). SDie fremben ©ötter fliegen bei ben |)eBräern in ber

9tegel (Slilim. (Slo^int tüurbe and) ber einzelne f)ebräif(f)e ©ott, unb

§tt)ar balb mit ©injaf)!, balb mit SOfe^rgat)! be§ 3^ittt)orte§ genannt,

hoä) gab mon biefelbe SSe^eicfmung aud^ fremben ®öttern, Untcrgöt*

tern, föngeln unb fogar ^orf)[tef)enben ^erfonen. SS)ic j^önifer nannten

(äloim bie ©öljne unb ©enoffen i^re§ &ottt§ @I. SSeinamen be§

@otte!?namen§ tüaren pr Uuterfc^eibung öon anberen ©öttern fef)r

gebräud^iid^. 3}Ze(c^ifebe!§ ©ott I)ie^ ©Ijon, b. ^. ber ^öd^fte. ®ie

Hebräer nannten ®ott @I ©rfiabbai, ber mächtige @I unb oljue ßiüeifel ift

ber i^rem ongeblic^en ©tammöater erteilte 9lame^gra=®I nrfprünglid^

ein ®otte§name unb fiei^t: ber ringenbe, fräftige (SI. Sl)(einere 9SöI!er

finb oft mit nur einem ®otte getroffen ioorben, ot)ne ha^ bieg ein

eigentlid^er 9Jionot:^ei§mu§ toäre, inbem fie bie ©ötter anberer Sßölfer

al§ lüirHid^ oorl^anbene anerfannten. ^bereinigten firf) fotc^e SSöÜer

§u größeren ©taten, fo tourbe au§ i^ren ©Ottern oft ein ^oIt)t{)eifti^

fct)e§ @t)ftem; fo ift j. S3. bie ©ötterloelt 2(egt)|jten§ unb biejenige

S3ab^tonien§ nadjioeiSbar au§ Sofalgöttern gufammengefe^t. ®er ©ott

eineg jeben SßoIfeS toav gugteic^ fein §err unb ^önig. Slbon, §err,

I)ie^ ein fijnififd^er unb ber ^e6räifd)e ©ott, le^terer jebocE) öfter in

ber Tldjx^aljil 3lbonai. ^n gried)ifd)er gorm erfc^eint ber fönififcJie

(Sonnengott 3Ibon al§ 3Iboni§. „S^önig" ^ie^ ber ©ott ber meiften

fl)rifrf)en S5ölfer, aJletecE) bei ben Hebräern, Ttoloä) bei ben ^anaa*

niten unb gönüern, SJlalc^an, 3)iiI!om unb 93ioted^ bei ben 3(mmoniten;

ööüig bie gleidje ©eftalt xoax ber ^amo§ ober 2tri=@I ber SKoabiten.

3ltle biefe „fremben ®ijtter", bie jeborf) nur ©eftalten it)re§ eigenen

9^ationaIgotte§ loaren, tourben üon ben |)ebräern auä) neben biefem

tüä^renb be§ größten Xeil§ ifirer ftatlic^en @elbftänbig!eit bi§ jur

Unterrtjerfung burd^ ^abel, aufgenommen eine furje Qtxt unter ^önig

Sofia, öeretjrt. S)ie größte Sftotle f)}ielten jebod^ bei ifineu bie ©ötter

unb ©öttinnen ber gönifer, föeldie im ©anjen biefelben tuaren toie

bie ber SDanaaniten unb ?5ilifter, ber näctiften SSermanbten jener (See*

fairer.

(gl f^altete fid^ M biefer SSölfergru^i^je mit ber 3eit in mehrere

©öttergeftolten. ®ie Söei^felfälle be§ 6eeleben§ unb ber ^aratt)anen=

reifen mufjten ben t^önifern ben ^immel»* ober Sonnengott, je nad^

ber SKitterung, bie er itinen fanbte unb oon ber i^re Unterneljmuugen

abt)ingen, balb aU ein tüoüüollenbe'3, halb aU ein jürnenbeS unb

ftrafenbe§ SBefen erfdjeineu laffen. ®er tuoltüottenbe ©ott, fl^ejiett

auct) Sonnengott, ba§ üon ben gönitern am meiften oeretirte SSefen,
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^tel S3aal, tuol ein 9^ame mit bem babi^Ionifc^eu 33el. (£r !ommt
in einer 2)?enge üon ©cftalteu mit öerfdjiebenen ^Beinamen öor, lüie

35aal=@aniin , S3aal=@ab, 93aaI=§anton, 33aaI=^anior, S3aaI=Seniey,

33aal=^ra5im u.
f.

tu., nacf) lüclrfien ^-ormen ja^treic^e Drte in Ä^anaan

unb gaiTj ©Qrien bi§ gut @inai=§albinfet benannt li;u:ben, Xie ara*

bifd^en Stämme ber SJiibian unb 9(male! nannten bem SSaal jn föl^ren

ifiren ^eiliijcn Serg, einen ber @inai=®ipfe(, 8er=33aat, b. I). '^aU

menlüalb be§ ^aal. ®ie SSJioabiten üeref)rten Saal an] bem ^ßerge

^^eor (baf)er SaaI=^eor), nnb ber oon ben ^»raeliten auf bem Sinai

3(ngebetete mar nrf|3rüngtid) oon ^aal nid)t yericEiieben. @et)r t)äuftg

tDurben aud^ ^erfonen nadj S3aa( benannt; j 93. ©ibcon f)ie^ ^erub=

SSaal :,,$8aat fiegt"); anbere tjie^en 9JZeri-SaoI, Sid)=S8aaI ober nac^

einer anbern ^^orm SOJeri^Sofdiet, Qfd)=93oid)et. 9tamentlid) liebten

hk Ä'oloniften aui3 2:i)ro§, bie ^ortt)agcr, biefen Flamen, mie i^re großen

9)iänner §anni*93aal (®nabe 93aalö)
,
|)aäru=93aal (|)ilfe 95aal§; u. 9t.

geigen. dJlan unterfdjieb oui^ eine SOZenge öon ©eftaltungen ^aai§

ai§ $8aalim. (£in giliftergott f^ieß 93aat=8ebuf, I)ebräifirt 5öaal=

ßebub, b. t). gIiegen=S8aaI, ma^rfdjeinüc^ ber Slbme^rer be» Ungejie^

fer§; ein @ott ber ^cbräifd^en SSaalsöerefircr jur Stic^terseit mar
S3aaI*S3erit, b. l^. Sunbe§ = 93aat, ber Sefd)ü|er be§ 58unbe£i()eilig-

tum§ ^ebräif(^er unb fanaanittjd^er Stämme in Sid^em. Sßon ber

5ßerer)rung be§ 93aal bei ben Hebräern f)aben mir teil§ in ber @e=

fd)idite be» SBoIfeg gefproc^en; teils merben mir bd 9Intaf3 feiner

SSerfdimeljung mit ^atjoe auf il}n jurüdfontmen.

®en fönififc^en @ott 2(bon (urfprünglic^ gemi§ (£ine§ mit 33aa()

at§ foId)en nannten hk Hebräer Xammuj. Solüeit fie feinen ^ult

annahmen, faßten fie if)n aU bie ^erbftfonne auf, meldte bie grüd)te

reift, aber biird^ ben SBinter p ©runbe gctjt. Qnv Qtit be§ ©jed^iet

(8, 1. 14) faßen bie SSeiber oon ^erufatem im fed)5ten ä)?onb (Sep»

tember) an ber nörblic^en, gegen göniüen geri^teten Seite be§ Xem*
peU nnb bemeinten ben Siammug fieben Xage lang, ^n Stjrien

mürbe 9lboni§ babei burd) ein tjöIjerneÄ 93itb bargefteüt, gefalbt,

ummidett, betrauert unb enblid) begraben, — fo mol auä) in '^a=

fäftina. 2tm oc^ten S^age ber geier fagte mon, ber @ott fei aufer*

ftanben unb pm |)immel gefal^ren (Sucian fi^r. ©öttin 6). Sonft

t)örte man oom S^utt be« Slboni» bei ben |)ebräern nid)t§; hingegen be=

nu^ten bicfe feinen 9iamen in ber ^turalform (Slbonai) aU (Srfa^

für ben unauijfpred^baren DZamen SaI)Oe'§.

®ie öerberblidEie, f(^äblid)e 225ir!famfett ber ß^ott^eit festen bie

t^önifer unb il^re 58ermanbten unter bem 9kmen be§ Wloloä) (b. f).

^önig) bem 93aal entgegen, mäl^renb 33eibe urfprünglic^ nur Spal*

tungen ber Ur=®Dttl)eit ®I ftnb. 93eina^e burd) if)re ganje ältere

©efc^id^te Tjutbigten unb opferten beträd)tlic^e ^eile ber Hebräer bem
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ä)?o(ocf), mie ja aud) i^re öftttdjeii yiadjhaxn, bie Sdnmoniten, einen

gfetcfinamigen (WoUd), and) TMd)on, b. ij. unfer Slöntg, bei ben

Hebräern Wiä)om, b. {). i(;r J^önigj nnb bie 9}loabiten einen gleid)*

fertigen &oü (^amoö, 'äxUm. b. (). gener ßiotteg) Ratten, ©er

etgentümlirfie .^'nlt be§ 9)ioloc^ beftanb in ben i^m gebrad^ten aJien=

fd^en^ be[onber§ ^inbero):)fei-n. ®ie ^inberbranbftätte bev |)ebräer

tüor im 2;ale ©en ,!pinnom, nnb jie erfd^cint fo lange nnb fo nad)=

brüdHc^ aU eine nationale @innd)tnng, ha^ ber (äinbrud, al§ i)ätte

man e§ f)ier mit einem unred)tmäf5iger SBeife eingefdjmuggeUen frem=

ben ®Q^en ju tun, gänätid) üerfdjiüinbet. SSir lüerben hierauf M
5(nlafe ber S^erfdjmet^nng Saf)tie'§ mit bem äJblod) nnb bei 9(ntaH

ber Dpfergebräud)e ber ipebräer jurücffommen.

®en beiben ©öttern ober ©otte^feiten S3aat nnb SJloIod) fielen

ätoei ©öttinnen ober Seiten tüeiblid^er ©ottt^eit gegenüber. 'iSaaU

©efä^rtin tüor bie $8oaÜi§, in 5(ftt)rien nnb ei^atbäo Silit, gried)ifd)

^tjiitta, ^ebräifc^ 3(fd)era. iperobot (I, 105) nennt fie 5lfrobite

Urania. §((0 (SJattin beg ©onnengottesci ift fie balb bie empfangenbe

9totur über^au))t, baih 9JJonb= ober 9^ad)tgöttin ober ©öttin be§ 3Ibenb=

fternS. ^l)v ß|ara!ter ttjar ein burdjaui^ finnti(^er nnb lüoHüftiger.

Sn 33abt)(on, ^i)6(oy nnb auf ber ^nfet ^t)pro§ gaben fic^ ha^

f)ex it)r 5n (Sl^ren bie Jungfrauen prei§, unb biefer fdjeu^Iic^e ^utt

^errfc^te gu ben Briten ber fittlidjen unb religiöfen (Sntartnng audi

in S§rae(. Wan \v^i^, ha"^ ber Ort ber f)eiligen ^roftitution in

SSab^ton ein ^a'm \mx; ha^u ftimmt, ba§ i§re in ^aläftina üor*

fommenben Silber an§ S3aumftämmcn beftanben, baf)er Snttier i^ren

DZamen mit „ipaiu" überfe^t. Jn ben ßeiten ber ärgften ?tbgötteret

ber Hebräer errichteten biefelben in beiben 9teid)en, JiJ^rael unb "^nha,

2lfd)era*S3iIber „auf jebem ^ügel unb unter jebem grünen 33anm"

(l ^ön. 14. 23; 2 ^ön. 17, 10; Jerem. 17, 2). ®ie haM üblid^e

^roftitution ift ou ^a^IIofen ©teilen ber 33ibel unter bem Flamen

„ipurerei" bentlidi genug gefennjeidinet unb lonrbe fogar im Xtmpd
gu Jernfalem in befonberen ©emädiern öon ^ricfterinnen betrieben,

tüelc^e fonft ßette für bie ©öttin webten (Serem. 3, 2; §of. 4, 12).

Ja, ber Stfd)era=2)ienft galt fogar geitiueife ben Jaf)tte=®ienern aU
gerechtfertigt; luenigften^ tiefen ber toilbe ©iferer Jetiu unb feine

@öt)ne bie ^fi^era-=S3itber, gleid) ben ©tierbtibern in ^^et*@t unb

®an, fteljen (2 ä'on. 13, 6) unb unterbrüdten fie nidjt. SJlanaffe

oon ^uha ftetlte ba§ gro^e 2lfd)era:=S3iIb in haS' Merbeiligfte be§

Stempeln gn Jerufatem, too e§ bi§ 5U Jof^fi'^ 9teform blieb (2 ^ön.

21, 7). SÜnd) \pätn nod), furj öor ber SBegfü^rung nac^ ißabi^Ion,

ftanb ein 33itb am (Eingänge be§ jtem|)eÜorc^ (öjed). 8, 3. 5). Unb
bod^ bauerte ber Jaf)öe=^nlt immer fort, tourbe alfo burd^ biefe

Sluiöfc^Weifungen in feinem S^em^et nid^t geftört.
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9Jo(^ tüeniger genau üon Slfc^era, aU Tloloä) bon SSaat, ift be§

ßrftern weiblidie ©rgänäung Slftarte (f)ebräifd) Stftarot) gef(f)ieben;

in 2Ifft)ricn unb S3abl)Ion Ijei^t fie ^ftar. Zs^ alten ^eftoment ift

fie beftönbig mit ?Xf(i)era sufammengetüorfen unb niemals bentlid) üon

i^r unterfc^ieben, tt)a§ aucf) fonft fc^toer fatlen bürfte. 'iQd'öt hjerben

neben 93aoI oI§ ©egenftänbe ber 3SereI)rung üon ben Sitten ber 9li(f)=

ter an hi§> §ur 2Begfüf)rung nac§ S3abt)ton genonnt, mit !ur§er Unter*

btec^ung unter @ouI unb '^a'oih unb in ber beffern ß^it ©alomo'S; ja

2lftarte'§ 93ilb iüurbe fogar oft neben ^al^üe'S Stltären unb neben

feinem ©tierbilb in S3et=(SI aufgefteHt unb erhielt baburdE) nationale

S3ebeutung (5 Wd\. 16, 21. 2 ^on. 23, 15). Sßo Slftorte auSbrüd-

lief) al§ ©injelperfon erloäljut tüirb, tiei^t fie eine ©öttin ber @tbo=

uier unb einmal eine folcEie ber t^iüfter (fie würbe aber aucE) in Xt)ro§

unb ^artt)ago üeret)rt unb ^ie§ t)ier ^ibo); meift ftefit fie lüie 5lf(f)era

in ber TMjx^a'i)!, fo bo^ alfo 53ilber üon if)r ebenfatl§ in SJJenge

üorfianben geiüefen fein muffen. 3lftarte, üor§üglic^ äRoubgöttin, I)ot

einen falten unb büfteru ®I)ara!ter; haS: Gegenteil üon @innli(f)!eit,

uämlidt) ©elbftüerftümmelung it)rer ^riefter unb (Sf)eIoftg!eit il)rer

^riefterinnen, fanb §u i^ren ©tjren ftatt unb e§ lüurben it)r SJienfd^en

geopfert. @ie tüurbe mit einem S^u^fopf abgebitbet. ^n ber legten

ßeit üor ber SBegfü^rung nac^ 33obt)Ion, in ben Xagen be§ SeJ-'entia,

l^ieB fie bie §tmmel§fönigiu (Ser. 45, 16), bereu $8ilb tüol nirf)t

of)ue ©influ^ auf hk SSorftellung ber cf)riftliii)en „äRutter (5iotte§" ge=

blieben ift.

3tDifcI)en bem liebräif^en SJationalgotte ^a^üe unb fremben

©Ottern ift feine f($arfe ©renje gu gießen ; benn 3of)üe mar urf^jrüng=

li^ entfc^ieben ebenfo eine blofe aJiobififation be§ ältefteu ®otte§ aÜer

Semiten, 61, b. ^. ber ©ott^eit über^au^t, lüie ber SSaat unb 9JioIoc|

ber gönifer, ber ^amo§ ber SOioabiteu u. f.
tu., bi§ Wo\t ben er«

fiabenen ©ebanfen fafete, if)n ju bem „Ureinen" ber ägt)|3tif(f)en 2Rt)=

fterien gu ergeben. Sa uun hk Hebräer unter alleu SSöÜern am

meiften mit ben mefttic^en @t)reru, alfo ben ^auaanäern, giliftern unb

gonifern in SSerbinbuug ftanben, biefe SSöIfer aber eine 5trt göttlicher

3tüeil)eit an bie ©pi^e if)re§ ©laubeua fteHten, uämlid^ ba^ gute

^rinji)? ol§ $8aal unb unb has^ böfe al§ 9Jlolocl), fo erfdfieiut in ber

©efc^id^te be§ l)ebräifd^en ®otte§bienfte§ ^ü^\)t je nac^ Umftänben

balb mit S3aal unb balb mit 9Jioloc^ fo üerfd^mDljen, ha^ uid^t ge=

fagt merben fann, e§ fei ©iner biefer ©ötter au§f^liepc^ unb allein

gemeint. Sie a^erfc^mcläung üon ^a^^t mit ^aol ^atte befonber§

5ur fog. Sticliterseit i^re Geltung, ^n (Sicliem, bem bomaligeu ^dt=
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Jüeifen ^auptorte ber Hebräer, bauten biefelben am 5Berge ©eriftnt,

wo SofefS (^Tcah fein fottte, bem 33aat einen Tempel, b. f). einer ®e=

ftalt be§ 33aat, bem 33aal=33ertt ober 33unbe§gott. (Sfiarafteriftifrf) ift

t)ahd, ha^ hi§ baljin ber ^ebräifc^e üktionalcjott ^afitte nod^ fein

J^eiligtitm Ijatte, fonbern erft lüieber ju (Sr^ren gelangte, aU @omuet
bie Hebräer aufforberte, bie S3aa{im unb bie Slftarten gu entfernen,

tuenn fie üon ben giliftern befreit fein lüoüten. SSon ha on erfcf)eint

merfmürbiger Sßeife in ber §e6räif(i)en ®efif)id)te ber S'lame S3ao(§

nid^t me(jr bi§ auf ben ^önig 'äljah oon S§rael, üon föo an er bem

Sci^öe aU fatfc£)er ©ott gegenüber geftefit tuirb. ^Die S^it 5tr)ab§

wax nun aber, tüie tüir tt)iffen, biejenige, in tüeWjer bie ^rofeten

^at)tie aU einen geiftigen ®ott be§ §immel§ unb ber @rbe öerfünbe*

ten; fotite nun ettüa in ber Oorf)erge^enben ßeit ber nod^ materiell

aufgefaßte Si^^jöe in ber Slrt mit Saol ®ine§ gelüorben fein, ha'^ er

nur üon ßeit ju S^it hin Dramen geroecfjfelt l^ätte? (Srft feit Sl^ab

unb bem Stuftreten ber ^rofeten fiub Sof)Oe unb 53aat gleich) §tt)ei

unöereinbaren ^ringi^ien fd^arf getrennt, '^n ber Stat toäre e§

gerabeju unbegreiflid^, ha^ ein fo großer 2;eil bey 8SoI!e§ S^rael ftet§

§n3iftf|en Sat)üe unb '&aa\ gefdjloanft |ätte, toenn nid^t Seibe, fo lange

(Srfterer übertjaupt noc^ materiell gebadet tüurbe, allgemein aU ein

unb berfelbe ®ott betrachtet morben Wären, ^m 9leic^e ^uba, ha^

feinen befonbern S3aaBtem|)eI Ijatte, tüie S^rael feit 2t()ob in @o=

maria, mürbe 53aal hi§ auf §i§fia, unter metd)em auc£) in '^nha bo§

^rofetentum SBurjel faßte, im Xempd ju ^erufalem, im Xempet

Sal)t)e'ö öerel^rt, otine ha'^ barum üon einer Unterbred^ung be» 3)ienfte§

be§ Settern ober öon gegenfeitiger Unüerträglic^feit bie 9fiebe märe.

SSie ^aal, fo mürbe oucE) fein ergänäenbeS ©egenbilb SJiotoc^

Oon ben ipebräern öielfad^ mit it^rem ^aljüe üerfdEimoIjen. ®er dJlo=

locE), bem im ^ale 33en ^innom ^inberbranbo^fer gebradjt mürben,

mirb oon bem SImmonitengotte äRilfom auSbrüdtic^ unterfcfiieben

(2 ^ön. 23, 10. 13), fo ha^ an§unel)men ift, e§ fei, menigftenS lange

3eit ^inburd), SJloIod) al^ ber mirflic^e ^au^itgott ber Hebräer, b. I).

al§ (Sine§ mit ^afjOe betrachtet morben. ®er SOioIod; im Xale Sen
^innom mar ein nationaler ©ott, ber ammonitifc^e SKoIod^ unb ber

moabttifcf)e ^amo§ auf ben §ö^en üon gerufalem, mo iljuen ©atomo,

feinen SBeibern ju Gefallen, Heiligtümer errichtet Ijatte, maren frembe

©Otter, yioä) jur Qeit he§ ^rofeten ©gecliiet (23, 39) famen hit

D^ferer am (Sabbat, nad^bem fie im 2;ale 53en ipinnom it)re ^inber

gefd^Iad^tet, in ben Tempel 3at)üe'§, — $8emei§ genug, baß fie mit

jenen D^fern ben ädjten ^ebräergott ^at)üe felbft ju ef)ren glaubten.

Slud^ mirb biefer 9JienfcE)enopfergott oft mit bem ädjtfjebräifdjcn Söorte

Wtkö) (®önig) begeic^net unb fo üon ben fremben 5(u»brüdeu 'SRoUä)

unb SJiotoc^ unterfc^ieben. ^a ber ^rofet ^nto» fd^cibet fogar hm
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:iiaterialifttf(^en ^aljöe ber frütjern 3^'* ^oit bcm ber ^rofeten itnb

lüirft erfterit (5, 25. 26) öoüftänbig mit ben fremben ©Ottern ju«

fammen. Sie ßJeftatt 9.1ioIoc^§ \mv Bei nücu S5ölfei*n, öon inelrfien

man fie erfnliren Ijat, bte ctne§ 9}ienj(f)enleibe§ mit einem ©tiertopf;

and) ber unter bem Flamen SOZinotauroS in ®reta eingebrungcne fönt*

!ifct)e SOioIod) Ijat biefe ©eftalt. 2BaI)rjcf)ein'Iicf) mar batier ber SOfioIodE)

im Xale Sen |)innom, metd^er mit ^aliüe äufammengemorfen mürbe,

ebenfo befd)affen. 9M(}rey merben luir bei Stnlo^ ber D|)fergebräuc^e

gu fagen t)aben.

@et)en mir nun üon ben flauen ab, in melct)en ber ^ebräijdfie

5Jiationatgott mit ®ötteru onberer S5öl!er tiermengt iüurbe, jo finben

mir feine 9teinl)altung entmeber bann beobad^tet, menn ba§ öater=

länbifc^e ®efül)l bc§ 33oI!e§ tiernorge^oben mürbe ober loenn ber

©taube an ben Siationnigott eine ()öt)ere, nicf)t materielle, fonbern

ibeale SSebeutung erl^ielt. S3on biefer ibealen §ö^e nun, menn aurf)

9J?ofe fie noc^ bem 3)lufter ber ögljptifc^en S[Ri)fterien offenbar feinem

SSoIt^gotte 5u tiertet^en münfd^te, ift meber in bem S^olföbemufetfeiu,

nocC) in bem Schrifttum ber |)ebräer bi§ auf bie f|}ätere ^rofeteuäett

füon ?tmD§ an) etmaS gu bemerken (freilict) ift bicfe§ Schrifttum, lüie

mir an einer anbern ©tette biefe§ $ßuc^e§ auyfül)ren toerben, üon ben

^rofeten üoüftanbig umgearbeitet lüorben). $8or biefer ^rofeten^ett

nun mürbe ber ficbröifd^e ®ott gleicf) ben ©öttern anberer S^ölfer

gang menfcfilict) unb materiell gebaclit, mie ungätilige ftetiengebliebene

@|)uren in ben ()ebräifd)en ©d^riftmerfen beutlid) jeigen. ®er ait*

I)ebröifcbe ©ott ift ein ©ott be§ £)affe§ unb ber 'Siaä)t. @r oertangt

D^fer unb ben 9J^orb feiner ?^-eiube unb SSeräc^ter; ja er bringt fogar

üielfarf) unfd^utbige 9)ienfd)en otjue aüe Urfodie um (5. 33. 2 ^ön. 1,

10. 12) unb erftiuft in ber glut ?tfle§ ot)nc Unterfcf)ieb, I^at alfo (er,

ber Slffmiffenbe!) ben 3tbfatl feiner ©efd^öpfe nic()t tiorouSgefel}eu!

(Sr ringt mit feinem 91u§ern.-)äI)Iten unb erfcfieint 3Inberen in feurigen

©eftalteu; liebetioH unb fanft ift feine (£rfd)einnng nirgenb§. ®obei

ift er fleinlid), mie ber SDZenfc^ felbft, ber itju erbad^t l^at; er gibt

bte miuutiöfeften 8Sorfd)riften gur 3(u§f(f)müditng ber ©tift^Ijütte, äum

S3eget)cn ber D^fer, gur SSeobadjtung ber 9teinI)ett§gebote , befiet)It

5. S8. öuaften an ben 9Jlöntetn gu tragen, teilt ein Slegept jum 3Seit)=

rauc^ mit u.
f.

m. ^n ber ^arab{§=@age formt er ben DJJenfc^en

ou§ (Srbenftaub uac^ feinem SÖilbe, btäft it)m Dbem in bte 9lofe,

:pflan5t einen ©arten, fe^t ben SD^enfc^en barein, f|3ricbt mit iljm, üer»

bietet it)m einen S3aum, bringt i^m 2;iere, üerfud)t juerft, ob fie il^m

bie nötige §ilfe gemätjreu, unb ha bie§ nid}t ber %aü ift, nimmt er

il}m eine '^flippe t)erau§ unb fd^afft it)tn au§ biefer eine ©efät)rtin;

er tuftwanbelt im ©arten, ha ber Xag fü^I gelüorben, fuc^t feine

©benbilbcr nad) Uebcrtretung be§ SSerbote», tierprt fie, üerbammt
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fie, tnad]! tljnen ^Mt an§ geKen, giel^t jte tf)nen an unb öertreibt

fie au§> bem ^arabi», an beffcn Pforte er SBöcf)ter mit flammenbem

©d^inerte ouffteüt. ®ie üerboI)rte Drt^oboi'ie \)at nkmaU einfefien

UioHen, hafy \vk e§ in biefen ®efd)i(i)ten an§ einer Qt\t naiö !inb=

lieber Stuffaffung !eine§n)eg§ mit einem alhuiffenben unb aKmäditigen

©otte, fonbern mit bem ©efd^öpfe ber gantafie eine» in bic^terijc^er

^e5ie:^ung nodfi ftammetnben S'^omabenüolfey §u tun l}abni.

tiefer ®ott ber alten Hebräer, i^v ©Ott, ber hk ©ötter anberer

S5ölfer !eine!ott)eg§ öom ®a|ein au^fd^Iojs, t)ieB guerft fc|Iect)ttt)eg (51,

aud) in unge[d)mintter SJZetirgal}!, in melc^er ?5orm bie @d)ö|)fung naiö

üon if)m er§ä!^It ftiirb, (Sloljim. Qn f^aterer Ijöfierer ^uf^affung, aly

©eje^geber, ber fidi jebod^ au^brüdlid^ nur um hk Hebräer unb ^ttjor

um ha§ gange !leinlid)e ^eimert i[)rer ©itteu unb ©ebräuc^e fümmert,

trögt er einen früf)er (2 9[Rof. 6, 3) unbefannten 5^amen, meldier im

^ebräifc^en au§ ben üier 33ud^fta6en Jhvh befteftt unb nid)t au»ge-

jproc^en lüerben burfte; Jt)o ber 9Zame üortam, la§ man ftatt beffen:

§Cbonoi, ber ^err fim 9JJaje[tät§|)IuraI). ®en öerbotenen S^Jamen

I)at man ^eljoüa au«3ufpred)en fid) gelpijl^nt; je^t lefen bie ®pvaä)'

!unbigen: ga^öe. 5Jod) ber ©teile, mo biefer ^Rame (2 9Jiof. 3, 14)

guerft 'bem DJJofe) öerütnbet mirb, bebeutet er: ^di bin ber

id) bin, ober: 3<^ Jnerbe fein, ber iii) fein merbe (hvh = fein).

SJiofe I)at biefen 9iamen oljue ßlueifel au§ 5Xegt)^ten, mo ein ®ott

I)ei^t: Anuk pu anuk, id) bin ber id) bin, unb Wo bie ^nfc^rift am
Sfis^jlempet §u ©ai§ gelautet t)aben foltt: id) bin ha§ M, ha§ ®e=

worbene, ©eienbe unb Söerbenbe; meine .^üne t)ot 5Riemanb gef)oben.

©iobor (I, 94/ gibt bem 9Zamen be§ l^ebriiifdjen ©otteg bie gorm
Jao unb biefen felben DZamen füljrt nac^ 9)^a!robio§ in einem Drafel*

fprud^e be§ StpoHon üon ^larog in ^onkn ber I)öd^fte @ott. 9iac^

Sl)bo§ nennen bie S^albäer ben ®tont)fo§ (^a!d^o§) ^ao, ma§ föm=

üfd^ „©Ott be» öid)te§" Reißen foll, ober auc^ ©aboot, b. ^. ben

©iebenftraligcn, meil er über ben fieben Planeten ftelje. Se^terer

9iame ift üerloanbt mit einer ^ebräifd)en SSeseic^nmig ^al^tie'S a\§

^err ber |)eerfd)aren (Zebaot), unb feine S3ebeutung erinnert an ben

Flamen ht§ fönififd^en ®otte§ @§mun, weldier fjeif^t „ber adjte",

meil er über ben fieben Planeten tront. ^n bem ^önc^e be§ 'i^Iutarc^og

,,ha§ (15aftmat" mirb al§ fötnleitung Oon einer 33erglet(^ung jtuifd^en

ben ®iont)fo§=geften unb bem jübifdien Saubijüttenfefte gefragt, ob

®ionl)fo§ ben gel)eimen Stauten ber i^ebräer bei§näät)Ien fei. darauf
mirb gcantiüortet: ja, aber bie 33emeife bafür merben nur ben @in=

gemei()ten ber elcufifd)en 9}?l)fterien befannt; in biefen 9}h)fterien aber

t)ie^ ®iont)fo§ ^a!c^o§. 2(ud) Xacituä (@cfd)id^tbüd)er 5, 5) er=

mät)nt, man fteüe ben .'pebräergott mit 2)ioni)fo§ gnfammen, f)ält aber

biefe§ nid)t für gered)tfertigt, benn be§ S3afc^o§ ©ebräud^e feien Ijeiter
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unb frot), bie be§ ^ubengotteS ober ,,lütberftnnig unb finfter". ©iS

ift lüeiter Befannt, ha'^ ami) ber ägi^pttfc^e Dfirt§ üon ben ®ried)en

mit ^iont}|o§ jufommeiigefteUt uitb i()m bie nämlid^eit ßüge bur(f)

öerid)iebene Sauber Une biefem jugelc^rieben lüurben, SDiom}fo§ tuurbe

anä) aU 8tier ober in ajienfd^engeftalt mit einem ©tierfopf abge*

bilbet unb l^iefe „ber ©tier", ber „©tierföpfige", ber ,,öörnertragenbe"

(auc^ 5D^iIi(f)o§, öertüanbt mit äRoIoc^); Dfiri§ mürbe aU Stier 2lpi§

unb aurf) 3at)0e in ^atäftina unter bem ^ilbe eine§ @tier§ üerel^rt.

Sßon ®iont))'o§ toerben auc^ äl^nlid^e Säten erjö^It mie öon DJJoje,

bem ^rofeten S^^^öe'^ (bie Berteilung be§ SSafferS unb ha§ ©cEiIagen

begfelben au§ bem gelfen), unb enbtid^ fpielt in ber ®efd)icf)te be§

^iontil'o;? mie be§ Dfiri^, aucf) anberer ©ötter unb A^eroen, ein ge*

f)eimniBOoner haften, bejieljungiSiüeife ber Sarg, tüelc^er bie jerftücften

©lieber beg @otte§ entt)ält, mätjrenb aurf) hk l^ebräijc^e Sunbel*
lobe oft fo bcl^anbelt mirb, aU märe fie bo§ 33et)oItniB cine§ @ott=

mefens.

SBie ber Sa^be ber älteren Hebräer (bei ben ©ebilbeten bl§ ettüo

SOO öor E^r., gur Qdt beS ^rofeten 2lmo§, beim SSoIte bi§ jur 3ßeg=

fül^rung nod^ S3obt)Ion) ein moteriell, berjenige ber j^öteren ^uben

aber ein ibeal oorgeftettter ®ott, fo mar ^ener ein ouyf(^Iie§Iid^er

5JiotionaI=, tiefer ober ein allgemeiner SBeltgott. ®ie älteren öebräer

bod^ten fid^ oI§ in einem ^nnb ober 9?ertrog mit ^ofiüe fte^enb;

^o^tie f)otte noc^ bemfelben ein 9^ed^t auf Seref)rung üon Seite be§

9SoI!e§, bog S5oI! ein foIc^eS ouf ©egenteiftungen be§ @otte§, auf bog

Sonb, ha^: er il^m öerl^ei^en, auf beffen grüd}te unb auf SSerme^rung

feiner ©lieber unb iljrer §obe. ^ß^öe ift ber §err unb ^§xad fein

einziger treuer ^ned^t; ba^er ift ^ener nur für bie i^ebräer öorl^on*

ben, nur für fie beforgt. @r miß, bo^ nur fie leben, alle onbercn

S8öl!er gu ©runbe gelten; fionbelt er nic^t in biefer SSeife, Iä§t er

fein SSoIf unterliegen, fo t)at er feine ^flidfit nid^t getan, üerliert fein

Slnfe^en. ^n ber ^ebräifd^en Siteratur, fo feljr fie oud^ öon |)rofeti=

fdEier §anb in profetifd^em Sinne beorbeitet ift, erfd^einen neben
3a{)öe bie fremben ©ötter immerijin al§ onerfonnt, nur aU feinblic^,

meniger mäd^tig ober il^m untergeorbnet. Selbft in ben ouf einer

^öl^ern unb reinem Stufe ftef)enben (Geboten be§ 9!)Jofe ^ei^t e^:

bu foüft feine anberen ©ijtter neben mir f)aben, unb nidEit: e§ gibt

feine anberen ©öfter neben mir. (£§ f)ei§t: Sß^^öe, mer ift bir gleich

unter ben ©öttern (2 SRof. 15, 11), — ^alpe ift größer al§ olle

©öfter (2 93iof. 18, 11) — ^Q^oe ift ein ^err ober ^önig aller

©öfter (5 Wo]. 10, 17; ^folm 136, 2. 3). Seffo foöt 3" ben Slm»

monifen: tt)o§ bir bein ©oft Kamo§ gibt, nimmft bu ein unb tüa§

un§ Sö^öe, unfer ©oft gibt, nel^men mir ein (9ti(^t. 11, 21).

2Bei§ mon nun, ha'f^ ber ©oft ber älteften Hebräer üon anberen
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©Ottern nt(f)t trefentlid^ öerfd^ieben tvav, jo toirb mon ouc^ mit SSejug

auf jene Qeit, in tüeld^er er norf) nid^t aU 23?eItgott gatt unb neben

il^m bie fremben ©ötter al§ tüirflici) t)ort)anben anerfannt lüurben, e§

oiel ntilber aU fon[t beurteilen, ba|3 i)ie Hebräer älüifd^en biefeni unb

anberen ÖJöttern fcf)loan!ten ober i^n mit benfelben oermengten. @§
wirb pvax al§ ein alte§ @efe| betrarf)tet, ba'Q hie Hebräer fid^ üon

aüen fremben ^ßöltern abfcf)Iie^en foütcn; aber eä Würbe tatfä(i)Iic^

bx§ §ur 9iüdfef)r au» 33ab^Ion nic^t beobachtet, unb bürfte ba^er üon

äiemlid^ fpötem Urfprung fein. ®ie älteren Hebräer waren burd^auS

nicEit unbulbfam unb au§fct)Iiefe{i(^ in religiöfer SSejie'^ung, unb §war

gerabe Weil fie nod) nid^t etwa§ SSefonbereg, einzig in feiner 5(rt ®a*
ftet)enbe§ Ratten wie hk f^jäteren ^u^^i^ in if)rem ^?onot]^ei§mu§, unb

fo oer^ielten fidE) auä) bie onberen $8öl!er gegen fie. ^Ijre S3unbe§=

Iahe fanb ^la^ in einem giliftertempel, in bem be§ gifcE)gotte§ ^ogon
5U 2t§bob unb ba§ rätfelf)afte 2Seit)gef(f)enf ber ^^ilifter („33euten unb

SDfJöufe", 1 ©am. 5) im 3lIIerI)ei(igften neben ber $8unbe§Iabe ju

Silo. Sen^abab Oon ^oma§f fragte ben ^ebräerprofeten ©lifo unb

2lf)a§ia üon ^'^i^a^'f i'ie gilifterprofeten be§ Saal=@ebub um 9lat.

SSa§ Saf)öe'^ befonbere S3ebeutung aU ®ott he§ ^ebräifd^en SSoÜeS

betrifft, fo tritt oor 2(ttem feine ©igenfd^aft aU ^tmmel§=, ©onnen*

unb {^euergott gu Xage, weldEie 35erfnüpfung bei beu oberften ©ottern

üerfd^iebener S^ölfer fefjr pufig ift. jDie meiften 5tnbeutungen ber

^ebröifd^en ©d^riften fpredEien für feine Stuffaffung al§ (Sonnengott.

(Sr weilt in ber |)immelel}ö]§e, ©ewölf ift feine §ülle, er wanbelt am
^eife he§ ^immels, fein Sid^t get)t auf, ©traten erfprü^en au§ fei»

ner |)anb, er jiel^t üonOften f)er, ber SJlonb erfd^eint nicf}t Ijell unb

bie Sterne finb ntd^t rein oor feinen 5(ugen. SBenn ^ofua fprid^t:

Sonne §u ©ibeon fte^e ftiü, fo mu^ man fid^ erinnern, hai^ ©ibeon

eine Düferftätte ift unb bie Stnrebe alfo bem Sonnengotte gilt; ouf

berfelben Stätte liefi Soüib „bem Sat)0e" fieben 9^adj!ommen ©aul^

auff)ängen (2 Sam. 21, 6. 9). SBeiter f)ierf)er (Siet)örige§ ift hei 2tn=

lü^ ber Dpfer ju erwätjuen.

^er alte Sat)öe ber 3eit oor ben reformatorifd^en ^rofeten würbe

faft au§fcf)Iiepd^ im S3itbe oere^rt unb ha§ S5erbot 9Jiofe'§, hie§ gu

tun, wenn man e§ überf)aupt nidjt erft in fpäterer Qeit eingefdjaltet t)ot,

ift oor ber SBegfü^rung nadf) ^ab^Ion feiten ober nie beobad^tet worben.

^a bie älteren Hebräer Ijatten nirf)t nur für 3al)üe, fonbern für eine

unbeftimmbare Slngaf)! üon SBefen (üon ben bereite erwähnten Stier=

bitbern abgefetien) @ö|enbilber, welche big in bie ^öniglaeit, alfo

wot aud^ bi§ jur babt)Ionifdf)en *$?ataftrofe üerebrt würben, unb nidit

etwa al» frembe ©tnwirfung fonbern al§ nationa(=|ebräifd^e Sad^e.

@§ ift au§ ber :^ebräifd)en Sage befannt, baB ^atob unb 'Staljel hie

^auSgötter (Terafim) Saban» geftol;)Ien unb mitgenommen ^aben füllen.

^cnne^Sttn SRlHjn, Äultutgefc^ic^te b. 3ube«tum?. 5
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®iefe Silber, bereit auäj ^)lid)a «nb ©ibeon gefertigt traben foüen,

unb beiten jeI6[t ein Tnüib l^iilbigte (1 Sam. 19, 13 , beftanben au§

einer tjölgernen , metallenen ober fteinernen ajJenjd^enfignr mit einem

Ueberpg qu§ (Solb ober (Silber unb einer mel^r ober minber ge=

fd^müäten fleiberartigen ^ütle (Efod). ä)lan bemi^te W\e iöilber

aurf), um Dra!el bei i^nen ein^uljolen, tra» gef(f)o^, inbem bie ^riefter

tior ber SSunbeStabe, 5ntären ober ®otte§biIbern ba§ So§ über Si-'^ge

unb StnttDort njarfen. SBeitere§ über hk 8?ere{)rnng Sfl^öe'§ im Silbe

wirb bei Stnlap ber S3unbe§Iabe unb be§ Sranbo^feraltarS gu

jagen jein.

3. Mtt Äult unb öie Opfer öcr ijebröcr.

Qe mef)r eine ^Religion auf hk D|)fer ©elüii^t legt unb je

I)äufigere D^fer fie bringt, um fo tiefer fte^t fie: benn Dpln finb

©oben, luelcfie ben ©ottern borgebrac^t loerben; je ^ö^er aber ein

©Ott fte^t, um fo iüeniger bebarf er ber Dpfer. ®enn ber -Dpfernbc

betroc^tet feinen ®ott gettiifferma^en al§ ©eineSgleid^en, nicE)t aU ein

j^oc^fteljenbeä, unnennbar über i^m erI)obene§ SBefen. ®er ^ult ber

altern fjebräifcben Steligion üor ber 2öegfül)ruug naä) 33abt)ton beftanb

beinafie auÄfcf)Iief3lid) au» Dpfern unb e§ ift bal}er be§ügli(f) il)re6

SBertey biefe SJeligion auf eine fel)r tiefe Stufe gu fe^en, lüie fie fic^ ja

überf)ou^t öon onberen ha§' Dpfer befonber» pflegenben ©laubenSformen

ni(f)t mefentlid^ unterfiiiieb. ^m ©runbe f)ing 51lle§, inaS fic^ auf bie

oltf)ebröif(f)e S^ieligion be§og, metjr ober lueniger mit bem Dpfer ju^

fommen, unb fo luaren nomentliii) bie berfelben gemibmeten Dertlid^^

fetten beinafie auSfdjtie^Iid^ um be§ DpfernS loillen ha. ®ie öltefte

unb einfadjfte, einen religiöfen (J^arofter trogenbe Dertlid^feit ber

Hebräer mar bie Stift §t)ütte.

Xie @tift§^ütte toar urf;)runglic§ ein Qeit, \vk e§ für S^omaben

:pa|te; erft uitter ®aöib mürbe fie ein funftooßer 33ou, beffen mir hei

'änla'^ ber l^ebröifc^en i^unft gebenten merben, an beffen ©teile aber

unter 8alomo ber ebenbafelbft ju ermär^nenbe 2;empel trat. ®ie

@tift§l)ütte mar noc^ bem SJiufter ber ägi)|}tifc^eu Sempel, au|er bem

$8orI)Df, in ein |)eilige§ unb ein 2ltterl)eiligfte§ geteilt unb liattc ben

ßingong im Dften. Sie in i^x aufgefteHten ©erätfd^aften erinnern

metft an alten ©eftirnbienft, fo j. S. ha§> gro^e SBaffcrbeden (ef)erne

9Jleer. im SSorl)ofe mit feinen jmölf 9iinbern an bie üier 2SeItgegen='

ben mit je brei Uttterabteiliingen , im ^nnern ber Scijaubrottifct) mit

ben §mölf ©diaubroten on bie Qa'i)! ber SJJonatc, unb ber ßeu(f)ter

mit ben fieben Sampen an bie fieben Planeten, ^n ber SJittte ftanb

ber Släudieraltar, im 51llerf)eilgften aber bie 33 unb e» labe, unb oor

bem (Singange ber öütte ber gro^e Sranbopferaltar. ®ie beiben
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Ie|tgenannteit ©egenftätibe fiitb Jüol ble rätjet^afteften utib wärett

bei befferer Söefanntfd^aft hie merfroürbigften tnt gan3eit l^ebräifd^en

®otte§bten[t.

2)ie S3unbe§Iabe war au-3 öenjotbetem ^ol^e unb ber ©edel

trug giüei gofbene S^erubtm mit gtügeln. SDie ©fierubim tüacen 9Jiifd^=

geftalten au§ 2)?en[ct)eu unb Xieren, tüie man fte bejonber» in ber

aff^rifd^^bab^Ionifc^en ^un[t unb 9Jlt)t^o(ogie finbet. @» fann für

un§ bon feiner SSebeutung met)r fein, tt)a§ für 8c^icffa(e bte 33unbe§=

taoe t)atte, wie oft fie in ben Kriegen ber |)ebräer eine 9loIIe f|3ielte,

üerloren unb wiebeu gewonnen würbe. Söic^tiger ift bte ^va^e, "maä

ftc^ in ber Sabe befanb. S)te f)ebräifct)en (Schriften fagen uid^t§ bar*

über, unb bie 3lnnal)me, fie I}flbe bie ©efe^tafeln beS SJJofe entl)atten

(hk wol gar nie ejiftirten, fonbern bereu Snl)alt münbtict) fortgepflanzt

würbe toie olle alten Öiefe^e unb Sieber), beruht nur auf einer

©teile (1 ^ön. 8, 9), weld^er atte übrigen Wiberfpred^en. ^m alten

S^eftoment tiei^t fie au^er „©unbe§(abe" aud^ ,,8abe ga'^öe'g, (glo-

l^im'»", ja fogar gerabe^u: ^a()0e. Sluc^ ;Ie^terer ^te^ S3unbe§gott

nnb in feiner SSerfc^meljung mit S3aal: 93aal 33erit, i33unbe§^33oa(.

@o Reifet el Don 'Daoib, aU er bei bem ©in^uge ber Sabe in ^eru*

falem oor berfelben t)er feinen obfcönen %an^ aufführte: er tanzte

au§ allen Gräften oor ^atjoe t)er (2 ©im. 6, 14). ®';e gtlifter l^ielten

fie gerabe^u für hen ®ott ber §ebräer (1 ©am. 4, 7). 9^un ift e§

burd^auS unben!öar, ha'^ bie atten |)ebräer geglaubt Ijötten, ®efe^e§=

tafeln würben ifjuen ©d^tac^ten gewinnen Reifen, tvit e» üon ber

S3imb3ü(abe geglaubt würbe; e§ ift unbentbar, ba§ man geglaubt l^ätte,

S!Jienfrf)en, Welche eine Sabe mit (5)efe|e§tafeln anfel)en ober berühren,

Wären be3 Xobe§ fd^ufbig, Wie bie» in 33ezug auf hk S3'inbe»Iabe

allgemeiner ©taube War. jDie Sabe war 2 [^ @£(en lang unb 1 V2 ©tten

breit unb I)oc[); ha§ war fein ä)ia^ für fteinerne ®e[e^e»tafeln, wol

aber für ein (Sotte§=, ein ^a^oebilb; baB fonnte hen Hebräern nad^

altgemeinem ©lauben be» 2t(tertum3 il)re ©c^Iad^tcn gewinnen tjelfen

;

ein foI(^e» anjufetien ober ju berütiren War nad) ibolotatcifd^en 2ln=

fiepten tobeSWiirbig. ßu^erläffig enthielt bie Sabe ein fott^e3 S3i(b,

imc ja bamalS baran hin 9}iangel War unb felöft SDaüib fold^e etjrte.

(S» t)ätte -feinen ©inn gel}abt, Wie ba^ wirHid^ gef'ilJt), nac^ bem

gwetten 2;empelbaii hit 33iinbe»Iobe abjiif ctiaffen , wenn fie bto§ 3luf*

bewa^rung§ort ber @efe^e gewefen Wäre; aber ha in jener Qeit ber

iöilberbienft We:;ifiel, fdE)to§ hii§ hie Sabe üon fetbft au3. ^oi) je^t

betianbeln jübif^e ©ebetbüd^er bie Slora aU ßJott unb reben fie al§

fotdtien an (|)cibenf)eim, iSr. @e5etb., gürtt) 1840, @. 169).

2Sie bie SunbeMabe, fo War auc^ bei* Söranbopferaltar im

SSor^ofe ber ©[ift§§ütte (be§ 2;empel») ein ©tnnbilb ^afjoe'». 5t(täre

Waren bieg bei beu atten SSöffern ftet§; Wenn man fie erridE)tete,
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rief man ben Sflamen bei ju e^renben @otte§ an ober nannte fie nai^

biefem. 9.1?ofe unb @tbeon taten Ie|tere§ (2 Ttol 17, 15; Sticht. 6,

24); ber Stitar bebeutete bafier ben ®ott felbft, wie er ja au§ «Stein

ober ©rbe toar unb aunjerirfitete Steine unb (Si"b!^aufen oielfac^ ©ötter*

bilber oorfteHten. '^n ber l^ebräifcfien Soge bei 5lbi*a!^om erfd^eint

©Ott felbft in ©eftalt eine? rauc^enben Dfen§ unb einer ?^euerflamme
'1 Tlo). 15, 17). ^a bie Dpfer öfterer unb roherer 9?ölfer ftet§

eine Speifung ber ©ötter sunt 3^^^^^^ l^atten, aber oon bem Stitar

aufgenommen tourben, fo fiel festerer um fo me!^r mit bem betreffen*

ben ®otte 5u[ammen. SSa? oon bem 3lltar, gilt audh Don bem geuer;

^oboe erfc^eint bei oieten ©elegenbeiten feurig, im brennenben 33ufc^,

aU geuerjäule in ber SBüfte, aU „freffenbe§ geuer" am Sinai (2 9Jlof.

24, 17; 5 93iof. 4, 24) u. f. lü. Salomo felbft betete ben neuen

S3ranbopferaItar in feinem ^^empet unter bem iJlamen ^ol^öc'ö an.

9lö^er befcEirieben toirb hk ©eftatt beSfelben in ben I)ebräifd^en

Srfirtften nid)t; toir erfobren nur, ba^ er mit .Tupfer überwogen toar

unb „öörner" fiotte. Xie S^ermutung liegt na^e, ha^ ioir e§ mit

einem fatpfernen Stierbilbe ju tun fjoben, unb Iie§e fi(^ biefer Umftonb

narf)ftieifen, fo mürbe firf) auc^ erftären, morum bk ©rrid^tung ber

<£tierbilber in $8et=@I unb 5)an für hit Hebräer nicbt§ 5luffaIIenbe§

f)atte, bo in biefem goüe für 'i)a§ fReid^ ^§rael nur ber Drt folrfier

Silber gemec^felt ^ötte. SÜui) pafete ein fotctier Stier=?ütar ju ben

bo§ „eberne SJleer" trogenben ^roölf 9ttnbern. SOlerftoürbig ift, ba§

^önig 2(I)a§ oon Quba noc^ feiner ßufQ^^^nfunft mit bem aff^rifd^en

^önig 2;igtat=^ilefar in SJ)oma§! 5ugletd^ ben 93ranbopferaItar unb

hit giüötf Dtinber au§ bem Stempel entfernen ließ. 2Iba§ war aber

ein ®ö|enbiener; e§ erteilt barau§, boß aucf) bie ©ö^enbiener ben

Xempel in ^erufolem ofjue ^öerönberung feiner ]^auptfärf)li(f)ften ©eräte

benu|ten. 9?un tooren hk ^(ff^rer felbft ©ijfeenbiener; aber fie ftellten

ifire guten ©ötter niemals in Siergeftolt bar, fonbern menfcbtic^

unb mit j^tügetn, unb jubem f)atten fie hk ®emot)nt)eit, befiegten

SSöIfern it)re ©ötterbilber megsune^men. S» ift alfo nid^t unwahr»

fc^einüc^, ha^ 2iglat=^ilefar an ben Stierbilbern im ®ienfte ^i^öe'ö

SlnftoB nat)m unb 9(f)Q§ oeronlaBte, fie ju entfernen. SSir miffen

ferner, baß ber 5tltar im §meiten lempel ju Qerufalem, al» oüe gö^en=

^afte S3eimiicbung au§ bem fübifi^en ^ult befeitigt mar, au» unbe=
^auenen (Steinen beftanb; haä Tupfer muß alfo für bie mono^

t^eiftifc^en ^uhtn etma§ Slnftö^igeS getjobt, e§ muß an eine ©eftalt

erinnert baben, metcfie nii^t me^r gebulbet werben fotite.

®ie alten Hebräer botten oom Opfer oollftänbig bie nömlicben

^^nficbten toie entfdfiicben „beibnifd^e" 5L^öl!er. ^ieiclben moren i^nenbie

Speifung if)re§ ©ottel, unb biefe Stuffaffung fommt nod^ bei ben heutigen

'^nhtn üor (|)eiben]^eim, i^r.öebetb., gürti) 1S40, S. 13). ^ieSd^oubrote
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irnb ber SSein auf bem ©rfiaukottiid^, fotüie hie gu beftimmten Briten

gebracfiten ^öranbopfer trtaren bie 9b^rung ^a^öe'^. @e(6ft ber ®e-

ruc^ ber Cpfer ift i^m in ben f)etügen Schriften angenefjm. SCRorgenä

unb 2ibenb§ irurbe regelmäBig ein Samm geopfert, mit Del 6egoiietie§

Tlti)i gugleid^ oeröraitnt unb SSein aU Xranfopfer an ben Uitax ge=

fc^üttet. ^flanjenopfer würben mit <Bal^ beftreut, um fie jd^macffiafter

p machen, tna? aud^ beim gleifd^e gefc^a^. $8et anberen aU Sranb*

opfern ert)iett ^af)üe nur einige gettftürfe unb ha§ Uebrige aßen bie

^riefter, trenn ha§ Dpfer ein öffentlidieÄ jüar; bei einem ^rioatopfer

gef)örte bem ^riefter bie Sruft unb bie re^te Schulter be» 2;iere5,

ta§ Uebrige bem Cpfernben. gett unb Slut burfte bIo§ ^d)'oe ge=

niesen; bie Sterblichen waren baoon aulgefc^Ioffen. ^laä) i^rem

Qmde waren bie Dpfer Xanf=, günb- unb 3d)uIbopfer.

2)ie Dpfer ber alten |)ebräer trafen graar meiftens ^flanjenftoffe

unb 3;iere. Stber auc^ 9)ienfc^enopfer fannten fie, unb jWar nid^t

nur bei ben fremben ©ötterbienften, fonbern aurf) im ^ienfte ^a^öe';?

felbft. 3^fli^ ^aben bie öon ben mouot^eiftifc^en unb bem reformirten

^at)0e=5^ienft ergebenen ^;|5rofeten überarbeiteten l^ebräif^en Sd^riften

fo giemlicE) jebe Spur pofitioer 33erid^te über 2Jlenfd^enopfer befeitigt

unb tDo immer möglii^ ^DliBbiüigungen berfelben eingefdioben; aber

e§ finb, Wie bei allen Ueberarbeitungen, nod) genug üerräterifc^e Stellen

übrig geblieben, welcfje ba§ Gegenteil bcjeugen. SSir erinnern nur

an ^ai)\)t§ 5tufforberung , 2(braf)am fotte feinen Sotjn opfern, an

gefta'S wirHid^e Dpferung feiner Softer. '^a§ @ntfd)eibenbe finb

ober bie SSorfd^riften über bie Söfung ber Grftgeburt, in S3erbinbung

mit ben tatföc^Iid)en ßinberopfern 5U @§ren beg mit ^al^öe üer=

fc^mol^enen 3JioIod), im Sale Sen ^irinom. 2)ie bem 9Jlofe 5uge=

f(^riebenen ©efe^e, bie aber in i^rem größten ^eite tatfäc^Iid^ unb

nad^ ber eigenen 6r3ä[)Iung ber 33ibet bi§ auf bie „Stuffinbung" be§

3Deuteronomion§ burdf) ben Oberpriefter ^ilfia unter ^önig Sofia bem

l^ebräifd^en S^olfe unbefannt waren unb oor ber 2Begfüt}rung nad^

^abi)Ion überhaupt nid^t beobarf)tet würben, alfo gu jener 3fit wa^r=

fd^einlid^ erft entftanben finb, gebieten unter i§ren erften unb wid^tigften

SSorfdbriften: aßeS (Srftgeborene öon äl^enfd^en unb 3Sie^ foü '^ai))it

gegeben werben, ^n ben älteren j^oi^nten biefe§ ®ebote§ (2 93bf. 13,

2; 22, 29. 30) ift bemfelben aucE) gar feine 9JJilDeruMg ober 5(u»-

ua^me beigefügt. 9tu» ben SBorten, mit benen (äjec^iel bie§ beftätigt

(20, 25. 26), inbem er Qa^öe flagen läyt, feine Sa|ungen feien nid^t

gut gewefen unb alle (Srftgeburt i)ahe er fid^ barbringen laffen, auf

bo^ er fie jerftörete unb bie 5Dlenfd^en erfannten ha^ er ^ai)t)t wäre,

— gef)t beutlicf) ^eroor, ba§ wenigften» lange Qth ^inburc^ biefem

@otte atle (Srftgeburt o^ne (Snabe bargebradE)t werben mußte. 5)a§

SGSort, weld^e» (S^ec^iel babei anwenbet (,,^inburd^ge^en", b. 1^. oer=
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Brennen) ift boefelfie, h)clcfie§ bie 95i6el regelmäßig öou ben SKütod^^*

Dpfevn braucht, gn einer nn^ nnlefannten 3eit nnn fd^etnt biejeS

„^inburrfge^en" ber ©iftgeünrt (burcli ha§ geuer}, frlueit eS fid) nic^t

nnt ben 9)colDrf) l^nnbelte, bnrc^ eine fpäter in haä @efe^ einge)rf;altete

^lanfel geniilbert, b. f). hk Sö[ung ber Grftgeburt gestattet tuorben

ju fein. (Sonberbarer Söeife tunrben in bieje „Söfnng" jtneierlei

2Befen cingefc^Ioffen, ber SDJenfc^ nnb ber ©fei f2 2Jlof. 13, 13).

@§ ftiirmt bie§ jn ber tereit§ (oben @. 54 f.) au^gefül^rten ^od)i)aUimq

be§ @fel§ bei ben |)ebrQern. Sogar gur 3eit ber ^rofeten im 9teirfje

^nbo, nad) 3^i-*iT-'^y Untergang, ba bereite bie „Söfnng" geftattet n3ar,

galt eÄ immer nod) al^ befonber» nerbienftlid), bie ßrftgebnrt bennod^

gu opfern (,9J?id;a 6, 7). ^a^ üoüenbg hi§ 5ur SBegfiifirnng nad;

S3abt)Ion Jftinber fortwäl^renb geopfert h)nrben, ^rvax bem 9iamen nai^

bem 93to(od;>, aber auf ber nationaljübifden Dpferftötte im %ak Sen
§innom, gefjt an§ jo^Ireid.en ©teüen ber ^rofeten Qeremia nnb

(Sjediiel flar genug ^erüor. (£y ift anc^ gan^ nnbenibar, ha^ hk

Hebräer an§ bfofer 9Jac^a()mungefudjt baranf üerfatlen wären, if)r

S^enerftef^, i|re ^inber, einem ©ö^en gu opfern, menn biefe öanblung

ntdit eine aüef)rtüürbige, längft bei ifjuen üorgefc^riebene geluefen märe,

^ft and) bie Söfnng ber menfdiliden (Srftgeburt einmal (2 93Jof. 13,

13) geboten toorben, fo ift bod^ öon einem 9?erbote ber ^inber= nnb

übertjaupt ber SDienfc^enopfer nirgenb§ bie 9tebe. ^m fogcnannten

oierten S3uc§e 9Jtofe {haS' nebft bem britten offenbar an§ fefjr fpater

3eit ftammt, inbem beibe bk ®efe|e in au§gebilbetfter t^orm ent»

l^atten) ift ^3, 12 nnb 8, 16) gefagt:' O^ott l}ahc anftatt aücS (Srftge-

borenen ant^ ben Sötjuen S^raelg ftd^ bie Seöiten genommen, nnb

baron§ I)at man gef(^Ioffen, boß hk ^arbringnng ber menfd^Iic^en

©rftgebnrt nidit beren Xöbnng, fonbern beren SS?ibmnng für ben

^iempelbienft ober ^riefterftanb jum ßlüede geljabt Ijätte; biefe 2(nfid;t

ift jtuar gutgemeint, aber unljaltbar, \ot\i bie ©rftlinge tiom 33ief),

bie ftet§ (nnb and) in obigen ©teilen) mit bencn ber 9)ienf(^en ^u*

fommen genannt merben, unb bie Söfnng be^3 @fet§ biefe S3ebeutung

ouSfd^Iießcn. SBann, loo unb unter luctdieu Umftänben bem ^dpe
bie ©rftgeborenen geopfert mürben, fo lange nnb fo oft feine „Söfnng"

ftattfanb, ift nid^t fpejiett befannt; ita aber alv Ort biefe§ ®räuel§

mit S3e5ug auf hm 9famen „5DcoIoc^" ftet§ ha§ STal S3en .Ipinnom

genannt n)irb, unb ^mar Sal)rf)unberte fjinburdi, fo ioirb tt)ot hkv

ein fel^r alter Dpferpta^ gemefen fein unb bem 'Flamen ^al^öe ebenfo

gut gegolten tjabcn mie bem 9iamen Wolod). @y fpridit bafür eine

(Steße hti ^eremia (19, 4. 5), welcher freilid) üom Stanbpunfte ber

^rofeten ha^^ SOienfc^enopfer aU d\m§ bem ®otte Q^i'Ofl^ {h- §• tnie

^ene ifin auffaßten) grcmbe§ barfteüt. $ßon ber 9J?oIcd^^(Statue fagt

ber ^ahin ©imeon, fie ^ah^ in il^rem Innern nad) ber 3a^( ber
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^kneten fieben Kammern ge^bt, eine für SBetgenme^I, eine jtüeite

für Xanimx, eine britte für Schafe, eine üierte für 3Bibber, eine

fünfte für Kälber., eine fec^gte für ©tiere unb eine fiebente für —
Sinber. ^a§ ©efic^t ber Silbfäute fei ha^' eineä ^albe§ ((StiereS?)

unb bie ^änbe feien geöffnet getüefen, nni bie Opfergaben ju

empfangen; n^ä^renb ^inber geopfert tourben, i)abt man getankt unb

Bimbeln gefrfilogen, um ha§ ©efdirei be§ bratenbenDpferSju übertäuben!

fragen lüir nun, ob e§ bei ben alten Hebräern oud^ anberc

äRenfdjenopfer al§ folc^e üon ^inbern, ob e§, Dpfer öon @r=

föad^ fenen gab, fo fommt e§ eben auf ben ftrengen SSegriff be§

SBorteS „Opfer"' an. 21I§ regelmäßige ^ultf)anbtungen im gett)öt)n*

lid^en Sinne einer ©peifung ber ©ott^eit gab e§ fc^toerli^ folctie

Dpfer; bagegen kommen .^infc^Iac^tungen erlüac^fener ^erfonen ouä

religiöfen ©rünben in Ijintüngli^er ^(nja^I bor. 2öir füfiren nur

einige ber auffattenbften fagentjaften unb gefd^icfitlic^en 58or!ommniffe

biefer 5lrt an. Sa^öe befieljlt 5. SS. bem SJiofe: 9iimm alle Häupter

be§ SSoI!e§ unb fjänge fie auf jur $ßerfi)t)nung ^af)üt'§ gegen bie

Sonne, auf ha^ fic^ tüenbe ber S^^^ ^a^oe'S üon S^rael, —
tüorauf ajlofe S^ne, tüelc^e fid^ an 35aal ^eor geljängt, 5U toben befaßt

(4 aJJof. 25, 4. 5). ^ofua ^ing ben l^önig öon Sli an einen 58aum;

al§ aber bie Sonne untergegangen tuar, ließ er ben ßeic^nam ab^

nehmen unb einen Steinhaufen barüber lüerfen (^of. 8, 29). Samuel

ger^ieb in ©ilgat ben 2lmale!tten!önig 2(gag üor ^afiöe (1 Sam.

15, 33). ':S)at)ih überließ lange nac^ Saul§ 2;obe fieben 9fiad)!ommen

be§felben ben (SJibeoniten, um fie au§ 9tad^e tior 3a^)öe ju &ibta,

einem alten Dpferpla^e, aufäut)öngen. ®§ ift bei unbefangener 23e=»

tradjtung unmöglid^ gu tterfennen, ha^ e§ fid) in ben genannten gälten

um ein Süt)nopfer für ^ai}t)e ^anbelt, tnetd^er in ben gtüei älteren

biefer gäüe überbieS nid^t unbeutlid) a\§ Sonnengott bejeic^net tüirb.

®ie 'äxt ber Opferung fdjeint eine ber ^reujigung äl)nlid)e |)in=

ric^tung getüefen ju fein. Slllein in feiner ^rt ftef)t ber ^rofet (£lia

mit feiner Slbfc^lac^tung ber „S9aal§pfäffen", bie bem gangen 3^^

fommeu^ang ber Gegebenheit gemäß ebenfalls einem Dpfer für Qaljüe

gleidjgeftetlt werben muß.

Sßor attem tüaren opferartige 5;öbungen üblid^ an ben Seuten,

welche bo§ Unglüd liatten, bie $8unb erlabe 5U berühren ober auc^

nur ju erbliden. S)ie Seute üon 33etfeme§ tüurben „üon ^a^üe ge^

fd^lagen, tüeil fie hk Sabe anfd^aueten", b. i). fie njurben if}m ge=

opfert, fiebeujig an ber 3<i^^ (lüOäU eine (Sinfd^altung , of)ne biefe

gol^r §u ftreic^en, großfprec^erifd) fügte: 50,000 aJlann, 1 Som.

6, 19, tüelc^e Qa^l an jenem Orte offenbar gar nid)t ej;iftirte).

SBenn e§ ^d^i, halß Ufa, loeti^er bie tüonfenbe Sabe Ijalten toollte,

üon 3al)üe aü§ ^o^'" G^fi^^ßö^n tüurbe unb bei ber 2a^e ftarb (l Sam.
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6, 7), fo !ann bie§ nic^tl onbere§ f)eif;en, aU ha'Q er bem Qoxm
be§ ®otte§ geopfert lt)urbe, tüeil er fic^ an beffen 58tlb öergriff.

9Zod) furcfitbarer aber aU bie ertt)äf)nten gaffe lüar ber 9)iaffeu=

morb be§ ©lerem. SDiefe (Einrichtung, burd) bag fog. mofaijdje

®efe| gel^eitigt (3 aJiof. 27, 28. 29) fanb Slniuenbung, tüenn man
lein (gigentum, um ©ott ju banfen ober ettoa§ üon Hfvx ^n erlongen,

il)m lueil^te, \va§ bann nidjt üerfauft toerben burfte, — aber aud) in

entfe^Itd^er SSetfe, föenn bie |)eBräer ein feinblid}e§ S5oIf, eine ©tabt

u. f. n). bem ^a^üe ^um Sljerem (D^fer, etg. ©djlüur, ©elübbe, öon

Sutf)er „Sann" genannt) getobten, um ilju für ben @ieg jn gewinnen.

Se nac^ ber ^tusbel^nung be§ S^erem würben nad^ errungenem Siege

äffe @inn)o|ncr be§ „gebannten'' SSejirteg niebergemoc^t, oft fammt

bem S?ie| nnb affem Sebenben, ober bIo§ bie SQiänner getöbet, bie

SSeiber aber (ober and) bIo§ bie Jungfrauen) unb ba§ 35ielj beljolten;

bie leblofen ©egenftänbe tourben oerbrannt; Würben fie aber burd^

SSaffer nnb %eiKv gereinigt, fo bel^ielt man fie. ©olc^e SDIaffenmorbe

erjöljlen bie gefc|td}tlir|en S3üc^er he§ alten SEeftamenteS oon ber Qdt

be§ 2Jiofe an fortbauernb unb beinahe nnunterbrodien biä auf SDaüib

(3. 33. 4 90fJof. 21, 2. 3; 31, 17. 18; 5 9Kof. 2, 32—36; 1 ©am.

15, 15). —
(S§ ift nid)t ganj fieser, in metdiem SSert)äItnife bie fog. 33 e=

fdineibung jum aJienfc^enopfer ftanb. S)iefer fonberbore ©ebraud^,

wetdier Weber mit ber 9teinlic§!eit nod^ mit ber ßJefunbljeit etwa§ gu

tun t)at, wie oft be^uptet würbe, ha beibe trefflicf) o^ne ir)n befielen

fonnen, ift fdjwerlic^ ein (£rfa| be§ 9}ienfc^enopfer§, wk SJiandie be=

tiaupteten; benn in biefem gaffe mü^te er überaff erft p ber B^it

eingeführt Worben fein, wo bie 9Jlenfc|enopfer abgefd^afft würben. ®a^

ift ober nid^t ber gaff. @r fam unb fommt fowol bei SSöIfern üor,

weld)e öieffeic^t niemaly 3Jienfd^enopfer brad)ten, aU neben bem

aJienfcEienopfer. £e|tere^ ift hä ben Hebräern ber gaff, weld^e bie

S3efc^neibnng jebenfaffg in fet)r frütjer Qdt eingefütirt |aben muffen,

ha hie biblifd)e (Srjällung fie bem Slbra^am jufdjreibt unb üon einer

einfüt)rung in fpäterer, gefd)ic^tlid^er 3eit nid)t§ befannt ift. gür ifir

{)o|e§ ^Iter fpri^t übrigen^ noc^, ha"^ fie mit fteinernen 9)ieffern tior=

genommen Würbe, ©er ®eban!e läge na^e, baf3. Wie §erobot fagt,

bie Hebräer, gijnifer, 3traber unb 2lett)topier bie $8efc^ncibnng üon

ben 3(egt)ptern angenommen t)ätten, bei benen fie übrigen^ nid^t äff»

gemein unb nur htn ^rieftern üorgefdjrieben war; aber e§ übten unb

üben fie aud^ üiele SßoÜer, Weld^e nid^tg üon ben 2legt)ptern wußten

nnb Wiffen. Ueber ben ©runb it)rer @infüt)rung fagt hu biblifd^e

eräül)lung (1 aJiof. 10—14), fie foffe ein ßeic^en be§ S3unbe§ gwifdien

Jatiüe unb feinem 33ot!e, b. t). ein nationale^ .Ttennäeid^en fein. &^

wirb babei üorgefc^rieben, e§ foffen am achten Xage nad^ ber ©eburt
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atte ntännlid^en im |)oufe etne§ ^ebräer§ ©efiorenen, iüie aud^ bie in

f)ebräif(fie Käufer gefaufteit ©flauen befd)nitten ttierben; toer nid^t be=

fc^nitten fei, foü au§ bem SSoIfe ausgerottet iüerben. ©ollte unb

fonnte nun aud^ hie SSefcfineibung nid^t ha§ SD?enfd)enopfer erfe|en, fo

War fie bod^ ein Dpfer für firf), ba^ Opfer eine§ XeileS öon einem

öon je^er für befonberS l^eilig gel^altenen ©örpergliebe, toeIrf)e§ in

man(f)en Kulten bei f(^iüärmertf(^=m9ftifd^er Uebertreibung bi§ jur

S^erfdjneibung ober ©ntmannung oorfi^ritt, bie Wir jtoar hd ben

|)ebräern felbft nid^t, ober bei benachbarten unb öerwanbten SSöIfern,

loie ben gönifern, antreffen. 2)ie befd^nittenen SSöIfer fütjiten in ber

9leget einen grenjeulofen t^orf)mut gegenüber Unbefd^nittenen; ganj

befonberS ioar berfelbe bei ben Hebräern auSgebilbet unb ftieg in ber

3eit, ha biefe bie „fremben ©ötterbienfte" aufgegeben Ijatten, ooHenbS

§u it)al)nfinnigem S)üntel.

'älä eine Slrt Opfer, b. l). aU ein Opfer ber ©nt^altfamfeit,

fönnen aud^ bie l^ebratfd^en ©peifenöerbote betradjtet werben. ®a§
befanntefte ift ha§ auf haS' ©d^raeinefleifd^ begüglic^e, Welches mit ben

|)ebräern aucf) bie 2tegt)pter (mit StuSfc^IuB getoiffer Sefte), @l)rer,

Slraber, Sib^er, grtiger u. f. tu. teilten. 2tu§er bem ©d^loein maren

ben Hebräern üerboten haS^ kantet, ber |)afe unb bie 3Jiau§, fowie

bie (£ibed)fen unb bie nid^t mit S^offeit unb @ct)uppen begabten SSaffer-

tiere, eine SJienge befonber§ (3 Tlo). 11, 13—19) bejeidijiieter Sßögel

nebft ber bagu geredfineten glebermau§, enblid) alle Qnfeften unb

SBürmer. SSerboten toar ferner ber @enu^ gefallener unb berjenige

föugenber 2;iere unb ber ®enu^ üon %ett unb ^lut (3 DJiof. 7, 22—27).

Slu^erbem würbe oft böUig gefaftet, unb gwar entweber freiwillig,

au» 3(nla§ tiefer Xrauer ober auf 35orfd^rift ber Obrigkeit bei SanbeS-

unglüdf ober aU ©träfe ; boc^ fommt bie§ in unferer ätteften ^eriobe

feiten öor. ©nblid) gab eS nod) eine 3Jienge SSorfd^riften über 9tein =

l^ett unb Steinigung unb gegen ^Verunreinigung, bie wir übergel^en,

ha fie fid£) üon benen anberer alter 55öl!er nicf)t wefentlic^ unter-

fd^eiben.

4. HUte £t^e unb bas llrieftcrtum itr fybv'dtv.

Unter ben geften ber ^ebröer ift ha§ regetmäfäigfte htx ^Siahhat,

ber fiebente ober 9lul)etag jeber SBodöe. ^ebenfalls ift er fd^on frü^

öorgefd)rieben Worben, unb Würbe aud^ fdi)on frü^ ftreng gehalten,

fowol \va§ ha§ Unterlaffen aller Arbeit, aU be§ geueranjünbenS be=

trifft; boc^ fam feine (Strenge ber fpätern Wol lange nidE)t gleidf) unb

e« fanben o^ne alle» 33ebenfen an bemfelben greuben unb !öer»

gnügungen ftatt.

®a» wicf)tigfte ber beWeglidfien l^ebräifd^en gefte war ha§
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^affad^. @§ tüurbe om erften Sßöthnonb im grü^Iing begangen,

toax alfo ein 5rüf)Iing§feft ; anbere SSebeutungen finb il^m !ünftlid^

beigelegt lüorben. ©^ würben an bemiel6en bent ^atjöe hit ßrj'tlinge

ber g-rüdfite (ei; war ju btefer 3eit ©erftenernte • unb tral^ric^einlicf) and)

bie erftgeborenen |)auötiere unb ^inber borgebracfjt: tDenigftenl war
le^terel! bei ben gönifern unb fo tool auä) hti ben älteren Hebräern

ber {^all. 9?Dd^ ^eute muffen aüe (Srftgeborenen ber ^uben am erften

^;|Saffad^tage faften. ^n ber Qnt be§ gweiten Tempel» würben bie

Einrichtungen oon JBerbrec^ern in ber ^affac^lDoctie oorgenommen,

ttjay auf bie ©elno^n^eit ber Opferung tion SO^enfdjenleben um biefe

^at)re§3eit fjinlüeift. SBie bie 33ibel ergä^tt, njurbe unter ^önig^ofia, nac^

3luffinbung be« ,,3Wetten @efe|e§", ein ^affac^ gefeiert, wie nodö teineä

in ^yrael unb ^uba norgefommen, b. I). wol: e» war ta§ erfte in

bem fpäter Ijerrfcbcnben gereinigten religiöfen Sinne, ta§ erfte ol^ne

SJJenfcbenopfer. @ewi^ tüar hc\§ alte 'i)5affac^ al§ grüf)Iing»feft au(^

eine geier be§ (gonnengotte», unb W runben ungefäuerten ^ud^en,

Weld^e hk Quben nD(^ jefet an biefem gefte genießen, finb wol 33ilber

ber ©onnenfcfieibe, wie ha§ @tüd, Wel(i)e^ bie barfenben grauen öom
2;eig mit einem Segensfprud^e in'§ geuer toerfen, an 9tefte eine§

Sranbopfer§ erinnert. 3{et)nlic^e ^ud^en würben oon ben alten

.pebräerinnen and) ber ,,öintmel!?fönigin" (SJionbgöttin) ju ©l^ren ge=

baden. — 9(m ^ßorabenb bei ^affai^ (am 14. 9iifan) lourbe ba§

^affadilamm im 95or^ofe bei 2empel§ gefdf)(a(^tet, gebraten unb ganj

oerje^rt, tuoäu man bittere Kräuter unb ungefäuerten Orot a%. Sann
bauerte ha§ geft nod^ fieben Sage, an beren jebem bem .^a^oe jftiei

junge Stiere, ein 3Bibber, fieben Sämmer unb ein ®od (biefer a(»

Sünbopfer: bargebrad^t würben.

2tm fünfjigften 5;age nac^ bem erften j£age be» ^affac^ folgte

bo§ geft ber fieben SBod^en (welc^eg, wie ba§ ^affad) gum Dfter=,

bei ben (J^riften gum ^ftngftfefte geworben), jöie 3^if<^^näeit foüte

bie ©etreibeernte umfaffen. 5tn biefem g-efte opferte man ungefäuerte

$8rote au§ SBeijenmef)!; bk ®auer be§ gefteS war auf einen Bahhat

befd)rän!t. ®a§ 58ranbopfer J)atte ben gleichen Umfang wie an jebem

Xage be§ ^affacf).

^m |)erbft 'am 7. Xieri, im Dftober^ feierte man ba^ S5er =

föfinungsifeft, an toeld^em ^riefter unb S5oIf für bie Sünben be§

^a^reS mit ^a^öe oerfö^nt hjerben follten. 2)er %aq war ein

Safttag, ber einzige üom @efe|e oorgefd^riebene. ©eopfert tourben

ein junger Stier unb ^\vn S3öde; über le^tere würbe bog Qo§ ge*

Worfen unb ber eine trurbe @ott, ber onbere bem Tämon ^tjaget

geweift. 5(uf (entern lub ber |)oE)epriefter burc^ ^änbeauflegen bie

Sünben ber Hebräer, irorauf man ben S3od in bie SSüfte jagte unb

frei lieB; benn bort fal^ man ben Slufent^alt ber böfen ©eifter.
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günf %a(^e nad) ber eben ertuä^ntengeier folgte ha§ ßaub §ütteit=

feft,tüe(ci^C!o an etnemSabtiat begann nnb fiebenS^age bmierte. 5DieSeier

roax tüeit großartiger, aU am''^ajfac^; man opferte im ©anjen 70 ©ttere

unb 98 Sämmer (an jebem 5;age ein Stüct loenlger ai§ am öor^er*

gefienben) nnb anßerbem nod^ jeben SEag jroei SSibber unb einen

©ünbenbod nebft @peife= unb 2;rnn!opfern. gerner njurbe an iebem

2;age ein SBafferopfer gebracht. Sin» grünen 33anm5lüeigen, befonber§

üon grurfitbäumen, baute man ipütten au^ htn "Stadlern ber ööufer,

in ben |)öfen nnb in ben ©trafen, loorin man ©etage feierte. Sie

$8ebeutung be§ gefte§ bejie^t fic^ auf bie ßinfammelnng ber f^rüd^te,

e§ tüar ha§ geft ber Dbft= unb Sßeinernte, bereu (Srjeugniffe man in

ben öaubf)ütten genoß. Siefe§ ^^eft gab tool griec^ifcfjeu ©djirift^

ftettern hen ©ebanfen einer Sierinanbtfrfjaft ber jübifd^en 3^eIigion mit

bem SDiont)foy«®ienfte ein, Sßie toeit bei ben |)ebraern bie 33afc^a^

nalien gingen, ift nic^t mit ©ic^erfjeit jn fagen; locnn mv aber fjören,

ha^ bie ftamm= unb in öfterer Qdt auä) gtanbeuÄöerWanbten Sabl}=

lonier „Xöc^terptten" bauten (2 ®ön. 17, 30), biefer SlnSbruc! aber

(sukkot benot) audj bei ben Hebräern (sukkot) gebräuc^Iicf) war, fo

bürften mir e§ ^ier mit einer 3J[rt fieiüger ^roftitution jn tun t)aben,

bie \a im femitifdjen 2((tertnm fo toenig ^tnftößigeg ^atte al§ bie

SO'ienfd^enoijfer unb oon ber toir bei ben 3Jioabiten, beren ®äfte bie

^graeliten toaren, eine ^(nbeutnng finben (4 50Zof. 25, 1—9). (5§

ftimmt bomit überein, baß bem S3erid]te über bie 5(rt unb SBeife, tnie

na<i) ber 9iüdfe^r ber ^uben au§ $8abt)(on @§ra ha^S Saub^ttenfeft

tüieber einfüljrte, im S3ud^e Siefjemjo (8, 13—17) bie SSemerfung

beigefügt irirb, e§ l^ätten feit ben ^agen ^ofua'S bie @öt)ne S^^i^o^^^

„nid^t alfo getan". SBir ertUiren un§ bie§ baf}tn, ha^, toie ha§ ^affad^

unter ^ofia ha§ crfte o§ne ^inbero|3fer, ha§ Öanbtiüttenfeft unter

(Sära ha§ erfte oljne fjeilige ^roftitution ttjar. @§ ift oiel natürlid^er

unb toal^rfdjeintid^er, ha'i^ auö) bie Hebräer, gteic^ anberen ^öotfern,

fid) bur(^ toilbe nnb rofje 5(nfänge ju l^ötjerer STuttur burdjarbeiten

mußten, als ha'^ fie, ioie eine fünft(id) gefc^affene „fjeilige ®efc^id)te"

tüiü, tion 5tnfang an lauter Xugenbmufter geioefen mären unb fid)

nur au§naf)m^meife unb gelegentlich üerirrt f)ätten.

®ie ^anptfadfie, ireldie uu§ üon bem ^rieftertum ber alten

|)ebräer mit SSejng auf ben nationalen ©tauben beridjtet loirb, be=

fte^t barin, baß ba§felbe hi^ ^ur 2;rennung be^ 9ieic^e§ nnb hanad)

im 9teid)e ^nha (nid)t aber im üxeidje S§rael) im ©ansen auf eine

einzelne ^^amilie befdjränft getrefen fein fotl, loeld^e mon ben Stamm
Seoi nannte. äRan teilte hk ©lieber be§felben mieber in bie j^amilie

91aron§, be§ 33rnber§ SO^ofe'g, tuoranS bie eigentlidien '^riefter, unb

in bie getoöfjnlic^en ßetiiten, toorau» hk untergeorbneten 2em^el=

biener genommen lonrben. 5)ie Sedieren burften baö Heiligtum be§
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SlcmpeU nidjt betreten unb lum-bcit luiu beii i^nciteni beinahe luie

©flafeii behanbelt: fic bcfat>ou fein ©runbctiUMitum , foitbcrii be-;pf|cn

oom 5i>ollfe, iofcrn bioift^ nidn junt i^ienüe h•em^cl• önmcv abiiefallen

ober ioiift beii geineiniameii (Siiirtdumiiien cnth'cmbct umr, einen

3ebuten. vm\ lucldiein üe luieber beu 'ülaroniten ben ßcbnten abtrugen,

ferner erhielten fie in ber ÜBIütejeit bev 9leidjes bie 6T)tlingc Don

gtut^t, i^ror, ®eb u. f. w., einen 'Jlntetl an Cinevn unb an ber .v^rieg'g«

bmtc (jUiei ypui lauienöXiinrie aui3erprbeniliciie^3icid)enfe ber ^^-romnien.

S^ie J^IeiDung ber bebräiicben -l^riefter beftanb in einer I)ojen:«

artigen ,!öülle, einem bembartigen, bic' auf bie fxüBe reidienben -Snflo^=

@eü)anb, einem bunt geiiürfren ^lüftgürtel unb einer blumenfeldiförmigen

früber iüpI turbanartigen, ipäter bifdipfvmü^enäbnlidien) Slopfbe=

berfnng. Um öav 51llerbeiligfte 5U beti-eren, muiuen ne bie '^-ußbe*

flcibung ablegen. 5^er i'iobepriefter trug au(ier Cbigeni nod) ein mit

@Iörfd)en bebangeneC' bnntelblauec' Cberfleib, barüber einen meßge*

iüanbaiTigen hir^en iDtantel .öfob) unb auf ber Jöruft feinen 3lmtl*

fdimncf (dbofdunf, einen uieredigen boblen cdiilii mit ^wölf gelbern,

beren jebeij au» einem ßbelftein dpu rerfcbiebener tiiattung beftanb

unb ben "ihimen eine-i ber fog. 5roölf Stämme trug; barin befanb ft(^

no(fi ein ©egenftanb, Urim unb 2bumim genannt, beffen 33efd)affenbeit

unbefannt ift, ber aber aU Crafel biente. 5^ie l^ppfbebedung be§

i)obenprieiteri' n-ug oprn auf einer ©Plbplatte ben Flamen @otte»

nnb foü ber breifadjen i^apirfrone dbnlid) geirejen fein. Xie '^^riefter

burften feinen fijrperlicben gebier an firf) l)aben unb toaren gelpiffen

S?orid)riften fprperlidier S^einbaltung unterniorfen. ^a§ nun ben

angeblidien 3tamm Seoi betrifft, ip ift berfelbe lebiglicb eine ©r*

finbimg. 5" -Babrbeit ftanb et- febem gamilienbanpte 5U, priefterlidje

^anblungen auÄ^uüben. ^n ber "D^t^ter^eit roirb bie;?' üon Seuten ber

ocrfdiieDenften ganülien erjäblt, Don ®ibepn, pon Samfon^ unb öon

Samuel^- 'inner. Samuel felbft, mit lueldiem eine 5irt ^^J^riefterberrfcbaft

Quf^ufpmmen oerfudit, geborte bem Stamme ©fraim an. 2)apib unb

@alpmp, meldje ppm Stamme 5*1^^ waren, opferten obne 3lnftanb

felbft, maditen audi ihre Söhne ^u ?J?rieftern unb ibnen folgten in

gleidier '£}eife bie fpäteren Könige nadj. 33o bleibt ha ber Stamm
Sepi? Täd)i bie minbefte Spur feine^ angeblidjen 3}orre(^te§ ift in

ben Cuellen ber bebräifcfien Öefcbidjte 5U entberfen. @§ ift ein gan§

|lübfd>ei' @eid)id)tdjen, ba>3 auf bie @Pttlid)feit ber iöibel ein eigentüm=

licöe» Sidjt loirfi. ^er ,,Stamm Seoi" foll oon ^oina 13 Stäbtc

im ipütem üteidje ^iiba für ben hbbern ^])5riefterftanb unb 35 Stöbte

im fpütern fRetd)e ^s>^roel für öie Sepiten erhalten haben. 2Sa^

ba» Üteicb ^wJ^ii betrifft, — mie oertrug licb Der :öefi| Pon 13

Stäbten mit bem Xempelbienft in ^serufalem? iBa» aber ba-5 9tei(^

5»rüel betrifft, fo mar ^u ben 3citen ber >Hid)rer ba-:- Sanb noc^ nt(^t
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Xobe trennte fid^ 3§rael üon ^nha; in 3§rael aber gab e§ toieber

feine Semten. 3(Ifo, — too bleibt ber ©tomm Setii?

(Sine anbere ber 9ieItgion btenenbe Stoffe ber Israeliten bitbeten

bie Sflafiräer (D^afirg) , begeisterte Seute, tod6)t ein ©etübbe ber

©nt^Itfamfeit ablegten unb fid^ 5. 33. geluiffer ©petfen unb ©etränfe

begeben, aud^ ha§ |)or ntc^t frieren burften. SBeit bebeutenber tüaren

aber bie ^rofeten. Siejelben enttoicEelten ficf) nad^ unb nac^ \x)a^x=

fcfieinttcE) au§ SBatirjngern
,

3fi"&erern unb ©eifterbefd^roöreren, tt)te

fie jebe§ nod^ nid^t §u ^ö^erer Kultur emporgeftiegene S5oIf ber (£rbe

fannte unb nod^ fennt. (Saul fud^te mit biefem (Sefinbel aufbrannten,

bod^, ta \olä)c§ fpäter tüieber öorfommt, o^ne genügenben (ärfolg.

®enn jDaöib lie^ fic^ öon einem Saf)öe=Stlbe toaf)rjagen (1 @om.
23, 6. 9) unb ©alomo gtaubte an ^raumbeutungen 1 ^ön. 3, 5 ff).

Slügemein befragte man hk Xerafim ober .^auigötter um 9tat (©ac^or.

10, 2). Snv 3eit be§ geteilten 9tei(^e§ famen bie ^rofeten ouf, unb

gtüar bei öerfdE)iebenen ©laubenSformen. Königin ^efebel, bie göniferin,

nat)m 450 ^rofeten be§ S^aal unb 400 ber 3lftorte mit nad^ 3§rael.

2ln ^rofeten unb ßeictienbeutern fehlte e§ audt) ben giliftern, (Sbomiten,

Slmmoniten, SJioabiten nid^t unb auc^ hie |)ebräer befragten biefelben

{2 ^ön. 1, 2). ®ie ^rofeten orafelten in einem efftatifd^en ßuftanbe,

tüelcben ©aitenfpiet, Raufen unb onbere äJJufif ert)ö^ten, ba^er man fie

„ütafenbe" nonnte, unb i^r ^^reiben ftedte an, fo 5. ^. ben ©aut

(1 ©am. 10, 5; 19, 20—24). ^n älterer Beit gingen bie ^rofeten

nadt ober loaljrfagten UJenigftenS in biefem Slufjuge. @§ traten auc^

§af)Irei(i)e ^ro fetinnen auf, toie DJürjam, ®ebora, S^ulebba u. 51.

©eit ©amueB ^rieftertum gab e§ ^rofetenfcfiulen mit oielen f)unbert

©rf)ülern an ben iSraelitifdjen tuttftätten, unb in biefen fd^eint ficf)

ber reformatorifd^e Sa^öe=^ienft enttoidelt ju ^aben.

5. JDDfr gcrftntgtc 3aJ)oc-IUtfnH.

SCßir l^aben bereite in ber Ueberfid^t ber ®efrf)id^te be§ ^ebräifd^en

SSoIfeS gefe()en, ha'^ mit bem 5tuftreten einer gett)iffen 9lid^tung ber

^rofeten eine neue Stuffaffung be« ^ebräifc^en ®otte§ begann, hk
jebod^ im 2BefentIidE)en nur gu berjenigen äurüdfel^rte, tüelc^e bereite

ajiofe aU ©d^üter ber ägt)ptifct)en ^rieftertüeilfjeit geafint f)atte. SBtr

fatjen, föie ^af;r^unberte t)inburc^ ber ®ebante bci^ 9Jiofe unter feinem

SSoIfe feine SBurjeln fa^te, fonbern oon abgöttifdjen ^nfc^auungen, in

S3e§ug auf ben ein^eimifc^eu ©ott fotuol, aU auf frembe ©öttcr über=

tüucfiert lourbe. ®ie f|)äteren ^rofeten, etwa feit 5(mo!§ in S§rael

unb feit ^efaia in ^uha, brachen bem ©ebanfen aJiofe'S raieber 93af)n.

2)ie ©runbleljren, tüeld^e fie üertraten, luaren:
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1) ®ott ift ber einzige ®ott bc§ ^tmmel'o unb ber @rbe, unfic^t*

bar, nEmä(i)tig, atttütffenb.

2) ©Ott barf in feiner SSeife bilblid^ bargej'tellt nnb im $ötlbe

lieref)rt merben. 3ion ha an erft gatt jebeS 3311b ber @ottl)ett aU
ber Jt)at)ren Steligion S§roeI§ luiberfpredjenb nnb ,,^eibnifc^".

3) ®§ bürfen ©Ott feine 9JJenfcf)eno|3fer gebradit werben. SDte

Söfung ber (Srftgeburt mu^ ftueng bur(^v]efül)rt, bie Xöbnng üon 9Jien*

fdjen au§ religiöfen ©rünben fammt bem ©teeren abgeft^afft werben,

©eitbem werben bie S0^enfc{)eno|3fer a\§ burc^au§ uni§raetitifc^ betrad^tet

nnb bie (Erinnerungen an fie in ben f)ebräijc^en (Schriften fo ütel wie

mögtief) befeitigt. — S)te ©c^ottenfeite biefer Seigren war jeboc^ bie Stuf-

faffnng, aU fei S^roet ®otte» ou§erwä|Ite§ SSoIf, unb bie übrigen

Sßölfer feien unrein unb ^u ^necE)ten S^^-'aet^ unb feine§ @otte§ be-

ftimmt. @§ War bie§ jebod^ notwenbig, um bie neue Se^re in i^rer

Steinl^eit ju erljolten; foltten nii^t üon neuem @ö|enbienfte einreiben

unb ha^i S3otf in ©tauben unb Sitte üerberben, fo mu^te e§ fid^ üon

ben ®ö|enbienern abf^Iie^en, unb biefer 2Ibfonberung ^t e§ auc^

fein t^orttebcn hi§ auf ben f)euttgen XaQ gu üerbanfen, Wenn fie fc^on

feit geraumer ßeit feinen Qwtd metjr t;at.

@o \x>k bie 33ibel Ijente üorliegt, ift fie ein üon biefem i^rofetifd^en

©eifte überarbeitetet, ifjmunterworfene^SSBerf, inweld^em aber au§9Ser=

feigen ober an§ Ueberbrnfe an jn üteler Sirbeit nocf) eine SJienge ©teilen

fte^en geblieben finb, wcldje über bie frül}er gettenben Slnfd^auungen unb

©ewot)nl^citen, wenn and) feinen üollftiinbigen, bod^ einen ätemlic^ auf*

flärenben GinblicE gewähren, tiefer neue |)rofctifcf)*reformatorifdie unb

monotf)eiftifdje ©tanbpunft t)at jebod^ in ber ütteften ^eriobe ber fjebräi«

fd)en ©ef(j^id)te, mit wetdjer wir un§ ^ier nod) befc^äftigen, tatfiidilidf)

uiemal§ ge^errfcl)t. SDiofc fndjte if)n a(Ierbing§, aber nod) auf einer

tiefern ©tufe ber (Sntwidetung, sunt ©efe|e feine§ SSoIfeS §u ergeben unb

bie unzweifelhaft in feine ^eit fallenben „je^n ©ebote" finb ein B^ug*

ni^ Dafür; er nui^te jebod) bei bem nod) unentwidelten fittlic|en Qn^

ftanbe bes 9?oIfe^ üon weiteren $öerfud)en abftet)en. Qnx ßeit ber

tftic^ter f)crrfd^te ber fraffefte vot^t]^eifttfc|e ©ö^enbienft, gur Qdt ber

Könige be§ üevCinigten 9teid)e§ eine gemitberte monoit}ciftifd)e 9t6=

gotterei; in ben getrennten 9tei(^cn befäm|3ften fid) ®ö|enbienfte unb

ein nac^ unb nac^ fid) em^orringenber ©otteSglaube nad^ iUlofe'^ 2lrt,

üon ben ^rofeten getragen. ®ie erften großen ^rofeten, (5Iia unb

(SItfa, Waren felbft nod^ in fittlicl^er 9toI)^eit üerfunfen; erft fpätere

9Zadf)foIger traten Wieber in 3D'iofe'§ unb ber ägl)ptifc^en ^riefter Spur

unb üerebelten biefe; aber fie brangen im S^olfe nid^t bnrd); fetbft ha^

^tuffinben be§
,
„^weiten ®efe^e§" unter Sofia tat bem ©ö^enbienfte

uic^t auf bie Sauer (Eintrag, unb ha^ l)erenibrec^enbe babt)tonifc^e

95ert)ängnij3 fanb ben größten Steil be» S5oIfe§ noc^ in religiöfer
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t^infterm^, bracf)te bann ober in ber $ßerbannung hit Söefferung l^er*

üor, bie un§ fpäter beschäftigen h)irb.

1. HUtc iFamtltf.

(S§ lüar D^ne B^ieifet eine ®inlütr!ung ber ägi)^ttfif)en Kultur,

halß bei ben Hebräern bie grauen firf) großer 2ld^tung unb Unab=

{)ängig!eit erfreuten, ^a fie ftanben noc^ t)öi)er a\§ i^re ©cE)tüeftern

in SlegQpten; fie nar^men an ber geiftigen ^ilbung teil, tüavm ^ro=

fetinnen, Dichterinnen, Sanbe§üorftet)erinnen (irie ®ebora) unb übten

di§ Königinnen (wie Satfeba) großen föinftu^ au§. Sie burften fid)

frei aud^ au^erbalb be§ ^aufe» beroegen, o^ne bo^ man barin eine

3)Zi§ad^tung be§ Stnftanbeä erblicEte; fo empfingen fie aud^ in Stören,

tansenb unb fingenb hit (Sieger, befongen fie unb nal^men tei( an

Umzügen.

SBie in 2tegt)pten, berul^te bie (S^e ber |)ebräer auf ber ®(eicf)=

bered^tigung öon 3Jiann unb grau. ^ie§ ge^t fc^on borau§ f^eröor,

ha^ bie SBorte „9Jionn" unb „grau" (3Jiännin) bem nämlicEien 5Bort=

ftamm angeijören, fo auct) „@ot)n" unb „Xoditer", ,,Vorüber" unb

„@ct)tüefter". Der Später inor atlerbingS Dberljoupt ber gamilie, aber

nirf)t bereu Xtirann; überbie§ mu^te er, ha in älterer Qtxt ©d^ulen

unb ein georbneter ©otteabienft fel^tten, aU Se^rer ber Kinber unb

^ßriefter be§ |)aufe§ tuirten. Tlan üerglid^ bat)er in ber monotf^eifti-

fd)en 3eit ber ^rofeten ben 33unb §lmfd)en (Sott unb feinem SSoIte

mit bem el^elic^en Jßerljältni^ (^e). 54, 6— 8). ©d^on bie ©d^öpfung--

fage brücfte hk Sinfjeit üon 9Jiann unb grau finnbilblid^ burd^ hit

(£rfd)affung ber grau au§ einem ^eile be§ 9Jianne§ oul, unb hk
Kinber waren üer^jflic^tet, SSater unb SJiutter gleid^ ju el)ren.

®er ^eiratgfaubibat warb mit ©efd^enten um feine ^uSerWäl^Ite,

unb wittigten hk ©Itern ein, fo würbe bie ^öertobung gefeiert, ^n
ben älteften ßeiten genügte gur ©d^Iiefiung ber @^e ber ©egeu ber

(SItern, worauf ein geft ober (Saftmal folgen !onnte, aber nid^t mu|te.

SOlan f(^Io^ bann einen @t)eöertrag; bon einer ürdilid^en (Sinfegnung

aber wu^te man nid)t§. ®a§ SSerbrecEien bc» (5^ebruc^§ unterlag ber

S^obeSftrafe, unb wenn ^erboc^t ju folc^em oorlag
, fo fanb eine 2trt
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(SJotteggerid^t, bo§ „(Stfero^fer" ftatt, tüelc^e§ im fünften ^a^itet beg

öierten 33u(f)§ 9}iofe gefc^ilbert ift. SSoÜten bie ©atten ober aucf) nur

ber Tlann \iä) fdietbeu laffen, fo \d)xkh Se^terer ber grou einen

Sd^eibebrief unb fanbte fie au§ bem §aufe; bod^ fam biefe§ fetten

t)or iinb erforberte getoiffe S-övmIirf)feiten unb S3orau§fe|ungen. @e=

fc^iebene fonnten bie (Sf)e öon neuem fnü^jfen. ©ing ein 9Jiann ot)ne

©öl^ne mit Xob ah, fo mu^te fein unoereJ)eIic^ter S3ruber (Seüir) bie

SBittoe heiraten, toenn er nic^t tiorsog, ficE) einer Zeremonie ju unter*

gießen, toelcfie borin Beftanb, ha'^ i|m bie oerfdimäJite @ct)tt)ägerin in

©egentuart ber Stelteften, oor toeldie er berufen lourbe, einen ©d^ul^

auSgog, i|m in'§ ©eficftt fpie unb aufrief: „So gefc^el^e bem 9)^anne,

ber bo§ §au§ feine» S3ruber§ nid^t erbauen iüifl." Stud) I)iefe er üon

ha an ber „SBarfü^er" (5 SDlof. 25, 9. 10). ßu i'en üerbotenen

@^en gehörten folc^e hi§ in ben britten ©rab ber 33Iut§üeriüanbt=

fc^aft; bod) !ann bie SSerbtnbIid)!ett biefer 35ovfd^rtft nid^t alt fein;

benn felbft hie ^atriard^en unb Könige I)atten nad^ ber 33ibel nat)e

SSertoanbte ju grauen, 5. 33. SIbrafiam feine ^albfc^toefter Sara,

®aüib bie g-rauen Saul§, alfo bie Stiefmütter feiner ©attin 9)Zid)aI,

Simnon fonnte feine |)aIbfcE)irefter 2;amar heiraten, loenn er tooUte,

Stbfalom nat)m ba§ §arem feinet SSaterS in S3efi^ u.
f.

tu. 2)ie ®I)en

mit {^remben (befonberS ^annaniten), tuelc^e in @efe|e§ftellen üerboten

finb, inaren tu ber ^eriobe, toeldCie Wir I)ier befianbeln, nod) fe^r atl-

gemein. SSon ben 5ßatriard^en unb öon SJiofe toirb ergäfjtt, ba^ fie

3lu§Iänberinnen heirateten; in ber ^tiditergeit lüar hie SSermengung

gtnifdien Hebräern unb Sanaaniten hie l^errfd^enbe Siegel; ja man
»erteilte fogar 9Jläbd^en ber S3eftegten al§ $Seute (fRic^t. 5, 30).

Simfon na^m eine gififterin unb 33oa§ bie 2JJoabitin 9lut, üon meldier

^önig ®aoib ftammte. ©aoib unb Salomo natimen grauen unb

^ebStoeiber aUer möglid^en 85öl!er, unb fo aud) bie Könige ber ge=

trennten 9teic^e. ®ie Slufnafime be§ SSerbot§ frember @f)en in ba§

®efe^ ftammt tool erft au» ber 3^'* ^^^ ^lüeiten XempeU.

©ie Hebräer übten in ber äüern 3eit oljue aüe§ $8ebenfen SSiel-

tüeiberei, b. I). bie 9teid)en unb namentlich bie Könige. SSon S<i^ob

fc^on, at§ er nodi ^nec^t be§ ßaban getoefen fein follte, tt)irb erjäljlt,

ha'^ er feine gtoölf Söljue mit jtoei grauen unb gmei SRiigben ergeugt

^abe. ®a§ ©efe| ber |)ebräer fenut nic^t einmal ein SSerbot biefer

allgemeinen Unfitte be§ Oriente. Saul unb ®aüib Ijatten §arem§,

tüetd)e fic^ mit bem Xrone üererbten; bem Salomo loerben (offenbar

übertrieben) 700 grauen üon fürftlic^em ©ebtüte unb 300 ^eb^toeiber

jugefdjriebeu, bem 9ieJ)abeam hie lüa()rfd;einlicf)ere 3«^)^ öon 18 grauen

unb 60 ßebgloeibern. SBenn uun out^ ha^i ®efe| ber Hebräer bie

SSieltueiberei nidjt oerbot, fo em))fat)I unb begünftigte e§ bocf) hie ein*

fad)e (Slje, unb e§ gab aud) üiete S?ornet)me, loeld^e fid^ mit einer
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grau begnücjten. S)a^ aufser^alb ber ?5amUie bei ben alten Hebräern

arge ^roftitution I)eiT|c^te unb auc^ Jonft gei'c^Ied^tlic^e $8erirrungen

fef)r häufig tüaren, i)aben tüir bei Stnlafj be§ S3oIf§c^ara!ter§ ertüä^nt

(oben ©. 10 f.)

®ie ^tnber bejeugten bei ben Hebräern, föie beun bei if;nen

%lk§', \va§ firf) auf bie t^amitie begog, fei)r entinirfelt war, gro^e

(S^rerbietung , lüte I)init)teber bie ©Itern in ber ©rfüßung ifirer

^flidjten gegen bie ^inber ein ^obe§ 9J^a^ öon @ett)iffenf)aftigfeit

an ben %aQ legten. SS)a§ gamiltenbeiou^tfein ^atte einen großen

Umfang unb felbft entfernte SSeriranbte nannten fi(^ trüber. ®a^er

war audf) ha§ @efe^ in allen ^ejietiungen für ben ©c^u^ ber SBittoen

unb 3Saifen beforgt. 2Ser au§ Strmut genötigt War, ©runbbefi^ 5U

öeräu^ern, beffen SSerwanbte Waren, je nad) bem ©rabe, oer|)f(ict)tet

i^n 3U löfen. 95eräufeerte eine gamilie etwa§ üon iljrem ©gentunt,

fo galt baä oty fo feljr unred)tinäf?ig, ha^ uacf) bem SÖortlaute

be§ @efe|e» eigenttid) blo» bie ©rnte al§ üerfauft betrachtet würbe

unb ha§ ®ut felbft nad) fünfzig (eigentlich neununboierjig) ^afiren

(einer ^obet^^^eriobe) Wieber an hit ^^amilie ^^urüdfiel; bod) tonnte e§

aud) früt)er eingelöft werben, '^n Sßirtlic^teit fd)eint aber biefe 3(n=

orbnung nid^t ausgeführt worben §u fein; im ,,neuen @efe|e" (®eu*

teronomion) würbe nur nod) beftimmt, ha^ in febem fiebenten ^a^re

(@abbatia()r) febeS unbejatilte SDarIeif)en öerfallen fein fottte. ^n
biefem @abbatja(]r War überbieS geboten, ha§ Sanb broc^ liegen gu

laffen unb e§ Weber §u befäen nod) irgenbwie a(§ Eigentum ju be=

nu^en.

(Erbberechtigt waren nur bie red^tmiifeigen ^inber unb unter

biefen ^atte ber ältefte @o^n einen $8or,^ug. ^n älterer Qdt erbten

hie Slöditer nic^t, fpäter aber wol, fofern e§ an ©ö^nen mangelte

unb ^ene a}iänner au§ be§ SSater» Stamm Ratten. ®ie Vorüber waren

inbefjen oer^flid^tet, für bie burc^ fie au!§gefcf)Ioffenen ©d^wcftern ju

forgen.

®ie alten Hebräer I)atten Süaben; e§ waren teit§ S?)rieg§*

gefangene, teil§ ©efaufte, teils jur ©tlaoerei oer urteilte SSerbredier

unb ©djulbner. Söenn ein i^'rr feinen ©flaoen öerwunbete, mu^te

er iljn frei taffeu; Wenn er il)n töbete, Würbe er geftraft. (Schlimm

würben bie (Süaüen nid^t bet)anbelt, unb wenn ©iner fec^S 3"i)i'c ge-

bient tjatte, Würbe er im fiebenten of)ne Söfung entlaffen. Hebräer

tonnten non itjren SSerWanbten ftet§ aus ber @t(aOerei getöft werben.

Srflärte ein eint)eimifc^er ©ttaüe freiwillig, nad) fecf)S S^fj^^en ferner

bei feinem ^crrn bleiben §u Wollen, fo würbe ifim boS Df)r mit einem

Pfriemen am Stiir^jfoften burdiftodien, \vn» feine 3u9^t)ön9fett äum

••öaufe bis ^um Xobe bebeutete. 3flt)iungSunfä^ige @d)-ulbner, weld)e

@!laoen würben, burften nact) bem „neuen @efct3c" nict)t gu eigent*

§ eil 11 e
; 'Jim 3Un)ii, jhiltuvaefc^i*tc b. Jiif'-'i"""'^. 6
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lid^er ©flaüenarbeit angehalten, fonbern nur im ^auje 6efdE)äftigt

lüerben. 5([Ie ©flaöen füllten überbteS an ber ©obbatru^e, foiute an

ben geften unb f5rüd)teu bei* @rnte unb SSetnIefe tetlnefimen.

5(n ben SSoItaten ber g-amilte £)atten enbttc^ auc^ bie §au§ =

ttere teil, audi für jie golt bie ©abbatru^c unb überhaupt forgte

ha§ ©efe^ für 9.^orfd)riften gegen Tierquälerei. S3e!annt ift, bo^ mon
bem brefdienben Ddifen ha§ 9JJauI nid)t üerbinben, ha^ man nid^t öer^

fc^iebene 2;ierarten in ein ^od) fpannen, ha^ man oerirrte Xiere auf=

belDaI)ren foHte, big fid^ ber Sefi^er fanb u. f. tu.

2. Wxt ^tmimic unö öcv ötomm.

®ie ©emeinben ber Hebräer marcn beinotje ooüfommen unab=

f)ängig; nur nmren bie ^orfgemeinben ben ©tabtgemeinben unter=

georbnet. Sie fäfften in SSoIBüerfommlungen, ju benen jebod) bie

gremben feinen 3uti^itt Ratten, ^Befd^Iüffe, fonnten Steuern er{)eben

unb mußten hie 5Irmen unterftü^en, ju benen ^. 93. unöerforgte

Seüiten, ^vrembe, 23ittt)en, SSaifen u. f. lü. getjörten. SSottten fid)

S-rembe einbürgern, tooüon bie Stmmoniten unb SJZoabiten ou§ge=

fd)Ioffen tüaren, fo mußten fie fid^ be§ 93Iutgenuffe§ unb be§ 3tn

betenS frcmber ©ötter (fofern foldie nid^t oügcmein f)errfd)ten) ent=

I)atten; Um Uten fie aber überbie« bie gefte mitmai^en ober gar $eb*

räerinnen bciratcn, fo luaren fie öerpflic^tet, fic^ ben jen^eiligen

^errfdienben Üiituatgefe|en gu unterwerfen (namentlich fic^ befdtineiben

gu laffcn). ^a§ Ökfefe loar in ber alten ßeit gegenüber gremben

überl)aupt nidjt I)art unb fd)rieb oor, @oI(^e ju tieben lüie fic^ felbft

©leid^ aüen morgenlänbifdjen S^ölfern jerfiefen and) bie .Hebräer

in ©tömme. (S-o toar bortige§ iperfommcn, eine runbe ober tjeilige

3at)I üon (Stämmen anjnnetimen unb biefelben oon ißrübern einer

gamitie abzuleiten, ^ie fjebräifcEie Ucbcrlieferung Ijat gu biefem Qxoeäe

bie Söbne ^afob§ (ober ^§ra=(£I§) gelüäl)lt unb il]nen bie Qai){ ber

SRonate gegeben, ^n 253irtlidifeit fiaben fid) niemad^ ein.;^elne $er=

fönen ober ^are ju Stämmen ücrmet)rt unb hk gefd)id)tlid) befann=

ten gamilien t)aben an Qal)! cntmeber nur unbebeutenb jugenommcn

ober finb au^gcftorben. ®ie smötf Stämme ber Hebräer, abgefef)en

baüon, ba^ fie ben gUiölf Sölmen ^afob^i nid)t burd)au5i entfpred^en

(inbem ber Stamm Seui nufisgefdiieben mirti, ^ofef fid) in gluei, (Sfraim

unb SKauaffe, unb bie Stämme 2)an unb ä)ianaffe ]iä) in je gmei

geografifd)e ©ruppen teilen), finb in i^rer grofjen ^JZeijrjat)! nur bem

Tanten nact) befanut unb man toei^ ntcf)t§ oon ben Scl^tdfalen ber

meiften. (Sine gefc^ic^ttid^e 9tt»IIe fpielen bloso brei Stämme: ^nha,

föfraim unb 93enjamin. (Srftcrer entfprtd)t bem 9teid)e ^uba, ber

,^Jüeite bem 9ieid)e ^^orael unb ber britte bem 5mifd)en beiben ftreitigen
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(SJebiete. (Sine bejonbere ©telluug nimmt überbieS ha§ Sanb ©ileab

öftliü^ öom ^orban ein, hod) o^ne ben 5;itel eines ©tammel §u tra=

gen. @§ ift lüol möglich, baß bie Hebräer nod^ me!^r Stämme ^ä^V

ten al§ jene brei; aber in iljxn ©efd^id^te ift nur tion biefen bie

0{ebe. @d^on üor ber Sieilung be» Sleic^eS füf)ren fie ein beutlid)

unterfd^iebene§ 2)afein. Unter ben 9li(i)tern fte^t ^Benjamin ben an=

bereu Stämmen feinblicE) gegenüber, lüie (jiniüieber ©fraim bem Dft*

jorbanlanb. Unter ^aütb fonbert fid^ ^uba nom übrigen ^^vatl ab,

bo§ bem 3'§&of<^et Ijulbigt, fo lange er fic^ t)alten fann. @nb(id^

hd @alomo'§ Xobe trennen \iä) ^uba uub ©fraim ober ^Srael auf

bie ®auer unb fc^eiuen 33euiamtn unter fic^ geteilt ju £)aben. S)iefe

brei Stämme fcfieinen brei berühmten ^ultftätteu ju entfprec^en, ^uba
berjenigen in ipebron, 3§rael berienigen in Sid^em ober auf bem
Serge ©erifim unb S^enjamiu berjenigen in 35et=®I. Salomo teilte

fein 9leic^ in ^luölf S3egirfe, of)ne babei auf bie angeblid^en ^tüölf

Stämme irgenb meiere SiücEfic^t gu nef)men.

3. ©er Slot.

Sf)e bie Hebräer einen Slönig Ratten, War it)r ^olitifc^er $8er=^

hanh fet)r (oder. 9Zic^t nur it)re Stämme, lüeldEie feine gemeinfame

SSerfaffung befugen, fonbern felbft itire ©efd^Ied^ter lebten uuab()ängig

für fic^, irgenb tüeld^e gemeinfame StatSanftalten gab e§ nirfit. ^lur

im Kriege trat bi§iüetlen ein 5tnfüt)rer an hk Spi^e einzelner ober

mel^rerer Stämme. Solche Slnfü^rer fd^eiueu mitunter auc^ nadf) bem

Siege a(§ „Sc^offetcn" ^olitifc^e ober gertd^tlid^e Sefugniffe ausgeübt

ju I)aben, bereu Umfong nicbt genau befaunt ift, aber waljrfd^einlid^

ni(f)t bebeutenb toav, ha fie nur richteten, rt^eun bie ftreitenben ^ar=

teien \xä) an fie loenbeten unb fic^ itirem Urteil freiwillig untermarfen.

^n früljerer Qtit (f^äter aber uicöt met)r) trat oucE) ein 9ftat ber

SIelteften, Jüclc^em mand^mat bie 3af)( fiebenjig gegeben ift, in Xättg^

feit; aber man loei^ über bie @efcf)äfte beffelben nid^tS nä|ere§. ®ie

SSerfaffuug üor (Srriditung be§ Königtums loar alfo eigentlich Stnarc^ie,

Wefd^e man befdjönigenb „"X^eofratie" genannt t)at. Se^tere fog.

StatSform Ijatte übertiau^t überall, loo fie gefud)t wirb, eine probIe=

matifd)e (£j:iften5. 9^od) loctt ei)er fönnte fie §. S. bei ben Sama§
in SEibet unb im et)ematigen römifd^en 5$ird)enftate gefud^t werben,

ot^ in Kanaan, wo hk Hebräer, wenigfteng in itjrer altern @efd)id^te,

feine gemeinfame ^riefter(id)e 33eI)Drbe befa^en. SDenn ha e^ eine

wirflic^e X()eofratie (@otte§t)errfd^aft) nid^t geben fann, fo läuft ha§,

Wa§ man fo nennt, ftetS auf ^riefterf)errfd)aft f)inau§, befielet aber

nur bann im waf)ren Sinne, Wenn bie ^^riefter ha§ oon il^nen ge^

6*
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madite ©efefe für ben SSiHen @otte§ ausgeben, ©in SSerfud^ §u einer

fold^en Stat^form limrbe unter @amue( genmd^t, beffen 5ln)efjen aber

nur ein fd^lüai^e« unb öorüberge^enbeip unb ju beffen Qdt ha§ Sanb

ftet§ burd^ ©inbrürfic ber ?^ilifter beunrufjigt ober serriffen toar. Sste

i)ebräifrf)e 93ionarc{)ie Wax ebenfalls feine Xfjeofratic; benn hk Könige

l^errfdfiten öon fic^ au§ unb unabhängig üon ben ^rieftern. (Sine

Stelle beö fog. mofaifc^en Öei'ege§ fagt über ha§ f)ebräif(^e Sönig=

tum: „Ter Sönig foü tion ©ott bejeit^net unb fein grember fein, er

foll nicf)t oiele Stoffe Ratten unb bo§ S5oIf nicf)t lieber nad^ Steg^p*

ten füf)ren; er fotl auc^ nic^t t>ie(e SSeiber f)aben (yoa^ Tatiib unb

Salonto aüerbing» nicEit beDbad)teten) unb nic^t ju oiel Silber unb

©olb f)aben (b. f). lüol: bem $öo(fe cntjiefien); e§ foü fid) fein ^erj

nid^t erljeben über feine 93rüber, baB er nic^t abweiche oom ©ebote"

u. f. to. (5 SD^tof. 17, 14— 19\ 2«al)rfc^einlic^ erft h)eit fpäter, unter

^önig Sofia, aU ba§ ,,®efe|" aufgefunben lüar, fam hk SSorfd^rift

baju: bcr ^'önig foüe bo» „^lüeite ®efc^" (S^euteronomion; öon

ben ^rieftern unb öeoiten in ein S3uc^ fc^rciben laffen. ©in (S5efe^=

burf) be§ !^önigreicf)§ luurbe nac§ Saut» 2Sof)I burc^ Samuel abgefaßt

unb aufgefcf)rieben (1 Som. 10, 25). S)er eintritt ber ^önigSiDürbe

erfolgte burcf) bie Salbung, lüurbe ober erft rec^t^fräftig burd^ bie

9Inerfennung be§ ^önig§ oon Seite ber $8otfyäIteften , b. f). ber

Stelteften unb SSorftel^er ber einzelnen ©efd^Iec^ter ober Ö^emeinben.

Ter crfte fjebraifc^e ^önig Sauf lebte unb trug fic^ nod^ fel)r

einfadf). ßöniglictier ^^l^omp tourbe erft üon Taoib nac^ t^rifc^em

9Jiufter eingefüt)rt; feitbem trug ber ^önig ein mit ©belfteinen befe^=

te§ ^urpurflcib, ein golbcne^ Sfepter unb eine foftbare ^rone. Unter

Salomo erftteg ber '^l^runf bie böd^fte Stufe, namentlidö bei bem gro*

Ben ioeere feiner Söeiber. (Sr liej^ einen lui-uriöfen Tron öon ©olb

unb Slfenbein, mit fect)^ Stufen unb mit :;goIbenen) Sötoen ju beiben

Seiten fertigen unb in einer Sänfte oon 3ebernf)oIä, Silber, ®oIb

unb mit ^^purpurftfe lief? er fic^ nac^ feinen SBeinbergen unb ßuft=

icf)(öffern im 5üttiIibanon tragen, wobei i()n fec^^^ig Trabanten ber

öeibiuacEie umgaben. Tie ßrieger ber le^tcrn trugen bn feierlichen

^2(uf5ügen '^rac^tjc^ilber, jtöei^unbert öon reinem unb brci()unbert öon

öerje^tem ©olbe. Solomo'« ^of tat fic^ ferner burd) greigebigfeit

unb ©aftlirf)feit ^eröor. ©r öerbrauc^te täglicft breißig '^ü'q Semmel^

unb fec^v^ig Maf, anbere^S iOle^l, ^d}n gemäftete unb jtöanjig auf ber

äöeibe gefütterte Ütinber, Ijuubert Sct)afe, auBerbem §irfc^e, 9tet)e,

(äasetten unb gemäftete $ßögel ;1 tön. 4, 22. 23).

3a^Ireid^e 33eamte unb ©öflinge bilbeten feit Taöib unb Salomo

bie Umgebung be» .<i?önig§, ttjeldje präditige Steiber, Sc^mud unb SSaffen

trugen unb üom Slonig foftbare ©efc^enfe erhielten. Tie ©infünfte
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be§ 9fieid^e§ Betrugen unter ©atomo jä^rlid^ 666 Mittat ®oIb (etma

90 äRillionen 9JZarf); aber bie ^errfrf)enbe ^ra(f)t erzeugte bie bereite

(<S. 41) erlüä^nten ©d^ulben, lüetc^e ben ®runb §ur @|3altung be»

9fletc^e§ legten.

Sie Sted^tä^flege lüar bei ben öeöräern in unterfter Snftanj

ben Getieften jeber ©tabt ober ©emeinbe, in oberfter aber ben ^rie=

ftern ber .t)auptftabt übertragen. @efd)enfe anjunebmen tüav ben

SHic^tern ftreng unterfagt. ®ie ©eridtjte öertianbetten öffentltd^ unb

münbltc^ unb urteilten fummarifd^ ; auc^ tüurben hk Urteile fofort

t)DtI,^ogen. 5tl§ SSelüeismittel waren nur ßeugniB unb ^ih §ugetaffen.

SobeSfttafe roax gefegt auf ©otte^Iäfternug, ßauberei unb 2Bot)riagerei,

falfc^eg ^;|3rofeäeien, @ntf)ei(igung be» @abbat§, SJ^orb, äJienfdfienroub,

@t)ebrudö (pm 9ia(^teil be§ Tlannt§ nur;, S3Iutfc^onbe unb «Sobomie,

glud^en unb ©erlagen ber ©Itern, fal]c^e§ S^usniB iinb 9)ceineib, lüenn

fie einem Sd)ulbIoien ha§ Seben foftetcn u. f. tu. ^m mofaifd^en (Se-

je^e finb and) öielfai^ ber S3ilber= unb ©ö^enbienft unb hk ä)ienf(^en=

Opfer mit bem Xobe bebrofjt; ha aber aü bie» bi» jur 2Begfüt)rung

nad^ S3abl)lDn geübt tourbe, fo !onn e§ üort)er nur geitweife beftraft

ober bie ©träfe bafür erft nai^^er aufgeftettt toorben fein. Xobe§=

arten maren Verbrennen, ©teinigen, (Snt§aupten, ^'reu§igen, — an=

bere ©trafen: förperltd^e ßüc^tiguns unb ©elbbu^en. ^the: 83efc^äbi=

gung, hit '^^man'i>^n 'an (SJefunbljeit ober S3efi| traf, mufete mit (Sr=

fa^, 2)iebftaf)I in öier= hi^ fünffachem 9J?a§e gefü^nt loerbeu; !onnte

ber ®ie6 ben ©rfa^ nid^t leiften, fo würbe er be§ Seftol^Ienen ^necfit.

^infic^tlid) ber förperlic^en S5erle|ungen f^iefe e§ bei ben alten ^eb=

räern: Stuge um Sluge, Qa^n um S<^^)^t 93eule um ^eule u. f. to.

©elbft für ben üom Söief) üerurfad^teu 3d)aben war ber ^eft^er tier=

antlüortlid^. @in ©tier, ber einen 9[Renfd)en töbete, würbe gefteinigt

unb al§ unrein, b. I). nidE)t e^ar erttärt, unb fogar fein öerr fottte

entWeber fterben ober ©ül^ne geben. Sie ^ßlutrad^e galt hd ben

alten Hebräern aly @efek Ser näc^fte S^erWanbte eine» ©rmorbeten

War §u berfelben öerpfli(^tet, Wo er and) ben Xäter traf, unb burfte

für feine ^at feine ©üt^ne nef)men. gür ©old^e, n)tl^t eine Xöbung
burc^ Bufatt ober fonft of^ne ©d^ulb begangen, gab e» fec^§ 3uftud^t=

ftiibte im Sanbe, aufjertialb Weld)er bie S3Iutrac^e freien Sauf t)atte.

©in abftd)tlic^er iDiörber aber würbe, wenn er fic^ an einen biefer

Drte fIüdE)tete, üon ben S8ef)örben bem 93Iuträdjer auggeliefert.

S8ei bem 5tbfd^(uffe bon 9led)t§tierl)ättniffen Waren allerlei finnbilb=

lic^c ©ebräud^e Iierfömmlic^. $8cim (Sib ober ©d}wur legte man btc |)anb

unten an bieöüfte beffen, bem gegenüber man eine Verpflid)tung einging.

3um 3cugni^ eine» ©renjoertrag» errichtete man einen ©tein^aufen

an ber ©renje. Vürgfc^aften würben burd^ |)anbfd^Iag beträftigt.

SSei ber S^erjiditleiftung auf ein 9ted;t ju ©nnfteu eineg Stnbern gog
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mon einen @rf)U^ au§> iinb reid^te tf)n bemfelben f)tn. (Sin ^auf inurbe

burrf) 5li)n)ägen be§ ^reifes unb 5iu§ferttgung ber Urfunbe in gtüei

Sjemptaren abgefdiloffen

Sin feltfanier Stberglaube ber Hebräer l^ielt ftatiftifd^e Slufna^men

für unt)eiIt)oU; namentlich) galt bie§ 6ei S8on§ääI)lungen, o^ne bo|

ber @runb baüon gu ernennen ift (2 ©am. 24 , 9 ff. 1 ©t)ron.

21, 1 ff.).

Sm Kriege mu^te, fcitbem e§ eine allgemeine @tat§orbnung

gab, jeber |)ebräer Oom giüanjigften ^at)re an bienen. ®ie foloffalen

Uefiertreibungen ber beiraffneten 9Kad)t 3§rael§ in gewiffen 33ibcl=

fteüen I)oben tüir bereits (oben ©. 9) erwähnt, ^n 2Sa:^rI)ett fteüte

@aul (1 @am. 13, 1) gegen hk giltfter nur breitanfenb dJiann auf

unb Ujarb jubem no^ jeben großen unb ftor!en SJJann an. ®oüib

f)atte eine engere 2eibn)ac^e au§ feinen alten ^am:|3fgenoffen (@ibbo=

rim) unb eine iceitere a\\§ fremben ©ölblingen (l?reti unb 55teti, —
Ureter unb gilifter?) unb oerme^rte jugleid) ha§' ^eer (nacb 1 S^ron.

28, 1 ff.) auf 288,000 aJJann, in ^toölf Siöifionen gu 24,000 mann,

oon benen jebe einen SJionat im S)ienfte loar, toaä entWeber über=

trieben ober tnorunter 3ltte§ inbegriffen ift, ft)a§ iüir je^t 5Referöe unb

Sanbli)el)r nennen, — tüoju bann unter (Salomo noc^ eine 9leiterei

oon 12,000 Wann, fotoie 1400 ^riegstoagen mit 40,000 ^ferben

tamen. ®a§ |)eer toar in©cf)aren oon 1000, 100, 50 unb 10 SJionn

geteilt, ^ie ^G^affen unterfc^ieben ficf) nitf)t üon benjenigen anberer

SSöIfer be§ SlltertumS. S)ie ^riegfüljrung ioar bi§ auf ®aoib regel*

unb orbnung!cIo§, auf bIofe§ Ueberrafdien unb Uebcrfallen ber j^einbe

bebad)t; erft ber genannte ^önig führte eine eigentliche ^rieg§!unft

ein, bie er h)Dl aU glüc^tling hei ben üor^er feinem ^olte überlegenen

giliftern gelernt ^atte. S)ie ©raufamfeit im S^riege Ijatten ioir be=

reit§ (oben ©. 38) gu ertoäljuen 2lnIo§.

<$ießeiiter ^{ß|'cf)uitt.

2)te Sföiffeufrfiaf t ber ^cöräcr.

1. Sprottif, Sd)rtft «jtib Sdjrtfttum.

S)tc ^pxaä)e ber |)ebräer ober Israeliten mar urfprünglid^ hk'

jenige ber ^anaanäer unb ber ^vönifer unb lourbe üon ben |)ebräern

toeldje früher aramaifct) fpradien, erft angenommen, nodjbem fie
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Kanaan erobert ^ttcn, bann aber üon iljuen in eigentümtic^er 3Betje

au§gebilbet. S3elbe Sprad^formcn, haä gömüfi^e unb baö ^ebräijcCie,

ftel)en inbeffen bem Stramätfc^en \o nat)e, bafe atte aufammen betnalie

nur Sialeftc einer ©pradje, ber norbfemitifc^en, au§macE)en, unb biefe

bilbet tüteber mit ber oftfemitif^en @pract)e ber affl)rifd)en unb bobQ=

tonifd)en Iteitfd^rtften unb ber fübfemitifclien ©^racf)gru|3pe, luo,^u ha^

2trabtfc^e unb 2(etl}io|)iid}e geljören, ben grofien femitijc^en @prad)=

ftamm. ®er[elbe ^t eine a.^orIiebe für ßifd)^ unb §aud^Iaute; feine

SSur^ehi finb breilautig unb bie SBörter werben burd) innern S^o!aI^

lt)ed)fel gcbilbet. ®te ^ebräifd)e ©prad^e fennen iüir nur im 3ufta"^e

i^rer I)öc^ften Stu§bilbung. 9ictn erfdieint fie un§ in ben tior ber

SSegfü^rung nac^ iöabi)Ion öerfajäten i5d)riften; nac^ biefer Qdt leibet

fie unter bem (Sinfluffe beö Stramäifdjen unb bleibt in il^rer 9teinf)eit

nur nod) gelef)rte unb @c^rtftf|3rad)e. ^n nod) fpäteren ^a^rf^unberten

tüurbe fie fünftlic^ in ba§ 92eut)ebräifdje ober Oiabbinifdie umgebilbet.

^a§ aBS^rad^efunriditig) c^albäifd) genannt luirb, worin einige Xeile

be§ Sitten 2;eftament§ gefdiriebcn finb, ift ein Qwtic^, unb 5iiiar ber

roeftlidie, be§ 5(ramäif(^en, loatjrenb ba§ im nörb(id)en 9JZefopotamien

5Ur ®d)riftfprad^e geworbene ©tjrifc^e ben oftlidien S'^veici bilbet.

2öa§ wir je^t l)ebräifd)e ©d)rift nennen, ift Wie alle iemitifd)cn

Sd^riften eine ^onfonantenfc^rift; nad) it)rer gorm Wirb fie aud^

Ouobratfct)rift genannt. Sie geljört gu bem aramäifdjen Bweige ber

femitifc^en ©c^rift. ®od) Wirb fie üor bem ^weiten t)ord)rtft(id)ert

^abr^unbert ntc^t gefunben. grüner Wor bie altlebriitfc^e ©dirift im

®ebraud)e, Weldie ber fönitifd^en naf)e oerWanbt ift. ®ie ältefte @e=

ftalt biefer ©d^rift finbet fid) in ber (1855 entbedteu; Snfcl)^*ift auf

bem ©arge be§ Sfönig§ Slfdjmanogar ((äf^munajar) öon ©ibon, weld^e

etwas über taufenb ^al)re öor ßl^r. entftanben fein mag, unb in ber

erft für^Iid) aufgefunbenen auf bem ®en!fteine beS 5Dioabiter!önig§

^JJtefa iOieUeidjt um 900 tior ©br.). ®er Urfprung biefer Wabrfd^ein^^

(id) fowol älteften femitifd^en, aU älteften alfabetifd)en ©d)rift leitet

man Wol mit weniger 2BaI)rfd)einIid)teit au§33abl}lDnien ober au§ eigener

(Srfinbung ber ©emiten, aU auS- einer S3enut^ung ber I)ieratifd)cn

©d)rift 5Ieg^pten§ ^er, mit weldier bie föni!tfd^4)ebräifd)en ßeicficn

bie auffallenbfte 3lel)nlid)feit t)aben. Db bie§ burd) bie f)anbeltreibenben

göniter ober burd) hk an§ bem S^iiltanbe üertriebeuen femitif(^en

^t)!fo§ gcfd)al), lä^t ficb nid^t me^r erforfd^en. S)ie 9iamen ber

^ebräifcE)en S3nd)ftaben (5. 93. alef=$Rinb, bet=|)au§, gimel=^ameO
finb rein fcmitifd) unb biefelbcn würben waf)rfd)eintid^, ol^ne JRüdfid^t

auf bie üerwanbten iigljptifdjen 3^idjen, wegen itjrer (oberftäd)lic^en)

S{et)nlidf)feit mit gewiffen ©egenftänben gegeben, bereu femitifd)e 9Jamen

mit ben entfpred}cnben Sauten beginnen.

®a§ fönififdje Sllfabct, al§ ältefter Serfud^, auSfc^Iiefelid) bie
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Iic§ bie OueHe fämmtlidjer SirfaBete ber @rbe. SSon U)m ftammen

eriüiefener 9}?a^en ha§ gvted^tfcfie, bie itattenifrfien unb hü§ fIaJüi)(f)e

(ft)rtnifdje) Sllfafeet itnb bte norbifdjen Üvuiten; tion einer f|)äteru

femitifd^en ©d^riftform, ber aramänifdjen, ioerben hk arabifdie, ^er[ijd)e

unb armenifij^e ©c^rift, unb toon einer brüten, ber ät^io^ifd^en, bie

inbijdien SlffoBete abgeleitet. ®ie alten Hebräer fdirieben mit in

j^arbe getand^ten jugefpit^ten 91ot)ren auf ©toffe, öon lüetdjen ungetüife

ift, ob fie au§ Xierl)äuten ober ^^flangenfafern beftanben unb bie man
in Stoßen aufbelua^rte.

®a§ aItI)ebroifdf)e ©dirifttura, b. i). ber Inbegriff ber in

l^ebräifdjer ©prac^e unb ©dfirift tierfa^ten Söer!e, unterfd^eibet fid^ oon

ben ßiteratnren aller SSöIfer ber (Srbe barin, ha'^ e» o^ne alle 5lu§=

nalEime mit allen feinen ©r^eugniffen in eine ©ammtung gebrad)t

loorben ift, loeld^e üon ben ©löubigcn jtüeier Sf^eligionen, ber jübifc^en

unb ber d^riftlid^en, al§ ein einI)eitlicE)e§ 2Ber! unb al§ göttliche £)ffen=

barung betradf)tet toirb. ®tefe§ ©djrifttum f)at inbeffen im Saufe ber

3eit bebeutenbe SSeränberungen erlitten; benn e§ werben in feineu

S3eftanbteilen SBerfe ermäl)nt, tceldie jet^t uicbt met)r oorbanben finb,

unb e§ treten an üielen ©teilen, Wo Sßteberljolungen unb f:pätere @in=

fdialtungen nid^t p tierfennen finb, ©puren allmäliger 3wfotnmen=

fe^ung jener Strbeiten au§ SBerfen tierfdE)iebener SSerfaffer unb t)er=

fd^iebener Seiten p 2;age. ^e^t nidjt me^r üort)aubene 93üd)er, bie

aber jebenfalls ju großem Xeite unter neuen Xiteln überarbeitet unb

in anbere S3üd^er aufgenommen tüurben, finb 5. 35. ha§ S3uc^ üon ben

Streitern be§ §errn (4 Wol 21, 14), ha§ Sud) ber frommen ober

3fteblid)en f^of. 10, 13; 2 ©am. 1, 18) unb üiele anbere. ^a ftdj

nun bie meiftcn üor^anbenen 35üdf)er auf folcfie ältere ©diriften be=

giel^en, fo fann ba§ Sttter ber erfteren fein fel^r f)ol)e§ fein, fonbern

e§ mufj ber (Sntfteljung ber älteften fe^t tiort)anbenen S3ibelbüdf)er eine

bebeutenbe ßeit ber geiftigen SluSbitbung be§ SSoI!e§ S^rael oorau§=

gegangen fein. (Sine foldje fonnte meber in ber SBüfte be§ ©iuai bei

reinem ^lomabenleben, noc^ in ber Wegerifd^en Qdt in ben jerriffenen

Buftäuben unter ben fogenannten 9iic^tern blüljen, in loelc^er ^^eriobe

aud^ feine ©deuten be§ Sefen§ unb ©c^reibcnS crirätjut werben, (grft

unter ©amuel taudf)en bie fog. ^rofetenfdjulcn auf, unb in biefeu atfo,

etma um bie 9!Kitte be§ äinölften ^al)rl)unbert§ üor ßljr., mögen hk

erften S^ieberfdiriften geiftiger 51rbeiten in i|rer altern, jet^t nid)t me^r

üorI;anbenen Raffung ftattgcfunben ^ben. ®ie üorljanbenen Söerte

ber alt:^ebräifd)eu Siteratur, meldje ha§ fog. Sllte 2;cftament bilben,

finb benn auc^ fämmtlid), mit unbebeutenben 2tbmeid)ungen , in ber

noUfornmen an§gebilbeten l^ebräifdjen ©prad)e abgefafjt. S5on ben

gegenmcirtigen Steilen ber fog. Söibel finb baljer teine älter aU bie
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SSIütegeit S§rael§ unter ben Königen be§ ungeteilten 9tetrf)e§, unb

bie gange Sammlung mürbe ma|rfd)einlicl) er[t üon öfra jur ßeit

ber 9lürffef)r au§ 33al3t)Ion narf) ^erufalem oeranftaltet unb t)on

9feI)emio oerüDÜftänbigt. SJaci) jübijdien Iegenbenl)aften Ueberliefer'

uugen (^pofr. 4. ^uä) (g[ra 14 unb 2 SO^aü. 2, 13; f)ätte fogar

(£[ra bie gange ^öißel beä Stiten ^unbe§, toeld^e bei ber ß^^ltörung

^erufalemS burd) bie 33ab^Ionier gu @rnnbe gegangen, au§ bem @e-

bäd^tniB lüieber I)ergeftettt ober 9te^emia fie gefammett unb bearbeitet.

Qebenfaüä befi^en mir, ioaS oor ber 2BegfüI)rung nad) ^abtjlon in

^aläftina gefc^rieben mürbe, nidit me^r in ber erften 33earbeitung,

ja nic^t einmal in einer ber erften jold^en, jonbern in einem fef)r

fd)mad)en StuSpge, ber natürlid^ öon 2Biber[prüc^en unb Irrtümern

nic^t frei tft unb al§ Ouelle ber ^enntniß gefc^idjtlic^er ^^atfodien

nur mit größter 35orfid)t benu|t tüerben fann. ®ie alt^ebräifd^e

Siteratur mirb öon ben ^ui'ei^ f^^l^ft ^^ *^i"fi ^auptteile, baä ßJefe^,

bie ^rofeten unb anbere Schriften eingeteilt. Qnv erften Slbteilung

ge()ören bie fog. fünf S3ü(^er äJiofe'y, gur britten bie ;)oeti|c^en Söer!e

;

mehrere anbere S3üc^er finb in i^rer But^i^ung fdjmanfenb.

2. ^l^fologtr uni" JJtlofo)lc.

®a§ ältere !§ebräifc^e ©d^rifttum fennt feine eigentlich lüiffen=

fd)aftlid)en SBerfe, b. ^. foldje S3üd)er, in lüetd)en irgenb ein ßtoeig

be§ menfd^Iic^en 2Biffen§ erfdiöpfenb ober aucö nur überfic^t(id) bar=

gefteüt toäre. ©§ tianbett fid) in ben SBerfen biefe» $8oIfe§ aul

älterer Sdt nur um bie SSerÜinbigung unb 3(u§breitung be§ 3tut)me^

ber Hebräer unb il)re§ ©otteö. Stilen, ma§ fonft in jenen Suchern

öorlommt, ift gufäHig erloäljute 9lebenfad)e. S)er Hauptinhalt ber=

felben ift bal^er SEt)eoIogie, aufgenommen in einigen bid)terifc^en

§lrbeiten, in meldie jeboc^ ein tl)eologifd)er ^nt)alt nac^träglid) lunft=

lic^ fjinein gelegt morben ift. ^on g-ilofofie fönnen ioir bal;er in

ben altl)ebräif(^en ©d)riften nur fpred)en, fomeit fie ber Xt)eoIogie

bient, b. 1^. fomeit fie überjinntidie (S^egenftänbe, ®inge be§ ©tauben^,

naä) ©efe^en he§ ®en!en§ betrad)tet, tüa§ immertjin in fef)r unter»

georbnetem älia^e ber g-atl ift. ©oId)e ©egenftänbe, meldte bem
menfd)Iid)en 5'0i^j<i)en entrüdt finb, bIo§ ouf 5Xnnabme beruljen unb

gegkubt merben muffen, aber audi nötigenfalls begrünbet, menn aud§

nic^t beiüiefen werben fönnen, finb: ha§ ©afein ®otte§, bie Unfterb--

lic^feit beS ©eifteS unb bie ^^rei^eit be» SöiüenS.

SSon bem ©otte ber äüeftcn i^ebräer, fei e§ nun ber rein

iöraelitifc^e ^aljüe ober mit 'i8aai ober ^JJotoc^ oermengt, beffen

(s;t)ara!ter mir bereits (oben @. 62 f.) fd)ilberten, fönnen mir l^ier nid)t

fpred)eu, ha berfelbe nid)t» mit bem ^enfen 311 tun f)at, fonbern nur
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ooit bent reinen, überfinnttd^en, einzigen (SJotte ber ägt)^ttf(^en ^rtefter,

be§ SOJofe unb ber f^jöteren ^rofeten öon 2(mo§ an. greilic^ finb

beiberiet Stuffoffungen, bie grobfinnlirf^e unb bie ibealijttfd)e, erljabene,

in ben l^ebräifc^en ©cbriften ftarf untereinanber gemengt, inbem bie

jpäteren S3enr6eiter e§ oft unterließen, bie iljren 5tnfic^ten lt)iber=

fpred^enben Sluffaffungen älterer @if)rift[tener auSgumerjen.

®er 3at)öe ber fpäteren ^^rofeten ift \o erf^aben, ha"^ feine 3Borte

3U genügen f(f)einen, feine Tlad)t unb feinen ©long §u fdiilbern; hk

»ISfalmen unb bie ^4>i^ofeten finb reicf) an ©teilen biefer 2trt. S^^^
^üüt \iä) in Sid)t tt)ie in ein ©emaub unb fpannt ben |)immel au§

wie ein Q^it; er mac^t SBotfen ju feinem SBagen unb fäl)rt auf ben

glügeln be§ 2Sinbe§ fbci foldlien SSilbern tüeife man !aum, ob e§ blo»

bic^terifc^e $Iu§brüde finb, ben neuen, einjigen ^a^oe §u feiern, ober

ob fie an bie mit bem alten ^afjbe üerbunbenen Ijeibnifc^en ^ov-

ftcKungen erinnern). (Sr birgt fein 2tntli^ unb bie Xiere erfcl)redeu,

er nimmt il)ren Obern, ba fterben fie unb Utjven in ben ©taub 5U=

rüd, er gießt feinen Dbem au§ unb fie toerben erfd^affen unb er

erneut bie ©eftalt ber (Srbe. '^aij'ot ift 5IIIe§, er ift grijßer aU
feine SSerfe; furcl)tbar ift ber §err unb fe^r groß unb munberbar ift

feine 9JiacI)t. 6^e hk 83erge waren unb er |)immel unb @rbe fd^uf,

loar er oon ©lüigfeit gu @lüig!eit. S)urd) fein SBort ift ber ^immel

gemotzt, burc^ feine» 9Jiunbe§ ^auc^ aU fein |)eer. (Sr tronet in

Sloigfeit, |at gum ©erid^t gefteUt feinen ®tul)l; er ridfitet bie SBelt

mit ©erec^tigfeit unb fpridjt mit ^itligfeit ben SSöIfern ha§ 9tedl)t.

^5ern ift grefel üon ®ott unb haS' Unredl)t oon bem Stümä(f)tigen.

@egen ben ®uten ift er gütig, gegen ben rebltd)en 9}iann ift er reb*

lid^; gegen ben steinen ift er rein; aber bem ?5alfd)eit erlneift er feine

Sirene; ben ©lenben geluälirt er ^ilfe, aber ftoläe klugen bemütigt er.

SSon ©Wigfeit ju (Slüigfcit ift er unb nichts ift tüunberbar üor il)m.

®ie |)immel tv^ä^kn feine §errlicl)feit unb feiner ;pänbe 2Serf üer=

fünbet hk g-efte. ^^römmigfeit liebt er unb nicl)t Opfer (barin ift mit

ber alten Qtit gebrodfien) unb @otte§erfenntniß mef)r a(§ S3ranbopfer.

(Sr ift fatt ber Sranbopfer unb Ijat feine Suft am 53Iute ber ©tiere,

Sommer unb 33öde, 9iaud)iüerf, 9iuf)etage, ?^efte finb il)m ein ©röuel.

©erec^tigfeit unb 9ted)t üben ift iljm lieber alö Opfer, ©ottgefäüige^

Opfer ift ein jerfnirfdjter ©eift. SBer '^ant opfert, e^rt i^n unb luer

%ä)t I)at auf feinen SBanbel, hm läßt er feine i^ilfe fd^auen. — Tlan

fielet leidjt, e§ ift hk§> eine .'pölje ber Stuffaffung, eine ©r^abenbeit

be§ (SJIaubenS, weld^e felbft jur S^it be» jlüeiten 2;cmpel§ nod^ ber

großen 2}ienge fremb loar. SSor ber SBegfüIjrung nad) S3abt)Ion über=

fd^ritt fie bie St^reife ber ^rofeten faum.

^n einem eigentümlid^en ©egenfot^e gur reinen ßebre non ®ott

fteljt M ben alten Hebräern hk Seigre dorn menfd)Iid)en ©eifte.
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®ie perfönltc^e Un[ter61id)!eit loar biefem SSoIfe in feiner altern ßeit

enüueber gan§ fremb ober boc^ feljr nnflar; fidler ift e§ ntd)t, lra§

für 5(nftd)ten fie f)terü&er Ratten. 5)ie alten 3tegt}|3ter, lüelc^en aJlofe

feine ©otteSöorfteltung entnahm, fiefa^en glüar eine Sef^re oon ber

gortbauer ber menfd^Iic|en Seele; aber e§ ift tüol gu nterfen, ba^ it)r

5enfeit§ fiel) üon bem ®iegfeit§ nic^t wefentlid^ unterfc^ieb. S^re

Unterlüelt njar nur eine erlüeiterte ©räberftabt, lüie fie fofd^e auf ber

(£rbe befa^en: if)r „Sanb ber ©eligen" irar ein ibealifirteg 5lbbilb

Steg^ptenS mit einem 9ZiI unb bem gangen bnnten Seben 3legt)pten§.

®iefe JöorfteHungen fonnte Wo\e auf ha§> üerfolgte, üertriebene, um«

t)erirrenbe SSolf S-^rael, lüeIct)e!o fein SSaterlanb ^atte, nict)t anioenben;

er fc^tüicg baber einfach über haö @ct)icffal be§ 3)lenfc^en nac^ bem

Sobe. 2Ba§ bei ben Hebräern öor ber babt)Ionifc^en S^ataftrofe öon

über ben Sob fjinau§get)enben fingen üorfommt, ift mit bem einzigen

SBorte „©rfieol" jufammenjufaffcn. ®ie ^ßebeutung beSfelben ift:

Xiefe, ©ruft, ^öljle; man fjat e^^ oft für eine 2(rt Untertüelt gel^alteu

unb Sutljer überfe^t fogar: §öfle. S« feljlen jeboct) überall <2d)ilberun=

gen eine§ foldjen 2(ufentt)alte§, ioie fie bie Sabt)Ionier öon i£)rer §ötte,

in tueli^e hk ©öttin ^\tax nicbcrfteigt, bie |)ellenen öon ifjrem ^aht§,

bie Germanen üon if)rer ipel geben, unb man ift üieüeid^t genötigt

ansuneljmen, ha'^ unter „©d^eol" lebiglid) haS^ ©rab gemeint toar,

auf fteld^eg fidfi in ber 'lat alle (£rlüäl)nungen biefeS 9lamen§ an=

»oenbcn löffen. 9iur fet)r oereinjelt taud^en bei ben ^rofeten unb im

i8ud)e i^iob Slnbeutungen eines unterttjeltlic^en SebenS auf, aber in

fef)r öerfdjiüommenen unüaren Silbern. S)ie Hebräer unterfdieiben

jeboc^ ftet§ älüifdjen Seele unb l^ör^er be§ SOZenfc^en, unb auf ber

feelifc^en Seite lieber gtoifd^en ©eift (mach), ber eigentlidjeu Seele,

bem „3(nt)au(^ ®otte§" (neschamah) unb bem finnlic^en SebenS^rincip

(nefesch). Si^er STob tüurbe bann auc^ als ,,21uSljau(^en ber Seele"

üorgeftettt, bod) oI)ne ha'i^ man fid) barum befümmerte, tro biefe I)in:=

tam. §ier unb ba glaubte man aud^ hk 2:obten befc^trören gu

tonnen, (äbenfo luurbe grof3e§ ®eli»id)t auf hk Xräume unb bercn

(Srflärung gelegt unb ha§ S^red^en mit @ott oft in biefe ßuftönbe

oerfe^t.

S)ie SÜSiUenSfreifjeit loirb in ber tl^eologifd^en g-ilofofie ber

alten Hebräer ins Ungel^eure gefteigert. SDer SKenfd) ift nidjt nur

für SQleS öerantloortlid^, \va§> er auS fd^einbar eigenem eintriebe

tut, fonbern fogar für 'i)a§, U)o§u ®ott felbft it)n antreibt, um it)n 5U

oerfudien. 5^a nod) mel)r; @ott luirb fogar mit bem ^ringip beS

!Böfen oeriuec^felt unb gufammengetoorfen. £)bne 9Jiotio reijt uämlid)

55af)üe aus ^orn über QSi^ael ben Slönig S)aöib (2 Sam. 24, 1) gu

ber „Sünbe" einer S^oItSjätilung unb in ber ^araHelfteUe bagu

(.1 Sljron. 22, l) tf)nt genau baSfctbe ber Satan, ^m S3ud^e |)iob
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ober (1, 6— 12; 2, 1—6) erfd)eint ber ©otatt gerabeju unter ben

„^inbern ©otte»", oerfef)rt mit @ott, beiüegt i^n, ben Sttlmäc^tigen,

baju, ha'^ er ben ^io6 „ot)ne Ur[ac^e" in§ SSerberben ftürjt unb lä^t

\i6) ben ®ulber nod^ öottenbS in feine §anb geben! ®iefer ©atan

nun tjat in ben älteren Briten tior ber 2öegfü^rung naii) S3abt)Ion

einen unflaren 95orgänger in bem ®ämon Stja^el. 9tm „S^er*

föfinungiofei'te" mu^te nämlicf) ber ^o^eprtejter tjor bem Heiligtum

über gtüei BieQ^nbörfe ba§ So§ merfen, üon benen ber eine bem ^a^üe,

ber anbere bem Stsojel bestimmt toar, unb übertrug ouf le^tern burdf)

eine ßeremonie alle ©ünben ;3^i'ael§ (3 9Jto[. 16, 7 ff.), tüorouf ber=

felbe in bie SBüfte ^inau§ gefül^rt unb (SS. 27) üerbrannt föurbe.

Wan glaubt in biefer SSorfteHung ein Ueberbleibfel be§ ;ägt)ptifc^en

2;t)fcin gefunben ^u ^oben. SSon einer Selüirfung ober ^nftiftung

be§ S3öfen ober Uebel§ burc^ Stä^sel ift feine 9lebe. SDer eigentliche

(Satan erfc^eint juerft lüie erlüätjnt im 33uii)e §iob, unb glüar ni^t

aU SBtberfac^er, fonbern aly @of)n, SDiener unb SSerfjeug ß)otte§,

aber aU ^ertiorbringer be;§ Uebe(§ unb Un^eiB. Solche Sßerfseuge

merben unter bem Ü^amen ber „Sßerberbcr" noc^ öfter ermäfint; fie

fct)Iagen bie ©rftgeburt ber 2(egt)|)ter (2 Wlo\. 12, 23), fud^en ^^vatl

mit ^eftitenj t)eim (2 ©am. 24, 16), üertoirren al» „bi)fe ©eifter"

©aul (1 ©am. 16, 14; 18, 10; 19, 9) u.
f.

tt). 5l(§ Söiberfac^er

@otte§ unb ber SJienf^en erfd^eint ber (Satan erft bei bem ^rofeten

(Sad^arja (3, 1. 2), unb f)ier bürfte benn ber perfifc^e 2tt)riman feine

(Sinlüirfung auf bie Jiebräifc^en SSorftedungen nic^t tjerleugnen fönnen,

bie bann in ben a|3o!rt)fifc^en S3üc^ern ftarer f)eröortritt. (Solche ßin=

lüirfung machte fic^ fpäter oud^ in ber 3Jit)tt)e oom (Sünbenfatte geltenb.

Apier gipfelt bie Ijebrätfcle (Stf)i! mit i^rer ermahnten riefentiaften

2ßilten§frei[;eit barin, ha^ bie 2Sat)t jroifc^en bem (Stuten unb bem

S3öfen bem 5Jienfc^en antjeimgegeben ift, unb jmar in fo t)oI}em ä)ia$e,

ha^ ©Ott felbft nict)t einmal oorau§af)nt, ioelt^e 2Ba()I ber SJienfd^

treffen loirb. ®ie ^^^arabi^fage ift befanntlict) in ber perfifd^en unb

tiebräifdien Uebertieferung ^öc^ft äfjnlic^. ®a§ eigentümliche ber

l^ebräifdjen SJ^ljttje befteljt jebod^ barin, ha^ md)t ha§ böfe ^-Prinjip au§

geinbfcl)aft gegen ha§> gute ben 3Jienfd[jen jum (Sdf)ümmen üerfüt)rt;

ja ha^ böfe ^^rinjip ift in ber @enefi§ gar uid)t erioä[)nt, unb hu
2BilIeu§freit)eit ift um fo großartiger, t^ragt man fid^ nun ober,

iüorin bie ber 2BiIIen§frei^eit antieimgegebene SSa^t befte()t, unb prüft

bie <Sad)e genauer, fo muB man ftaunen, inie grofs unb eri^aben bie

ber ^arabi»fage ju ©runbe liegenbe Qbee be§ ^ebräifc^en 35erfaffer§

berfelben unb wie fleinlic^ il)r gegenüber bie rabbiuifc^en unb d^rift*

ticken 2(u§Ieger unb ©rflärer erfc^einen. (£» ift uid^t hk lonbläufige

filiftertiafte SBa^I §tüifc^en bem, iuay man in ber ©tobt unb auf

bent ®orfe „Xugenb" unb ma§ mau bort „©ünbe" nennt, fonbern
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ber gro^e @eban!e ift ber, iia^ gtüifc^en bem SSiffen unb bem 9Ztd)t*

tüiffen geluäl)It tttirb unb ta'^ ber SJienfc^ ba§ SSiffen lüä()It unb

bamit auf ba§ fc^etntmre tjebanfcnloje (3iüd be§ 9itd)tlütfjen§ üer*

§id^tet. 9JJan f)at in ber <2d)Innge ben üerüeibeten Teufel finben

lüDÜen, ber atterbingS in ber )jerftf^en ©age ber SSerfüfirer ift, welche

Sluffaffung bann im „^ud^e ber 2ßei§f)eit" in ben jübifd^en ©lauben

überging, ^n ber ®enefi§ ftel)t aber ni(f)t0 I^ierüon; bie ©cEilange

fianbelt au§ eigenem eintrieb al§ ©erlange unb üerleitet haS erfte

SBeib, üon ben grüc^ten ju cffen, \velä)t ben 33Zenfd)en befähigen, ju

fein lüie ©ott unb gu tüiffen, tva§ gut unb böfe ift (1 9}tof. 3, 4. 5).

Öätten bie 3Jlenfc^en, toie öon bem Saume ber (Srfenntni^, aud) üon

bem be§ Seben§ gegeffen, fo wären fie unfterblic^ getüorben (ebenbaf.

SS. 23); bal)er bie SJieinung, ha^ burd) ben fog. „©ünbenfaü" ber

Xob in bie SBelt gefommen, rooüon im bibltfd^en S3eric^te !ein SBort

ftet)t, eine rein toilltürlidje ift. SBa§ ttiar aber bie ©d)Iange, unb

warum wenbete fie ftd) an ba§ SBeib? ^n biefer ^infic^t ^at fdjon ber

gried^ifd^ gebilbete ^ube j^ilon ha§ S^idjtige geai)nt: hie @d)Iange ift

ber ©efd^Iec^tStrieb, weld^er burd) bie steige be» SBcibe§ getoedt

wirb unb ben erften «Sd^ritt jum SBiffen über ben Urfprung ber

®inge bilbet. Söurd) biefen nai) ber natürlid^en Sef(^affenl)eit ber

lebenben SBefen unüermeiblid^en @d)ritt ift aßerbing§ bie ©ünbe in

bie SBett gefommen, Weil e§ o^ne gort^flansung teine fotc^e gegeben

t)ätte, unb ber SOIenfc^ (jat burd) jenen Sdjritt atterbingS ha§ ^arobiä

ber Unfd^ulb, b. t). ber Unwiffenf)ett unb |)armlofig!eit oerloren.

tiefer Sdjritt trogt ferner aUerbingö bie ©c^ulb, ba^ ha§ SGSeib mit

©d^merjen gebären unb ber SDlann im ©djWei^e be§ ?lngeftd)t§ arbeiten

mufe, um bie Geborenen ju erf)alten, unb baburc^ wirb er auc^ ber

§err be» ^aufe§.

3. tlatur- unb Crbhunbc.

SSon ber 'If^eotogie burd) unb burd) beeinflußt War au(^ hk

9fiaturwiffenfd)aft im ben Hebräern. ®ie 9iatur ift nac^ i^rer

5tnfid)t öon @ott au§ eigenem eintrieb an§ bem ß;i)ao§ (Tohu wabohu),

nid)t üu§ 9iid)t§ gefd^affen.*) ®ie Schöpfung bauert na(^ ber erften

©rgätjlung (l 9)lof. 1, l) fec^§ STage mittels einer beftimmten D^ei^en*

folge; nad) ber jweiten (l ajlof. 2, 4 ff.) wirb feine ß^ttbauer unb

and) teinc bcftimmte örbnung ber @(^ij|jfung§taten angegeben. Unter

ben „Ziagen" finb wirflid^e 2;age „au§ 5tbenb unb SOiorgen" gemeint;

barunter längere ^erioben oerftel^en ju Woden, um ber alten jübi*

*) 2)er erfte 3Ser§ ber ®eneft§ ift al§ Ueberfd^rift 311 betrad^ten unb ber

Smeite bcgeic^net ben Urftoff ber ©c^öpfung, bie roüfte unb (eere @rbe.



94

fd^en (Sage eine gan§ unnötitje Uebereinfttmmung mit tüiffenf(^afttic^en

e^orfd^ungen neuerer ß^it ^u geben, i[t ungered)tferttgt; ber crttmädfittge

©Ott (jätte }o hk Söelt in einem 5lugenblirfe fc^affen !önnen! ®a^
bie ©djöpfung eine SBoc^e bauert unb ßiott am ftebenten ^oge ru!^t,

ift ntdjt§ anbere», aU eine 9lufforberung jur ©abbatfeier, bie burd)

©otteS S3eifpiel unterftüfet loirb. — ^ie (Srbe irurbe oon ben alten

i^ebräern a\§ ba§ (S^egenftüd be§ §immel§ betraditet unb beibe WS
„fefte" .^älften ber SBelt angejefjen. 2lnfang§ lüar bie @rbe, bie

bemnad) tool al§ eine ungel)eure glädie t)orge[teIIt lt)urbe, gang jüon

SSaffer überbedt, toeldie^ fic^ f^äter al§ 3Jieer oom öanbe fc^ieb.

^tte§ übrige tütrb Uo§ ber @rbe iregen gefc^offen; bie ©efttrne:

(Sonne, i)JJonb unb Sterne finb bIo§ ha, um ber @rbe gu kud^tcn-

S)ag allgemeine Siditprinjip aber, unabljängig oon ben ©eftirnen, ift

aller @d)i3pfung öorangegangen. 9iic^tig ahnten bie §ebräer, ha^ W
ipflangeninelt älter fei al§ bie 'Sierloett; über letztere aber Ratten fie

fonberbore ^been. 9tm fünften S^age ber (Schöpfung entftefien hk
SBalfifdje, hk fämmtlic^en SBaffertiere unb bie ^ögel, am fed)§ten

ober bie SBürmer unb hk Sanbtiere. Sie unterfd)ieben alfo bie

^iere nid^t nad) if)rer S3ef(^affenl)eit, fonbern tebigltd^ nadE) if)rem

Stufent^atte. ©rftere »urbe nid)t nä^er unterfud^t; benn bei Stnla^ ber

fJtttuaborfd^riften (3 9Jlof. 11, 5. 6; 5 SJtof. 14, 7) tüerben ber §afe

unb ha?-^ ^anind^en unter bie Xiere geredfinet, toetdie wieberfduen unb

bie flauen nic^t fpalten. SDie gtebermau§ tourbe unter bie SSögel

geääfjlt (3 9Wof. 11, 18; 5 SlJtof. 14, 16). ^m SSuc^e ^ona§ er-

fd)eint befanntlid^ im SQlittetmeer ein gif«^)- toeldier einen SJJenfd^en

t)erfd)Iingen unb lebenbig lüieber oon fid^ geben tonn. Unter bem

„iBeljemot" im 33uc^e §iob (40, 10) ift ioat)r)d)einIicE) bo» 9iitpferb

unb unter bem Seoiaton (40, 20) üieffeict)t ba§ ^ro!obi( oerftonben,

mö^renb mon f)infid)ttid) be§ (£inI)orne§ (39, 9 ff. noc^ ber LXX.

nid^t einig ift, weld^eS Xier ober ob übertioupt ein tüir!(ic^e§ fotc^e§

bomit gemeint fei (Smalb nimmt ba§ Reem für einen initben 33üffel).

Sie glutfage geigt, ha^ fid) bie Erinnerung an bie te^te ber großen

Ueberfc^raemmungen ber Urjeit erl)alten I)atte; ober e§ Ijotte fid) ber

Irrtum eingefc^tid)en, ba^ fie burd) Siegen entftanben unb allgemein

getoefen, unb eine morolifirenbe 2;t)eotogie lie^ fte überbie§ ber

©ünben wegen auftreten. Söic @d}öpfung§= unb gtutfage l^otten bie

SSorfal^ren ber ipebröer ou§ Sbalböo mitgebracht (oben 'S. 13 ff. u. 17 ff.)

®ie geogrofifd^en unb etljuogrofifc^en .'Senntniffe ber alten

Hebräer erftredten ficE) nur ouf bie Sönber unb Götter, meldte mit

i^nen im S8er!el)re ftonben. Sof^ fie in ber ^arobigfoge ben (Sufrat

unb Sigrid mit gloei unbetannten Strömen ^ifon unb ®it)on an

einem Orte, ©ben genannt, cntfte{)en liefjen, jeigt, ha'^ tt)nen bie

Ouelle jener beiben betanntcn 3tröme buntet loor. Ueber bie ®nt=



[tc^ung ber üerfd^tebeiten SSöIfer Tjutten fie hk Stnfid^t, "öal^ bie[e

fämtntlic^ non einzelnen ©tammöätern, bie toieber alle öon bem $are
be§ ^arabifey ftammten, fierjuleiten unb benannt feien, iöefannt

tüaren iljnen nur bie an fie angrensenben S^ölfer ber mittellänbifd)en

(früljcr !aufafifd)en) 9iaffe, irelcfie fie richtig in bie nod) ie|t aner^

fannten S^ölferftämme ber ^afetitcn (^nbogermanen) , ©emiten unb

|)amiten teilten, bod} nid^t Dl)ne bcm erften fabeltjafte unb unent=

giffertiare SßöÜer unterporbnen unb bie letzteren Reiben untereinanber

§u mengen. SDie ^erfd)ieben^eit ber öprad^en leiteten fie üon einer

SSertüirrung ah, lüeld^e ber ^err beim 2;urmbau öon ^abel gefenbet

(1 9)Jof. 11, 1—9). 95on SSerwanbtfc^aft ber Sprachen fc^einen fie

fomit feinen SSegriff gel)abt p Ijaben.

3tm beftcn luar ben Hebräern natürlich "»^aläftina befannt, unb

§war in ber grünblid^ften Söeife, lua» fic^ fauni begreifen la^t oljne

an§une^men, bafj fie ^'arten itjrcö 2anbe§ gefertigt t)aben. ^on ben

tiier SBeltgegenben iourbe ber Oft Dorne, ber SBeft t)inten, ber

(Süb red)t§ unb ber Dlorb Iin!§ genannt.

4. ©cfd)id;tf.

2Bie bei allen SSöIfern in t^rer Ottern Qdt, fo tourbe natiirlidi

auä) bei ben |)ebröern bie (3)ef(^id)te mit ber Sage üermengt. ®ic

Hebräer fd^rieben nur itjre eigene ©efc^id^te unb biejenige i^rer @tamm=
üäter, in beren langen öebenSbaucrn man unnötiger SBeife entlneber

fürjere Satire (manchmal gar SDZonate!) ober ßeitbauern ganzer &c-

fd)Iec^ter ober ^erioben ber ^ulturcnttüidetung gefucf)t l^at. ®a aber

öon allen biefen ^atriardien ba§ 5üter, in meldjem fie ^inber geugten,

angegeben ift, fo fte()t feft, bafs unter it)ncn, luenn and) urfprüngtid^

tuol ganje SSöIfer unb Stämme, fo boc^ in ber üorliegenben 33e=

arbeitung burd)au§ ^nbioibuen üerftanben finb, unb i^r I)of)e§ 5Ilter

entfprang lebiglid) bem ^eftreben, bem fiebräifc^en S5oIfe et^rlüürbigc

unb gottbegnabete ©tammoäter ju geben unb gugleid) nad)5umeifen,

ha'\i bie SJJenfd^en in frütjeren befferen ßeit^n länger gelebt fjätten.

®ie 3af)(en ber ^atire finb meift ^eilige 30^)^^" ober S^erüielfättig-

ungen fold^er. Sßon ber (£(^öpfung bi§ gur glut ift befanutlic^ ein

bop|)eIte» '»^atriardienregifter mit ben nämlidjen Stauten unb loenig

üeränberter 9fieif)enfoIge aufgejät^It (1 SJiof. 4, 17 ff. unb 5, 3 ff.,i

unb bie 3et)nsctljt ber '»potriardien in biefer Q^it toieberfiott fid) üon

ber ?^Iut bi§ auf Slbrafiam, umrauf bie ®reiäof)I nachfolgt. ®ro^e
SDfJü^e tüurbe überl)au|3t auf @efd)Ied)t§regifter üermenbet, njclc^e in

hen älteren 3eiten mol münblid^ öom ®ater auf ben <2ot)n fortge=

:pf[anät lüurben. ®ie ©rjäl^Ier tüaren aud) beftrebt, ben 5üifong üer=

fd)iebener Äulturtätigteiten ju perfonifi5iren, fo beg ipirtenIeben-5
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(Stbel), be§ 3trfer&auc§ (^atn), ber 9leIigion ((Sno§), ber Wie^^ud^t

i^ahal), ber Sl^uftf (^ufeflO^ ^e^-" älietallurcjie (^ubalfain), ber Qagb

(Üiimrob) u.
f.

tu., tüa§ bie Stabbiuen noc^ bebcutenb erlreiterten.

323eil bte Hebräer ein |)irtentioIf tüaren, mu^te ber erfte ^irte, 9Xbc(,

ber gute, ber erfte Stderbauer, üain, ber böfe ber §iret erften 93rüber

fein. <£elbft wo ber eine SSruber ben onbern förmlid^ betrog unb

überliftete, loirb er offen beOor;\ugt, toeil üon i^m bie Hebräer afa=

ftammen, unb ber Stnbere, Unfrfiulbige, ücriuorfen (^afob unb @fau).

So ift bie @efrf)icf)tfci^reibung ber S3ibet ftet^fort l^öd^ft ^arteiifc^ gu

©unften ber g^raeliten unb öerfd^mäf)t e^ fogar nidjt, feinblic^en

Sßölfern, wie ben ^anaaniten (1 SKof. 9, 18. 22), Stmmoniten unb

älbabiten 1 SO^of. 19, 37. 38) einen fd^int^flid^en Urfprung angu*

bid^ten. ^^nt Uebrigen ift bie Sprache ber @efd^id^tfd)reibung f(^Iid)t

unb cinfad) unb felbft unmöglid)e ®inge finb mit einer oft ben)unbernv=

tüürbigen 'Jiaioetät aUä luirfüd^e Xatfad^en bargefteüt. ®ie t)ebräif(^e

@efd^id)tfc^reibung t)at eben eine ftetS öorlualtenbe unb ftar! l^erüor*

tretenbe religiöfe Xenbeng, tüe(d)e, Weil hie gefeierte Sieligion bte

eines auSerlüäljlten iöoIfe§ ift, gugleidj jur natiDnaIs:poIitifd)en Wirb.

(S§ liegt if)r nur an ber 55erl}errlid^ung be» ^ebräifc^en 9^otionQl=

gotte» unb bamit aud) feinet SSoIfeS. darüber »ergibt unb üernad)=

läffigt fie ben pragmatifc^en 3ufammenf)ang gmifdien ben Satfac^en

unb e§ fommt i()r nidit auf 33egrünbung berfelben an, fo ha% i^xt

ölteften Seile reine 2)id)tung fiitb unb erft feit beut 5luS5uge au»

91egt)pten bie tüa^re G)efd)id}te nad| unb nad^ it)r 9ied)t geltenb mad^t,

bi» fie enblid^ in ber fpätern Sonig^äeit überloiegt unb mit ber

babiiIonifdf)en S^erbannung öoüig fiegt.

2)ie dfjronologie ber biblifdien Sucher ift in Ermangelung

einer beftimmten ßeitred^nung unb genauer Uebereinftimmung jlcifd^en

ben einjelnen Sudlern f)öd)ft unfii^er, liegt aucö nod^ je^t fet)r im

Sirgen. (Sine S3ered)nung ber Qa^re nad^ ber ScEiöpfung inar ben

olten |)ebräern fremb unb ift erft bei ben neueren Quben aufgefommen.

älJan rechnete meift nad) tniditigen ©reigniffen unb noc^ ben 9tegirung§=

geiten ber 9tid)ter unb ber S?önige. Xie ^afjre ber i^ebräer toaren

eigentlid) DJtonbjatire mit §lüi3If beim 9icumonb beginnenben SD^onaten,

Ujurben aber öon Qdt ju 3eit burc^ (Sinfd)altung üon ©d^altmonaten

mit ben Sonnenjaljren in föinüang gebrad)t. lieber ba§ 9iä^ere ber

S3ered)nung ift nic^tx^ befannt. ^ie SOionate lüurbeu aU erfter, gtueiter

u. f.
U). bejeidjuet unb erl)ielten erft fpäter unb irol üon aufeen

(S3abt)Ion) l^er Flamen. 3(I§ ^al^reÄgeiten njurben eine toorme ober

trodene unb eine !alte ober naffe unterfd)ieben, non benen jene mit

ter Sat*, biefe mit ber ©rntegeit begann. 3Jiit ber erftern fing ha^i

neue ^a^x an. Sie (Einrichtung ber ^Bodfic üon 7 Xagen ift befonnt.

S)iefelbe tüurbe aU ßirunbfage ber I)ebrüifd)en Zeitrechnung aud^ ouf
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größere Beitalifcfjnitte angetuaitbt. @o f)atten bie fieben erften a}Jonate

be§ ^a^u§ lücgen ber 7 gefte, bie fie etnfdjloffen, eine ganj befonbere

feierliche 33ebeutnng; )o fjicf? btvo le^te tion 7 Qa^ren ein ©abbat-

3aljr, in tiieM)em ber 5Ider bracf) liegen miiHte, iinb enbücb folgte

auf 7 ®abbat=Sa^re ba§ ^obeIiaI)r (."paüjafir;, beffen wir bereit^?

(e. Sl) gebadeten, unb bamit frfjlon ein l}albe§ Sat}rf)unbert. Ser

ZaQ luurbe in 2;agey5eiten (i^3Jorgen, iliittng, ^{benb unb febe lüieber

in jntei .^älften), hie SJadjt in '3iacf)tlüa(f)en eingeteilt.

^ie i^ebräer befifeen eine lange 9teil)e gefd)id^tUd^er SBerfe,

toeldfie ben ipauptteit be§ fog. Eliten 2:eftamcntes au§mad)en. 2ie

finb §lüar nic^t nie^r in ibrer urfprünglidjen ®eftalt, fonbern in

manigfar^er Uebcrarbeitung öorijanben, — bod) entljatten fie (üom erften

33ud)e '$ftoit§ h\^ unb mit bem stüeiten ber Sli.inige eine jiemlid) 5n=

fammen^ängenbc ©r^äfjtnng fagent)after nnb wirflidjer ©reigniffe üon

ber SBeItfd)öpfung M§ §nr 2Begfül)rung nadb 93abt)Ion nnb gluar mit

ber burc| bie fpateren SSenrbeiter bincingelegten nnb bnrd)gefübrten

Xenbenj, ber ganzen I)ebräifd)en ©efdjidite einen tf)eofratifd)en ^iw
rafter jn öertei^en, b. l). fie fo barsuftetlen, aU ob ®ott felbft ftet-:?

bie <2(|idfale feinet au§ertüüf)Iten ^o\k^ gctenft ^ätte unb beffen

nial^rer .^errfdier geluefen tüäre. '^k einzelnen gefc^id)t{id)en S3üdjer

ber ^ebnicr finb:

1. ^ie fünf 33üc^er9JZofe'§, urf)3rünglic| „ba§ ©efeiy' (Tora),

gried^ifd) ^entateud)D§ genannt. ®a§ erfte ^uc^ (Genesis) ersäblt

bie Urfprünge be§ ^o\U§ ^§xad his. f,u beffen Dlieberlaffung in

9legt)pten, baS gttjeite (Exodus) ba§ Seben be^felben in ?legt)pten unb

feine 2tu§n)anberung nad) Kanaan bi§ ^nm 33unbe mit ^a^^e am

(Sinai, bo^^ britte (Leviticus) cntljält bie befonbere SluÄfütjrung ber

religiöfen @cfe|e, ha^' üierte (Numeri) beriditet ben Quq bnrd) bie

SBüfte biö gu ben Stnfängen ber Eroberung üon STanaan, haS^ fünfte

(Deuteronomium) liefert eine ßufammenfaffuug be» @efe^e§ in ge=

läutertem ©eifte nnb ben ^ob be^ Mo\e. Unter aßen Söerfen ber

S3ibel finb bie nndj 9Jfofc benannten fünf S3üd;er nm mciften mit

SBunbern gefüdt nnb bie barin beljanbelte ßeit am lüeiteften üon ber=

fenigen entfernt, in lüeldier it^rc fettige ©cftalt entftanben ift. Xie

Sßerfoffer ber fünf S3üd)er üerraten fic^ a\§ fef)r f^ät lebenbe 1) bnrd)

bie t)äufige gormel ,,US- auf biefen iag", lüeld)e fie auf W 2)auer

mancber 3i'f^fi"'^c aniüenben, luoran§ I)eroorgeI)t, ha'^i fie in einer

3eit lebten, loo biefe 3uftänbe nid)t mel)r neu inaren; 2) bnrd) anc'=

brüdlidie Srmätinung fl^ötcrer S-inrid)tungen, lüie 5. '^8. be§ ^onigtuniv

;

3) bnrd) bie Sc^eidjuung ber Sage oerfd)iebcner Siinber oon ^atüftina

au§, fo hü^ nidjt baran jn ^loeifeln ift, ha]] fie in biefem Sanbe

lebten, mitljin lange nad) ber (Sinluanbernng; 4) inbem fie bie (Sreig=

niffe gur ßeit bcö DJiofe beutlid) al§ längft öergangene bejubeln, unb

v^ Cime; Ulm 3Ui\)u, Kiiltuvac(cbiditc t. Jiibentum?.. 7
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5 iubem fie Cueüeii aiifül)reu, au§ beiieii jie fdiöpften, lüelc^e aber

nic^t mefjr öorfiauben finb. ®er ^entateuc^ ^ot im ©anjen ben

ßftnrafter eine» tf)eo!ratiicf)cn ©pp-S unb fanit bariim aiic^ m<i)t aU
cigcnt(icf)e ©eic^id)tic^rcibiing bctrad)tet luerben, — ba^er and) bic

nielen SSimber, biditertfriien SSeubinigen, UebcrtreiLuuigen, 2Btber)prüd)e,

Sdtadjroniymcn (inbem üielc er[t in späterer 3eit entftaiibene Sinrid^^

titngcn in d)lo\tS' Qdt oerlegt merbcn) n.
f. id. gür bie 5(nficbt, ta)]

DJJofc ielbft ben "^entatenc^ geic^rieben, fprid^t nidjt ha^ ^JZinbefte;

ben litcl „33üd)er ältofe'v" fjat berjelbe erft in (^riftlid^er Qext er^

l}alten nnb nnv, iueil iDtoi'e bie ^auptperfon barin bilbet. ©ei nätierer

^vriifnng ber fünf ^öüdjer iXliofe';? ergibt fid) Ieid)t, hafj fie üon öer=

fd)iebcnen S^crfaffern f)errül)ren, beren Strbeiten je^t bunt bnrdieinanbcr

gemengt finb. ^n ben erftcn Kapiteln bcr ©enefie unb bc§ ©i-obus^

unterfdjctbet man fofcrt ^iuei oerfdjiebene SSerfaffer an bem ablDec^=

felnben @ebraud)e ber ©otteyuamen, be§ altern: (SIof)im unb beö

Jüngern: 3af)lie. 9(nbere S5erfd^iebenl)eiten leiten p nod) ferneren

Spaltungen bcr ißcrfaffer; baö Ginjelne aber bat für un§ lein luei-

teres ^"tereife, fonbern nur für gelehrte Sritif ber iöibelbüd^er. 5(m

meiften fdjeibet fid) im ^entateud^, luie fcf)on früher angebeutet, ta-S

fog. fünfte S3ud^ (^euteronomion) oon ben oier erften. S)a§)elbe

muH, nciä) Spradie, ^nn, 5üiffaffung u. f.
U). ganj nnb gar non einem

befonbern 5?erfaffer Jüngern 3eitoItery gefd)rieben fein (in ber ^dt
ber 'ilsrofeten, f. oben S. 50 f.).

2. S^aö S3uc^ Sofua erjäfilt bie (Eroberung be§ Sanbe» Kanaan,

tniberfpric^t fic^ felbft aber (unb bem ©ud)e ber Stic^ter) un§ä(jlige

5.1kle, inbem e^ auÄgerottete fanaaniiifd^e S?ölter fpäter loieber leben,

eroberte fanaanäifdie ©egenben fpäter wiebcr aU md)t erobert ev-

fcbeinen liifst. 5tud) biefe^ S3udi ift oon in ä^nlid)cr 3Seife unter fidi

abn^eic^enben S^erfaffcrn IjergefteHt luie bie öier erften 93üd)er be*

^4?entateud), unb aui^ ber 5)euteronomifer fd)eint feinen Slnteil baran

git I)aben. ^ai- 33nd) ^ofua bilbet mit bem ^^cntateud^ eine ©ruppe,

ben ^epteud), an beffen (Snbc ber ältefte, fog. annaliftifdje ©r^iitjler

auf 9limmermieberfet)en uerfdjiuinbet. ®ie älteften ^eile biefer ©ruope

finb ioaljrfcbeinlid) unter ^aoib, bie jüngften rurj oor ber 2BegfüT)=

rung nad) iöabtjlon t)erfaf3t luorben.

3. ^Sa§ 33ucb ber 9iid)tcr, bie gortfc|ung be^ oorigen, rcii^t

üom Xobe ^ofua'x^ bi^i gum 2;obe Simfonö unb bringt aB 5tn()ang

nod) ätuei ®efd)id)teu, bie oon Widja unb hit üom Kriege gegen @ibea;

aud) ey rübrt oon oerfd)iebenen SSerfafferu I)er unb entftanb nac^

unb uac^ luäljrenb ber ^^^eriobe ber getrennten 9ieid)e.

4. ®ie 5Joei 83üd)er Samueln Xm ben 3uben ein Sud)) er=

ää^len bie ©efc^ic^te ber |>ebräer oon Samuels ©eburt bi§ gu ^önig

Xaoibö 5nter; bie 9JJt)tt)e unb bie Süßunber oerfc^minben I)ier fd)on
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bemale gan§. ®ie SSevfaffci- bieten äl^nUd^e ^bitjetd^ungeii bar tpte

biejenigen bei S3u(^e» bei* Üiid^ter iinb mögen ju berfelben ßeit ge=

lebt l^aben.

5. Xk jtnei Sucher berSl'öntge (bei ben 3uben ebenfatlig nur

ein Sucf)) rei<i)en bon ®aütb§ 9(Iter bi» gur 2Begfiit)rung nac^ 93a*

bt)Ion, get)ören bem 93erfoIIe bcr iÄraelittfc^en ©efd^id^tfc^reibung an

nnb jinb bon S^erfd^iebenen bearbeitet, aber erft lüütjrenb ober nad)?)

ber SSerbannung in 93abt)Ion üoüenbet.

X\c Äintft bcr Hebräer.

1. Wie l)ebvätfd)C IDtd)lkunft.

®ie ®ict)t!unft ift biejenige !ulturgei(f)tc^t(ic£)e Seiftung, in lueld^er

W i)ebraer in ben älteren Reiten il^re^ ®ai'ein§ am größten unb

frud^tbar[ten erfc^eiuen. 5)ie ©emiteu befil^en übcrtjaupt, fomeit bies?

äu beurteilen ift, große bid)terifc^e Einlagen, ^m ^itttertum ^aben

bie Hebräer, im SJiittelalter bie Strabcr I)iertn ©poc^e gemact)t, unb

erft üor fursem fjat man entbcdt, haf^ fogar bie fon)"t für fo trocfen

nnb profaifd^ getjaltenen 93ianner ber ."sleilfdirift, hk 5Cffl)rer nnb $8a=

bljlonier, itjre lüertooflen unb tiefen Sichtungen aufjuiDcifen (jaben; nur

bon ben j^önifern finb un§ feine Seiftnngen auf biefem Ö^ebiete befaunt.

®ie ®icf}t!unft ber .fiebräer ift naturlüücf)fig nnb fte^t in boCIem Q:in=

Hang mit ber 9Zatnr i(}re«Saubey unb ber itultur feiner ^^elüot^ner; el

fprid)t baraul ba^i luarme, aber gu Reiten erfrifdicnbe Stiima ber ^oc^=

ffädien ^'anaanl unb e§ fpredjen barau» bie tiefen retigiöicn unb

üotertänbifc^en ©mpfinbungen ber beffcren, über bie namentofeu SSer*

irrnngen be» 95oIfe§ erf)abeneu (Stemeute bc^felben.

Unter ben berfd)iebenen Gattungen bcr ®id)ttunft fef)it ben §eb*

raeru in (Srmangeluug einer nationalen W\)tl)e ha§ eigentliche (5po§,

mäf)renb bagegen Sc^riftftüde üorljanbeu finb, iueldje geiüifferntaBen

bie profaifc{)e Siterahir mit ber erääl)(cnbeu Sichtung üermitteln unb

für fene 3eit et^^a 'i)a§> finb, lüay uufere Ülomane unb 9looctten. ^a

man fijnute not^ Jüeiter ge()eu unb beinalje bie gange ©enefi» für

eine 2(rt epifd^er 2)id^tung anfeljen, fo and) einen Xeil be§ (Sj:obo§,

etwa big gum ^Beginne ber ©efe^gebung bey Sinai, enblid) Xeile ber

33üd)er ^ofua unb ber 9iid)ter. Sod) bie» fönnte Ieid)t ä« iu^^it unb
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auf unfic^ere SSege füfjren. iBoüftänbig fef)It ber t)ebräi[rf)en ®i(^t=

timft fernei* i)a^ 5)rama; betui i^a^ %^eatcx ieber dlation eriüärf)ft

naturgemäß aii§ bem rcligiöfen ^ult imb btejer ifor, Jüie tniv ge=

feigen, bei ben Hebräern burd) ben Streit jiüifd^en ben nationalen

unb fremben @lau6en§fornten alljufcl^r §erfa^ren unb unter ootter

^errjd)aft be§ aJtonot^ei^mn« ju fa^I unb trodfen, um eine nationale

^üfjue ju erjeugcn. gür ben 90iangel be§ (i'poö unb S)rama ent=

fc^äbigt fic^ inbcffen bie fjebräifctie S^id)tung burd) eine if)r allein ju»

fommcnbc eigene SDtd}tungÄfprm, hk profetifc^e. S)ie bebeutenbfte

unb am ftiirtftcn üertretene (Gattung i[t aber hk It)rifd^e unb in

biefen S3e5iet)ungen luetteifert mit i[)r hk bibaftifc^e ^oefie.

^ie bicf)tcrtjdje 3prad}c ber febriler unterfdjeibet fic^ üon ber

Vrofaifdien burd) fein ßeitmaß, jonbern burd) anbere ßigentümlid)*

feiten. (5^ folgen geiüöbniid) jlüei ißer§glieber auf einanber, üon

benen jebe« fieben bi^^ ad)t Bilbm §äblt unb weldje fid^ a^nlic^ tüie

^ebung unb Senfung oerlialten. ^ie ©ebanfen beiber ^er^glieber

oerf)attcn jic^:

1) roieberfiallenb, inbem fid^ berfelbe ßJebanfe in beiben mit

anberen SSorten iincberljott, iuoburd) er an @d)tüung unb 2Bir!ung in

f)o{)em d^la^c geminnt, 5. 33.

£»öre, mein (£o()n, beine§ 93ater§ 2öeti"ung,

fto^' beiner 2)lutter i.'ef)re nid)t jurüd.

2) fortfe^enb, inbem ein längerer ©ebanfe an einer paffenben

(Stelle einen 9tuf)epunft erf)ält, 3. ^.

Qn t^re @arne mögen g-reuler faßen,

bis id) sugteid} entfomme.

3) ontittietifc^, loenn beibe S3er§glieber einanber bem (Sinne

nad^ entgegengefe^t finb, loobei e^ jebod) oorfommt, ha^ bie ®egen=

fä^nc in beibe S^ersglieber ocrtcilt jinb ober and), baß bIo§ ein %iii

beiDer ©lieber einen ©egenfa^ enttjält, 5. 33.

Seben beö Seibeö ift ein lüeidieS ^erj,

bod; Muoc^enfrafe bie (Siferfiid)t.

Moi}l flogen fie, — hod) o[)ne SRetter,

auf 3U Sifjff' ^orfj er er[)ört fie nid;t.

Öebe, ^^al^ue, bid) in beiner Äraft.
Singen lüir unb jubeln beiner Sliac^t.

®§ gibt aber and) (^xüppm non brei S5er§gliebern, inbem ent=

lüebcr ber nämlidje ©ebanfe ein britteS 9JiaI lineber^olt ober ber

©egenfa^ (begiebungsioeife bie gortje|ung; auSgebetjut ober ein ©lieb

in äluei tieinere geteilt luirb, 5. 33.
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2)ein 2?oIf ift euer SUut an beinern §eere§tafle;

in l^eitigem <2cf)muö, au€ beö üJforgenä Sufen
l^aft bu ben %'l)an b ein er ^wgcb.

©0 »erfolge, ^ole meine ©eete ber ;^einb,

unb trete f)in 5ur ©rbe mein ^ehin
unb meine ^ol^eit l^eft' er an ben ©taub.

aSom Sfut ber ©rfd^fagenen, uom j^-ett ber gelben
l^at ^onatan^ ^ogen fid) nicf)t surüdgeroanbt

unb fe^rte ©aul§ ©c^roert nid^t ^eim umfonft.

?5erner gibt e§ (^ru^i^en öon öier ©Itebern, uon benen ober je

gtoei bem ©iiine nac^ tiur eine§ au§mad)en, 5. ^5.

^n bem S)rangfa( ruf ic^ S'Jf)''^/

flage laut ju meinem (5}ott;

er an^o feinem ^^alaft f)ört mid) rufen,

meine Ütage bringt in feine Cf)ren.

Stu^erbem gibt e^ noc^ mehrere 5trten bev 55erbtnbung üoii 35er§-

gltebern, tüelc^e burrf) bid)terifd)e greifieiten nod) luefentlirf) üerme^rt

tüerben fönnen.

®te (jebrä{fd)e ®i(f)tung fennt auc^ ©trofen, iüeld^e au§ mef)=

reren S5er»grup^en befte^en, aber luebcr in ber ^dijal)! berfelben,

noä) im $ßait übereinftimmen
,
fonbcni fic^ btol nad) ben I)auptfä(^=

liefen SBenbungen be§ @ebanfen§ ri(^ten. |)ier I)at freiließ bie 2BilI=

!ür treiteit Spielraum.

Sine be[onbere (Srfd)einimg im Ijebräifd^en S?er§bau jinb bie alfa=-

betifc^en ©ebic^te, in lueldien jeber 3>er?^ mit einem 33uc^ftaben naä)

ber 9iei()enfoIge be§ 5nfabete§ anfängt, — ^armlofe Spielereien.

S)ie ^ebräifd)en ®id)tlDerfe irurben in ber älteften ßeit münblid^

fortgepflanät unb hei tüiditigen 51nläffen (fo §. 33. ba» Sieb „ber

58ogen", 2 @am. 1, IS) ber ^ugenb §um 5lu§iuenbtglernen aufge=

geben. @§ gibt ofjne B^i^^ifet erljaltene ©ebic^te au§ fel)r alter Qtit.

2. JDif Igrifdjc ©iditung.

©ine ber ältesten Ijebriiifc^en SDic^tungen ift ber (Segen^fprud^

SfoaB über Sa!ob:

®§ gebe bir ®ott üom 'Siijan be3 Ä'immelö

unb »on ber "J-ettigfeit ber 6rbe
unb (yüüc uon Äorn unb D.lioft.

es muffen bir SSöIfer bienen

unb ©tämme oor bir fid) beugen.

©ei öerr über beine Srüber
unb beugen foKen fid) oor bir bie @öf)ne beiner 3}hitter.

S)ie bir fhidjen, feien üerfhid)t

unb bie bid) fegnen, gefegnet!
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5tu§ bem 8tegeg(Iieb 9.1Jo)e'§ (ober SO^irjnm'iS) über ben ertrunfeuen

%amo iinb fein |)eer (2 SJiof. 15, 1— 19) teilen lüir ben ©d^lu^ mit:

(Sott ift ein 5!bntg alte 3eit,

üon mm an big in Swigfeit.

fvnrao jog in§ DJJeer

mit feinem ^eex,

mit SJoffen iinb ^Reitern,

mit SBagen unb ©treitern

lie^ ber §err fie finfen in'§ ^IJeer.

2^od) ^öraelö Äinber bie [d^ritten

burc^ bee DJfeereS 9Jtitten

troden einfjer!

3lu§ 9Jlofe'§ 3cit ift ferner gu nennen fein Sd^lnanengefang üor

bem üerfammelten S>Dlfe (5 9)lof. 32, 1— 44). Söeit bidjterifdjer,

aber lüilb nnb graufam, ift ^ebora'g nnb Sßarafy Xriumflieb über

ben erfcEilagenen ©iffora (9?id)t. 5). SBir führen barau§ bie ^ota=

ftrofe an:

©epriefen üor alten 20ei6ern fei ^aet,

baö Sßeib ,s>e6ei§, bes Äeniterö,

üor ben SBeibern in ßetten gepriefen.

SBaffev oertangt er, 9JitId) gab fie,

in t)errlid)er ©dja[e bvacbte fie ätaljm.

5f)re ,'panb ftredte fie aü^o nad) bem ^flod,
unb itire 3ied)te nad^ bem Sdjmiebefjammer,
unb fie fd}lug ©uffera, jei-fd)metterte fein §aupt,
5ermatmt' unb burri)boI)rte feine ©d^Iäfe.

Smifd^en it)ren ^üfeen fanf er, fiel, lag,

ärcifd)en i^ren g-üfeen fanf er, fiel;

ba, tüo er fanf, ha fiel er, ermürgt.

3)en ^rei§ biefer älteften 2ieberbid)tungen fd)Iiefet ®aoib§ ^lage

nm @aul unb ^onatan (2 @am. 1, 19—27).

2)ie gröfste 3i^I »^er Ii)rifd)en @ebid)te S^^'i^f^-^ befinbet fid)

aber in ber Sammlung ber S^el^illim, gried). ^falmen. ®iefe

finb fämmtlid) religiöfen 3n:^altl unb gu gotte»bienftIid;en ©ebräud^en

gcfammelt. ^()r Q\iKd ift oljne ^InSnaljme, ben 9iuf)m 3flfjöe'§ ju tier=

f)errlid^en, nnb über hk ®d)öntjeit eine§ großen XdleS' öon iljuen

I)ier Söorte gu gebrandien, f^ie^e SBaffer in'l älJcer tragen. S^ie gegen»

iüärtige (Sammlung gätilt befanntlid^ 150 ^falmen, tueld^e erft in

fpoterer ßeit eingeteilt unb beziffert lüurben unb nadi (Sinalb ur*

fprünglid) au§ brei Sammlungen beftetjen (1— 41, 42—89, 90— 150)

unb brei d)ronoIogifd)en ^^pcrioben angeljören, einzeln aber inicber in

mefirere Sammlungen äerfallen, bereu lirmätinuug un§ §u tneit füf)»

reu lüürbe. iSl t)aben fid) jeboc^ einzelne ^falmen in Sammlungen
öerirrt, 5U benen fie früf)er nid)t getjörten; ja c§ finb üiele boppelt

üorfianben, j^. 33. 14 unb 53, 40, 14 ff.
unb 70. Slnbere ^^falmcn

l^aben frül^ere benn^t. SBieber anbere, bie jet^t getrennt, geirrten

fonft äufammen, lüie 10 gu 9, 43 gu 42. ®ie meiften ber 5tuei erften
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öammlnngeu unb and) ütele ber britten I)a6en Uebevfrfiriften, maud)e

aud) UnterfcEiriiten üon ^erfoneit, tüclcl^e aU bie S?erfaffer gelten

ioüen. dlaä) ©lünlb ftammt bie erfte ©ammlung grofjenteily auö

2)aüib§ 3ett, bie britte au» ber Seit üox, in unb uacl) ber t)Ql)i)(o=

nifdfien 2BeL3füf)ruug, bie ^lueite au^ ber ^lüildjeuperiobe, bie Ueber-

uub Unterfc^riften aber erft an§ ber 3ett nncf) ber 3{ücf!el)r au§ 33a=

bt^ton. (i» ift nun flar, ba^, trenn auc^ bie ältesten '•^fatmen an§

']o früf)er B^it ftammen, fie fpäter im [treng monotf^ciftifcficn ©eifte

ber ^rofeten umgearbeitet fein muffen, \mi icbocf) mit fo menig Sorg^

falt geiddafj, baf3 fclbft in ben fpäteren ^^fnlmcn nocij poh)tl)eiftifc^e

Stellen au» 55erfet)en ftel)en geblieben finb (5. S3. 'ißf. 86, 8 unb 97,

9;. Xem Slönig 2)aöib felbft fd^reiben ^ü^i^ unb fömalb überein=

fttmmenb blo» bie ^falmcn 3, 4, 7, 8, 11, 18 unb 19 ju, tuogegen

fid) aucf) nid)t?^ einmenben lii^t; felbe bieten jiuar manct)' @c!^ünc§

unb ©rtiabeneS bar, »erraten ober auc§ hk Ütadjfudjt (^^f. 3, 8; 7,

15—17; 18, 38—41. 48. 49 unb haä böfe ©elüiffen (^f. 7, 4—ü)

be§ töniglid^en @ünber§.*) ®te übrigen ^falmen, inetdie feinen

Spanien tragen, tnurben ifjm enttoeber jugefdjricben, tüeit fie an§ fei=

ner 2>^\t ftammen ober lueil mon fpäter bie ganje Sammlung für

eine baüibifdje l)ie(t, meiere DJieinnng aud) auf bie erfteu dl^riften

überging. @§ ift inbeffen nod^ beisufügen, ha^ aucb unter ben nid}t

öon ®aüib I)errü()renben 'jpfalmen ein großer ^eil burdi @efüt)Ie be»

§affe§ unb ber üiadje unb burd) ©ci^ilberung fotfdier ßcugen, unge=

redjter 9tic^ter u. f. lu. entftellt ift.

(Sine anbere tt)rtfc^e ©ammhing, aber mel)r elegifd)en dfiaraftcr»,

finb bie ou§ ber ^dt ber B^i'ftörung 3erufalem§ ftammenben ergrei=

fenben 5 JJ'Iagelieber beg ^.l^rofeten ^eremiaS, meldie ,,bie Seiben

be§ SSatertanbe^i unb ber treuen ä^aterlanbSfreunbe" fdjilbern. ^tjre

5(edjtl)eit mirb jebod) beslüeifett.

Xa§ grDf3artigfte h)rifd)e ©obic^t ber alten .'pebräer unb mot

eine§ ber groBartigften ber gefammten Sßeltliteratur ift jugleid) ha§i

etnjige üon nid)t religiofcr STenbenj unter ben ertjaltenen SBerfen jene§

SSoIfeg. ©ein Xitel ift Scbiv liascbirim, b. t). Sieb ber Sieber,

beutfdj geloöljulid; hü§ §o^e Sieb. ?^rül)er bem ©atomo jugcfdn'ie=

ben, tüirb e§ öon ber neuern ß'rittf in bie fpätere ^qü ber geteilten

Steidie, unb jtuar in ba§ Sieidj ^§xad öerlegt. S?ieIIeid)t fein SS)id)t=

mer! ber SBelt ift auf fo nerfc^iebene 3ijeife ouygelegt loorben uüe

biefe nmljre ^^erle ber f)ebräifdjcn ':|3ocfie. ,,(&§> ift", fagt fein nac^

unferer 2(nfid)t treffenbfter S3eurteiler ^Itfd)ul, „utd)t§ religiö^^fi^'O^^

*) ^f. IS, 8— IG ent[)n[t nod) ein beutitdjeö ß'-'^HViifj pon bem (S[;arafter,

ben ba§ 33o(f in älterer ,^Seit feinem Öotte gab, ber {)ier äf^nlid) einem uoUig

f)eibmfd)en Jeuer = unb ©eraittergott erfd)etut. ©iefer ^falm fielet aud)

2 ©am. 22.
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haxin, tote bte ^Ilegoriften unb ^ietiften, ntc^t§ obfcöne^ tüte hie

9tationaIi[ten , ntrf)t§ untlareS, üertüorrene^, ftücflu er fartiges wie bie

^^rogmentiften tüoüten. t£§ ift nic^t polemifd), iiicfit tenbeitäiöS (ettüa

gegen hie ^iellüei&erei), nic^t politifd^ (wegen ^erein^ief^ung ©alomo'S),

nicf)t ^iftorifd); e§ ift fein |)0(^äeid)tgebid^t, fein butoIifdjeS, fein bra-

matifc^eS SSerf, fonbern lebigli^ ein bie Siebe feiernbe§ gro§e§ I^ri^^

fd^eS ©ebic^t, unb ^^wax in gorm eineS 3KonoIog§ (ber ©ulamit), ha^^

reiner ©elbftsmecf i[t. „®er ®icf)ter, ber haä SBefen ber Siebe unb
bey Weiblidjcn |)er5enS genau fennt, geftaltet mit fün[tlerifd)en TliU

teln ein 'iiBeih, bo§ er gur ^Trägerin ber Hon tf)m mit umfaffenber

9}Jen[d)enfenntni^ unb feinfühligem 3tnfd)auung§t»ermögen erforfc^ten

Siebe mad)t. Unb ha'iß ex hie Siebe rtd)tig erfaßt, ha§ fel)en Wir an

bem ^efjrüerS, in Wefdjem Sulamit bie Xöc^ter ^erufalem§ ermaf)nt.

bie Siebe nic^t üor^eitig unb üorfc^nell ju wecfen, benn fie fei eine

gefäf)rtic§e Seibenf^aft. SS)ie Siebe ift nac^ he§ SDic^terÄ richtiger

Stuffaffung eine befeligenbe S?ranfbeit, ein parabififdj^fc^öneg ßJemifd)

öon ©lud unb Unglüd. ©(üdlid) berjenige, ber ntc^t liebt, aber glüd=

Iid)er berjenige, ben bie Siebe§franfl)ett ergriff. Sie bringt bie I)öd)'

ften @efaf)ren, hie größten Seiben, ober aud) ha^ f)ijd)fte ©ntäüden,

baS feligfte ä)ienfd)englüd." ^n feiner ipelbin 8ulamit öerf)err(id)te

ba^er ber ^id)ter ha§ "^heal hex fittenreincn Siebe, ©utamit ift eine

arme, aber ent^üdenb fd]öne Serufalemcrin, babei üon 33ilbung unb

fittenftreng; it)r namenlofer ÖJeliebter ift ein berber, aber treutjer^iger,

f(^öner unb fräftiger funger Sanbmann.

2)er unbefannte ®id)ter war feiner ^eit ttorauS; bie le^tere be=

griff ibn nic^t, fonbern überlief hie§ hex 9^ad)WeIt. ®r befaß eine

Weitreid^enbe Silbung. 3((tfdju{, ber il)n freiließ in bie mafebonifdie

3eit Ijerunterrüdt, glaubt, er Ijabe bie griec^ifc^en ®id}ter unb fpejiell

ben St^eofrit gefannt; fein SBerf foE mit griei^ifdien 2öi3rtern, ^il=

bern unb ?(nfc^auungen üerfet^t fein, ^i-'benfans f)at e» fe^r Wenig

ober au^er ber Sprodje nid)t» Sübifd)e§ an fid). 9iirgenb§ barin

„grinft" ber ©eift ber ^ierardjie. S)er ^önig 8atomo, ben oerbof)rte

Drt|Dbo;rie jum SSerfaffer be§ &ehid)teä gemadjt, wirb barin üielmef)r

„als obfd)redenbeö 33eifpiel ber geigt)eit unb S^erweic^Iid)ung, ber

Unbeftäubigfeit unb ber ^rafferei" tjingeftcüt. ®ie g-orm bc§ ^oijen

Siebes ift ein auBerorbentlic^ funftüoH burc|gefübrter ^^aralleliSmuS,

Weldjem noc^ au^erbem -Stabreime, binnen* unb Ünbreime beigefügt

finb; \a hie Stabreime burdjjieljen nad) ^^tltfdjul ha§> ganse ®ebid)t, 5.^.

iieze hassodeh
nolinoli bakforim
nascbkimoli lakromim,

£'a| unö auf'§ '^•dii gefin,

lafj miö luetlen in einem ^er 3)örfer,

la^ uns frü^ aufbredjen 511 ben äBeinbergen.
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ki asoh kamowes ahawoh
koschoh kiscliaul kinnoh,

Senn mädjticj mie ber Sob ift bie Siebe,

ftarf lüie bie §ölle il}r (Sifer.

SSir füfjrert nur' folgenbe S>erfe an, luelcEie bie ^ttnigfeit ber

Siebe befonberS einfach unb jdjön au^^rücfcu:

®er Siebfte i[t mein
unb id) bin fein,

2)er unter Sitien lüeibet.

Söiö ber 2:^ag fid) uerftüdjtigt,

unb bie ©d)atten fid; neigen,

begib bid) binroeg

!

©leicbe, mein Siebfter, bem |)irfd^e

ober ber jungen §inbe
auf ben 5erflüfteten ^Bergen. —
— 2luf meinem i?ager in ben Jiäd^ten

fud)te icb ben,

ben meine ©eele liebt,

fud;te — unb fnnb i^n nid)t!

3. mic ötbahtifdjc lUtd)tung.

S)o§ er!^abenfte 2Ber! ber ^ebrätfdfien Siteratur, ha^ mit fo mani^en

fcEiJüad^en folnol al§ unerciuicflic^en teilen ber übrigen 33üc^er gu

üerföljnen geeignet ift, fenncn lüir in eräätjlenb^binlogtfcber, ja oft an

ta§' ®ramatif(f)e grenjenber (Sinfleibung unb mit bibaftifd}em ^ntjalt

unb Bluecf unter bem S'iamen bc§ S3ncbe§ .^iob. 2lbfto^enb ift jiüar

immer nocl ber 2(nfang, ber einem allgütigen unb aüiueifcn öJott an^

bid^tet, einen unfd^ulbigcn 9)iann, nict)t au§ eigenem eintrieb, fonbern

auf Stnftiften be§ (Satau§ biefem unb bamit allem Unglücf Jüe^rtoS

5U überlaffen, nur um i^n gu prüfen. ®iefe mangelljaftc unb mim-
fprucf)§üoüe 33egrünbung be§ S3uct)e'J iuirb aber begreiflicfier, lyenn

man ben ge|)rüften §iob al§ eine ^^^erfonififation bc§ f)eimgefud)ten

unb ücrbannten l^ebröifd^en SSoI!e§ auffafst, unb fie luirb jubem auf*

gewogen burrf) be§ 33ucf)e§ erhabene bict)terifd)e ©prad^e foluol, aU
burd) bie grofjartigen filofoftfdien Slufdjauungen, bie fid) barin au§'

f^ired^en. ®ie längeren 9teben finb in (jebräifdien S^erfen, hk örjäf)*

Inng in ^rofa gefd)rieben. SDer SSerfaffer ift unbetannt unb ebenfo

3eit unb Drt ber (gntfte^ung be§ S8ud)e§. Sprache unb Snl)alt

madien e§ am glaublüürbigften, bafs bie Bearbeitung begann, aU hk

SSegfütirung nadj 93abi)Ion fidjcr benorftanb, unb Jüiibrenb ber le^itcrn

öoüenbet lüurbe. ipöd)ft mertluürbig ift ber (Stanbpuntt be!§ ^er-

faffers; berfelbe ift ftreng monotI)ciftifc^ , aber burdjau§ nicbt jübifc^;

oom ©efe^e be§ 9Jlofe unb feiner gefammten Ütitualiftif ift nirgenb§

mit einem SSorte bie 9tebe; bie ^erfaffer muffen einen allgemein
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menfd^Iirfien 9}Zonotf)eismus, alfo eine 3(rt %^dMm§ geahnt ^oben.

®ie 2)enfart |)tob§ ift ooit I;ot)em ^ntereffe; er ift bur(^nu§ nicftt

bei* @c^tt)äcl)littg, mit bem fo leidjt um§ujprtngen ; er f)el)au^)tet fein

'Si^ä)t unb feine Unfd)ulb gegenüber bem unöerbienten Unheil unb ben

ungerechtfertigten Sieben feiner ?^reunbe, bie if}n für fcf)nlbig Ratten,

unb üerjlüeifelt bocl) nidjt an ®ott, ber if}m enbtid) in feiner ^DJafeftät

„anS^ bem SSetter" felbft fid) offenbart, ^ind^ (Sinalb finb bie matten,

unftaven unb ireitfd^meifigen 9teben bey ©li^u {^ap. 32— 37) unb

hk ^efd)reibung be§ S3eljemot unb Seniatan (40 unb 41) fpäter ein*

gefc^altet.

Biuei Sucher rein biboftifdien ^nt)alte§ in poetifd^er ^^orm finb

nad) ©alomo benannt, ber al§ S^faelg bibaftifdier SDic^ter gelten

mu^te, tüie ^aüib al§ fjt)mnifdier. SDas erfte, bie @prüd)e, aud^

9lätfe( unb @prnd)reben entljattenb, ift ju üerfdiiebenen QdtQix nad)

bem %ohe feneS Königs üon uerfd^iebenen S^erfaffern abgefaßt unb

um bie Qdt ber babtjlonifdjen 2i3cgfü()rung gefammelt. '^ü§ anbere,

ÄDljelet (nad^ geiuö^nlidier Ueberfe^ung: ber ^rebiger) fann erft

nac^ 9t(ej:anber bem ©rofeen cntftanbcn fein, ha t§ ®efanntfd}aft mit

ber griedjifdjen gilofofie öoranc^fetU. ®er Stanbpunft ber Sprüdie

ift nüdjterne Sebenc^meic'fjeit dIjuc ?3-ärbnng einer gi^ule, berjenige be»

fot)etet aber, ber mofaifdjen Seljre fet)r wenig entfpredienb, ber ent=

fd)tebenfte ''^effimiömu«, beffen ©rnnbfo^ loutet: %lle§ ift eitel. (£§

tft bie 9tid)tung ber fpätjübifdjen @efte ber Sabbutäer.

4. öif Sd)riftcn i>cr ^Jvofiicn.

95on ben ^erfonen ber ^^rofeten traben tuir (oben©. 77; bereite

gefprodjen; i(}re fdjriftlidjen 3Serte beftanben f)auptfäd)lid) in ^orl)er=

fagungen ju bem ^totäe, ha§ ä^olf Q^^rael oor bem ©d^irffole p
tüarnen, lüeldie» ifpi beoorftanb, wenn e§ auf 5(biüege geriet. 5Daö

Eintreffen i^rer SSorljerfagungen mar 9tebenfad)e unb nid^t bereu

3toed; fie finb aiiä) entuieber iiic^t ober bto» jum ©d^ein eingetroffen,

unb ha^-' (Gegenteil fann nur hd ge5Uiungener unb tünftlidjer ^ue»

legung i^rer 2Borte beljanptet loerben. ^fire fd^riftüd^en Slufgeidi^

uungen Ijatten meift bid^terifd)e g-orm unb fönnen baf)er tu geioiffem

9}ia|e äur poetifdjen Sitcratur ber Hebräer geredinet Werben. 9lur

finb it)re ©al3perioben länger aU bie ber ^iditer, unb mo fie laU
fad^en eräöljlen, gefc§iet)t e§ in ungebuubener ©pracbe. S^ie älteften

'!]ßrofeten fd)rieben nodj uid^tS; e§ begann bie§ erft ettt>a§ über än)ei=

t)unbert '^a^xe nad) Stiftung ber $rofetenfd)uIen.

Wan teilt hk ^^^rofeten, iueldje fd)rift(id)e 353erte tierfaf5ten, in

gttiei ©ruppen, in hk fog. großen, b. Ij. bie bcrüf)mteren, tüelc^e um=
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fangretc^ere, unb iii hk fog. f(einen, b. f). bie lüeniger befannteu,

tt)el(f)e fürgere Schriften f)interlie|3cn. Unter bie grof3en ^rofeten

red^nete man fonft öier: ^efaia, ^eremia, ©ged^iel unb Daniel, öon

benen aber ber Sefete tyegfaflen ntuB, weit 'i)a§' feinen Diamen tragenbe

S8u(f( einer fpätern ^^ertcbe ani]ef)ört iinb öon feiner ^^erfon nid^t§

befannt ift.

Sefata an;? 3ei^"foIe"'r im S. 3al)rf)unbert üor G^r. (oben @. 48),

gehört gu ben beften ©cfiriflftettern ber ^rofctifc^en ©ruppe unb fd)rteb

ebel, fraftüofi, bilber= unb gebanfenreid). ^eremia, in Serufatem

lüD^nenb, in ber legten 3eit '^ov ber SBegfüIirung nacf) 33abli(on unb

nad) biefer (oben ©. 52) in S(egl)pten lebenb, geigt einen biiftern,

Wet)niütigen ®c{ft, ift oljue @d)Uinng, üersioeifelnb an ber 9iettung

feinet S^olfc^, baffer fjäufig matt unb tneitfcöloeifig. (^5 ecktet tourbe

mit ^'önig ^ojafim nadi äliefopotamien geführt unb mirfte bort in

ber 33erbannung aU^ ^rofet unter feinen öonbc4euten; er ift öon tI)eo=

fratifd^em ©eifte bet)errfd)t, matt, meitfc^loeifig unb uuftar unb feine

S^rod)e fdion eine entartete, ^n hm gd^riften be§ ^efaia unb 3ere=

mio befinben fic^ öiele unädfite Stellen, ^k glüölf fleinen ^rofeten

finb (nad) bem 5(tter): ^oel (um 870 üor ®I)r.), ^riefter in '^uha,

in blüfjenber ©pradje befonbcr§ auf ipeufd)rcdenplagen Ijinioeifenb,

SCmo§ (um 79U;, .s^irt auc^ 2e!oa in ^Sraet, ber ältefte ber ben

reinen ^ß'fp'^'^^"^ prebigenben 'i^rofeten (oben @. 45), in fü}öner,

frif(^er Sprache Unfitten getfelnb, i^ofea (um 785) an§ ©fraim, in

fd)lüer oerftiinblidier '^(uÄbrurfiolueife ben ©ö^enbienft ftrafenb, ^JUiic^a

(um 725), lonf^rfdjcinlid) unter S^xMia üon 3uba, religiöfe 35erirrungen

geifelnb, 5)ZaI)um (um 7üO?), nad) bem gaüe ^s^^'aelö in (ebtjafteu

t^arben ben Untergang 9^inioe'§ oertünbenb, ßf^fanjö (um G4U),

Urenfel |)iÄ!ia'§, unter ^ofia gegen ®öl3enbienft eifcrnb unb ebenfaüg

9iinine'§ gaü prebigenb, ^abafuf (um G(i4y), lual)rfd)einltd} unter

^sojafim in begeiftert biditcrifd)er, mcifterbaft h)rifdier ©pradie bie

^eftrafung ber Gt)albäer oer()eif3eub, fein 3. Aap. foU bie groftartigfte

S^rif ber Hebräer entfjalten), Dbabja um 570 , oon bem toir nur

eine (Strafrebe gegen bie (Jbomitcn Ijaben, ^aggai (um 520), erft

furä Oor ber 9tüdfe^r au§ 33abl)Ion auftretenb, in biirftiger Sprad)c

ben SBieberaufbau be§ ^^em^elc^ beljanbetnb, Sadjarja (jiir felben

ßeit) mit )&^\\g, auf ba^felbe öreigniB bie djatbäifd)=perfifdie (Scifter=

Ief)re onlüenbenb, unb SDJaleod^i (um 4b0?) ju Siebemja'!? 3^'^' ^c^*

Ie|te, überftüffig unb matt getüorbcne ^rofct. ^ie 3uii3If5a[)( fütit

^ona ^tm 800); ha§> feinen 9kmen tragenbe a3ud) enthält jcbod)

feine ^rofeäeiungen, fonbern eine miirdientjaft au§gcfd)müdte @efcf)id^te

feiner 9teife nad) SJinioe, bereu Sdjlu^ fet)(t.
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5. Ptr mufjfri)cn unb bilörnöcn ^ünfle.

^ie eigcntlid)en fünfte, lüetm bte ®icf)tfinift 3ur Stteratiir

gerechnet loirb, tüurben bei ben alten Hebräern lüeniger gepflegt. ®ie

Smi!unft btente meift nur bem J^iilt, bie 53ilbl^auerei unb SSnufunft

tüurben in ^Hiliiftina lualjrfclieinüdj nur üon Jönüern geübt; non ber

älJalerei iniffen linr gar nid)tÄ.

2öa§ wir üon ber ]^ebrüiirf)en lonfunft Jüiften, begieiit fid^ auf

©efang unb auf mufifalifd^e Qnftrumente. ^ei geften lüaren fc^on

in ber noniabifdien 3?'^ 3^t(iern unb Raufen ober e^cr Tamburine

(5fbufe) üblidj. Unter ben Königen lüerben ber Xriangel, bie glöte

unb gan^ bcfonber§, namentlid) bei ^anib, bie Saute ober |)arfe er=

luä^nt. ?5'i"a"eii= M"b ÜJiännergefang tuar ftet§ bamit tterbunben unb

festerer namentlidi im ihilt feit ^auib in großem iDiafeftabe einge=

rid^tet. ^nftrumente, bereu man fid) im ^^empel ©alomo'^ bebiente,

toaren ^ijrner ober '"^ofaunen, ^^feifen unb g^öten. Qm Slngabe be«

2;afte» tüurben metallene ^ta))|3ern ober Saftagnetten üerroenbet. Söei

JBeerbigungen bienteu ^ylöten §ur S3egleitung ber 2rauergefänge.

3üic^ ber %an^ fanb beim ©ottciobienft Siniucnbung, toie luir

au^ ^aüib§ 93cifpicl luiffen, beffen ^^an^, nad) ber ^teu^erung feiner

(Sattin 9)iid)al ^u fdjlie^en, fet)r eigentümlich gelnefen fein muß
(2. Sam. 6, 14. 20). 5^" @aIomo'§ 2;em|)el fd)eint ber ^an§ nid^t

tiürgefommcn jn fein. S3ei meltlid)en ^Inliiffen feierten ?^rauen unb

?.1Jäbdien Sieget^änje mit ©efang, mäfjrenb be^^ Slu^äuge-o aus ^legiip*

ten (2. Wo]. 15, 20) unb in ber Beit ber Üiid)ter (21, 21) 5:anäfefte

obne ^Beteiligung üon aJiännern. ^m ^oljcn Siebe luirb ber „%an^

be§ 5)op|3eIreigen5" ermübut.

^ie 33aufunft mar in ^^atäftina gmar nur non Jönifern praf^^

tifd) betrieben; ober cä faun feinem ß^^eifet unterliegen, ba^ bie ber

^{uÄfüljrung ju ©runbe gelegten ©ebanfen unb 53emeggrünbe national^

bebräifd^ Waren, namentlid) \va§ hk religiöfen 53auten betrifft, inbem

fic^ aud^ üor ©infübrung be^ 9L)JonotI)C!!omug ber ^ebräifdje ^utt bod)

fc^r fd)arf von ben ^I^ienften „frcmber ©ötter" unterfd)ieb, bereu

4^eiligtümer natürlid) oudi nad) ber Söeifc ber Wolter, benen fie an=

gehörten, errid)tet maren. 2(ed)t t^ebraifc^ war namentlich ber Xempel
5u ^erufalem. 2)a» ä^orbilb be§fclben War bie @tift§f)ütte ber

Söüftengeit unb bieje mar offenbar ein 5iomabcn5eIt, nur burd) ibre

©rö^e üor anberen Qdkn au^gejeidjuct. 92od) ji)aüib erriditete in

^erufalem für bie sönubes^labe ein ßelt ober eine i^ütte (2. @am. 6, 14).

58on biefem 33au gilt ol)ue B^iififcl bie iöefd)reibung ber ©tift^ptte

in ben S3üdbern 9JJofe''5, ha bie Dertticb!eit ber Söüfte unb hie ha=

molige geringe Kultur ber |)ebräer bie ^unft fd)led)terbing§ au§=

fc^Iie^en, meldte auf benfelben bermenbet mar. 5)iefe StiftSl^ütte
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mar au§ fenfrec^t geflellten öevgolbcten ^IfagienBrettern gcbilbet, tüelclic

auf filbernen ?5"iifeen ftanben uitb biirrfj golbeite 9tinge iinb Stiegcl

an einanber befefttgt tiiaren. SE)arübcr tüoren oier Ste^piclje gc)paiint,

ber nädjfte am i!)etltgtitm aiuJ gestnlrntcm 33t)fio§, mit ß[)erub§bilbern

burdjlüirft, ber jtüeite au;; ßicö^ntjöi'ett, ber britte au'o rotem Seber,

ber üierte au§ gellen, ^ßorl^änge au§ St)ffo§, gletd) beut erftgenannten

Xeppid^ gen^irft, trennten ben Ü^orljof orm ^eiligen nnb bie)e§ üom

5tClert)etItgftcn. Se^tcre beibe raaren öon ber bcfcfiriebeneu SBaub

umgeben unb qS- ma^ ha§ ^eilige 10 (allen breit unb 20 lang, ba»

5lIIert)eiligfte lobreit unb lang. Sßie Ijebräifc^e Güe mar nicf)t länger

aU 1 ';2 :preuB. g-nfe (etraa 0,4 DJ^eter).

®en ^tan jum Tempel, ber bie @tift§t)ütte erfe^en foHte, faßte

^aDtb; ©alomo arbeitete it)n au§. ®a§ ,'po(j (ßebern unb Pannen;

mürbe befanntlic^ auf bem Sibanon geljauen, mo, mie es fcbeint, man

aud^ bie Steine brac^ unb andj bearbeitete. ®iefe 33auftoffe fcbaffte

man üom Sibanon an ha^ 93ieer unb bann auf großen g^öffcn an

bie (jebräifc^e ^üfte. Stüe» beforgten bie ^^önifer. ^er S3au bauerte

fieben ^a^xe. S)er Stempel mürbe 60 ©flen lang, 20 breit unb 3n

über bem SlHer^eiligftcn nur 20) f}OC^, übertraf alfo eine Äirdbe

mittlerer ©rö^e unferer Qeit nidjt ober menig. 'S^aS i^eüige umfaBte

oon ber Sänge 40, haä Slder^eiligfte 20 (Stten. ßine SSortiatte öor

bem öftlid)en |)au^3ttore mar 20 eilen breit, 10 tief unb nacb einer

nic^t ganj fid^ern Eingabe 120 I)od), alfo eine ^rt 2;urm. Um ben

5;em|)et mit 51u§nabme ber öaüe gingen brei (5)änge, meiere auf 'ab-

fägen ruhten, ber unterfte 5, ber mittlere G nnb ber oberfte 7 (SUen

breit, fo ho.'^ alfo mol bie S:embelmauer ber ööl^e nad^ an ®ide

abnal)m. 2Bo§u fie bientcn unb mie fie eiugerii^tet maren, ift nidit

befannt. ^k %enikv maren uon fd^rägliegeubcn i^-ettern gemad)t,

alfo mol ben je^igen ^aloufieläben äljulidi. iöa§ '^ad) mar uon

3ebernl)ol§, ba^ ©ange auf3en üergolbet. ^umenbig maren bie äRauern

mit ßei^eruliolj unb öergolbetem Sdinitiimerf überwogen, unb mit ga^l-

reid^en SJergierungen gefcbmüdt, meldje Sömen, 9tinber, S^erubim

unb S3Inmen oorfteOten unb au§ @r§ gegoffcn maren. ^m |)eiligen

ftanben gefin (Sdjanbrottifdie unb jcl^n Seud)ter au§ ®oIb unb eilber,

unb jeber Sifd) trug 10 golbene mit SBein gefüllte ed^alen außer

ben S3roteu. ä)Jitten im ^eiligen ftanb ber .9taucfialtar au§ ßei^fi^"*

^olj, mit ®olb überwogen. Statt be^ SSorljange« ber ©tift^ljütte

mar jmifdien bem i^eiligen unb ^^[(lerl)eiligften eine 33rettermanb auo

3ebernl)ol3 mit einer g-liigeltüre au« Delbaumbotilen. ^m 3tfler=

I)eiligften fd)ü^ten gmei au§ |)ol3 gefd)nil}te unb oergolbete (JI)erubim

bie S3unbe&Iabe. ^n ber Sßorljalle ftanben hk jmei rätfell)aften unb

öielgcnannten eisernen Säulen mit S31umen!näufen, 23 ©den f)od),

bereu ßmed eben fo bunfel ift mie iljre 9iamen: Sa'fi« U"^ ^oay.
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Sm 3Sort)ofe ciibltcf) ftanben beu 33ranbopferaItar unb ha§ eherne

SJleer (oben @. 67 f.).

^^(u^er bem Seinpet baute ©atomo einen ^ctlaft für jid^, beffen

^er[telhint3 13 Safji'^ bauerte, einen joI(^en für feine öieblingSgattin,

bie Socf)ter be§ ?5arao, unb ein Sanb= ober ©ommerljauS aüä ßebern

Oom Sibanon. Se^tere^^ war 100 (Stien lang, 50 breit unb 30 ^odi

unb ru^te auf oier 9teiVn üon ßebernfäulen an ben Seiten unb brei

9teif)en non je 15 (Säulen im Tunern. @§ f)atte brei Stodwerfe,

eine !!8orf)a(Ie unb eine ^ronljaüe. 5^a§ ,s^an» ber {^oraotoc^ter trar

au§ foftbaren Steinen errichtet unb mit 3cbernI)o(5 befleibet.

'ÜU biefe S3auten am eifrigften betrieben lourben, inaren, luic

bertrf)tet wirb, ad^tjigtoufenb Slrbeiter mit ber ©etüinnung non i^iolj

unb Stein im Sibanon unter ber Seitnng tt)rifrf)er 2öer!meifter unb

ftebengigtaufenb mit ber gortfdjaffung be» 33auftoffe§ befdjäftigt. ^ijnig

^iram aber forberte für feine Unterftü^ung jätjrlii^ gtnanjigtaufenb

SJiafe (Sor) SSeigen unb §ir)anätgtaufenb (äimcr (Jöat?) Del unb Söetn,

roeld^e bie l^t^bräer nad) %t)xo§> p liefern f)atten.

5kbeiten nad) 5(rt ber ägt))3tifd)en geifcngräber, aber tüeit tnentger

grof3artig finb hk ©rabmäler ber ^'önige üon S§rael unb ^uba

bei Sid)em unb ^ernfalem, an§ ^^elfen f)erau!?gef}auen, mit mäd)tigen

©rottenfälen unb Siifdjen für bie Seid)en, unb burc^ bemegüdje j^elö*

türen, in 3^^!^" Ijangenb, öerfdjtiefsbar.

^aö bie ,s5ebräer in ber S!ut|^tur f)erüorgebradjt, er^etlt a\\§

ben crlüä^nten ^.itaftifc^en 5tuÄfd)mürfungcn be§ ^empel§. ^efonber»

beliebt jur S^erjierung luar 33Inmen* unb ^^almblütterfc^muct, bann

bie ©eftalten üon Söluen, 9tinberu unb t^^erubim. SKie Icfetere ge=

ftaltet Uuiren, ift unf(ar. S3teIIeid)t UHircn e^^ geflügelte 5Rinber:= ober

Söraengeftalten, niclleirfit mit 9Jtcnfd)engefid)tern mie in 5[ffijrien.

SBir fennen nur einen S3au= unb 35ilbfünft(er in ^§rael, ha§ \vax

^tram, Sofin eine§ ^t)rier§ unb einer ^übin an§ bem Stamme
9JüftaIi, ber Erbauer bey Stempels unb ber ^aläfte Satomo'» unb

^öerfertiger ber 3^er5ierungen biefer ßDcbäube. ®ie reinen ipebräer

f)aben in ber Sunft feinen 9camen anf^umeifen; i^re j^antofie tüar im

Sieic^e ber ®tc§t!unft abgefd)Ioffen.



2)ie Sttben in g^aläfttna.

2) t c © c f d) i rf) t c.

1. IDte llitdikel)r in's gelobte Canö uni» öic pcvftfdjf ©bcvljcrvfdjaft.

^l\t ber 2ßegfüf)ruug ber legten SSetuofjiier be§ 3leicf)e§ ^itba

üon I)e6rätjrf)enx S3Iute nac^ 53alnjIonieii ober (s;f)albäa (oben <B. 52)

trat irol bie bebeutenbfte SSenbuitg in ber gefammten (Sefii)id)te be§

Iiebräifcfien ober jübifcfien SSolfeö ein. |)ier enbete befjen 5tltertuni

unb begann fein 3}atteIoIter. Sine S^ataftrofe iiDie bie ßerftörnng

gerufa(em§ burd) ^iebufabnegar unb bie SBegfüIjrnng feiner Seöi3i=

ferung in ein frembeS Sanb, ineldier fcfjon bie teiliueife S^erfetumg

ber @tanime«genoffen im 9^eid)e 5?»racl nac^ ^Iffyrien (be^ie^ung^^

tüeife äliebicn) unb il)re teilujeife S^ermifdjung mit gremben in ber

Apeimat ^oben @. 46 f.) üorangegangen ipar, (jätte jebem anbern Steife

ein ®nbe gemacht. <Sinb ja bie lüeit §aly(reid)eren 3lfft)rcr unb ^aln}=

lonier, bie mäd)tigen S3efieger ber Hebräer, fpurloS üerfc^lüunben,

{)aben ja bie nod) mächtigeren 5(egl]^ter i^r $ßol!§tmn nöüig üerloren,

ba§ in ben armfeligeu j^cUot}^ unb bcn üertommenen il^opten faum

noc^ bem S3Iute, entfc^ieben aber nidjt met)r bem Söefen unb ß^aratter

unb feinc^falliJ bem iöeiüujjtfein nac^ mel)r Dorljanben ift! (S§ fpric^t

bie gortbancr eine§ gerriffenen, luenig galjlrcidjen unb bem S^atertanbe

gemaltfam entfrembeten SSolfey tanter al§ jcbe^ 3c«g"iB füi-* ^^^ bci=

fpiellüfe 3ä[)ig!eit unb S3et;arrlic^feit be§ f)ebräifd)en Stamme». Unb

\)a§' ift noc^ nid)t Me^! (£§ Ijanbelte fic^_ I)ier nic^t nur um ein

Sortbauern bei a?oI!e§, fonbern baSfelbe ift aul ber fdjiueren ^srü=

fung oon Söobel gereinigt unb geläutert Ijerüorgegaugen; e§ ^at nad)
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lletierlptnbmtg ber[elbeii eine SSiebergetmrt erlebt, bie i^m einen neuen

(i^nvafter üerlie^, e§ i[t burc^ btefelbe erj"! geluorben, \va§ orttiobo^-e

®efrf)ic^tmaciieret if)m feit ben älteften Reiten anbidjtete, nämüc^
ein monotI)eiftifcf)e§, eigenartige^, mit feiner Kultur nbgefoubcrte§

Jßolf. Sie iiltefte ^eriobe ber |)c&räer, Dom 5lu!S,^ug auy 3(e9t)pten

6i§ gnr 2BegfüI)rnng md) 33a(it)(Dn, \vax eine foldje jraar nationaler

©eltiftänbigteit, aber religiöfer Unbeftänbtgfeit unb 3crfal)ren^eit unb

fittlidjer i^altlofigfeit nnb Sftofjfteit. ^n ifjrer glüeiten ober mittlem

^eriobe, non ber babljtonifrfien Sserbannung ober el)er öon ber 9tü(f=

feljr nad) ^aläftina bi§ jur ^loeiten 3ei'ftürung öon ^entfalem unb

äur legten be§ 2;empe(§, luomit iljre üottftünbige ^ei-'ftreuung beginnt,

entbefjrten bie Hebräer ,^mar anbauernber ^oütifc^er, genoffen aber

bafür üollenbeter religiöfer (Selbftaubigfeit unb jugleid) religiöfer

@inl)eit im 2Befent(idien. '^k\e ^U'eitc ^^eriobe ift il)r innerer fittlid)er

^öljepuuft; tüüä \i)v folgte, ber brilte, noc^ je|t fortbauernbe ßeitvaum

üölliger ^erftreunng, ift gugleic^ berjenige be§ 3ei1ötl§ it)re§ S8olt§=

tum^; benn tt)enn auc^ ha§ ^öeiou^tfetn il)rer nationalen (Sigenort

fortbauerte unb nod) jel^t fortbauert, fo ift bod) bie üolle Sered)tigung

begfelben burd^ hie ^Verbreitung über bie ganje (Srbe, bie üielfac^e

SSermifdjung mit onberen 33ölfern, hk SInnaljme üon beren ©pradien

unb hk 2(nlel)nung an beren Sitten im ©an^en unb @rof3en öer-

loren gegangen.

'^a§ ^ebräifc^e SSolf Ijat ein eigentümlidie» ©d)idfal gel)abt;

jebe feiner föntloidelnngen unb Sßanbelnngen begonn im SluSlanbe.

Qn 2leglj|3ten begann ba§ .^ebräertum, in S3abt)Ionien begann ha^

^ubentum nnb lourbe in ber ®ia»pora uac^ ber letzten 2;empel5er'

flörnng foSmopolitifdj. Sie luidjtigfte 2öenbung ift aber unftreitig bie

in iöabljlon. ^^kx tmtrbe au§ bem ijebriiertum bo» ^ubentum.
S)er Unterfcl)ieb 3ir)ifd)en beiben ift nid)t nur quantitattö, Weil ba§

Sßol! nur nod) an§ bem ©tamme ^nba beftanb, ber iljm feinen neuen

9Jamen gab, fonbern nocl^ mcljr unb bebeutfamcr gualitatit», lüeil eS

jefct erft feine üoHe ©igcnartigfeit annaljm. Sie ^^eriobe, tueld)e bie

bon ben übrigen, Oerfdjtuunbenen ober jerftreuten Hebräern abgefon=

berten Qnben in iljrem ^eimatlanbe ncrlebten, mar ^toax bie Üirjefte

in ber ©efdjidite biefey SSoltey, ha fie nid)t üiel über ein Ijalbeä '^al)x='

taufenb bauerte; aber fie inar bafür bie fpredjenbfte nnb lüürbigfte.

Dljue SBürbe luar bie erfte ^criobe, oljue 3>ater(aub bie britte; in

ber jiüeiten Ijotten bie ^uben beibe§, unb luenn auc^ bie politifdje

(Selbftänbigleit lüäl)renb be§ gröfsten %dl§ iener Qeii fel^lte, fo tt)ur:=

ben bod) bie eljvcnloerteften Slnftrcngnngen gur ©rringung berfelben

gemacht nnb and) für einige Qeit jum Qkk gebradjt.

Sie nac^ 33abljlonicn gcfül)rten Slngeljörigcn he§ 9leid^e§ ^uba
tuurben üon Dlebufabne^ar im ©auäcn feljr mübe beljonbelt. (Sr lie^
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il)iien iljre per|önlic|e ?^rel[]ett unb ben SSerbanb ifirer gamilten, tüie

aud} bie unter if^nen beflclicnben ©tänbe, fo eiiierfeitg hk 5?erlüanbten

be§ |)an|c§ ^^aüibä unb onberfcitS bie ©tatefflaüen nnb hk XmpcU
iffaöen, tfire frühere rrganifation beljdtcn burften. <Bk ertjielten

ferner $8oben unb !onnten benfelben mit i^ilfe ii)xe§ SStef}§ unb iliren

5!(atien felbftänbig bebauen ^ie SSerttjanbtfdiaft ifirer ©prad^e mit

ber djalbäifcfien mad^te i^ren ?(ufent()a(t in jenem Sanbe uod) befou*

ber§ erträglich. ®er ©oljn unb 9iad)folger be§ (Eroberers, Stüil=

äJieroöac^, obfc^on ein SBeid^Iing unb SBüftling, ging uod^ Weiter, be=

freite ben öerbannten l?önig üon '^n'Qa, ^ed^onja, a\\§ feinem terfer

unb gewährte i^m föniglic^en Unterhalt. ®ie ^uben felbft luaren

inbeffen burc^ ha§ über fie ^ereingebrodicne Un(}eit uod) nic^t beletjrt

ober gebeffert; fie festen ben ®D|enbienft, ben fie in '^nha getrieben,

audj in ßiialbäa fort; fie Porten jlüar ben ^rofeten ©jedjiel an,

aber fie befolgten feine Se^re nid^t, obfdf)on er bem belehrten SSoIfe

eine gtängeube B^^unft in 5tu!§fid)t ftedte. Tldjx inirften nac^ unb

nad) bie ^eiligen Schriften, toelc^e bie ^nben mit ftd) in bie 8.^er=

bannung genommen Ijatten. ®urdf) biefelben famen fie aömälig ,^u

befferer (Srfeuntnifs ; loeiter trugen ,^u biefem (Srgebni^ bei bie freier ber

5?a{)re§tage ber ßerftörung ^erufalem^ unb anberer unf)eiItiollen 3Sor^

gänge, ba§ Singen ber ^falmen, ber ^Beitritt oon Reiben anberer

(Stämme jum „58ot!e ö)otte§", meldje um fo eifrigere S3e!e|rer mürben.

®ie§ belrirlte ber ®egenfa| gmifd^en ber reinem Sef)re ber I)ebräifd)eu

^rofeten unb bem rof)eu ®ö|)enbienfte; le^terer ftiefe fomot ^uben

a(§ j^rembe ah, ineldie fid) pr reinem Sel)re fjingejogen füljtten.

Unbelel)rbare jebod^, be|onber§ 9ieid)e unb an 33equemliditeit ®eluöt)nte,

naf)men 3U i()ren älteren ©ö^enbienften öoücnbS nodj ben affi)ri|djen

unb babi)Ionifd^en an, lebten fidf) gaus in il^r neue§ SBofjnlanb ein

unb öcrga^en bie Erinnerung an i^r malire§ SSaterfanb, ja fie oer-

fielen auc^ in ha§ ftttenlofe treiben, {)infid)tlic^ beffen „Sabel" fpridi=

mörtlic^ geioorbcn ift, nnb bie 9J^i^I)anbelten unb S^erfto^enen unter

it)nen mürben gu 9täubern nnb SJiörbern. ©egen biefe S^ertrrungen

erhoben fid^ bie 9{nf)änger ber reinem Se^re mit ^eiligem ©ifer unb

fud^tcn burdj neue ^sfalmcn in it)rem Sinne ^u mir!en. (Sin feuriger

)Qa^ gegen 23abel unb SUle§ \va§ bamit jnfammenljing, erfüllte fie,

nomentlid) al§ unter 9iabonab iljre 83olf§genoffcu üerfolgt unb miB=

f)anbelt mürben, unb fie ertnarteten ba^er feljnfüi^tig unb begrüf3ten

jubelnb ben gatt be§ neubabl)Ionifd)en fReid^e§ unter ©elfajar burd)

ben ^erfer Sl't)ro§ (53S oor S^r.)- ®ie ^^erfer Waren 9(nbänger

einer reinem Seljre gleid) ben befferen 3"ben unb e^; bcburfte trauriger

SBeife be§ ^eifpiel§ ber fremben ^Befreier unb ber offenbaren Sat*

fadöe, ha\i 33abel§ ©ö^en beffen gaü nidjt aufl)alten tonnten, um ben

9teft ber ^nben bem ö)ö|enbienfte ju entfremben. Sijroä toar e§
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benn auc^, ber fofort wai) ber (Srobermuj ^abi)ton§ ben ^uben, iDcId^e

49 Satire ober fieben @abliatjal;re bafelbft gelebt I^atten, tk 4ienn=

te^r in i^x $8aterlanb bciüiüigte, freiließ unter fortbauernber |)erfifd)er

^errfcljaft, aber er ftctlte i^nen bie geraubten S^empclgeräte ,^urürf.

Sin bie ©pl^e Serjenigen, meiere üon btefer liilaubni^ ©ebraud)

nmdjten, ftellte ftd) be^ ß'önig§ S<^cf)onia ©ntel ©erubabel, weld^en

^i)ro§ gum @tattt)alter beö lüteber gu bcjtetienbeu ©ebiete» ernannte.

S)te ^üi§ätef;enben jäljiteu 42,360 Seelen unb e§ fd^ü^te fte eine

:perftf(^e ©Sforte oon taufenb Steuern auf ber oier bis fünf 93^onate

bauernben 9letfe. @te trafen il)re i^cimat jum 2:eil neröbet unb juni

Xeil üon fremben SJölfcrn beJuofint.

®a§ i^nen angeluiefene Sanb umfo^te ungefäljr ha§ frühere 'Stt'xd)

^uba, fpäter ^ubäa ge|ei^cn unb aüe fremben ^efi^er beSfelben

mufsten it]ncn auf ^cfef)t bcc^ Sdjal) lueic^en. Xie ^e^'^ffl^fui ^e=

wot)nen luoüten, mußten in ßelten leben, bii§ hk ^auptftabt wieber

aufgebaut toar, \va§ eine lange Qt'ü in Stnfprud) nafim unb bie Ö)e=

bulb ^.^ieler erfd)ütterte. 5Iud) au§ anberen Säubern, auä 9Xegi)pten,

göuifien, ®ricd)enlanb u.
f.

rv. ftri^mten Quben Ijerbei, um mit il)ren

Sanbsleutcu jufamnienjuuioljnen.

^OiJ ©rfte, mag man in .^ci'ufölem tat, Jüar, unter ßeituug bev

@tattt)alterx^ Serubabel unb bei |)oI)en^riefter^^ ^ofua einen fteinernen

2IItar auf ber Stelle be§ Stltarl im falomonifdjen Tempel gu cr=

rid^ten. 2)erfelbe crl)ielt aber eine bebeutenbere ©rö^e aU jener, —
nic^t loegen eine« ßu^^ßf^llf'^' Q" ^JJ^cnge ber ©laubigen, luoium gerabe

t)a§ ©egcnteil ber gati war, fonbern lüat)r|djcinlid^, uieil ber alte

Slltar eine anbere ©eftalt (f. oben @. 67 f.) geljabt ^atte. S33ie ju

(2aIomiiy 3>^it fii}>-iffte utan jnm Xeni^elbau ß^i^cJ^tt ^om öibanon

berbei; boä) luar ber „juieite" lempel fleiuer unb unanfetinlic^er all

ber erfte. ^n biefer ßeit ber Sßorbercitnng bei Xempelbauel nun

melbeten fid^ bie SetPot)ner ber SanDfdiaft ©amario, b. t). bei?

cbemaligen kernlaubel oom 9teid)e ^Irael, jur %dlml)\nt an bem

S>orl)aben ber S»ben. (Sl luaren 9}Jifd)Iinge Düu ^Iraeliten unb

33ab9louiern, le^tere iioräüglid) aul ber @tabt ^uta, baber fic üou

ben Qubeu meiftenl dtjutim genannt iinirben; aud) ifire 9teligicin war

ein eigentümliche! ©cmengfel non ipeiben^^ unb ^ubentum. ^i)X ©efud)

tüurbe abgefdilagen, unb bamit beginnt hk früljer fäl)d)iic^ in ältere

Reiten surürf nerlegtc StbfdilieBung ber ^^uben non anberen $8öltcrn.

©eitbem würben giuar bie Samariten tik erflärten Jeinbe ber ^nbcn;

aber biefe 91bfd)lie^uug ber SclUeren war notwenbig, wenn fie il)r

S^olfstum unb beffen ©igenart uuüerfälfdjt unb unüermengt bewaljren

woüten. S)iejer Qwed würbe erreicht, aber feine i^erfolgung brad)te

and) ben Iju'^c" allerlei Slnfeinbung unb Sd^äbigung ein.

9lac^bem bei ^t)rol 9iacbfolger Slambijfel, um 51egt)pten
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erobern gu tonnen, bie greunbfc^aft ber ^^bumäer (öbomiten, oben

8. 23} gefnd^t unb ba^er beren geinbfeltgteiten gegen hk ^suben äu=

gelaffen, blüfjte Sedieren tuieber eine beffere Qeit unter Xareto§
nnb ber liegen gelaffene 2;cinpclbau nafjm uneber feinen g-ortgang,

bod) nidjt ütjne bo^ bie ^4>rofeten ^aggai unb Sacfiaria mit i^ren

wunberlid)en S^ifionen ba§u antreiben muf3ten ^m S«bre 516 oor

(il)x. wurDe ber ooLlenbete Slempel eingeioeiljt. ©inige |3eit banac^

brod; ein 3^uiei>alt giüifc^en ber lüeltlidjen ©eiralt ber ^uben unter

öerubabel nnb ber geiftliclen unter Zso\\^a au§, iüeld)e, oljue ha]i man
bie ©rünbe bation fennt, mit bem ©lege ber letztem cnbete. <Seru=

babel mu^te lüetd^en, man loeife nid)t wo^in, unb ber öobepriefter

regirte. ^e^t luar ^nhiia luirflid) \va§ man Xl)eofratie nennt, eine

^riefterljerrfc^aft mit bem Scheine alc^ ob (^otte'5 SSort ber oberste

Seitftern loäre. 3(Cterbing§ ftanb hivi' Sanb nad) loie uor unter per»

fifd^er Dberl;err)d)aft unb hie perfifdicn Satrapen ober ^^^afc^aS

(Pechah) in ©i)rien rid)teten ju geiuifjen ^^'ten in J^ernfalem. ®ie

Ijierard^ifdien 33eftrebungen ber ^uben enoedten aber ha§' älüBtrauen

ber Dberbel^örbcn, loeldiev bie 8amariten §u )d)üren nidit oer)äumten.

S)ie ^afdia^ brüdtcn nun, namentlid) unter it er i"ei^, bie ^uben arg,

unb bie ?^oIge war, ha^ bie üorneljmeren Seute ber Sedieren, um
eine milbere ^ebanbhmg ju erzielen, bie (jerrfdienbe 21bgcfd|loffenf)eit

brad)en unh fid) ben 9lad)barüölfern näberten, ja iogar bie üerpönten

9)it}ct)eben mit il)nen eingingen, äöirflic^ trat nun eine belfere Öe=

f)anblung ber ^uben ein. ^ie Sedieren toarcn na^e baran, ficb mit

ben ©amariten ju einem SSoIfe ju oerfcbmeläcn, unb außerbem liefen

fid^ unter il)nen ^bumäer in iDlenge nieber, iueld)e aut^ ibrem bi»»

Ijerigen Gebiete burd) hk arabifd)en 9tabatäer oertrieben würben;

basfelbe taten aud) ,vil)lreidie 3(mmoniten unb äJioabiten.

^niifc^en ben Slnfieblcrn in ^ubäa unb ibreu in 53abi)lonien

äurüdgebücbenen Stammecnjenoffen waltete inbeffen ftet§ reger SSer=^

fe^r, unb bic^ um fo meljr, al^ nun alle ^^uben bem gereinigten

(^otteyglauben ber ^^-'^ofeten anbingen. ©y machten fic^ ^iadi^ügler

auf ben ;Ö5eg nad) '^aUiftina unb üon t)ier auy würben Üteifeu jum

5öefud)e ber ißerwaubten unternommen. äJiancbe ^uben gogen inbeffen

au§ 33abl)lon nad) ber neuen perfifc^en |)auptftabt 8ufa, wo 3lrta=

i'erje« fie begünftigte. S)iefe Quben im Stuglanbe hielten es; mit

ben t^efe^esoorfcbriften ftrenger al§ ibre 33rüber in ^aläftina unb

lauteten fid) oor jeber ;^ermifd)ung mit ^vremben. S^arin beftärtte fie

befonberf> ber i^ot)epriefter=21btömmIing (Sfra; er leierte fie ba§ „@e=

fe^" beffer fennen, haä erft je^t anfing, allgemeinere 3iad)ad)tung p
finben, unb unternal)m ejg, mit einem neuen SBanberjugc oon über

160(1 äliännern mit il}ren gamilien nad) isnhäa auszusieben. ®er

Odiat) Strtajeri-es fd)enfte il)nen fogar I)eilige (SJeräte für ben 5;em^)el;

s*
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e§ fdietnt üf'erl^aiipt bamal§ eine Iierett§ früfier öorftereitete 5(nnä]^crung

5it)tfcf)en bei! ©läiibifleii SERofe'S unb 3övatf)uftra'§ itjren ^ö^epunft

errcidit 311 f)aben. (2cf)on üt)xo§> l^atte firf) ber gegenfeitigcn ®(ait^

(lenc'ttertnanbtfc^aft iuegen ben ^iiben günftig gejetgt unb ^nrett)§ fie

noc^ rvci}v au^gejetdinet. SBelrfie ?Xcf)tung unb lüelc^en Ginflu^ fich

tie ^uben bontnI'S, jogor unter bem tlinen nid)t be^onbers günfttgen

3ferje§ (5(^afdin:icro)cl), ^jrf)atarfcf)a) am perfifdien |)Dfe emarben,

^etgt in rrmanfiafter 3(u§fc^müdung ha§ 33udi Sfttjer. d^e ber 2Ban=

ber5ng ^erfien t)erltef3, benni{)te fid^ ©fra angelegentlich, bie in beni:^

felben nidjt vertretenen Scüitcn fierbei^ufdiaffen unb mad)te fidi erft

auf ben SBeg, aU foldje, foiuie 'ilempelbiener (9tetl)inim) aufgcfunben

Waren unb fidi anfc^Ioffen. 5^ie Stnfunft in ^erufalem fanb 45s

oor ©f)r. ftatt. 3I(§ @fra ^ier erfuhr, lüie lüenig bie ^eimgefef)rten

^ubcn nad) bem ©efe^e lebten, ^errtfe er feine Kleiber unb raufte

fid^ ba^? .^ar an?-, faftete unb betete, unb bie§ mad)te einen folc^en

(Sinbvud auf bie 5(ntncfeuben, ha^ 5(t(eÄ in Xränen auÄbrad) unb

fid) gelobte, beut ®efe|e ftreng nadiäutommen. SDer erfte «Sci^ritt

hierin roav ein I)öd)ft harter; e§ mußten bie grauen auy frembeui

Stamme unb ifjre ^inber öerfto^en njerben! Dbmol ha'c ©efe^ üon

ben Jvrauen ber ^^raeliten nur ben ©otte^glauben, nid)t aber t)ebräi=

id)e§ S^lut uerlaugte, tüeldie ftrenge Stuffaffuug öor Sabt)Ion niemaly

gegolten l^atte, raurbe bod) 'äüeS- in ©fra§ übertrieben jelotifc^em

Reifte burd)gefübrt unb bamit hk tünftige Slbfdjlie^ung ber ^uben
oon anbercn Sl^ijltern auf hk Xauer befeftigt.

S)ie natürticbc 23}irfung biefer SSanbelung luar hie bitterfte %tu\h^

fdioft ber bcnadjbarten S^ölfcr, befonberS aber jener, beuen hk oerfto§e=

neu gi^auen unb^inbcr augef^örten, gegen bie^uben. ©s fef)Ite inbeffen

aud) unter ben Sefeteren nid}t an Dppofition gegen bie ftrenge jE)urdi=

füfirungber (St)egefe|;e, unb ein 3cugnif3 freierer Öefiunung ift ha§ toafjr^

fd^cinlid) bamal^5 eutftanbene ^uc§ 9t ut, eine ^enbcnj'DZotielle, föeld^e

geigt, bafs felbft ^önig Si)aöib üon einer fremblänbifd)en grau ftammte.

@§ gab 3?cibungen unb ^arteifömpfe im i§raelitifd)en Sager, ttiö^renb

ber t»on ben ^c^P^en mit feinem ©efudie um ^eilnal^me am %cmpd
gurürfgciüiefene, obfcbon bem t)ebräifd)en ÖMauben ^ulbigenbc |)äupt=

ling ber 3amaritcn, ©anballat, au§ 9tad^e gerabegu einen feinb^

lid^en Eingriff gegen ^erufalem unternaf^m unb bie äRaueru unb 2ore

ber Stabt jerftorte. ®ie 3ui>en fuc^ten §ilfe in ^^erfien, wo ibr

Stammgeuoffe 9Ul)emja ai§ ä)iunbfdienf ou be§ 3(rtaj:eri'C!o §ofe

(Sinfhif? ausübte. 3tcl)emia übertraf Sfra lüo möglich nod) an @e-

fe^eSeifer unb entfdilo§ fic^ rafc^, \\a6) ^erufalem ju gel)en unb ben

bebröngten ßanbSleuteu feinen ^ßeiftanb gu leifjeu, inbem er für

ftrengfte SSeobadituug be§ ®efe^e§ tnirfte, beffen 9}tiBad)tnng nad)

feiner ^tnfidit aüein bie fdjiimme Sage ber ^uben §erbeigefüf)rt tiatte.
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S)er @(^a^ geftattete tfim bie 9tetje, öerfaf) if)n mit ©mpfefilungen

unb SSaiiftoff unb ernannte itjn jum ^afdja öon ^n'Da. Sr 50g mit

friegerifdjent ©eleite nad^ ^erufalem unb richtete [ic^ mit fürftlid^em

©erränge ein. ©eine er[te ©orge tvax bie S(u§beffernng ber DJiauern

unb 2ore, Bei tüeldjcm SBerfe hk §Irbeiter beiuaffnet rourben. 21I§

fo bie ©omariten auf einen Singriff üer^iditen mußten, griffen fie §u

$l^erleumbung unb 58errat. ©ie ftreuten an§, 9ZeI)emio ftrebe banad^

fic^ 5um Skonto ber :3uben 5U erljeben unb üon ^erfien abzufallen,

^od) biefe 9tünfe frud)teten nid)t§, unb 9ict)emia tonnte ungeftört

barauf bebod)t fein, bie 53efeftiiiungen ^f^^ilemi? ju üoHenben, bie

teilmeife oerobete |)auptftabt luieber ju beüölferu unb übertjaupt ben

nationalen unb reltgiöfen Sinn lüieber ju beleben. '2)a er febod) im

„®efe|e" nic^t befpuberö betuanbert mar, überlief er biefen Qwc'xq

bem tüieber au§ ber ^unfeltjeit ^eröortretcnben föfra, ber bem ^ßolfe

bie 2;Dra öffentlich üorlaö, it)a§ eine tiefe 3ftüt)rung unb ^ei^^nirfd^uug

gur t^otge Ijatte, — fo ha^ bi§ batjin iiaS „6iefe|" nod) nid)t at§

eine ben ;^uben otigemeiue ©ac^e gelten tonnte. ^eW erft unirben

bie f^eft^ unb ^^afttage, wie fie ba§ „©efety üorfdjreibt, aUgemein

gefeiert unb ba§ erfte Saubt)üttenfeft nad) gereinigtem ©tauben (oben

@. 75) trurbe abgetjalten. ^n einer großen SSoItöoerfammtung luurbe

ein feierliches 33ünbni§ gefc^Ioffen, ficf) ber 9Jiifd)I)eiraten ju entlialten

(bte§ toar ftetS (Sfra'S unb 9?ef)emia'§ erfte ©orge unb gcugt oon

tbrer nationalen unb religiöfen @ngt)erätgteit), ben ©abbat ftreng 5U

feiern, ba§ ©abbatfatjr §u beobachten u. f. io. ^nd) in fittlic^er 33e«

giefiung tuirfte Slebemja oiel. 2Bir finben gu feiner 3eit bie erften

9^od)ric^ten bom fübifclien Söuc^er. SJiertmürbiger SBeife entftanb

biefer nid)t ettoa erft in ber ßeit ^^^ ßerftreuung be§ i^otfcio, fon=

bem gerabe gu ber Qe'ü, wo baSfetbe begann, ftc^ oon anberen

Söölfern ftreng abgufonbern, feine öoUe (Sigentümlidifeit gu entloideln

unb gan^ auf ftd^ felbft §n beru'^en. 3ur H^it öon Dcel^emja'ä ^n=

tunft in ^erufalem nämtid) bebrüdten bie 9teic^en bie Firmen auf bie

empörenbfte SBeife. ©ie lietjen iljuen ©elt auf Unterpfanb unb natjmcn

al§ le^tereS nidjt nur {gelber, SBein unb Delberge unb ipäufer, fon-

bern fogar ^inber, unb toenn tk ©d)ulb nidjt jur rechten ^cit 6e*

§al)It tt)urbe, fo beljielten fie ben ®runb unb 23oben al» (Eigentum

unb hk Ä^inber aU ©flauen. Sfle^emja aber, bei bem bie iBebrüdten

t)ierüber flagten, berief eine ^ßolBoerfammlnng unb ftellte ben Üteic^en

i^r Unrect)t fo eiubringlit^ oor, ha'^ fie oerfpradjen, hai^ SBerpfänbete

gurüdperftatten unb i^m wiüig ben borüber oerlongten ®ib leifteten.

31I§ bie ä)Jauern ber ©tabt öollenbet luaren, tourben fie feierlid^

unter Umzügen mit ^Hhifif unb ©efang eingcmeibt (442 nor ®t)r.).

9^ad)bem SMjemja noct) für oicle;? Slnbere geforgt, muffte er, al§ bie sttjölf

Satire um luaren, bie it^m 5U-taj:erj:esi geftattet t)atte, gum <Bd)ai) ju»
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rücffeljren. ^aiim luor er jebod) abfiereift, aU ber ^o^epriefter (S(ia=

fcf)ib eine 9teaftion t)erBetfüt)rte. (£r fnüpfte nnmltcfi tüieber SSer=

binbungeti mit ben ©omoriten unb ?5rembeit an. (S§ trat tüirfltd)

auffaüenb, ba^ ^rieftet* ein mtlbereg unb raett^er^igereg ®eje^ in

@Iau6en§fad]en in';? 2Berf festen unb ha^ bie 9[)lel)rl)eit be§ SSoIfeS

ber ftrengern Ütic^tung I)ulbigtc, biefe ^riefter oeradjtete unb auy

ifiren ®otte§bienften tüegbliebl Qn biefer Qtxt trat ber le^te fiebrätfd^e

^rofet, 9JlaIead){ auf unb öerfünbete hk 9iücffet)r be§ tüal^ren

©laubenS, yid)em\a'$ unb be§ ^rofeten ®lia. ©eitbem ba§ „(Siefe|"

allgemein befannt, toar bo§ 'iprofetentum überflüffig gelüorben. 9lel)emja

!el)rte (§tt)ifc^en 430 unb 424 üor C£[)r.) lutrfltc^ §urücf, fe|te ®Ija=

fditb ah, üerbannte Stiele, bie ftd) feinen SSorfc^riften nirfit fügten,

unb fteüte bie üotte ©efe^eSftrenge iuieber !^er.

S)ei' (gamarite (Sanbaüat, iueldjer in ^Jieljemja'S Slbtuefenfieit mit

ber Sfin^i^ic be;? fa^-en |)ol)enpriefterö in SJeriüanbtfd^oft getreten mar,

fo ha'^ in tVP^ge ber 9iüdfe()r be§ £anbpffeger§ feine SEod^ter it)re

@f)e mit einem Quben aufgeben mu^te, befd}Iof3 nun für feine öiclfad)e

3urüdmeifung üon ©eite ber ^uben Städte §u üben, unb er tat WS,
inbem er (um 42 u öor C£f)r.; auf bem 93erge ©erifim bei ©idieni

einen Xempel baute. ®r unb feine 9tnl)änger erklärten ftd; al§ bk

äd)ten .^^^fie^^^^^ W"*^ begünftigten bte Slu^manberung üon '^whtn

an§ Zs^iMa unb beren Uebertritt ju i[)nen, inbem fte iljnen Sanb an=

iriefen. ©o entftanb bie nod) I)eute befte()enbe ©laubenggenoffenfdjaft

ber ©amaritcu. ®er ©egenfai^, in meieren biefe bamit gu ben .Quben

traten, öerftärfte nur ben ®efe|e§eifer ber Se^teren unb trieb fte an,

tl^re gefeHige unb religiöfe Drbnung nod) mefjr ju läutern unb gu

üerbefferu, unb in Willem ben ©amariten gegenüber ha§ ädjte nnoer=

fölfd^te ^ibentum berou§äu!eI)rcn.

®a bie legten ^erferföntge öom reinem Glauben gn^fit'fjufti^fi''^

abfielen unb ber babljlonifc^en 33ilit ober Sftar (f. oben @. 56) unter

bem 9iamen StnaittS f)ulbigten, batten fte nid)t nur feine Steigung gum

(glauben ber ^u^en mef)r, fonbern fnd)ten iljuen fogar if)re Öuftgöttin

aitf§ubrängen. (£§ fdietnt nidjt, baf3 biefeS ©treben ©rfolg batte;

freilidi ift bie jübifdie ©efc^icbte tut oierten ^aljrl^unbert oor ©Ijr.

fet)r bnnfel, inbem fie glei^^citiger ^Bearbeitung ermangelt.

©od) ergäljU ber über brei ^afjrfjunberte f^äter lebenbe ^ofefo^

eine fef)r fjäfilidie ©efditdite a\\^^ ben I)öc^ften kVeifen feine« SBolfeS,

roeldie in jener Seit Oorfiel (ba§ ^aljv tft nid)t genau befannt, fäflt

aber maf)rfd)cinlidi smifd)en 361 unb 338 üor ei)r.). ®er .pot^epriefter

^^ojaba, eijafdjib'S ©obn, Ijinterlie^ gtüet ©öbne, bereu älterer,

Sociianan, i^tn in feiner Stürbe folgen follte, mäljrenb ber jüngere,

Qofua, au§ ©Ijrgeiä mä) berfelben tradjtete. ^^ofua manbte ftd) an

ben befted)fid)en (Sunudien ^agoa«, iueldjer unter Strtayerj:e§ IIT
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in @t)rten unb göniften perfifd^e ^ru:ppen Befehligte, unb forberte \)a§:

^oI)e^rie[teramt. ^m 3;em:|3el gerieten W trüber in «Streit unb

^oc^anan erfd^htg ben ^ofua am t)eiligen Drte. SSogoaS, bem bamit

bie gef]Dffte S3efte(f)ung§fnmme entging, fud)te fi(^ nun gu entfc^iibigen,

inbem er ben ^i^ben für ben DJiorb eine fc^tnere 53u^e in gorm einer

Steuer für jebeS D^fer auferlegte, ^a er brang, utn feine gorberung

burc^5ufe|en, in bo§ ^IUerljeiligfte unb fragte bie entrüfteten ^riefter

l;o()nIad)enb, ob er ntc^t ebenfo rein fei tüie ber ipoljepriefter, ber

feinen 33ruber J)ier gemorbet? S)ie Sranbfc^a^ung bauerte fieben

3at)re lang.

2. IJalSflina unter ben ITadjfolgern ^UejranberiS bes ©ro^en.

S)a§ ^erfifdfie 9teid) ftürjte unter ben ©treidjen be§ genialen

aber felbftfüditigen unb ruljmgierigen i^elbenjünglingg Sllegonbros,

be§ 9J?a!eboner§. Sluc^ ^ubäa fiel (332 üor ei)r.) feinem Sßeltreic^e

5U, Dt)ne baf5 bie ®ef(^id)te e§ ber 9Jiül}e Wert l)ielt, \)k§> befonberg

5u erluäl^nen. 9JJan iueif? nic^t auf luelc^e 3lrt e§ gefdjat), ob burc^

Eroberung, tüie bie ber 9Zad)barftäbte 2;ijro§ unb @ibon, ober burdi

freiwillige Unterloerfung. 9lur bie jübifd)e Sage erjätilt, ber ^o^e-

^iriefter ^abbno fei bem (Eroberer entgegen gegangen unb ^ahe it)m

burd) feine tüürbeüolle (grfcfieinung fobiel Sldjtung abgezwungen, ha^

berfelbe, ber btefe @rfd)einung fdjon einmal im Traume gefel)en t)aben

wollte, fiel) nadj bem 2;cmpcl begeben unb bem @otte ^§rael§ geopfert

^aht. '^s^itäa würbe jur ^^rooin,^ iTö(eft)rien gefd^lagen, bereu ©tattljaltcr

feinen ©i| in ©amaria nalim. ®ie ©amariten aber erljoben fidj unb

vergriffen fid) an bem @tattl)alter 5.(nbromad)o^^, ben fie nerbrannten.

Stlejanber liefe bie gtebeüen unter graufamen SDcartern Ijinridjtcn unb

beüölferte il)r Öanb mit ajfafebonern, Wäljrenb er bie unterwürfigen

^uben begünftigte unb il)r ©ebiet etwoS öergröfserte, \va§ natürlich

ben $a§ ber Samariten gegen fie noc^ meljr aufftadielte.

91aä) ^Jllei'anberö früfjem ^obc geborte ^^aläftina gu ben Qanh

äpfeln, um Welche fid) feine gelbljerren ftritten. 2)er 9fveid)§nerWefer

^erb iüa« befcftigte im Kampfe gegen ^tolemaio§, ben @tatt:=

balter 3legl)pten§, ©amaria unb gewann bie ^uben für feine '^ad}i;

aber er ging in biefem Kampfe unter. ^;ptolemaio§ eroberte nun

t^aläftina "unb ganj ^ötefljrien (320 tjor ^v.) unb fdjlug e§ ju feiner

ägt)ptifdjeu ^^iroüing. ^ernfalem, haS^ iljm bie 2;ore üerfd)loi würbe

an einem Bahbat, Wo bie ^ui'^n nidit Mmpfen burften, überfallen

unb niele befangene nac^ Stegt)pten gcfdjlcppt. ^n ben fortbaucrnben

^'riegen ber eljrijei^ygen a}ia!eboner nal)m ^Intigono'g (315 oor C£l)r.)

bem ^tolemaiüy S^ölefijricn Weg unb fein lüber tiefer Sol)n ®eme=

trioö ^oliorfeteS (ber ©tübtebelogerer ) befehle ba;? öanb mit feiner
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SJiannfc^aft. SDiefe Drbnung ber Singe toav aber nic^t öon Sauer;

benn f(^on 312 errünrb ^tolemaipio burcf) ben Sieg bei &a^a ^oIä=

ftino luicbcr unb befjielt e^ auä) bei ber Seilung bey 9ieid]e§ naüi

bem %a{k be§ 3(ntigono» bei ^pfo» (301;, obirf)ttn @eIcufo§
bie§ nur mit SBiberftreben jugab, JuaS feine 9ta(f)!ommen , wie inir

fel)en lüerben, nie üergeffen Ijaben. ^ubäa erfjielt eine befonbere

£)rgani)"ation, inbem ber i^o§e|)riefter in ^erufaiem 3ugtetd) bay Slmt

eine§ 2anbpf(eger§ erhielt. Unter ben ^erfonen, lueldje bieje Söürbe

beÜeibeten, ragt ©irnon ber ©ercc^te, <So^n be-:^ Dnia§, t^eroor, ber

Örfte feines 5tmtey, üon bem fid) Stü^mlidiey erjäfilen la^t. Sie

3Jiauern ^erufalems, meldte ^^jitnlcmaiDy im Kriege Ijatte fc^Ieifen

läffen, fteUte er mieber [)er, ben Tempel Iief3 er auSbeffern, legte

SSaffcrleitungcn an, lüie fie hk üielcn im ßult norgefc^riebenen Säber

unb SSafd)ungen erforberten, unb inirfte übert}aupt üiel für bie 2Sürbe

unb Steinljeit he^ @Iauben-5 unb ©otteöbienfte^. ^{]m folgte fein

@ot)n Dnia§, minberjütirig unb baljer anfangt burd) einen S^ermanbten

üertretcn, luäfirenb liield^cr 3eit bie ^tolemaier in Slegi)pten unb bie

(geleufiben in ©ijrien [;eif5 um ^alüftina mit einanber rangen. Sie

Sedieren wußten ben jungen 6ot)enpriefter ^u gewinnen, ber bann

fofort bie Steuern nad) 5tegii|3ten nidjt meftr entrid)tete. ^tolemaioo

(SuergetOi? faubtc einen ©ünftling 9(t()enion nad) Qerufalem, mit ber

Srobuug, hai-^ Sanb an i^xtmhe ju oertetleu tnenn bie 8teuer nidht

bejalylt werbe; aber umfonft brangen bie ^uben in it)ren gürften,

ber gorberung nod^sugeben. Sa üerfudite fein 9Zeffe ^ofef, ©oFin

be§ Sobia, bo§ ?Xcu^crfte; benn er beabfid}tigte, fid) an bie Steüe

be§ €l)eim» gu feben. ^^^n feiner ^erfon offenbarte fid) gum erfteu

Wak hav Streben, ^ubeu= unb ®ried)entum, biefe beiben unt)erein=

baren ©cgenpole ber alten SBelt, jn üerfd)mel5en. @r fd)meid]elte

bem ©efanbten unb feinem griec^ifdien ©efolge, befdienfte fie unb üer=

bieB it)nen, balb nad) 5iegl)pten ju fommen unb bie (Steuern §u be=

rid)tigcn. Sann cntlefjute er @elt bei famaritifd)cn Söudjerern, um
:präd^tig ouftreten jn tonnen {ta e» bamal§ unter ben ^uben feine

fold^en gab, unb eilte nad§ Stiejanbria, tuo er mit ©oinft überfd^üttet

njurbe. {^ofef fd)eint inbeffen ein geborener Sd^adjerer geiuefen gu

fein; benn aU fid) bie ®efd)üft»Ieute fammetten, fid) um bie Steuer*

padit §u bewerben, fd)Iug er fie Stile unb bot ha§ Soppelte be« tjöd^ften

©eboteS, inbem er mit !eder @d)meicf)elei ben ^önig unb hk Königin

üU feine ^Bürgen nonnte. So Würbe er |)auptpä(^ter für Äölefprien,

unb ha i()m and) Sruppen jur S^crfügung^geftetlt würben, tatfäd^Iid)

^err im Sanbe. ©u uerfutir mit blutiger Strenge 22 ^a^re lang

unb erwarb fid) große 9teid^tümer. Sa§ ging, fo lange ^ilßaläftina

nod) ögi)ptifd^ wor, aud^ untej: bem SoI)ne feinet ©önnerg, ^toIe=

mato§ gilopator. 5tber ber lange gebegte '^(an ber SetcuHben, ganj
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Si)ricn mit '^salcifttna ju befi^eit, luurbe enblic^ unter Sfnttod^o§

bem ©rojseu pr %at. ®r eroberte Slölefi)rien mit geringer WüijQ,

na^m 21 S Snmarin ein, nnb nur Subäa \vax nod^ nic^t gewonnen,

a(§ Stntiod^Oö 217 bei Sfiafin üon gilopator gefd^Iagen h)urbe unb

.^'5Iefi)rien aufgeben muftte. 3ofeT§ SSeifpiel trug inbeffen neben ber

2atiad)e ber .sperrfc^aft gried^ifc^er ipäufer unb ber (£inn)anberung

(Viftlreidier ©riecfjen unb fjeöeninrtcr SJ^orgenlänber in ^aliifttna ha§>

33iei[te bagu bei, bie ^uhen immer mcf)r einer Slnnötjeriing an ba§'

©rted)eutum entgegengufütiren, haä bie Ü^etc^eren unb 9(u[ge!Iärteren

unter itjuen in alten ©tüdfen nacf),^ual)men begannen. (Sr öerga^

bie Sßürbe unb Strenge ber jübifcrjen ^Religion burc^au!§, mad)tz

bd feinem 33efud^e in Snepubria ben 2)iont)fo§-^^u(t mit, gab

fic^ tu norgerücftcn Qa^ren burc^ hie Qkhe 3U einer 2;än3erin bie

ärgfte SBIöfje unb erzeugte in unreiner Sßerbinbung bort feinen @of)n

ipt)rtanoö. ^a er füfirte fogar ein baM)antifcbey ^yeft in Qubäo ein,

bay ben „grof^en Sioni)fien" uacbgealjrate gaBöffnung§feft im grü()=

jaf)r. 9r(§ ^ofef alt lunrbe, fanb er in feinem jüngften Spröf3ling

^i}r!ano», ben feine älteren Srüber in ätinlicJier SBeife Ratten befeiti=

gen tüoOen, toie in ber @age bie ©ijfjue Safüb§ ben ägt)ptifd)en ^ofef,

ein luürbigeS (Sbenbilb. |)^rfano§ tat e§ in 5Xegt))3ten bem Sater

nic^t nur gleid), fonbern übertraf if)n an Sift nod). (Sr mürbe bat)er

auct) nadj be!§ 5LHiter§ 2;obe fein 3iad)folger; allein nun brad) ^luifdien

il}m unb feinen 33rübern ber offene ©treit aU)o, ber fic^, feitbem ber

i^oIje|)riefter «Simon, |)ouia'!§ ©otju, für Sefetere erklärte, jum ^^artei-

!ampf im gangen Sanbe ausbreitete; hk älteren Sötjue ^ofef» nat)-

men, an§' §aft gegen ben 5lcgl}pten ergebeneu ipurtauo^, '!)5artei

für hk Seleufibeu, loeldie bie äJiinberjäl^rigfeit be§ ^^tolemaio» (£pi=

faneg benu^ten, 3(egi)^ten §u fdjäbigen. StntiodioS ber @ro^e tonnte

nun, ha il)m feine ^Parteigänger bie %ovt ber Stäbte öffneten, feinen

früher feljlgefdjtagenen ^^lan Ieid)t au£<füt)ren unb 202 mürbe '^uhäa

mit gang ^^aläftina fljrifd^, auf bie ^auer aber, ha ber ß'rieg unter

.medifelubem ©lüde feineu gortgaug nal)m, erft jmei ^al)re f^äter.

Slntioc^Oi^ begünftigte übrigen^ bie Quben, oerminberte il)re Steuern

unb gemä()rte il)uen eine befonbere Drbnung unter eigenen @efe|en.

©in fpüterer j^riebe mit 2(egl;pten (193) ftd)erte itjm auc^ bie ^)tner=

fennuug feiner ©roberung.

Seineu ^^^tan, ha§ 9teid^ S(tepnber!§ tu feiner §anb mieber gu

Oereinigen, oereitcite attgubalb (190) feine 9ZieberIage burc^ bie

Siömer.

®ie Seleufiben bebietten inbeffen einftmeilen Stirien unb ^Milä*

ftiua. Se^tere» bcgünftigteu fie im Einfang uic^t nur in ber anc^t'

gegebenen Söeife, fonbern befdjenttcn aud) ben 2;ein|}el reid)Iid), \a

fie unterfagten beffen betreten aüen g-remben, fomie alle @infnt)r
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unreiner jTiere in ^erufnlem. S)iefe?^ gute 33ert)ältni^ tüor adev nid)t

t3on 2)auer. Scfion ©eleufoS ?^nlD|3ator ging mit bem ©ebanfen um,

ben Sempelf(f)a^ jn plünbern; man er^äljtte, eine (Srfdjeinung im

Tempel Iiätte bie 9iäu6er §urürfgefd)eud)t Sein 9Za(^fo(ger 3tntiod)o§

(£pifane§, ber 'Xrun![uc!^t ergeben, lüberlid) unb t^örid)t, aber unter*

nef)menb unb ein greunb ber fünfte unb gried)i)d)cn 23efcn§, fud)te

biefe feine 9ti(^tung im 9teid)e gu berbreiten. 2)er ßwg ber Qät toax

it)m liilfreic^. ©» tüar bereite Oielfac^, jctbft bei ben ^uben, ^)Jiobe,

griec^ifc^ ^u jpredien unb ju leben unb fogor bie 9iamen griec^ii(^

nm^uänbern, unb gerabe bamat§ nal)m bie§ befonberö ftarf übertjanb.

jDiefer griedjifdjen ^artei (ben „^etteniften") gel)örte auc§ ^ofua, ge*

nannt ^afon, SSruber be§ §o]^e|)riefter§ Dnia§ an, unb e§ gelang

i^m (174) gegen ha§ Söerf^rec^en erI)Dl)ter (Steuern öom Slönig jene

Söürbe ju erljalten, meld)em @etüaltftreid)e fid) Dnia^ fügte. 3^un füijrte

ber gräcifirenbe |)of)epriefter in ^erufatem ein (SJ^miiafion ein, Ijob

ba§ ®efe^ gegen hk unreinen 2iere unb bie ^tbfonbernng gegen bie

Sremben auf, bie fic^ gemeinfam mit ben ^ung^Qui^en gt)mnaftifd)

übten, unb lie§ an ben in ^^broy eingefübrten griediifd)en ^ampf=

fpielen burc^ ^Ibgcfanbte feiner ^Ciiliiinger bem ,g)eraf(c§ opfern. ©§

ging il)m febod) tnie er felbft getan. ^Ijn ftürjte burd) S^erfpredjungen

bei bem il'Dnig ein anberer £)nia§, genannt 93^eneIao§, ber ben S^em*

pd ungefd)eut beftot)! unb baburd) einen SSol!§aufftanb l^erüorrief.

Ser Slönig naijm fid) feiner an unb lie^ feine StnflÖger ^inriditen.

2)er abgefetzte Dnia», meldier 9Jlene(ao§ offen beö Xcmpelraubee an«

flagte, luurbe üon einem ©ünftlinge be§ Sl^önig§ ermorbet. Xa brang

ber geftürjte ^afon in ^erufalem ein, unb bieä gab ha§ 3eid)cn jum

einfd)reiten be§ SilönigS gegen bie ^uben. (£r nal)m ^erufalem (169),

lie^ morben unb ben Tempel plünbern einen Söert üon ISOO Salen»

ten). STaburd) oerlor ©l)rien ade ßuneigung unter ben ^ui'en unb

fte fe:^ntcu fid) nad) ber ägt)ptifd)en |)errfc^aft gurüd, nid)t bebenfenb,

ha^ beibe 5Reid)e bereits unter 3^Dmy SOkc^tgebot ftanben unb ein neuer

Uebergang baljer nid)t öiet fruchten trürbe. ®ie Sßeraegung füljrte aber

(167) ein nene§ Slutbab, S3efd)äbigung be» XempclS, ^bfü()rung öon

geljutanfenb ©inmotjuern unb enblid) uöllige Unterbrüdung ber j.übifd)en

9teIigion ^crbei, unb e§ Würbe gum erfteu 9.1tale ber S^erfud) getoagt,

bie tjeDenifdje (^HaubenSform mit ©elpalt einem Solfe aufäubrängeu.

2)er Tempel 3al)0e'§ war für ben Xienft be« oltjmpifdjen 3eu§ ht^-

ftimmt, bem auc^ barin geopfert muroe, unb im gangen Soube trafen

hie (^ried)Iinge äf)nlid)e itjrer Ijeücnifdjen S^orbilber untoürbige ®in=

riditungen, mobei fie mit bem empörenbften 3>i^a"8e bie Iäc^erlid)fteu

Hlnbereien ticrbanben. S^ie ^ellenifirenbe ^^artei mad)te ben il)r be*

bagenben affenfjaften Sd]tüinbel mit, wäljrenb bie treuen ^uben in

SSälber unb ©ebirge floben. 33etroffene 3af)oe^®ieuer erlitten golter
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imb %oh; felbft f^^^aueii unb ^inber iuurben tiicfit üerfc^ont, bie tjtu

(igen ©c^riftett, lt)o man fie fanb, ^erftört ober befubelt unb bie ©igen*

tümer getöbtet! ^a man ftopfte jogar @d)riftge(e[)rten Sd^tueinefteifd)

in ben SJiunb unb ntorbcte hie SSiberftredcnben!

3. IDic Seit öfv ittahkabäcr.

5Xt§ ber üon 9lntioc^o^^ @)3ifane:§ unb feinen SBedjeugen gegen

bie ^uben auggeüBte 2)rncf am ärgsten ttjar, erftfiien bie eigentlidfic

^lan^^dt tl)rer ®efd)id)te, iuelc^e in le^terer bor= unb nad){)er nid)t

ifjre§ ©leieren [)at. ®y ereignete fidi eine jener nnfterblid)en Säten

ber S3e[reinng, bnrd) lueldje ber menfdjlic^e @5eift feine i^öl)e beweift

nnb gugleid) hk gäbig^eit bicfer Station ein ebenfo !räftige§ ßengnifj

er()ielt, luie burd) itjre 9tüdfe()r an§ ber babtitonifcl^en S^erbannung.

®er alte ^riefter ä)iattiöiaf)n fSOIattatia) öom ©efdjledjte ber |)a'j=

monäer tüar e§, ber mit feinen fünf @ö()nen ben 9lufftonb für ben

ererbten Glauben gegen bie ®ried)en=5Iffen tüogte, SInliänger fammelte,

tüeld)e an Qalji luudjfen, im öanbe nmljevjieljenb bie ©ö^enoltäre jer^

ftörte, hk 9tbtrünnigen ftrafte unb ben ^al)üe=@Ianben mieber ^er=

fteüte. 9?ac| feinem batb au§ (£rfc|öpfnng erfolgtem Sobe fe^te fein

@Dl)n Se^u^fl (^nba) bas! Söer! fort, er fd)Iug fo auf bie ?5einbe

Io§, baf3 er ben 53etnamen SJiaüabi (ber i^ammer) ert)iett. ©in

ftjrtfc^er 9(nfü:^rer nad) bem 9tnbern mürbe gefdjtagen, felbft menn fie

mit fd)einbar erbrüdenber Ue6ermad)t gegen hk an ßaljl geringen,

fd^ted^t bemaffneten unb gang ungeübten ^s^ihen norrüdten. Qetjuba,

ber ie|t 10,000 SÖiann unter feinen S3efel|len Ijatte, manbte fidj enb=

Ixä) nad) ^erufalem nnb meiste ben %empd on bem Sage ein, ha

er üor brei ^af)ren entmeil)t werben. 9Intiod)o§ ftarb mä^renb biefer

SEaten unb fein numünbiger 9tac^foIger fidjerte ben ^uben 9^eligiüny=

freilieit ju; aber bie Eingriffe auf bie Öel3teren nntrben auf eifrige^

löetreiben ber 5(btrüunigen fortgefel^t. ^f^U'^^'i f*^oi"^ (iß'J) *^^" ^^^^'

bentob. Qu ber I)ierburd) I}erbeigefül}rteu ^eftürjung tarnen aber ben

Quben fortbouernbe "Ironftreitigfciten in 5lnttüd)ia ^u ipilfe, Wo bie

»Parteien nac^ einanber um ifjre (;^)uuft buljlteu. ®ie§ tjatte bie ftiü=

fdimcigenbe Slnerfennnng t»on Qc^litba!? S3rnber nnb 9iacbfolger ,3o =

na tan al§ ;pau^t be§ jübifdjen SSoItcii^ nnb feine (i-rnennung gum

^oiien^^riefter burd) ben fl}rifd)en ©egentönig 3llej:anber 33ala» (152)

gur %olc\e, ma§ nacö beffen Xob awä) ft'önig 2)cmetrio§ bcftätigte, oon

bem bie Quben fogar ©ebietgsermeiterung erlangten. 5lber ;3oti'^^ß'^

öon ben einl)eimifd)en .'pellenifteu unb treulofen Sorern üerraten, fiel

in ®efangenfd)aft fl43:, in meldjer er burd; 93Jorb enbete. ©eine

beiben SBürben erbte fein bereits bejal)rter iöruber ©imon, meli^er

fofort Qubäa al» unobijängig crtlärte unb für haS- Sanb öon 2)cme^
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trfo§ II. 3i6gabenfrei^eit unb üon Stntioc^oS @ibete§ ha§ SRün^rerfit

erlangte. @r erft \vav e§, unter bem enblicf) bie .fjeüentften au§ ber

öon t^nen noc^ befe|ten S)aüiböftabt unb auc^ aus bem Sanbe oer==

trieben lüurben. ®r tüar e§ aber auc^, ber bem fpötern Untergange

jeiner 9fatton norarbeitete, inbem er ficfi um bie ®unft 9tom§ benjarb;

um auf einen mächtigen 33unbe»genDffen bauen ^u fönnen, fdjuf er

ben ^luben einen ftrengen SSormunb (140). ®ag mdj junge 35erl)äng=

ni^ oon S?artI)ago unb |)enaö Wax üon ba an aud) ha^ iljrige unb

fie I)otten einen neuen ^errn, narfibem fie !aum ben alten Io^geiüor=

ben. 3lly eimon unter bem ^ubel he§ 95oI!e§ jnm unabljängigen

gürften unb 65oI)enprie[ter erflort unb mit bem ^^^ur^ur befleibet Ujurbe,

of)nte nocl^ ^fienmnb ben brot)enben Untergang be§ @tate§. S)te

feleutibijrf)e f^eitred^nung , 312 öor S^r. beginnenb, Wo ©eleuto»

^abt)Ion eroberte, tt)urbe aufgegeben unb hk ber äJZaffabiier (öon

140 oor ßl)r.) eingefü()rt. ®ie neue t^ürftengeloalt foüte aber, fo

würbe befd^loffen, nur bi§' jum ^^luftreten be^ loiebertetirenben @Iio§

als SSorläufer» be§ SJieffiaS banern.

?lntioc^O!3 @ibete§ toar ^loar nic^t SBittenS, ^ubiia al§ oöltig

unabljängige 9Jiact)t anjuerfennen; aber im toieber au0brcd)enben

S^riege unirbe er gefdjiagen unb liefe nun anö 9iacfie ©imon burd)

beffen entarteten @c§luiegerfol)n ^;|5toIemaioö ben St)obnb ermorben (135).

Simons @o()n ^od}anan, genannt .g)t)r!anoS, folgte unb erioeiterte

beS SanbeS ®ren,^en, üon 5legi)pten unterftü^t; er fc^lug unb unter-

warf hk Samariten, bereu ipauptftabt unb bereu Tempel auf bem

©erifim jerftört unb bie ^bumäer (ßbomiten,', hu jum ^ubcntum ge=

gloungen tourben, fo ha^ er foft ganj *:|soIäftina loieber üereinigte

(120—HO üor ßf)r.). <So War enblid) ein wi(^tiger Stlulturfampf

beenbet, ber 'öa§' ^nbentum üor feinem Untergange burd^ hü'^ ®ried}en=

tum rettete unb il)m eine feit @alomo'§ "Ziagen nid)t met)r bagewefene

Slüte oerfd)affte. Df)ne bie ä)ia!fabäer wäre unter 51ntiod)Oö @pi=

faneS ba§ ^ubentum fpurlo» oerfc^iounben, inbem e§ o^ne fie nur

üerirrte ^^lüditlinge ju 9lnl)ängern jii^lte unb bie ^uben im SluSlaube

o]^neI)in jur ^eflenifirung geneigt Waren. Söurc^ bie 9Jla!!abäer Würbe

e§ fo feljr geftärft, ha'^ eS tunftigen Ji^ultureutwidelungen al§ @auer=

teig bleuen fonnte unb fclbft hti iüerluft beS 55aterlanbe§ nidjt feinen

Untergang fanb. Sni'efl'en beabfid)tigten bie ^ui^en, inbem fie ftc^

ber ^eUenifirnng erWeljrten, teineSwegS bie üoUftänbige gernljaltung

gried)ifdjer (Elemente, WenigftenS bie geiftig Slufgewedten unter ifjnen.

®ie gutgläubigen freiließ, bie Gljaffibim, ^^Iffibüer, Ijielten nic^t

nur am ftrengften äliofaiSmuö feft, fonbern oerwarfen fogar tk be=

waffnete i^erteibigung, inbem man ^^tüe» bem Söillen (^otte§ überlaffen

muffe, wie fie leijvten. ^ie i^Tas-monäer ober 3Jlaffabäer Ijingegeu,

.bie e§ gewagt, felbft am Sabbat bie geinbe ju befriegen, befdjräniten
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ben faiiatifcf)cn (^riecf)enl)a^ ber G^affibtm auf 5(6tüef)r gegen S8ev==

lefeungen ber jübifdien 9JationoIität iinb 9teItgton, litten aber reci)t

iDoI §iufnal)me grted}tfc^er Kultur bi§ auf einen geiniffen ©rab. Sl)r

)*trieg§tüefen , iljre 90?ün3prägung, il}re S3anfnn)t marcn t)ellenifd)eit

Urfprung§. ^i)x ^alaft in Sei^nfnlem unb i^r ^Jlaufolcum im |)eimat=

orte 9J?obin maren griec^ifd) gebaut, ©pracfie unb ©laube bagegett

foüten tiebräifrf) bleiben; benn gu biefcm ^lucrfe tnat ha§ jübijdie 9teid)

lüieber !^ergeftellt luorben, haS' beibe einer fernen ßufunft entgegen-

leitete.

®ie ^errfd)aft be§ ^oc^anan |)t)rfano§ be§eid)net ben lual^ren

^öt)cpun!t be§ ^ubentunt§ in feiner noüen ®igentümlid)teit unb Un-

abijängigteit, freilid) nur für furje 3eit. 2)er ^eim be§ llntergangeg

jübifd)er i^errlic^teit lag einerfeils! in ber 5tbl)ängigfett üon 9tom unb

ber unaufljaltfam fid) auSbreitenben 2BeIti)errfd)aft biefer ©tobt, anber=

feit§ in bem jübifdicn Partei* unb ©efteniuefen, ba§ un§ nod^ befon*

ber§ befd^äftigen tuirb. :3od)anan nerftanb e§ longe, fidi oon ben

'^iarteien unabhängig unb gmifdien iljuen ha§ ®Ieift)gelPtc^t jn erl)Ql=

ten; aber in feinen fpäteren 3^^)^^^'" änberte fid) bie§. 3^on einem

-Siege über tieine S^ölferfd)aften in ^^eräa (ienfeitö be§ ^o'^'^on) gu«

rücfgefe^rt, gab er ein 5DiaI unb lub baju and) bie ^arteifül)rer ber

f^arifäer unb Sabbufäer. ®ie Söeinlaune trieb it)n an, bie garifäcr

l)erau§forbernb gn fragen, ob fie itjm gel)Ier gegen ha^' „@efe^" üor=

loerfen tonnten. ®a fogte il)m ber garifäer SIeafar runb t)erau§:

er möge fid) mit ber gürftenfrone begnügen unb bie ^oI)cpriefter=

ajiitra einem Söürbigern abtreten, ha feine ÜJiutter eine (befangene

gewefen, bereu ©otju ntd)t jum ^ißriefter tauge. öt)rfau liefs ben

©egenftonb biefer S3et)auptung unterfuc^eu, — fie eriuie» fic^ al§ falfd)

unb er »erlangte nun oom ^ot)eu 9tate bie Söeftrofung be» S3erteum--

ber§. ^ie auSgef^jroc^eue ©trofe (39 ^iebe,) fdjien it)m ober unge*

nügenb, unb bie ?^olge mor, bn^ er mit ben gorifäern brod), fie au§

oöen SIemtcrn entfernte unb burd^ ©obbuföer erfcMe. @inerfeit§ tuor

nun bomit ein bei>otifd)e§ 9tegieruug§fi)ftem eingefüfjrt, anberfeit§

ber SBiberfl^rud^ geltenb gemocht, bofs eine eingelne ©efte ba£i :juben=

tum als folc^eS üertreten follte. '^eiht^i moren 2l£tl)ieBe gegen ben

SSoum be§ jübifc^en ©toteS. ÜJion f)ot 3D<i)aiiai^ i"it ©alomo unb

bie nod) feinem 'Üobe Clü6) aufgebrochenen SBirreu mit ber Teilung

be§ 9teic^e§ ocrglic^en. 9lad) <pi)rfau'§ aBiüen foüte feine äBitwe nod)

feinem Sobe al§ ,,Ä'önigin" regiren unb fein lältefter ©ot)n ^ubo,

genonnt ?lriftobulo§ (feitbem Ijotten olle jübifc^cn gürften neben

bem ^ebräifd)en nod) einen gried)ifd)en 9iamen) nur aU <pol)epriefter

folgen, ^erfelbe luar jebod) bomit nid)t einoerftonben, oerbröngte

feine aJiutter, inbem er oon ber 3Beiberl}errfd)aft ber ©elcutiben unb

^^tolemoier nichts miffen toollte unb legte fic^ felbft, ot)ue 3Biberftanb>
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be§ 3.^oIfes, beii ^önig^titel bei. Xrolbem begann mit il;m bei*

iUiebergaug uub i^erfall bei? jübifc^en ©tate^, juo^u jeiii Später fdioii

bell ©riiiib gelegt, in aflen 33e5iel)nngen ein.^utreten. 5triltobiiloy

a{)mte bie ©elualttaten ber ^^tolemaier nnb ©eleufiben unb if)re §a=

miliengräiiel nadj; er !er!erte feine Sliutter unb feine Vorüber mit

StU'^naliine he§ iliin älinlicfien ^ntigono^ ein, ber aber balb ermorbet

iDurbc; man legte il)m bie @d)iilb bei, unD fo and), aU feine 3)lntter

im .Werfer ftarb. Slber auc^ er überlebte 33eibe nid)t lange, er t)atte

nicfit oiel über ein ^a[)x regirt. Sein burct)au§ griediifdie» Söefen

mad)te il)n bem SSoIte oer^afst. ©in lüeiterer 33ruber ^onnai 02tb=

fürjung üon ^odianau;, genannt ?Üepnber, ftieg ou» bem Werfer auf

ben Xron, ben er 27 ,3ai)re einnahm, oljne etwa» für be§ SSolte§

2BoI §u tun, inbem er feine unb beffen J^raft in S^riegen öerfc^luen*

bete, iüeld)e öorsüglic^ ben Stiibten am 9}^eere galten, tie foluol |)i)r=

tanoiS aU er abluec^felnb geiuannen unb oerloren. ®en Sabbufäern

ergeben, nerljöljnte er bü einem gefte bie ®ebräud)e ber garifaer, fo

ha^ ba» ben öe^teren an()ängenbe S?ott fic^ an ilim uergriff unb bie

l^erbeigerufenen Xruppen ein 33iutbab unter bem Jßolfe anridueten

(95 öor St)r.i. Solche Stufftänbe folgten nod^ üiele gegen ben te^e=

rifdien ßönig. 'äU er enblid^, üom Jslampfe erfc^öpft, ben gorifäern

g-rieben anbot, üerlangten biefe al» !öebingung feinen ^ob unb tnüpf=

ten mit Sijrien lanbe^ocrriiterifd^e Jl^erbinbungen an. Sllej-anber luurbe

oon ben (gprern gefd)(agen, rädjte ftd) aber biird) bie !$treu§igung öon

SOo jvarifäeru. ^vni ©anjen famen in fec^Sjäbrigen Stampfen unter

feiner Stegirnng über fünfjigtaufenb älJenfdien oon beiben ''^sarteien

»um! Jßiele taufcnb g-arifüer flücbteten in» Stui-Ianb. '!|.^aläftina aber

luurbe fdiüeBlic^ ^rieg^fdjaupla^ äiuijdjen Syrern uub Slrabern.

Unter biefen furchtbaren 3uftänben ftarb 9llej:anber (79 öor Ö^r.)

nnb (jinterüeB unter ber .perrfdiaft feiner SBitwe Salome 'ille*

j;anbra gmei Söbne, iMirtano» unb ^triftobulo». ^ie 9iegirung

ber Königin Salome, weld)e ben garifäern äugetan war, aber bereu

Gegner nidjt oerfolgte, war frieblid) unb luoltätig. Sbreu ©oljn ^i;r=

fano» fe^te fie juin öobepriefter ein, il)ren ©ruber (Simon ben

©d)etad) äitm a>orfil3enbcn be^ .vioben 9tatec^ loeldje Stelle er aber

an feinen entfloljencn g-rennb ^uba ben 'labai abtrat. 5:iefe beiben

9.1Mnner finb e«, iüeld)e bem (Seifte be§ gcfe|e^i"trengen garifäertuiUig

feine ©eftalt für bie ßeit feinec^ 33eftel)enf^ gaben; fie oerfutiren gegen

bie Sabbufäer, bie fid) i{)reu Slnorbnungen nid)t fügten, mit l)arten

unb felbft blutigen Strafen, .oa^ fie aber felbft loiberiüillig taten uub

fpütcr bereuten. (S» würben aud) Söeiber Wegen „ipei-erei" an§ ßreiij

gefd)Iagen. 311^ Süeyanbra auf ben Sob erfranfte, erijob i^r jüngerer

Solm 3h-iftobnIoÄ, inbem er bie Sabbufäer an fic^ jog, bie ?^a^ne

be?/^itufrnl}r» unb bie iDhittcr ftarb (70 oor (£i;r.) unter ben Sdjrcden
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be§ auebredienben 93üriKi*Wege§ 3ti)ifrf)cn bein nunmefirtgen ßönig

^t)rfaiio§ II., einem 3cI)iüäcf)Iing, mib feinem loilben 33ruber 5Xri=

ftobuloö IL ^ie @c^tac^t bei ^Qv'uho cntfcliieb gu ©nnften be§

Settern; aber bie Vorüber iier[ü()nten fiel) nnb teilten bie i^errfc^aft

fo, ba\i ^\)vlan ^oI)epricfter nnb Striftobul König tüurbe. Se^terer

fümmerte fid) inbeffen in feinem bnrd)au§ weltlichen Sinne nicht um
ben Streit ber ^^^orteien, nnb bie im SDifputiren fc^n)ad^en ©abbutäer

mußten iia§ geiftlid)e '^d'o ben gcinanbten nnb gefe^e^fnnbigen Jori^

föern überlaffen nnb fict) jufrieben ftelien, ha^i fie nic^t öerfolgt

trurben.

9Zeue§ Unlieil ftiftete inbeffen balb i^t)rfan'§ IL ©ünftling, ber

Sbumäer ^tntipater, ber feinen iperrn gegen ben 33ruber auftjeMe.

Ueberrebet, ha^ i^m SIriftobut IL nad) bem Seben trad}te, flo^ |)i)rfan

mit 5tntipater jn Slretay, bem Könige öon ^^etra in Slrabien, ben fie

bnrc^ SSerfpre(^ungen §u einem Kriege gegen ^nhäa brachten. 2(ri=

ftobut tuurbe gefdilagen, ^erufatem belagert, ber jübifdie (Glaube oer=

l)öl)nt nnb fromme SOKinner erfi^(ageu. Sas lüar hav Qd(i)ett jnm

Untergange hcv ^ubenftate», beffen ^erl)ängni^ nnn ^ereinbrarf), nnb

haS' S3erf)ängni^ tjiefe 9t om. S3eibe Jörüber tüanbten fi^ mit ®e=

fdjen!en an ben in @l}rien fricgfübrenben ^^ompeju», ber fie 93eibe

öor \\d) lub. @ie erfdjienen, mit itjnen aber auc^ ©efanbte einer

republifanifc^en Partei, bie fid), mübe ber einigen ^ronftreitigfeiten,

gebilbet t)atte. ^ompejuÄ irtollte aber nid)t£i ai» ^alaftina untermer»

fen. Slriftobul lüiberfe|te ficfi, unb aU er fict) ergeben iDOÜte, naf)=

mcn bie jubifdjen ^nitrioten ben SBiberftanb ^ernfalemö auf. ®ie

geigfieit überluog jebod) balb. §t)rfan'^' ^.|.iarteigänger übergaben bie

<Stabt ben 9tümcrn, iuäbrenb bie ^Jßatrioten fi(^ anf bem -lempelberge

befeftigten. ©nblid) erftürmten hk ütömer biefen unb gtüar in '^olge

ortt)obojcr ©c^iuiictie an einem Bahbat. 6» gab ein furd^tbare^ 9}ior-

ben unb äUiölftanfenb ^»»^cn tamen um (63 üor ©^r.)- 5ür immer

lüar bie Unabijäugigteit ber ^uben nernic^tet.

4. |3olaflino unter iömtfd)cr ijcvifdjaft.

9iacE)bem hü§ Sanb ber S»^en in römifd^er ©elüatt luar, eutgog

$ompeju§ bem i^ijrfanoS alte ?tnfprüc^e auf ben ^önigetitel unb

lieB it)m nur bie ipDljepricfterluürbe unb ben Siitet eineö (St^nard^en

(SBoIföfürften); 5tnt{pater würbe fein S5ormimb nnb Sanbe^üerroefer.

^erufalem üertor feine 9)iauern unb mu^te ben 9iömcrn S^nS' jafilen.

^aläftina fam um bie ©eeftäbte unb ba» Dftjorbanlanb. Striftobu-

Io§ IL, feine ®ö^ne 3llej:anber nnb SIntigono» unb anbere il^ert^)anbte

mufjten hm 3;riumf be§ ^^ompciu» in fRom üert)errlict)en ((31 üor C£l}r.).

2tIejonber'§ IL ältefter (Sof)n, 9(riftobuIo§ III, entflol) au5 ber ®e»
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fangenfdjaft iinb befe|te einige ^^eftunncn ber Tldtahän; er würbe

gefdjlngeii mib bie tieften gef^fetft. Stber anbere Slufftänbe folgten.

'knä) 2triftobuIo§ II. jelbft nnb fein glüeiter @oI)n 2(ntigono§ ent=

famen unb würben in "^nhäa mit SÖegeifterung aufgenommen, ßr

t)atte bnlb ein ijeer §ur ä^erfügung, tunrbe aber gefdilagen unb

abermali? nod) 'tRom gefd)idt. ßbenfo unterlag ein jmeiter 2Iufftanb

5llej;anber§ IL 9iB bann ba§ erfte SEriiimoirat 9fJ;Dm§ bie SBelt teilte,

tüurbe bem ßraffuS u. o. @t)rien mit ^aläfttna gugefprodjen, beffen

^elbentaten barin beftanben, ben Xem|3elfc{)a^ in ^erufalem §u |)Iün-

bern. ©r moüte bamit bie ^sartt)cr befiegen, fiel aber im llriege

gegen fie. %IU in 9iom ßäfar mit ^isompejug .verfiel, befreite er Stri=

ftobuloö II. unb gab iljm sioei Segionen; ober hk 3lnl}önger fce§

^om^ejuö tarnen it)m jnoor unb oergifteten ben iübifd)en Surften,

beffen ßeid)e Oon feinen greunben nad) ^erufatem gebrad)t tourbe.

Sein ©olju Slle^-anber II. luurbe auf be» ^.|iompeju§ ^^efeljt entt)au^tet

(48 oor (£l)r.). Stntigonoio fanb ßuflndit ?;u ßljaltiS im Öibanon, wo

feine @d)mefter eine SSerbinbung mit einem Reiben unb waä) beffen

2Begfd]affung mit feinem Spater einging ^^ü§ ^om^jejug tobt toar,

bot Sintipater ßofarn feine jDtenfte an unb ftad) babei ben armen

5Intigono§ ou-3. tJäfar geftottete bie i^-)erfteUung ber 9}^auern 3eru=

folem§ unb fdilug Galiläa lüieber ^u ^aUiftina; auit in anberen

öänbcrn begünftigte er bie bereite meit gerftreuten ^uben ütelfad^, bocb

oljue ba^ ber Unterbrüder be§ SSaterlanbeS in ^atöftina ®anf finben

fonnte. Sie Söljne be§ Slntipatcr, gafael unb ^erobeS, fetzte (Säfar

gu ©tattljaltern in "^uhäa unb ©aliliia ein. |)erDbe§ begann gleid),

feinem )ßater nad)folgenb, ben ^Römern friec^eub gu fd)meid)eln unb

lie^ einen ^uben ©gefia, ber fid) gegen bie 9tömer ert)oben, oli? 9tän=

ber ljinrid)ten. S?on ben Suben besbalb oielfac^ beftürmt, lub ber

fc^mad)föpfigc .'ptirfan II. ben öei^oDejc; oor ba§ (gt)ncbrion. §erobe§

erfc^ien bewaffnet, mit ißebedung unb einem römifdien (Sd)u^briefe

unb ber eingefd)ücl)terte 9tat wagte nichts ju entfc^eiben. 9Zad^ ßä=

fario Xob fam einer feiner äIJörber (Saffiug nac^ ©tjrien unb .f)ero*

be§ beugte fid) oor if)m ebenfo tief wie üor htn 2^riumöirn. ^^eibe

üerfdjworen fid), i^ijrfan gn befeitigen unb iperobe§ on feine ©teile

5U bringen. 211^ bie§ ^i)rtan§ ^^reunb MaMj erful)r unb ben 2ln=

tipater üergiftete, weil er in il)m bie SSurgel aller bamaligen Uebel

5U treffen wäljnte, felbft aber bafür oon ben ^Römern erfd)lagen Würbe,

erl)ob fid) haS^ !öol!, erlag febod; ben ©treitfräften be» gafael unb

|)erobe§. ®er feige .'pijrfan gab bem i^erobc^i, um il)n nid)t mebr

fürd)ten ju muffen, feine ©nfelin SOiariamne fXoc^ter feiner Xo(^ter

Slleganbro Oon besi Slrtftobulo^ ©of)n 3neji:anber) §ur (Gattin. 3ü§

S5rutu§ unb ®affiu§ gefallen waren, wu^te fid) be§ Settern geweje^

uer greunb iperobeS and) bei bem nunmeljrigen ©ieger SlntoniuS ein=
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äiifd)metdE)eIn unb erreichte feinen Qweä. ^^afael unb §erobe$ ir)ur=

ben (41 üor ß^r.j ju 2etrar(f)en (^i^ierfürftenj oon 3ubäa erf)o6en.

9iun fielen aber bie ^artf)er in Si)rien ein unb brol^ten bem gan=

gett falfdjen glitter ein @nbe gu niadjen. SDie unjufriebenen 3ubeu

festen fid) mit i^nen in SSertnnbunc], nm Uc oer^a^ten 3bumäer lo»

5U werben. ^^I^artfjer unb 3nbcn griffen biefetben in 3erufalem an

unb natpten bie 3tabt mit ^itfe bcr 33ürc3er. |)i)rfan innrbe ße=

fangen, ^erobe» fonnte fliel}en unb S(ntigono§ mürbe gum Äönig

unb unter bem 9Zamen 9}iattatia 5;um ^ofienpriefter eingefe^t (40 üor

CSt)r.)- ®er Ie|te DJiaffabäer (jalte febod) feine ^^Xulage jum g)err*

fc^er; ha aber ha§ ^olt für ifin einftanb, bauerte e§ über brei 3af)re,

et)e ber gemiegte .^erobejS, üom romifdjen Senate jum St!önig ber

3uben ernannt, mit römifd)er ^'^ilfe i^n befiegte unb 3erufalem ein'=

naf)m (37 üor ®^r.). 3Intigono§ würbe auf be§ öerobe^i 33itte üon

5(ntoniu» bem ^reugestobe überliefert, unb mit it)m ging ba§ ipau'g

ber |)ac^nionäer, 126 3af)re nad) ^Beginn feiner |)errfd)aft, unter.

©er gewiffentofe SSüftling unb SSüterid) öerobe§ War nun öon

3flom§ ®naben ^err in 'ipatäftina unb Wütete fd^ran!enIo§ gegen ben

Slnliang ber Sliaffabäer, liefi aud) fämmtlid)e St)nebrtften ^inrid}ten,

welche einfr gewagt, über i()n ju ®erid)t ju fiüen. ®ie §ot)enpriefter=

Würbe übergab er htm ^aroniben 'Jtnanel au^ S3abi)(on. 9Zod) lebten

aber §wei SJiaffabäer, ber geWefcne S^ijxlan II. unb ein ©ntel t3on

ibm, ^(riftobuloÄ. Se|tern tiefe .'perobeS ermorben unb (grftern fpäter

f)inrid^ten, nac^bem er fie 33eibe ju fid) gelüdt l^atte. (Sine gute ©eite

f}atte inbeffen be« .Iperobesj ^errfc^aft; e^ waltete griebe unb Drb=

nung im Sanbe. 2)abei aber peinigte it)n fein böfe§ ©ewiffen; ha^^

ißert)üngnife trieb it)n immer wicber ju neuen Untaten, unb üon

Slufeen arbeitete bie gefeierte Cleopatra, 3tcgt)pten§ lefete Königin,

gegen i()n, weit er if)ren Siebling ^2(riftobuIo§ gemorbet, unb fud)tc

kntoniusi gegen i§n auf;,ufta(^eln. ©as lüberlic^e ^^ar ging febod)

balb unter unb ber gewanbte iperobe» ftanb fofort and) bd bem

neuen Sieger Dftaoian in Ijoljer ©unft. Sßeniger ®Iüd l)atte er ober

fc^uf er fi^ in feinem |)aufe, Seine fd^öne ©attin 2Jlariamne, bie

it)m ob be§ SJlorbcö it)rer 35erWaubten größte, liefe er unter ber fal=

f(^en StuWage be§ @§ebrud)§ unb be§ 33erfud)» feiner S^crgiftung f)in=

richten (29 öorßtjr.)! ^s«/ in plö^lid)er 9^eue bereitete ber Unmenfc^

if)reu 9lid)tern ba^felbe Sc^idfal! ®ie ÜJintter ber ©eraorbeten,

5llepnbra, bie le^te |)a0monäeriu, folgte nad)! 5)en 3fleft feiner

JRegiruug brad)te er mit foftbaren ^Bauten ju. ilJian founte glauben,

er wolle ^erufalem IjeHenifiren unb romanifiren, al» er bort 9ienn-

6af|nen unb ST^eater errid)tete unb ^ampffpiele einfül)rte. ©amaria

liefe er unter bem S^iamen Sebafte jum 5terger ber '^nhen neu auf=

bouen unb errid)tete üiele neue Stäbte, .pöfen unb fogar l)eibnifd)e

§ennc;2lm 9l()l)ii, SuUiujjeJcDic^ie t. 5"Ceiituiuä. 9
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Tempel. Tte fc^önfte Äd)öpfung tüar bie ©tabt Säforea. ©nblid)

badfite er and) an eine jübtfd^e ^rad^tbaute, fo \ei)T er bie ^uben

öeradjtete unb oon il)uen luieber gtüfieiib ^efia^t tüurbe. (£r lief? ben

Xempel in ^erufalem (ben brüten) tirö^er unb fc^ijner neu Iiauen.

9}?it unerprtem ^^omp lie^ er i^n einlüei^en, beleibigte aber bie

Quben burc^ einbringen eine§ golbenen römifc^en 2lbler» an ber Pforte,

^ergeblid^ t)attc er gejudjt, burrf) biefe Seiftungen be§ S3eliiuBtfein§

feiner böfcn Staten lo» ju inerben. dltne§ Unglürf brad^ über fein

ipau§ fierein. Seine Söl)ne üon iTlZariamne, ^Xleyanber unb Slri =

ftobuIoS, Ujurben bon mi^günftigen ä^erluaubten oerteumbet, aU ob

fie gegen il^n üerfc^Hioren tüären; er glaubte ben böfen Bungen unb

ließ bie Seiben fiinridfiten tt^ie ifjre 9}iutter unb ©ro^mutter. (Sin

britter @of)n, 2tntipater, ganj öom tierfdilngenen S^arafter ber

^sbumäer, ber hei ber 9?erleumbung bie Hauptrolle gefptelt, öerfd)tt)or

fic^ bann tuirflict) gegen ifju unb beabftc^tigte if;n gu oergiften, Sluc^

biefer lonrbe t)ingeric^tet, hk einzige begrünbete 93Iuttat be^ ^öniggl

51I§ er enblirf) im Sterben lag, wagten e« einige eifrige Quben, ben

römifdjen 5(blcr üom 2:empettor I)erab5uf(^Iagen. Sie würben auf

93efel)I be§ Sterbenben lebenbig oerbrannti (Sr ftarb im 3a^re 3 üor

(If)r. aU S3erbred)er wie er begonnen fiattc. ®a§ 33oI! beging feinen

Xobestag fefttidf).

S)a hk I)erobifd)e g-amilie fdion in i^rem erften S8ertreter ein

S^orbilb aller Sc^led^tigfeit befa^, braud)te fie nid)t meftr in bem

Sinne gu entarten, wie z§ ber maffabäifc^en feit bem 2;obe ^Qr!an I.

gegangen war; Ijingegen naijm mit bem 2obe §erobe§ I., ben feine

Sd^mcic^Ier ben ©rofsen genannt, and) ha§- wenige @ute, \va§ feine

fRegirung geboten, nämlid^ innere Stärfe be§ State^, öufeerer griebe

unb blenbenber ©lan^, ein Qnht. ^erobe» I)atte im ©anjen je^n

grauen gel^abt, boüon mel^rere gteid^jeitig, f)interliefe aber nur oier

Söl)ne. Unbegreiftid^er SSeife legte er ben ©runb jur SSernid)tung

feincg JReic^cÄ burd) fein 5}ermäd^tniB , iubem er ba^felbe unter brei

feiner Söhne ncrteilte. 5trc^eIao§ erl^ielt ben .*?öntg§titet mit ^ubäa
unb Samaria, iperobe^^ 3tntipa§ ©aliliia unb ^^eröo, giltpp aber

bie f)albbarbarif(^en, neu erworbenen Sanbef^teile im 9^orboften, ®au=
lonitiy, S3atanäa, 2;rod^Dniti» unb ^i^saniag, i)a§ GueHgebiet beö Vor-

bau. ®er jüngere ^crobci^ ging leer au§. Sämmtlic^e trüber, fo»

wk t^re Sdiwefter Salome, waren oon ^ti\) gegen einanber erfüllt,

©egen 2(rd)e(aoy erl)Db ftd^, weil er feine ißerminberung ber Steuern

unb beS 2)rude§ üerfprcd)en WoHte, ein S^olf^aufftaub, hen er burdi

Gruppen mit ^lieberme^etnng ^aufenber nieberfcf)lug unb mit bem
S?erbote ber ^affad^feier für jene§ ^aljr beftrafte. S)ie SBerWanbten

bei 5lrd^eIaoi§ reiften nad) 9iom, um feine (Sntfe^ung §u bewirfen.

©y brac^ inbeffen eine furchtbare Slnardne in ^ubäa aih'\ 8SoIfe=
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mengen griffen bie 3flömer nnb bie jtru|3^n be§ |)erobe§ in ^erufa«

lern an, rt)nrben aber gefc^Iagen nnb tk 9iömer plünberten ben

2;empelfd)a^. ®er @!Iaöe (Simon nnb onbere 9lbenteurer marfen fic^

SU ©egenfönigen auf. SS)ay Sanb tüurbe gräfelid^ öertoüftet unb am
meiften lüütete ber römifd^e gelb^err ^. Ouintiliug 85aru», berfelbe

tüelrfier f^äter bie Sfntipoben ber ^uben, bie ©ermanen 6e!ämpfte unb

babei feinen Untergang fanb. ®ie üergroeifelnben Quben tonnten feinen

anbern 2lu§ttieg, aB in 9tom bie (grüärung i^re§ 2anbe§ jur römi=

fd^en ^roüing norfiäufuc^en, um üon ben (Sräueltaten ber ^erobioner

befreit §u n)erben. ^oifer 2luguftn§ beftätigte ieboi^ ba§ S^eftament

be§ öerobeg, nur ha^ er bem S(rc|etao§ ftatt be§ ^önig§= Uo§ ben

(Stl^narrfientitel §uer!annte; er bel)ielt aber audf) biefen uidEit lange;

benn im Qal^re 7 nac^ ßl)r. föurbe er auf bie Slage ber mi^f)anbels

ten ^uben unb Samariten öon StuguftuS entfe|t unb nad^ ©aüien

oerbannt. S)amit gerieten Sui'äa unb ©amaria unter unmittelbare

römifd^e ^errfc^aft unb imirben Oon einem ^rofurator in ßäfarea

regirt.

©er anma|enbfte ^nt^aber biefe§ 5tmte§ tüar ^ontiuS ^ilatu§
(28—37 nacf) ß^r.), tt)eIdE)er bie ©efü^Ie ber ^uhen fo fe^r t)öf)nte,

bo^ er Saiferbilber in ^erufalem aufftellen liefe; er entfernte fie je«

bod^ auf bringenbe ißitten. Stuc^ beraubte er ben XempelfcEia^ unb

liefe \)a§ 93oI!, ha?-' fid^ bogegen oufle^nte, nieberl^auen. jDurd) feine

SJlilbe gegen bie 3uben jeidEinete ficE) bagegen ber ft)rifc^e ^rofonful

SSiteUiuS, ber SSater be§ gleidjnamigen frf)Iemmerifd^en taifer» au«.

Unter ben ^erobianern, meiere nod) abgeriffene Steile ^a(äftina'§

bel^errfd^ten, bauerten bie ©räuel ber f^äteren SOIaffabäer unb i^ero^

be§ I. fort, ^erobeg 9Intlpa§ üeranlafete hu Trennung feiney 23ru=

ber§, be§ jungem ^erobe§, üon fetner ©attin ^erobia» unb etjelid^tc

fie felbft, iüorauf bie arabifc^e ©attin, bie er fd)on i)atte, iliren ^ater

jum fliege gegen 2(ntipa)§ reifte. §erobia» loar eine ©nielin ^ero=

be§ I. unb 9Zid)te i^rer beiben (hatten. Sie unb ibr S3ruber

2(grip^a looren ^inber be§ üon feinem Spater t)ingerid)tcten 3lrifto^

buIo§, alfo burd) beffen 9)Zutter 3)tariamne Don l)a§monäi)d)em Slute.

®iefe§ unb ha^ öätertic^e ibumäifdie ftritten fid^ in Stgrippa, ber in

9tom erlogen toar unb U)of)I nidE)t§ mebr t»on einem Semiten an fidi

I)atte. 9Zac^bem er fein SSermögcn üerfc^menbet fjotte, !el)rte er in

SIrmut nadi ^aläftina §urüd unb ert)ielt üou feinem Dl)eim unb

Sd^mager 2tntipa§ bie Stelle eine§ ajiarttauffet)er» in Liberia». 2(u(^

ha n}ieber ücrbrängt unb aB Stbentenrer nadf) 9tom gelangt, ftieg er

bort 3um (S^üuftling (Saligula'« auf, ber if;m ha§ erlebigte giirftentum

feinet Dt)eim» S'ifipp iin DZorbeu ber ^eimat üerlie^ (3S nad^ S^r.j.

3fiun x'dä)tt fid) 3tgrippa an S(ntipa§, fingte if)n bei bem Slaifer I)od)=

üerräterifcEier ^läne an unb erlangte feine (Sntje^ung unb 95erbannung.



132

®ur(^ ha^ ^ürftentum be§ 9tnti|5a§ tüurbe fein eigenes öergrö^ert

(40 narf) Kf)r.). Si' benufite feine Wlad)t in üuger SBeife, um Sali=

gula äu betuegen, ba^ er feinen 'wafjnfinnigen $8efefjl, fein 33ilb im

iem^el gu ^ernfalem auf§uftellen unb gu bereiten, einfteflte, freilirf)

ü^ne il^n auf§n!)e6en. 3(^o aber ber SBüterid) ermorbet h)ar, trug

ber fd^Iaue ^bumäer jur 2ßaI)I be§ Giaubiuig a\§ 9k c^folger bei

unb oer^ftic^tete fic^ f)icrburcf) biefem @d)mad^füpf, ber if}n (41) gum

-^onful unb jum Sl'önig öon gang 'i^atäftina ernannte, ©ein S3ruber

§erobe§ II. mürbe §ürft oon ®§alfi§ im Sibanon. ^n 5(grippa'§

(£^ara!ter ging gu biefer ßeit be§ 3Iuffteigen§ §um §öl}epunfte feine§

Öeben§ eine üorteiltjafte SSeränberung öor fid). @r iüurbe ernft unb

ein t^reunb feine§ 5^olfe§; ber 9)k!fabäer öerbrängte in ifjm ben

^bumäer. (Sr geigte fid^ mitb in allen feinen i^anblungen unb machte

alle Öiebräuc^e ber ^Religion mit. ^a er er!(ärte fidE) einft unter

Xränen ai§ ^bumäer ber ^^eilnatjme am 6iotteybienft für untüürbig,

Worauf aUeS' -Cotf unb fefbft bie garifäer riefen: „®n bift unfer

iöruber!" ^aläftina öerlebte baljer unter il)m eine leiber nur gu

furge frieblidje unb glüdlirfie Qtxt.

3)a§ tüar ben ^Römern aber nirf)t erlininfd^t; fie fürchteten ®e=

lüfte ber Unabfiängigteit. @ie gingen freiließ nic^t febl; benn nad^^^

bem Stgrippa tion libnen in feinem SSorljaben, ben Stabtteil 33egeta

in bie 33efeftigung öon ^erufolem bereingngietien, üert)inbert luorbcn,

berief er nac^ Liberia» eine S?erfannn(ung fämmtlidier ftjrifdjen dür-

ften, bie aber t)on bem römifrfieu Stattt)alter SJZarfu» au»einanbcr

gejagt tourbe. Salb barauf (14) ftarb 9(grippa, tra^rfcfjeinlicb ticr=

giftet, ^aläftina luurbe nun römifd^e ^rouinj, aber aud^ iuieber ein

.'Öerb ber Ungufrieben^eit unb be§ ShifftanbeÄ. $)erobe§ II. Oon

(£t)al!i§ ert)ielt ba§ 9ied)t ber §oI)enpriefterlüabI unb bie 3luffid)t

über ben Stempel. SBie fe^r bie 9^ömer bcftvebt inaren, bie ^uben

5n bemütigen, geigt bie Xatfac^e, baf? ein gur römifc^en ^Religion über-

getretener Sube, Xiberiu§ SUe^anber, ©oljn eine§ Sttabardjen üou

'^(feganbria unb 9leffe beS gilofofen gtlon, ^rofurator oon '^nbaa

mürbe (47 nad) ßfir.). '^ftad) bem Xobe ^erobe§ II. folgte in feinen

SBürben fein S'ieffe, Slgrippa';? I. @of)n, ?J[grip|)a II., ber fpäter (53)

an ber ©teile öon StjatfiS ha^ et)emalige g-ürftentum feinet ®roB=

o^eimS gilip^io^, bann Xeile non ^eräa unb ©aliläa erijielt; er mar

ein ©d^madE)fopf unb fRomerfnec^t erften fRangeS unb fittlid) gang

öerfommener 9JZenfd). Uebert)aupt mürben bamati^ bie befferen @le=

mente im ^ui^cntum, mie fie bie erften äRatfabäer ^erangegogen

f)atten, immer feltener. ©elbft hav ^otje^^riefteramt mürbe ein @egen=

ftonb ber !öeftedjung unb 33ereid)erung unb bie '»ßriefter übert)aupt

maren nur auf §lu§beutung be§ SBoIfes bebad)t. ®a» 5?oI! mar t)er=

bummt unb fat) in otten SSorfäüen nur SSiinber unb Bt'ii^en. Xugenb
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unb SSeiblic^fett f^lünnben bal^in unb e§ gab feine ©eloiffen^aftigfett

met)r ai§ in leeren gorni[adien. 9Jian ereiferte jidE) me^r, jagen jü=

bifc^e Sd^riften feI6[t, über eine ^Verunreinigung be§ Zempd§ al§

über einen SDlorb. ®ie burd^ 9}Zi^regirungen herbeigeführten unb

ftet§ oon neuem genährten 3tufftänbe fanfen ftufentüeife t3on Unter«

net)mungen für 6t)re, öilauben unb S^atertanb gu 9(u§f^reitungen oon

3)lörber= unb Sflänberbanben fjerab. ^od) finb öon biefen (enteren

5U unterfc^eiben bie fog. ße^oten, lüeldie ai\v ©laubenseifer gegen

bie 9tömer unb Stüe, bie eä mit i^nen f)ielten, luüteten, niäbrenb bie

Süarier, b. f). j^old^männer, ber Stuetnurf be§ ßanbeei, al§ reine

SJieuctielmörber auftraten. Sien @rfteren üertüanbt lüaren hk ^a^U

reict)en öerblenbeten ©cbluärmer, meiere fic^ für ^rofeten ober 9}ief=

fiafe IjieÜen ober ausgaben unb üom S5oIfe für ßiii&e^-'fi-' getjalten

lüurben. ®ie fortgefc^te Stngfaugnng unb Unterbrücfung, tnelc^e hk

9tömer angübten, nerfcfilimnierte natürlirf) biefe Uebelftänbe nod^ in

t)ot)em ©rabe. SOZancbe '^^rofuratoren trieben e§ fo, ha'^ fic felbft

bon tt)rannifrf}en ^oifern auf ^'lagen ber 5^nben tjin abberufen unb

beftraft niurben; benn bie ^ubcn tjatten oft t)ot)e @önner in 9tom.

(Snbtic^ aber, im ^a^re 66, al» ber S)rucf oöHig unerträglid; gewor*

ben, bract) ber gro^e 9(ufftanb au«, luelc^er ben Quben iljr SVoterlanb

für immer entriß.

®en näct)flen ^nla| §u biefem njeltgefi^idittidjen 2(ufftanbe gab

ein an fidf) unbebeutenbe§ (äveigni^; ein ©rieche fotl nämlid^ auf bem

@t)nogogeupIo|e in ©äfarea burc^ eine Dpferbanblung bie ^uben öer=

bö^nt fjaben, n)orau§ ein ©trafeenfam^f giuif^en ^uben unb Reihen

entftanb unb hk unterlegenen 3"ben bie @tabt öertie^en. 5(1» fie

Ui ben S3ebörben nid)t nur feinen 8d)U^, fonbern nur ^obu unb

neue ©ematttaten erfüllten, bemöcbtigte fi^ ber ganzen 9Jation eine

unget)eure ^lufregnng. ^n ^erufalem bradt) ber ^J[ufftanb au§, aU
ber ^rofurator g(oru§ eine ©umme an^' bem Xempelfc^a|e forberte,

hk ^uben barauf, iljn jn tierf^jotten, mit einer 5(rmenbüd)fe für if)n

fammetten unb er nun auf haS' S8oI! eint)auen, üiele Käufer jerftören

unb ptünbern liefe. (&^:- gab ein fur(^tbare§ S3tutbab; aber f(^licfelid)

mufete gloruä ab3iet)en. 9iun rangen in ber @tabt eine ^riegg* unb

eine ^^rieben»-, eine römerfeinbtidie unb eine römerfreunblic^e ober

bie ütömer fürd)tenbe ^^artei um bie Cbert)anb. (ärftere fütjrte ein

gelüiffer (SIeafar, beffen ißater ^tnania 5U ben ©egnern jätilte, hk

fid) fonft an ben ^'önig ^(grippa unb ben |)of lehnten unb e§ t)cr=

fud^ten, bei bem ^ro!onfuI Seftiu§ ^ilfe ju finbeu. 3tt§ aber bie

äriegSpartei juna^m, rcbete ^Igrip^ja felbft ha§ SSoIf an unb fud^te

it)m bie SSorteite ber @rgebenf)eit gegen 9tom tiar 5U madien. SDa§

SSoI! f)örte if)n ruf)ig an; ai§ er il)m aber jumutete, bem glorug

einftnjeilen §u ge^ord)en, bi§ er einen 9iad)fo(ger erhielte, ha rife bie
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ÖJebuIb; man inarf (Steine naä) i()m unb trieb if)n au§ ber Otaöt.

^te @teueräaf)(ung nnb bie Opfer für ben ^aifer lüurben eingeftellt.

SIeafar War ber 9}ionn ber ßoge unb er lüar auc^ ein 9JJann ber

%at. ®ie grieben§partei liefe Gruppen fommen unb e§ entfpanuen

fid^.neue furrfitbare S?äni|)fe in ^erufalem. ®ie SlriegSpartei ftegte

unb mon üerbrannte bie !önigti(i)en ^oläfte unb iia§ Slrc^io ber

@cf)ulböerfc^reibungeu. ®ie 9iömer, tüelcEie ni(i)t fliel^en fonnten,

würben fäntmtlicf) niebergeme^elt. ®ie Süarier waren bei biefer 2lr=

beit in ben ^ienft ber f)errfd)enben 9teüoIutionäre getreten; aber i^r

3lnfül)rer 9)lana^em WoHte in feiner gred)f)ett bem (Sleafar ben

Dberbefet)! ftreitig machen, mufete ieboc^ ben fürjern jietjen unb würbe
^ingerid^tet. 9iac^ bem ©iege üerfuljren bie, wetd)e il)n erfod^ten,

mit SOiöfeigung. ^m übrigen Sanbe aber bilbeten fid^, aU %Iovü§

au§ Uai^t bie gefammte jübif(^e 58eüöl!erung üon ßäfarea (20,000

9)?enfd)en) niebermad)en liefe, überall greifebaren, weli^e alle Reihen

überfielen, fte töbeten, i^re §oufer oerbrannten unb i^re ©üter 5er=

ftörten. ßur ^.^ergeltung würben in ^aläftina nnb ©tjrien überaü,

wo hu Suben in äJlinber^eit Waren, biefe üon ben Reiben nieberge=

me^elt. ^n Stutiod^ia war e§ ein abgefallener ^ube, 9(ntioc^o§, ber

So^n be§ @i}nagogenöorftet)er§, ber ha§ i^olf gegen feine früheren

S3rüber auftje^te unb it)m üorgab, fie beabfirfitigten hk ©tobt anju«

§ünben. Sluc^ ju Stleganbria in Stegt)pten f(f)ürte ein ^Ibgefallener,

ber fd^on erwä{)nte 2;iberiu§ Sllejranber, ber nun bort ©tattf)alter

toav, pm ^ubenmorbe, ber 50,000 SOlenfc^en traf. 8o Wütete im

gangen SJJorgenlanbe ein 9taffen= unb ©laubengfrieg, wie er fc^eufe*

lieber nidt)t gebadet werben fonnte. ®a Ratten benn bie auf einen

%til ^aläftina'g befd^rän!ten Quben einen l^arten ©taub, namentlich

aU ber ''^rofonfut (£eftiu§ ein ipeer oon 30,000 9J?ann, gu benen

5tgrippa 5000, feine SSotfSgenoffen gu erbrücfen, beitrug, gegen Sei^it=

falem fü()rte. i8on ben fübifdien ?^reifcf)aren auf bem SBege arg ge*

fc^äbigt, langte bo» §eer tior ber §auptftabt an unb begann bie Se=

(ogerung, hk aber halh wieber aufgegeben würbe. 5tuf bem 9^ücf,5uge

würben hk 9^ömer üon ben ^nben oerfolgt, erlitten grofeen ©d^aben

unb fud^ten fid^ enblid^ in wtiber g-Iud^t ju retten. ®ie Srieg^partei

War nun unbeftrittene |)errin in ^erufatem unb Stiele fc^Ioffen fidC)

ifir au§ gurd^t an, inbem fie friegerifc^e unb t)aterlänbifct)e 33egeifte=

rung I^euctielten. Selbft üiele (Sffoer ergriffen bie Söaffen; hk 6^ri=

ften jeboc^ wanberten au§. S^rufatem unb ^ubäa bilbeten ein 2Baffen=

iager. 5)ie 9tegirung führte ha§ ©Qnebrion unb bie @tat§orbnung

ber Slufftänbifd^en trug ben <Bkmpd be§ finfterften 3eioti§mu^.

keinerlei ®emeinfd)aft foHte jwifdfien ^uben unb Reiben befielen,

©leafar Wollte e§ fo unb in einer ^ßerfammlung ber @efe^e§Ie^rer

oon beiben beftef)enben ©cEiuIen, ber milben §iller§ unb ber ftrengen
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<Bä)ammai'§, foöen mel)rere ber (Srfteren in ber ipi^e be!§ Streitet

ha^ Seben öerloren l^aben. ^a bie ßeloten faitben neben ber Sorqe

um taä S^aterknb ß^'t, über bie 5{ufnaljme Oon Schriften in hie

Sa^l ber „beiligen" S3eitimmungen ju treffen! 9Jian ernannte Statt=

balter ber Sanbeöteile unb ipeerfüfjrer; aber ha§ 33dI! gab babei

merfhJÜrbitjer Söeife ftet» ben Seuten Oon alter gamilie ben Jöorgug.

SDiefe aber tuaren groBenteil» un§uöertüffig, fogar t)eimli(i)e Stömer»

freunbe! ®ai§ Icil^mte bie üaterlänbifcfie Büd)c in lj)Dt)em @rabe.

3)iit ben Qubäern oereinigten \iä) inbeffen im SSiberftanbe gegen

Ülom bie ®ali Hier. J^oc^anan ben Seüi au» ©{gdjata fteüte fic^

an if)re @pi^e unb an hk ber flüct)tigen ^nben an§ ©iirien unb ben

^ia^bartänbern. ßii'" 2tatt()alter biefer Sanbfd)aft ernannte ber

tpo^e 9tat in ^erufakm ben ^ojef, @oI)n beö 9)iattia, befannter

unter bem 5Jiamen glaüiuS Sofefog al§ @efct)ic^tjc^reiber ber gilben

geb. 37, geft. 95 narf; ©^r.). @r 'mar a\x§ priefterlic^er gamilie,

aber griec^ifd^ gebilbet, loenn er e§ auc^ im ©tile nid)t befonberS treit

gebrad^t bat. gm ©runbe feineiS .'per^cuy loar er ftet§ römifd^ ge*

finnt unb I)ielt ben 3(ufftanb für ein iüal)nfinnige§ Unternetjmen. gn
fetner ©iteüeit fanb er fid^ feinen Sanb^Ieuten unenbli(^ überlegen.

»J^ur au§ gurd)t öor ber berrfcfienben Stic^tung ^eu(^e(te er gteicf)

üieten 3^nberen (Sinüerftänbni^ mit ber ©rl)ebung unb biefe S^erfteÜung

uerfc^affte if)m jenegi loirfitige Stmt. Qu biefem tat er allerbing» feine

^45flic^t, orbnete bie SSer^ättniffe im ©inne bes^ 5(ufftanbe§ unb fam==

melte 'Streit!räfte, an ^unberttaufenb 9J?ann; aber bei feiner eigent==

liefen ©efinnung !onnte er biefer 9)?annfct)aft nid^t ben nötigen öeift

ein^auc^en, wie er benn auc^ ben ;)atriotifcf)en Sd^iuiirmer go^an^n

üon Qf)X§ä)aia innerlich ()afete unb i^m jebeS ^inberni^ in ben SSeg

legte. 33alb tüurbe er aU Sßerräter burcE)fdE)aut unb ha§ ^oU ftanb

gegen if)n auf. ®urcE) leere 5(u§f(üd]te bet()Drte er bie ä)iet)rt)eit ber

Seid^tgläubigen unb frf)ücf)terte ben 9teft burc^ fd)änbli(^e 5öerftümme=

lung be§ ^(nfü(;rer§ ber Unjnfricbenen ein. gorfjanan, ber übrigen^

aU gube aud) feinen Xeil ©c^Ian^eit unb S^erfteüunglfunft f)atte,

blieb bem ©egner nid)ty fd)ulbig unb arbeitete mit allen 9)Zitte(n auf

feinen Untergang ^in. ©tatt mit ben ^Römern, fämpften fo hk guben

in Galiläa unter fid) unb fud)ten fid^ gegenfeitig gu oerberben. 'äu^

iCerjtüeiftung on einem guten 9lu§gang be§ Unternef)men§ unterwarf

fic^ bereits tk bebeutcnbfte ®tabt 2;iberia» bem 3tgri)3pa unb bamit

ben Slömern.

"äU inbeffen Saifer Sfiero, Weld^er bamaf§ in G^riec^enlanb al^

9J?ufifant unb Sd)ouf^3ie(er bebütirte, ncm jübifd^en Süifftanbe borte,

batte er ben für 9iom gtüdlidjen ©ebanfen, feinem geinbe glauiu»

35ef|)afianu§ ben Dberbefe(]( gegen bie gubcn ju übertragen. ißef^a=

fian übernaljm ben 3(uftrag mit 50,ouo SJJann unb fein Sobn Xitu»
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bcg(eitete i()n; be§ ^öntg» Stgri^^^a fdion ältere, aber noc^ immer

liübfcfK i2cf)tücftcr 93ercntfe, übrigeng eine fromme ^übin, getüann

hei biefcm 5(nlaffe bn§ öcr^ be§ jnngen gelblierrn. SSefpafian be=

gann mit ber 93efefeung ©aliläa'-g, unb .3o|efo§ 50g ftdE) üor it)m §u-

riidf, einerfeitÄ in Sp^ge feiner ©efinnung, anberfeit§ lueil er feine

3Jiannfrf)aft nur im S3ürgerfricgc unb ni(f)t in ^i^erteibignng bei $Sater=

lanbeo geübt ftatte. ^ic ütömcr ncrfubren anwerft unmenfrfitid^, mor=

beten unb brannten nod^ .^erjenlluft. 2)er Söiberftanb, ben ^od)anau

mit ber 9)iinberf)cit tterfni^tc, tonnte niefit üiel frud^ten, obfd^on ftdEi

bie Patrioten Ijelbenbaft tjiciten. S)ie S3efat^ung oon ^otapata bot

ein Seifpicl mntigfter '^Infopferung für bav ^aterlanb. Unter it)r

befanb ficfi aucb ^ofefox'. '*^(t§ e§ fcfiief ging, öerbarg er fid^ in einer

ßifterne unb traf in einer c'pöl}le, in loeldie biefetbe mnnbete, öierjig

Srieger. ^ie 5Römer forbertcn bie ©ingefcbloffenen auf, fid) ju er=

geben. ^sofcfo-J, ber fofort ba5U bereit mar, lourbc Hon ben @efäfir=

tcn burrfi üorgcliattcne SBaffen baran oer()inbcrt, unb bie Ungtüdlirfien

fd)tiiuren nun fämmtlidj, Sofcfo§ mit, fid) gu toben. ^ofefo§ mu^te

ficfi aber hi?- ^nle^t anfsufparen, unb aU er mit nur uocfi Ginem

übrig blieb, überrebete er bicfen jum Scben unb ergab fid) ben Üiömern.

©amala loefirte ficfi ebenfo belbenbaft luie ^otapata; aber in fur<^er

;^eit mar ©aliläa erobert unb ^od)anan mit Wenigen gUid)ttingen

nad) ^erufatem gelangt. |)ier mattete aber ebenfaü§ ^artcifampf.

^ie @emäf?igten unb bie S^^^otfit maditcn fid^ ha§ 'J-elb ftreitig.

(Srftere marcn jafilrcid^er, brängten SeiUere in ben 'Jempet jufammen

unb belagerten fie ba. ßmanjigtaufenb ^sbumiicr tarnen ibuen ju.spiife

?tnau, ber ^^üf^rer ber ©cmäBigten, moüte fie nidit einlaffen; aber

ein furditbarer ©emitterfturm üerfd)end)te bie Stormädfiter, unb bie

^^bumäer tonnten einbringen, bie ©emäfjigten in blutigem Kampfe

niebermacbcn unb ben ße^P^'^'^ 5"^: 6iege üerbelfeu. ©ine gröfjlic^e

ScfircdenÄt)errfd)aft folgte nun. 5(tte ©emiifeigten ober nur 58erbäd)=

tigen mürben nor ein reiioIntionäre§ Spnebrion gefditeppt unb üer=

urteilt, ober mcnn frcigefprodicn, öon iicn ßetoten ermorbet. ^a hie

unbanfbaren ß^^oten oerbrängten fogar bie ^bumäer mieber ,^um

großen S^eil; ber Sieft fdjiofe fid) entfcW ben ©egneru an. ©« fam

fo meit, baf5 hie ©emöfeigten ben SugiHl fi"^» @itarierbäuptling§,

Simon S3ar=@iora annabmen, unb il)m bie Xore öffneten. Sßefpafiau

eilte inbeffen nid^t, ^^erufalem an5ugreifen; er moüte erft ha§ gonjc

Saub untermcrfen, namcntlidi '^eräa, mo fid^ bie ^vuben erft \e^t ex--

boben, aber in brci 93tonaten f;6S nac§ (St)r.) bejmungen maren. %U
ber t^elbfierr ©alba'l SSafit burd^ bie ^^rätorianer unb 9iero'§ %oh

öcrnabm, fanbte er %\i\\^ unb 5(grippa, ben neuen ßäfar ju begrüben.

3n ,3erufalem aber bcfämpften fid) je^t nid^t meuiger aU nier ^ar=

leien; bie bortigen unb bie galiläifdfien ^e^oten, bie ©üarier unb bie
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^bumäer. Keine tüottte ber anbern bte Oberleitung übeulaffen. ^ebe

befe^te einen ©tabtteil nnb badete nid^t an SSerteibigung gegen btc

9tömer. Si^te ©tabt litt furditbor burrf) ^crftörungen unb IHuarcIjic.

©in Komet unb ein SBa^njinniger, ber beftänbig rief: „5ße^e über

gerufalem" erfüllten bie gurc^tfamen mit Sc^rerfen üor bem 2(ug=

gange. 2)a|3 bie 95ermeibung ber jübifcfien ^Inard^ie öielleid^t bte

Slnard^ie im römifd^en Üieic^e Ijätte benu^en unb bem 5?o(fe ben (Sieg

bringen fönnen, bcbad^te 9^iemanb. 5hin enbeten aber hk römifc^en

Sßirren, inbem (69) bie Segionen ^ßefpafian ^um Kaifer aufriefen.

Sr eilte nad) 9tom unb überliefe ^nhäa bem Soljue Xitu«, ber nun

mit 80,000 9Jiann 'i)k ^Belagerung ber §aupt[tabt onf)ob. '^t^t erft,

im Slnblicfc ber :^öd()ften ®efa()r, einigten fidf) hk ^ernfalemer unb

Oerbefferten hk geftung^tüerfe. 3lber nun begann ber 4')unger fein

Slcgiment, ha bie inneren Kämpfe bie gefammten SSorräte aufgejefjrt

t)atten! ®er öon ben ^Berteibigern enttnidelte |)elbenmut fonnte biefe

bittere ^atfad^e nid}t änbern. ^a§ Uebertaufen begann unb naf)m

5u, ebenfo ber 95errat burd) mit ^feiten gefd)offene Bettel d)lan frafe

bereit» Kinber unb Seichen! SDcr Xempel lüurbe in S3ranb gefc^offen

unb eingenommen, unb fo aud) hk übrigen ©tabtteile (70 nac^ ®t)r.)-

gerufalem luurbe jerftört, lüie buri^ ^iebutabnejar, fo bur(^ Xitn§,

ber feinem Dkmen, luenigften§ in ^atäftina, burd^ a3Zenfd)Iid}feit feine

(£t)re mad^te. ®r tiefe bie (befangenen teit§ al§ ©flauen oerfanfen,

teils in Xier= unb ©tabiatorenfämpfen umfommen. ^od^anan öon

&i»(i)aia unb (Simon 3?ar*®iora mufeten feinen Xriumf in 9tom öer*

fierrlic^en, ebenfo bie Ijciligen SEempelgerätc au§ ^erufalem. 9lod^

brei fleinere geftungen in 3u^äa waren p bejmingen, unb bann loar

ber Snbenftat für immer üernid^tet.

®o§ Sanb würbe 35efvafian§ ^rtüateigentiun nnb ^ofefo^S fo=

wie eine Slnjaf)! Veteranen empfingen SDotationen barau§. Se^terer

er[}ielt überbie§ eine SBo^nung im ^^alafte be» KaiferS in 9tom unb

ben ?^amiticunamen be^^fetben (gtaüiuS). |)ier fdE)rieb er feine par=

tetifd^e ÖJefd^idjte bev jübifd^en .^riege§, weld)e 3"ftn§ üon 2:iberia§

in einer ^ubeugefc^ic^te non 9)Zofe hi§ 5lgrippa II. gu wibcrtegen

fuc^te. Um fic^ ju recf)tfertigen, oerfafete SoMo§ feine Seben»gefd)ic^te,

bie wiber feinen SSitten jur fdjiirfften ?lnflage feinc§ (S()arafter§

würbe, ©ein SJoIf nerteibigte er ju fpät in ber @treitfd)rift gegen

Stpion unb anbere ^ubenfeinbe; fein oerbienftlid)fte§ SBerf ftnb aber

hk „jübifd^en Rittertümer".

^ie Slufftönbe, Wetd^e einzelne @d)aren iwn B^^oten in Steg^p*

ten unb Kl)renaifa ^n erregen fud^ten, würben oerraten unb grau=

fam beftraft. ®er ,,Oniaä=Xempet" (Hon biefem fpäter) würbe ge-

fd)(offen unb fo ben Quben jeber (Sammetpnnft genommen. ®er Ie|te

Siteltönig ber Qnben, 5(grippa II., ^ugleid) il)r S3erräter, enbete in
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Sftoin, jttjei Sa^re imd) ^^i^uialt'm. SSon iöerenife ntuBte fic^ %\tn^

fpäter trennen, weil man in Otom feine iuTbinbung mit ben üerfiafeten

gilben lüollte. 5^ieCpfer an 'llienfcfienteben, melcfie ber iübifcfte 'JJIufftanb

gegen Üiont perfdilang, roerben anf nafie an anbertf)albe ^Jtiüionen

gefc^üit, bie (ännangenen auf über ^unberttaujenbe. 5)ie Uebrigen

öcrIieBen if)r 3?aterfanb unb nahmen i()ren ^Uifentftalt in jübiicben

Kolonien anberer iOänber ober verbreiteten fid) fonft über bie bamaB
befannte 'Seit, (iin Üieft, lueUter in '^^aUimna blieb, lieferte 6u ^alire

narf) ber ßeiftörung .^serufalems ein traurigec^ 9Jarf))pieI ju bem groBen

5lufftanbe. (Sin angeblii^er 3Jtef)iaÄ, i&ax J^ocf) ba, bemäd)tigte fid)

mit feinen 3(n^ängern ber krümmer üon ^erufalem unb fudite in

loabufittniger S^erblenbung ha§ jübifdie Üietd) luieber l)ei'5ufteüen, n)o=

bei er namentlich hie dbriften al» 2(nf)änger eine» mit iiim fonfurri=

renben SDJeffia^ öerfolgte, unterlag aber ber römifdien Uebermac^t

(135 nac^ 6t)r.), nadibem toieber über eine balbe ä)iiüion ^it^e" ba§

2cben oerlorenl Xie Üiömer errichteten nun auf ber Stelle ber iübi=

fdien .soauptftabt eine neue ganj rbmifdie etabt 5lelia Saüitolina,

beren ^Betreten ben 5"*^^!^ uerboten tüurbe. Unb bamit enbete für

immer bie 9toQe ber ^uben ai» eine» befonbern $8oIfeg in ber SSeIt=

gef(f)id)te!

3n)eiter 5<ßl^nitl

S'cr «tnt unb bie Äirt^e.

1. mie politifd)C ©rönung.

Xa» Sanbcben ^ui^öa. öu» loelcbem in ber erften 3^^* ""^"^ ^^'^

Siüdfe^r ber ^i^^^en üu^ ^abplon beren @ebiet beftanb, war bamalf^

bem perfifcben 9teict)e jinlpfliditig unb 5ü)ar für ben adit^ebnren Xeil

be» ber Satrapie 2i)rien i^^mit ber ^^n)ei JilqproÄ auferlegten 58e=

trageÄ, b. i). für etloa jiranjig latente ,etlüa 9u,o0u iDiarf) jäfirlic^.

SSon ben angeblicfien jroölf Stämmen ber Urjeit war feine 9tebe me^r;

man fannte nur ©emeinben unb Jamiliengruppen, legterer über breißig.

^Jicfiemja war e» wa^rfcfieinlid) , ber t>a§' ©ebiet in fleine SSe^irfe

(Pelech) teilte unb über jeben berfelben einen Hauptmann fe^te, ber

bie ^BerWaltung beforgte. $ür Giut)eimifc^e l)örte bie Sflaoerei

auf; ein ^nhc, ber fi^ al5 Sflaüen Derfaufen laffen wollte, fanb

feinen J^äufer. 2)0;? el^emalige ^obelja^r, in welchem bie leibeigenen
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frei tüurben, tierlor bamit feine ©rimblage; bagegcn bef)iett ba§ @ab=

batjal^r feine SBirfungen, i)a§ S3rad)Iiegen be§ '^e\he§ nnb ^aS' 5ßer=

faÜen ber 3irmenfd)ulben. ®a§ Slrmenlüefen \mx überfjau^t ftatlid)

georbnet. Qn jeber ©tabt Jünren jnr Sefovgnng beSfcIben ©emeinbe-

beamte aufgefteflt. ^Jlurf) in ber fRedfitSpftege beftanb eine innfterl)afte

Drbnung. Stile SanbesangeJ)örige luaren öor bem ©efe^e gleid).

SSödfientlicE) jtüeimat würbe in jeber großem ©tabt öffentlid^e ®erid^t§-

ft^ung gef)alten. SDie 33eprbe, n^elc^e in lefeter ^nftnnj entfc^ieb nnb

gugleidf) hk ®efc|ie gab, ber luat^rfc^einlic^ jn 9Zetiemja'y Qät in'§

£e6en gerufene §o^e 9?at, ha§ ©tinebrion — (Synhedrin ha-gedola),

jQ^Ite 71 9)JitgIieber unb ergänzte fid^ felbft. ©r burfte \>k |)ol)en'

priefter nnb gnrften üor fid^ citiren. SDie ©tmmntafeln n)urben iöm

eingefonbt nnb ttcn i^m beftatigt; aucf) orbncte er ben ^alenber unb

hvaä)te ©onnen= unb äl^onbjaljre in Ucbereinftimmung. ©eine @i^=

ungen, loelc^e öffentlich tnaren, t)ielt er im Sempel, unb jtüar täglid),

mit siu§nQr)me ber <Bahhatt unb geiertage. ®a§ ©i^nebrion Jüor

ftet§ ein fefter @i| be§ garifäertum§ , in beffen ©inn e§ aud) bie

erften ©d)nlen in ^;|5aläftina cinfüljrte (im b. ^afirjent öor ^i}x.),

unb e§ l)ielt nicE)t nur fabbufäifd)en (ginflu^ fern, fonbern begünftigte

aud) alle S)emonftrationen gegen bie le^tere ©efte, lüop fogar ^otf§=

fefte benu|t iuurben. ^m ©angen tüel)te im ©t)nebrion ber ©etft ber

SOienfd^lic^feit. (Streife unb ^inberlofe foüten nidjt in bie 53el)örbe

gett)ä()It lüerben, tüeil fie el^er ftreng al^i milb finb. SDie Reusen

foüten baronf oufmerffom gemadit trerben, ha^ fie nid)t§ überfel)en,

\m§ für bie Unfdmlb be§ 51nge!Iagten fpräc^e. ©elbft ßu^^örer bnrften

fprec^en, iüenn fie SJiilberungSgrünbe öorjubringen f)atten, unb wer

einmal für S-reifprcd)ung fid) geäußert Ijatte, aber für ©d)ulbig

ftimmte, beffen ©timnie lüurbe nid)t gejäljü. 9(I§ ßlued ber Xobe^*

ftrafe galt Uo§ bie @üt)ne; bie Stnffaffung berfelben al§ 2öiebertter=

geltnng war an§gefd)Ioffen. XobeSarten gab c§ üier: ©teinigen, ^qv
brennen, @ntl)aupten unb ©rftiden; aber ftet^ würbe bem iöerurteilten

üor bem SSon^ng ein betäubenber jTrauf gereidjt, ben eble ^^rauen ju

bereiten wetteiferten. ®ie ©üter ber |)ingerid^teten Würben nid)t ein=

gebogen, fonbern gingen auf bie (Srben über. 9^ur bei 95erfül)rung

5um Slbfaöe öom Qubcntum fielen bie milbernben Umftänbe weg.

Unter ben äRaffaböern unb gwar unter ©imon würben bie erften

jübifdfien äRüngen geprägt, ndmtid) ©ilbermünäcn im SBerte eines

©d)e!et (,2,5 äRarf), fie gaben ouf bem SlöerS ben Söert an mit ber

Umfd^rift „©c^e!el S§rael§" unb f)otte auf bem Steuert bie Snfc^J^'ft

„®a§ fieilige Serufalem". %etnet befanben fid^ auf benfelben ©inn=

bilber be§ |)ot)enprieftertnmä ober be§ $ßoIfe§ S§rael, 5. S. ein

blüfienber Slaron^äWeig, 3;rompeten, SBeif)rand^fd}Qlen, ^almenjweige,

Tempel unb bergl. Unter beu fpötern aJlaffaböern, weld)e bie gried)i^
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fd^cn ^lamtn ben t)ebräifc^en üDräU5ief)en begannen, erf)ielten and) bte

äJJün^en griecfiifc^e ^tnficliriftcn
, 5. $8. bte be§ 9triftobulo§ I: Iid((

BaGiUvQ, nnb be§ J^annai SUci'nnber: Baailsrg ]^4?J^avdQog,

mit griccf)i)dien @innbt(bern, 3. 58. 5üüi)örnern, 9(nfern u. ]. tu., iüelrf)e

bei ben 3"^^" luegen il)rer Erinnerung an bie Unterbrndung burcf)

bie ©eleufiben üiel bi3|e§ S(ut nmcfiten.

2. Ok rrligiÖff Orbnimg.

Stnc^ in ber Qtit he» „jtoeiten" Sempel» beftanb ta§' (äinfommen

ber „Öemten" im 3e^nten. 9ief)emja ftielt biefelben an, fid) jur Qe\t

ber Ernte onf has Sanb 5U begeben nnb ben 3efinte" "Q"^ ^Jerufalem

gn bringen. SDa* mar ein fel}r praftijd^er 3"9r tneld^er geigte, ba^

bie ^uben, inenn fd)on bamnl§ noc^ feine ^anbelMente, boä) bereit»

ba§ S^ü(\ baju t)atten. 9?el)emia rtditete ferner gro^e Ratten gu

@))eidiern für ha^ eingefammefte ©etreibe ein, um t»on ha auv bie

Sßerteilung an bte (Singeinen ju beforgen.

8eit ber 3?'* Gfra':§ würben auf Stnorbnnng be? ©nnebrion»

an febem Sabbat nnb allen geiertagen gum @d)ütffe be§ ®otte§bienfte»

regelmäßige 2.^ortefnngen aii§ ber Xoro eingeführt, d^lan ftritt fid)

um hk obre, biefe 9-^or(cfungen f)alten ju bürfen, Uiorin natürlid^ bie

§laroniben nprangingen, bie Seüiten folgten unb ha§ übrige ißolf erft

ben @c^tu§ machte.

5)ie Opfer waren feit ber 3ßegfü^rung nad^ S8abt)(on in be=

bentenbem ^Jld^e befd^ränft. 93^an opferte regelmöBig täglicb für hie

Ö>emetnbe nur noc^ jwei Summer, eine§ am 93Zorgen unb cinev am
5tbenb, am ^abhat gtoei metir nnb an ben ^^efttagen fiebcn nebft

einem ober jloei ©tieren unb einem 23ibber, mogn noc^ ein 3ünben=

Opfer fam. 9inr am ipüttenfefte war bie Qafil eine nod) gri>Bere.

3eit ber 9tüdfebr au^ 33abi)(on waren bie S5orred)te ber fog.

9taronibcn in S3e3ug auf ha» '^^^rieftertum unbeftritten. @ie allein

burften weifjicinene ©ewönber unb andi biefe nur beim Dpferbienfte

tragen. Ser Opferbienft bitbete überhaupt immer nod) ben ^'^auptteit

be§@otte§bienfte§; ?ct)re nnb ^falmengefang, überbaupt beffen geiftiger

(^elialt, mußten fid) i()m untcrorbncn. @o fpielten benn and) bie

Ü^orfdiriftcn über 9teinf)eit nnb Unreinheit eine bebeutenbe 9^otIe.

2)ie (Stellung be§ ^o^enpriefter§ Würbe eine ftet§ e|rentioüere

unb ftieg nod^ bö^er, feitbem fie im ^aufe ber |)a§monäer erblid)

War. S^od) muBte fie unter römifcf)er Aperrfdiaft orge Demütigungen

erleiben, ber I)o()epriefter(icbe Crnat tam bamatc' in bie Db^ut ber

,,Öanbpfteger" unb würbe nur an ben gefttagen ausgeliefert. @»
war übert)aupt bei ben ^uben bie 3fit beC' ^rieftertuml gefommen,

ba^s niemal'^ fo(d)cn (iinftuß nnb d^lad)t hatte wie gur 3fit be§ ,,§wei*
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ten" S^empelg. ®ie früher, üor ber 2öegfüf)rumj nnrf) 33nbii(on, im

Slnfe^eu luett über beii ^riefter ftel)enben ^rofeten ftnrbcu bamale

avi§. ©leid) bei Slnfang biefer (£ntir)icfeIung§|3eriobe be§ 3u'5f"tum§

tDurbe bie %oxa alig etlüa§ tiefte«, Uimbäuberticfie^ ^inctcftellt. 3teue

®egeifterunt3 (jotte ha !eiu gelb meljr ju bebauen. Ö)ott fprad) mm
burcf) bie „Sd^rift" gunt ajienfdjen ; ey bcbiirfle bec- SJhmbe» ber ^^ro=

feten iiid)t me|r, ha§> 35o(f an ben §errn ^u erinnern, ©ijhenbienft

im $ßoIfe @otte§ Ijattcn fie auc^ nid^t tnetjr §n befämpfen, ebenfo

wenig ^lolitifd^en ßinflufs auÄ^uüben jn einer ß^it, ba ^nbäa unter

frembem ©ce^iter ftanb. (£§ ift inbeffcn ungclui^, luann haS-^ ^^rofeten=

tum eigentlid) aufgefjört Tjat. Diac^ beut Qjcil lebten üon bem in ber

93tbel üertretenen ^^^^ofeten öciggcii, 8ad)arja unb ä)ialead)i. ^Später

roirb nur nod^ oon göttlichen Stimmen gefproc^en, tueldie eingelne

?(u§erlüät)Ite tjörteu unb lueldie man üerfc^ieben aufgelegt r)at. 3«
ber i^olge traten, bem nücbternen ©etfte ber Qdt gemä^, an bie 'Stelle

ber ^rofeten hk Sc^riftgelet^rten.

S)iefe unb bie e§ gerne [ein moditen, .verfielen inbefjen in feinb=

Iid)e Parteien. SDie altgläubige, allem g-remben abgeneigte Stic^tung

ber Slffibäer (Chassidim, oben S. 121 f.) 30g fid) nad) S3ecnbigung

be§ 9lationat= unb ®laubenyfampfe§ gegen bie Sijrer teiltueife in bie

33erborgen|eit jurüd unb erfjielt l)ier ben nid)t l)inlängli(^ erflärten

S^iomen ber (Sjjäer ober (Sffener. ^^(nbere fromme aber gogen e§

oor, iljre 2;ätig!eit auc^ fernerhin bem ©täte ju loibiiien. SE)a§ Waren

bie ?^arijäer (Penischim); ba aber S^iefe aB einäige 9ftic^tfc^nur

atteg politifd^en |)anbcln§ ha§> ÜieligionÄgefe^ gelten laffen U'ollteu,

fteüten fic^ i^nen aU britte ipauptpartei ober @efte hk Sabbutäer
entgegen, welche fid) au hk tat]äd)lic^en ä^er^ältniffe hielten unb mit

biefen redineten, baljer üor 51Uem bem ©täte nü^lid) ju fein ftrebten,

of)ne bem (Glauben be§t)alb untreu ju werben. Unter biefen beiben

le^teren, ben aüein am öffentlichen Seben beteiligten ^^arteien, waren

hk Si'Qnfäer eigentlid) !aum eine fold^e ju nennen, inbem il)nen ba»

gange S3oIf mit wenigen 9lu§nat}men angel^örte. ®ie garifäer t)ingen

eifrig bem erft in fpäter Qt\t bem ^tbentum eingepflaujten unb bem

alten ©efe^e unbefannten ©laubenefatee öon ber SL^ergeltung nad^ bem

^obe on, Weld^cn hk ©abbuüier tierWarfen. ®ie gü^rer ber gariföer

woren bie eigentlichen @d)rift!nnbigen (Sot'erim) unb ©efefee^le^rer

(vo/iiodidäoxaloi). ©^ätert)in Würben bie 3"arifäer oielfad) o(^

§eud)Ier unb ©d)cinl)eilige angefeinbet. ^ie ©abbutäer (üon Zaddik,

wa§ bie unerbittlidie ©trenge im 9iec^tfpred^en bejeic^nen foll) äiiljlten

unter fid) hk SOZönner be§ ©täte» unb IriegeS unb ber uorneljuien

g-amilien mit Inbegriff ber l^errfdienben SJ^tfobäer, bie 9bd)fommen

unb 9iacf)folger ber bem ©riedjentum uic^t 51bgeueigten, fonbern felbe§

fo weit möglid) ßu^ifff»'^^" (^"^jt ju oerweclifeln mit ben gang gu
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benifelOeu abgefattenen i^e(Ieutftcn). ^n aikn ^;|Sun!ten be§ tüeltttd^en

unb geifttid^ett ©efc^e^o iiub gted^te» tüaren belbe ^arteten ftet§ auf

entgegengefe^ter ©ette iiiib fiefel^beteii )\(i) rnftlo§.

^IjiieiT gegenüber uitii bcobarfiteten hie offener ftrenge S^xM=>
gejogenfjeit. ®ie garifäer nannten fie bie ,,närrtfd;en Sf)afftbim."

SDian ^ört öon i^nen juerft um bie SUittte be§ jluetten SaJ)rt)unbert§

öor Sf)r.; etwa ^unbert ^aljre fpäter bilbeten fie einen religiöfen

5ßerein üon über üiertanfenb ©liebern mit eigenen ^rieftern, S3eomten

unb (äiJemeinbegeric^ten
,

ftrenger ©liebernng unb Drben^gud^t, unab-

änberlicfier S3unbe»(ef;re, furdjtbaren (SintoeibnngSeiben unb eiferfürf)*

tiger ©eljeim^altung itjrer Sinrirfjtnngen. SDie neu beitretenben aJiit=

glteber mußten reifern 5t(ter!^ unb reinen Seben§lüanbet§ fein unb ft(^

einer breijäbrigen ^rüfiinge-jeit in brei (Kraben untertoerfen. Slein

äRitglieb bnrftc^rtoateigentumbefi^en; e» tierrfcbte bat)er ©ütergemein*

fc^aft in i^ren tlöfterlic^en S^erbinbuncjen , lueldje fic^ mit ^dtxhau
unb SSie^juc^t unb folcfien ©elüerben befcftäftigten, bie föeber bem
Ä^riege noc^ ber Ue|3pigfeit bicnen. ®a§ ^agemerf beftanb au» 5trbeit,

gotte^bienftlic^en Hebungen unb SSoItätigfeit. ^^re 9iieber(affungen

tuaren an abgelegenen Drten, befonber§ in ben ''l^almenraälöern am
2;obten älZeere, aber aucf) in ftäbtifcfien DrbenÄljäufern. @ie ^eiä)'^

ueteu fid) burd) reine§ öeben aü§, beobaditeten in 9k^rnng unb SIei=

bung bie äu^erfte @infad}I)eit unb üerlangten ©ntljaltfamfeit. Stußer

bem (Sibe im ber Süifnabme burfte tciner gefd)tüoren werben. ®ie

©flaüerei luar ftrengften» Don it)nen üer^önt. 6ie iroüten gtoar

ntd)t£i anbere,^ al» äi^te ^uben fein, fjielten ben «Sabbat unb tü§

&t\ei} ftreng, fanbten bem Xempet in ^erufalem 2Bei^gefd)enfe unb

nal^men fogar am 9iationaIfricge gegen hk Üiömer teil; bagegen

entf)ielten fie fic| ber leihiafjme an Opfern, lucit fie e» für nnred)t

t)ielten, 2:iere ^u toben, unb auc^ fein gleifd) aßen. 9^ur augna^m»*

lueife würben (S^efranen im ^unbe gebulbet, aber nur ju bem S^erfe,

biefen fortzupflanzen, unb Waren bann benfelben ftrengen 9?egeln

unterworfen wie bie 9Jlänncr. ®ie (Sffener beobaditeten ferner bie

t)öd)fte 9ieinlid)teit, trugen nidjt§ al§ wei^e ßeinwanb unb uat)men

jeben SObrgen regefmiifjige ^äber, ba^er man fie aud) „ä)Zorgentäufer"

nannte (babenbe Käufer == aschai = ©ffäer?). ^\)xe Ä^enujeidien

Waren ein (2d)uräfe(l unb eine ©dfianfel. ^^vt SRalgeiten würben

aU re(igii)Je .Staublungen begangen.

®te Se()re ber offener berut)te auf ber (;ei(igen ©c^rift, neben

weldier fie aber eigene ©etieimfc^riften befa^en. ^I)re ©c^rifterttäruug

war atlegorifc^. Wa§ if)re eigenen, oon ber Ijebräifdien Drt^oboi'ie

abweid)enben 9(nfid)ten betrifft, fo Ijulbigten fie bem ftrengften '3dE)id=

falgglauben. S5on &oü leiteten fie nur ha§ @ute, nid;t ha§ 33üfe ah

unb natjmeu baljer jwei ^rin^ipien üerfdjiebenen ßfjaratter» an. ®ie
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(Seele flammt nac^ if)nen an§ bem §immet, befinbet jirf) im Körper

nne in einem ©efängni^ nnb föirb bei bem 2^obe barauS befreit. <Sie

glaubten an eine ^ierarc^ie öon @ngeln, beren 9^amen iüie and) bte

9kmen ®otte§ aU Drben§-Ö)el)eimni^ betrad^tet luurben, bat)er roa^r*

fd^einlict) a\§ Qaübev'^ovrmin bienten, lüie fie audEi mit ber &aht ber

2Bei§fagung, ber ©eifterbefdilüörung unb ber öeilung toon S3efeffenen

befdientt ju fein glaubten. 23eim 2(ufgangc ber Sonne riefen fie bie

le^tere an.

©in S^ebenstueig ber offener Waren D{)ne ßweifel bie Xf)era=

Reuten, beren ^eimat unb SSerbreitung§be§irf ?(egtH3ten unb beren

^auptfi^ am mareotifc^en @ee bei ^ttepnbria Jüar. Sie lebten nic^t

in SSereinen, fonbcrn oB ©nfiebler; aber meift luar eine größere §tn=

3at)I öon (Siufiebeleien gu einer 9?ieberlaffung bereinigt. 2(uc^ lebten

fie nid)t ber Sanbiuirtfc^aft, fonbern bIo§ befct)aulirf)em Seben, nämlid)

bem Sefen unb Srtläreu ber Ijeiligen <Sd^rift nebft S3eten unb 8ingen.

©ie nal;men aud) grauen auf unb tiefen fie an aflen religiöfen 6panb=

lungen teilnetjmen; bod) burfte jmifdjen beiben ®efc^Ied)tern fein öer=

trouter Umgang ftattfinben. ^m Uebrigen )x>ax itjre Sebenltt)eife gans

berjenigen ber (Sffener äljulic^, unD fo matjrfdieinlid) aud) it)re öe^re,

über meldte mx jebod) mangeltjaft unterrid)tet finb. ®ie ^^unftc nun,

in iüeld^en bie Stnfic^ten beiber Drben üon bem red^tgläubigen 3uben=

tum abiueidien, überhaupt bie @igentüm{id)!eiten berfelben braud^en

nid^t in tüeiter %evne, hti ber goroaftrifcben ober gar ber bubbtjiftifd^en

©louben^form gefud^t ju lüerben, fonbern finb Ijinlänglid^ burdi @in=

luirfung ber ^t)tI)agoreifd)en Set)re nnb beren erneuerter Seben^^eid^en

bt§ gum 9ieu^t)t^agorei§mu!o erflärt, beffen ^ilnljänger in beinahe aüen

^^egietjungen bie näcf)fte 95erft)anbfd)aft mit jenen beiben, iljuen gleich-

zeitigen jübifdben Drben üerraten, möl;renb bie 3lbiüeid)nngen ber

jiibifdien @el)eimbünbler üon il^ren gried)ifd)=römifd)en Sßorbitbern

lebiglid) it)rem jübifd^en G^aratter ^ujufd^reiben finb. @o waren benn

fetbft bie 9lad)foIger ber gried^enfeinblid^en S^affibim nid^t öon ben

©inföirfungen ber bamal§ aße $Serl)äItniffe burcE)bringenben gried^i=

fc§en Kultur üerfd)ont geblieben.

®ie Qdt biefer ßerteilung be§ Sii'^cutumö in Parteien ift ^u-

gicidf) bie ßeit jener (Sntlüidelung beSfelben, Weld^e aU 9tabbini§=

mu§ begeidjnet Wirb, b. ^. bie ftreitbare ©^ji^finbigfeit ber jübifd^en

®efe^!unbigen, namentlich im ©d^ofe be§ <St)nebrionö, — weldie mit

bem gefdiilberten ^arteiwefen eng jufammenl^ing, aber nacf) unb nacE),

al§ eg fic^ überlebte, an feine ©teüe trat. 2Bir erwähnen unter ben

oielen Ütabbinen jener erregten Qdt, beren mir fcE)on (Sinige tennen

gelernt (oben @. 126) nur nod) ein bebeutenbeg ^ar. SDer (Sine ber

beiben ©egner mor ber fein mütterliche^ ÖJefdjIec^t oon ®aüib ab-

leitenbe ^nbi)Ionier Rillet (75 üor hiä um 5 nad^ S^r.) gur ßeit
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§erobe§ be;^ fog. ©roficit. 5;ie)er faiifte iinb friebltd^e 9tabbi in

fturmbelüegter Qtit, ber jogar ben ©jfäer ä)i analem, ben freiüif)

^erobe§ begünfttgte, al» §tüetten SSorfi^enben neben fid^ bulbete ;ber

fid) aber unbe^nglicl) füf)Ite unb btilb austrat), ift ber eigentliche 9ie=

forntator beö ncnern ^nbentumÄ. ©ein SBal)IiprucI^ ipar: „luaS bir

unangeneljm ift, ba§ tljue and) Slnberen ntd)t!" unb feine SBoltätig»

feit fannte, obfc^on er arm mar, feine ©renken. (Sr orbnete unb be*

ftimmte bic Ueberlieferung in einer fo f)umanen ^Beife, bo^ S-arifäer

unb ©abbufiicr fie annefjmcn fonnten. ^Ijm ftanb aU Sßertreter bcs

ftrengen g-arifäertum^ ^.IfanaljemS 9iac|fDlger 2 d) a nun ai gegenüber

unb bie Sd)ulen S3eibcr befeljbeten fid) nod) lange ßeit.

^er jübijdje ©laube ber nad^ei'ilifcben Qdt, wddje ben ®egen*

ftanb bie[e§ ^^^arteigejänfe^ bilbete, toav jlüar entfdiiebener S)^onotf)eiö=

mn§ int Jöergleic^e gu ber üorej:iIifdien ; aber bie 9iefte be)§ ipeiben^

tum^ feljiten ifjm fo luenig luie bem l)eutigen üolf^tünilidjen ^at^oIi=

5i§nin§ unb einigen anberen d)riftlii^en ©efteu. SS)ie nntergeorbneten

®ottf)eiten waren gu ^inimlijc^en ^eerfdiaren geworben. ^afjOe gebot

i!§nen, auf einem Strone fil^enb, ben S|erubim unb ben Serafim, loie

ben ©ngeln ,,18oten") unb ^oeiligen. «Sogar bie Sterne luaren, loie

hei mandjcn gried)ifd)en gitofofen, belebte Söefen unb eine 3(bart ber

Sngel. ^a es gab überf)aupt erft feit bem ß-j,il inbiüibueü geftaltete

(Sngel.

Studi bic „böfen ©ngel" ober böfen ©eifter, weldie oor bem (Biü

in fe{}r geringem ällofte eine fRoIIe fpielen, mud^ern erft feit bem=

felben in bebeutenber SJienge unb SBirffamfeit, fidierlid) nid^t oI)ne

Sinlüirfung ber eronifd^en (perfifdtien) ©lauben-jform; gerabe wie

im 5(oefta, erl^ielten fie eine üottftänbige ipierardjie tion gemiffen

Waffen mit nerfc^iebenen 5öenennungen. @ef)v ftarf loar ber ©laube

an ba§ ^efeffenfein ber ®eifte§franfen bnrd) bofe ©eifter oerbreitet

unb baB fold^e befd^luoren merben fönnten. ßrfdieinnngen unb S>i=

fionen, wie fie in ben nad^ej:ilifd)en Sd^riften erääi)It werben, erWei=

fern bie i^eere ber guten unb böfen ©eifter nod) bnrd) allerlei rätfel^»

l)ofte ©eftalten, wobei fogar ©lemente ber gricdjifd)en älhjt^ologie

einwirften, wie namentlid) hk jDio§furen, benen uadjgebilbete friege-

rifd^e Siinglinse fid^ an bie Spi^e heä §eere§ ber äRaffabäer ftettten.

®§ Würben aud^ Sd^ufeengel ber S3ölfer angenommen, wie befonberS

aii§ bem 33ud^e ®aniel Ijeroorge^t. ^ort tand)en jum erften Wlak

W ©ngelnamen ©abriet unb aJJicboel unb im S3ud)e 2;obia ^Rafael

auf, unb ber 2:a(mub gibt fogar p, bafe bie Sngelnamen anä ^aht)'

Ion ftammen. 2)a§ 33ud) SBeiötjeit fd^uf ferner allegorifd^e ^^erfonen,

wie bie 2öei§f)eit unb ben „©eift ©otte^^", ber fpäter hti ben alejan^

brinifdien ^uben sum Sogo« würbe. 5(I§ t^ürft ber ginfternife er*

fc|eint bei 3:obia äum erften 9JZaIe 5tfd)mebai (perf. 2(efd)mo).
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5)ie ouffattenbfte 33erfdf)iebeni)eit gtüifd^en ber cor- unb nac^ejcili=

fc^en Oteltgton ber "^ntim §etgt aber ber ®Iaube an bie j^ortbaiier

ber menfc^Iic|en «Seele. 2ötr ^abeii (oben S. 91) gefe^en, ha^ ber=

feI6e tu ber ölterit 3^'t f)öd)[t mager luar, ja fo unbeutlic^, "öa^ an

feinem 5?orI)anbenfein ge^iüeifelt nnb ber „@c^eol" ebenfo gut ai§ ha§

®rab gebeutet toerben fann, mie al§ ein 3(ufentf)aIt§ort nad^ bem

^^obe. ^ebenfatlS loufjte hk üore^-ififd^e S^it uic^t» öon einem (Sin=

ge^eu ber (Seelen ju ®ott unb nic^t» oon einer 9üiferftef)ung. -Jiacf)

bem (Sjil jeborf) läfet bie 2)eut(td)feit einer öerrfc^oft biejer jöogmen

mit Weiterer ^^In^fd^müdung nichts .^u tuünfc^en übrig, befonberS feit

bem (Srfc^eiuen ber Sprücfje @irad)§, — unb jtriar lüieber in Solge

©nn)irfung ber äoroaftrifc^en Sieügion.

2Bie ha§ ^arteitüefen eine golge tüad^fenber ®(auben§ftrenge

tuar, fo entfprang ber (entern aud) eine üermefjrte Strenge in 33e5ng

auf hk tjom „®efe|e" oorgefc^riebenen ©ebräuc^e unb oerbüteneu

^anblungen. ®ie ©rabe ber S3ertr)anbtfc^aft, in benen bie (Sf)e

nic^t erlaubt irar, mürben nerme^rt, bie ©efe^e gegen ®I;ebrud) nnb

Un5ud)t üerfd^ärft, bie Speifeoerbote unb 9ieinigungÄöorjd)riften ge-

nauer beobad^tet, hk am (Bahhat unb anberen ^^eften uerpönten .^anb-

tungen mit ffrupulöfer 5Xengft(icf]fcit feftgefe^t, b\§ faft feine erlaubte

S3elüegung mef)r übrig blieb. ?lm Slbenb öor bem Sabbat ober einem

gcfte gab man bafjer brei öorn5eid)en; bti bem erften mußten bie

gelbarbeiter, beim jloeiten; hk ^anbioerler unb beim brittcn bie am
6äu§lic^en §erbe S3efd)aftigten bie Slrbeit einfteüen.

SOlit bem ^arteiloefen ftanbeu oud) bie ?5efte ber Suiten info=>

fern im ßnfammenliange, al» biefelben, menu bie Sabbulüer bie Ober-

i)anb liatten, üernad)Iäffigt ober entfteHt, unter Seitung ber garifäcr

aber in iijum ©lange nnb in iljrer '>^rad)t wieberl^ergeftcUt luurbcn.

Sin fold^eS geft luar iia^ 2Baffergu^ = C>pfer am ^lütteufcfte. „^n
ber 9Jad)t be§ erften gefttage§ toar ber grauenüür^of bc^^ ^empcli^

fo ^ed erleud)tet, ha'^ bie gange Stabt iuie in einem gcncrnteer er=

glängte unb bie 9iadjt tagljeU erfdjien. 51ße^ S5olf brängtc fidi gum

5^em^elberge. 2)ie ernftcften ^erfouen liefen fidj Ijcrbei, 33eluftigungen

gnm SSeften gu geben unb Sfidettönäe aufgufüliren. ®ie Suft toed^felte

mit feierlid^en ^falmen ah unb bie Seoiten begleiteten bie ©efänge

mit 3it^ei^"» ^t'^'^f^"/ i^anbbeden, trompeten u. a. raufc^enben S"-
ftrumenteu. ®iefe§ greubengetöfe bauerte hk gange 9kc^t unb 9iie=

manb bad)te an Sd)laf. 33ei ^age§anbruc^ gaben bie ^^riefter mit

ben ^ofauneu ha§ Qddim gum ißeginne beg 3Bafferfd)öpfen§. Sei

jebem ^altpnnft ertönte ^^ofanneufdian, bi§ ha§ gange S^olt an ber

Cluette Siloa angelaugt luar, tt)orau§ ha^ SSaffer für ha§ @uB=Dpfer

in einer golbenen Sdjale gefdjöpft ttjurbe. 3" feierlidjem Buse brockte

man bie Sd^ale mit bem SSaffer bi§ gum Sßaffertore im S?cften ber
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inttern %empdmantx, roo tüteber bie ^ofaunen erfdfiattten. 5tu§ einem

filbernen ©efäffe toiirbe ba§ SSaffer auf ben Slltor gegoffen, tüobet

bie glöte, tüeldje nur bei befonber^ freubigen §(nläffen ertönte, iljre

fd^melgenbe Steife mit ben übrigen ^nftrumenteu öermifdjte." ©in

©egenftücE ju biefem gefte bilbete ha§ §oläfeft. ,,Stuf einem freien

^la| in ben Sßeinbergen fanben fid^ bie jungen aJläbd^en ein, ^lUe

loei^ gefleibet, füljrten fte itjren Slanjreifien mit ®efong auf. 2>te

gufel^enben jungen SJMnner fuc^ten fidj bei biefer Gelegenheit t^re

öeben§gefät)rtinnen au§." ^m Uebrigen biente biefeg %^\t gum @om=
mein be§ für bie Xempelfpenben beftimmten ^otjeg.

pritter 'äCßfdinitt.

2)ie Siteratur unb bie ^unft

1. öpradjc, ödjrift ixnb Sidjrtfttum.

3n ber ßeit m^ ber ^iücffer^r on§ S5abt)tonien entiutdelte ftcfi

bur(f) Umformung unb SSereic^erung be§ 2Bortfd)o|e§ biejenige ©tufe

ber ^ebräif(f)en (S^rad^e, ttjeld^e al§ ha§ ^Jleuljebräif i^e bejeicfinet

toirb. SDiefelbe unterfdjeibet fidj üom 2tltl;ebräifc^en bnrd^ größere

®eutlid)!eit unb UngejiDungenl^eit, fte|t i^m ober on SEiefe unb bid)=

terifc^em (Sd)tt)unge nod). (Sine ät)nlic^e Umiüanblung ging mit ber

@d§rift üor fid). ^ie attljebrätfc^e (5d)rift mit il)ren föniüfd^en ober

„aItbabt)Ionif(j^en" 3ei^en n^ar in ber Qdt ber babtjtonif^en SSer*

bannung beut Slolfe frcmb gemorben. ®§ I)atte fic^ im Sßerfefire eine

neue gebtibet, Jüeldje ^toav ebenfalls au§ bem älteften femitifdien SlIfo=

bet ftammte, aber im Saufe ber Qtit üon iljm teiltüeife hi^ gur Un=

fenntlic^feit abn^id); ba fie fid^ iüä^renb be§ 9lufent^tte§ ber ^ubeu

in ben 6ufrat= unb Xigri^^öänbern gebtibet (jattc, nannte man fie

bie afft)rif d)e ©d^rift, iüelc^e nun admälig in aüen ffierl)öltniffen, oud)

in ben ^eiligen ©diriften 9lntt)enbung fanb; e§ ift bie I^ente fdjledjtineg

fo genannte ^ebräifd^e ©d^rift. ®ie alten Jjebröifd^en ©c^iriftgeid^en

würben bagegen üon ben ©amariten beibe^Iten, obtüol geföi^ nur

SSenige üon iljuen biefelbcn Icfen konnten, unb finb bei i|nen noc^

je|t ba§ ©etoanb ber I;eiligen ©d^riften.

2)ie ertüä^nten regelmiifsigen S5orIefuugen au§ ber Xora toedten

in ben guben ein ungemeine» unb flet§ iüac^fenbe» S^tereffe für il^r

ältere^ aU l^eilig betrad)tete§ ©i^rifttum. ^ie näd^fte golge baoon



147

toor bie ©rrtdEitung öon (Srf)ulen, unb §h)ar gunäd^ft üon öer^r^äufei-it

für eriüac^fene Jünglinge jur (Srtüerbung üon ^enntni^ be^ @efe|e)ä.

®ie Se^rer nannte man ©djriftfnnbtge (Soferim), bie ©d)ü(er 3Jiufen=

fd^üler (Talmide-Chochamim) ; bie Slufgabe ber ©rfteren, nad^ benen

bie 3eit üon ber SBirffamfeit @fro'§ unb Üietiemja'^ on tk fofertf c^c

genannt wirb, wav, bie Xora folüol au^sutegen oI§ fie auf "öa^ Seben

be§ SSoIfeg unb ber (äinjefnen an5ntüenben. ^s^xt 9(u§Iegung f)ie§

Deutung (Midrasch) unb mu§te ftd), ber SBitIfür fern, nod) beftimmten

3f{egeln xi<i)kn. ©d^ulen für bie S»9enb jur örtüerbung ttjeltüdier

S!enntniffe gab e§ immer nod) nic^t. j^erner füt)rten hk SSorlefungen

beim ©otte^bienft pr «Sammlung berienigen aU tjeilig betrod)teten

@d)riften, meiere noc^ nic^t lüie bie Xora ein ©anje^ bilbeten. S«
btefe (Sammlung tarnen burd^ (Sntfdieibung be§ S^nebrion§ in ber

foferifc^en Qtit juerft bie fogenannten öUeren ^rofeten, b. t). bie

auf ben ^entatend) folgenben üier gefdjic^tlic^en 33ü(^er: Soi""^ ^i^

Stid^ter, Samuel unb bie Könige, bann bie brei gröjieren ber „jüngeren

^rofeten" föefaia, Sei'eini'J ""b ©jed^iel) unb enblic^ bie ^ttjölf !Iei=

neren ber „jüngeren ^rofeten" (oben @. 107). ©leieren 3ftang er=

f)ielten biefe Sdiriften mit ber ^ora nid)t; aber fie iüaren burd) bie

^ufna^me in bie Sammlung al§ ^eilig anerfannt. Später tüurben

jener (5f)re geh)ürbigt: Satomo'S Sprüd)e, ^oI)eIet, ^iob unb haS^ Oot)e

Sieb, unb jlüar Ie|tere§ feineSroegä iuegen angenommener attegorifd)^

religiöfer Sßebeutung, fonbern n^egen feiner bid)terifc()en Sd)ön^eiten,

— nod) fpäter (n)af)rfd)einli(^ um 100 üor ®l)r.) öftrer, ®aniet unb

bie e^roni! mit (Sfra unb 9Zef)emja. ©ine eigentlid)e Sntfd^eibung

über bie ^eitigfeit ober Offenbarung biefer 58üd^er ift unter ben Suben

niemals getroffen lüorben.

'^k neuere jübifd)e Siteratur, iüe(d)e feit ber 9iüdfe^r ouä

S3abt)lou entftanb, ^eidinet \\ä) üor ber ättern fc^arf burd) ibren gänj*

lid^en 93iangel an aüer ^oefie, burd) il)re 9lüc^ternl)eit unb Jrodenl^eit

aix§. ©3 ift merfiuürbig, — bie S)ic^tfunft würbe fonft immer aU eine

t)erüorrageube @abe ber .spebräer betrai^tet; aber gerabe nur in ber

altern ßeit, in n)eldf)er fie in lebljaftem 33erfel)re mit anberen SSöltern

ftanben unb bereu Sitten unb ©lanbenöformen annahmen, b(üt)te if)re

'iDidjtfunft in l)ot}em ®rabe, unb genau feitbem fie ft(^ auf fiel) felbft

jurüdj^ogeu unb fid) üon ber SBelt abfc^toffen, wenn and) biefe 9ib=

fd)Iie^ung in Söirflid^feit nic^t immer fo ftreng war wie man gewö^nlid)

annimmt, üerftiegt ii)r bid)terifd)er Sd^wung, üerlieren fid) if)re be=

geifterten 0ange, werben fie t}au§haäm unb profaifc^. 2öa§ üon ha

an geleiftet würbe, befd^ränft fic^, foWeit e^ tauonifc^eg Stnfeben

erwarb, auf ha^ ©ebiet ber 6Jefd^id)te unb bor Öef)re in 3orm üon

@prüd)en, wogu auf weltlid)em Gebiete nod^ hk gitofofie ber jübifd^-

ate^-anbrinifc^en Sd)ule fommt.
10'
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^te gej(^ic^tlirf)e uiib gugleid^ fQnontf(^e Siteratur ber nacf)egilt)c§en

•il^eriobe beginnt mit ber fog. C£f)ronif, öon hen ©riecEien '>^aralei=

pomenon (5tn{)ang, b. ^. gu ben altern ®efii)id)tmerfen) genannt, ein

trocfene;^, funftlofe;? unb habt} nnfritifd^e§ sinnalenluerf üon ber

vSd^öpfung bi§ anf bie fRüdfe^r au§ ^abtjlon. 2)a§ SSerf f)at bie

überaß ^eroortretenbe Xenbenj, ben Stamm ßeöi aly feit olter Qdt
au§f(f)ltef5ltc^ 5um ^rteftertnm berect)ttgt bar^uftetlen unb frf)redt jur

(Srret(^ung biefey S^^^^cfe^ öor feiner gälfd^ung ber Xatfadien ,^urürf.

Sie gortfe^ung ber ,,{ii)vomV' bilben bie Süd)er @fra unb ^ietiemja,

n)el(^e hk ©efc^ic^ten biefer ^äter be» f^egififc^en ^ubentum^ erjäljlen

unb tüol teitlueife üon beut i^erfaffer ber „Stjronit" I)errüi)ren. (5§ gibt

au^erbeni unter ben fogenannten apofrijfifrf)en 33ücöern ber S3ibel ein

33ud^ (Sfra, lüelcfie!^ in eigentümlict)er 32et|e er^öfilt, lüie Serubabel

oon ®areio§ hk (Srlaubnife pr 9türffef)r nacE) ^erufalem erf)ält, eine

ganj c^arafterrofe ^omjjilation oline erforfdibaren Qtved. S^ ben

^^(po!rl)fen gel)ören ferner bie g(eid) biefer gan.^en (Gruppe nur noc^

gried^ifc^ üor^anbenen S3üc^er ber SJiaffobäer, 5tt>et an ber S^^'i^i,

üon benen ha§ erfte um 1U7 üor d^r, entftanben ift unb biv gum

5^obe @imon§ reid^t, ha^ giüeite, au» öerfd)iebenen 33eftanbtei(en ju«

fammeugefe|t, gegen ha^ (gnbe ber SJkffabaerjeit (9)?itte be§ erften

Sa^rt)unbert§ üor (Slir.) ^auptfüc^(id) nac^ bem ©efc^id^tluerfe be^

^afon üon ^t)rene bearbeitet unb wunberfüd^tig get)alten ift. (Sin

fogenannte§ britte?^ 9)iaffabäerbud}, üon ^.)liemanbem al» fanonifd^ be«

trachtet, ergätilt angcblidie S^erfotßungen ber ^uben unter ^^itolemaioä

gilopator.

©ine befonbere @ruppe üon biblifd)en SBerfen erblirfen wir in

üier für ^iftortfd) ausgegebenen, in 5S3af)rf)eit aber roman= unb

noüeIIent)aften iöüdjeru, üon benen jtüei, 91 ut unb @ftf)er, gu ben

fanonifc^en, sloci aber, ^ubit unb X^obit, 5U ben apo!rt)fif(^en ge^^

rechnet tüerben.

®a§ ^uc^ 9^ut, entl)a(tenb bie ^eirat beS 33oa§ mit ber 9tut

unb fo bie S5oreItern ^aüiby üer^errlic^enb, eine lieblidie ibi)IIif(^e

(Srgätilung, entftaub iüa^rfdieinlic^ in ber erften ßeit nad) bem bäht)'

(onifc^en ©jil; ber 95erfaffer ift unbefannt.

S)ay ^ud^ ©ftfier, bie romant)afte ©efc^ic^te ber ^übin öftrer,

.^weiter 5pauüt=®attin be§ perfifc^en SlönigS 5Iliayüero§ (mit tüeldiem

Xeri'e§ gemeint fein foü), wirft ein redit ^ä^Iid)e§ Sid)t auf ben

8tamme§= unb ®Iauben§t)a^ bamaliger S^^en, benen nad^ biefem33udie

in ^erften ertaubt lüorben tuäre, aüc i^re geiube, 75,510. an ber

3a^t, umzubringen, toa^ ben Stnla^ jum ^urim=gefte gegeben t)ätte.

®a nun biefer jebenfallg erbid)tet ift, fo erfi^eint bie SÖJorbluft ber

^erfaffer um fo iuiberloärtiger unb bejeic^nenb ift babei für ben

©tanbpunft be§ S3uc^e§ (beffen S3erfoffer wa^rfdieinlid^ nad^ Stlejranber
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b. ®r. in ^erftcn lebte) ber Utnftanb, ha^ ber Sporne Öiotteg barin

ntrf)t ein einjigeg SDial genannt tt)irb.

S)a§ gegen @nbe bey §tt)eiten ^a(;rt)nnbert§ öor G§r. entftanbene

S3ud^ 3ubit, ein ^atriotifd)er Spontan, ffeibet lüa^rfd^etnlic^ bte

maffaBöifcfien (Siege über W 8l)rer in fotcfie ber ^uben über 9Zebu=

fabnegar ein. ©in j^awi^ienroman ift ha§ ungewiß lüann gefd^riebene

S3uc^ 2;obit (Xobiag), ha§^ in ber afjtjrififien SSerbannung ber S^rae*

liten fpielt. S)ie @nget§=^ unb 2;eufel!§t)or[tenungen barin öerraten

perfifc^e ©inlnirfungen.

SiHtt biefen ©(firiften in ber ^^orm öerwanbt ift ha^^ in fpäterer

3eit unter bie 2Ber!e ber „großen ^rofeten" aufgenommene $8u(^

Daniel, um 165 öor (St)r. entftanben, bie märd^en^ unb romanl^aft

au§gefc^mücEte ©efc^ic^te eine§ fonft nirgenb§ erlttöf)nten §ebräer§,

9^amen§ Daniel, ber unter SZebufabnegor, beffen angeblid^em 91ad^=

folger SSelfajar, bem SJieber ®areio§ unb ^t)ro§ in S3abt)Ion gelebt

^aben foüte (ber üon ©jerfiiel 14, 14 unb 23, 3 erlüä^nte Daniel

mü^te ütel früher gelebt fiaben). ©in ZtW be§ S3uc6e§ gehört ber

^rofetifc^en ^oefie an. SIMd^tig ergreifenb finb übrigen^ niete ©teilen

biefe§ apofaIt)ptif(j^en S3uc^cg, wie namentlid^ bie ©c^ilberung ber

Stonb^aftigfeit ®aniel§ unb ber frfiaurigen fcfireibenben §anb om
jTobeSmate ^öelfajarS.

Unter ben 5Ipo!rt)fen ber S3ibet ift bo§ einzige ^rofetifrfie 33ud^,

aber ein ^.unädfiter «Sprößling be§ atten ^rofetentumS", ha§ S3u(^

S3aruc^.

Unter ben bibaüifd^en SBerfen ber nad^ei-iüfdien 2)^\t, Welrfie,

abgefe^en öom gteid^jeitigen „^otielet (oben @. 106), fämmtlid^ apofrt)f

finb, ftef)t ooran ba§ S3u(^ ber 2Bei§f)eit. S)a§felbe f)at entfd)ieben

bualiftif^e§ ©e^räge unb fcEireibt ben ^ob nicf)t bon ®otte§ Söiüen,

fonbern öon ber S8erfüt)rung be§ 9)ienfc^en burd^ ben S^eufel ^er.

®er ®eift tritt nac^ biefem i8ud^e au§ einer f)ö]^ern SSett in ben öeib

ein unb fe^rt hn bem Xobe bai)in jurüd. @» ift tüat)rf(f)einlic^, ha"^

biefe§ ^ud^ au§ ben Greifen ber ©ffener ober 2;t)era)3euten 6erüor=

ging. S^ji" fte^en gur Seite bie ©prüd^e be§ ^efd^ua ben ©erad^.

(@irod)), lüeld^er gur ßeit ber ^ubenüerfolgung unter ben @cleu=

!iben lebte unb beffen (Snfel baS' S3ucE) in'§ @riedt)ifc^e überfe^te; in

ber Stenbenj ift e§ ben „falomonifrfien" ©prüd^en äl^nlii^. ®oc^ finb

©irad^'§ ©prüdfie ettt)a§ breit unb attju fünftlic^. ^l)vc Seben§an=

fcEiauung ift eine ^eitere unb ben ?^reuben be§ Seben§ geneigte; and)

eifern fie gegen Uebertrcibung ber grömmigfeit. 2)abei finb fie bon

t)eiligem ©ifer für bo§ SSaterlanb unb für bie STugenb erfüllt unb

geißeln bie gerrütteten ©itten i^rer Qdt, inbem fie gefd^irf)tlirf)e SBei*

fpiele in SJienge, tett§ jur 5?adf)a^mung , teil§ gur ?(bfd)redEung auf=

füfiren.
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2. ^uUurlfbftt unb öauhunft.

®te ^i^eriobe be§ „jlDeiten S£empet§'' ber Quben (mit (£htfc^htft

be§ ,,brttteu", üon §erobe§ gebauten, ber ttur tiirse ßeit beftanb)

fennseirfinet ftd) in if)rem f^ätern Steile, üon ber @tnnnf)me be§ Sanbe»

hnxä) 5(le^-anbcr ben ©ro^en an, burc§ einen SScttftreit be§ griec^ifd)en

unb be§ |übtfd)en (Stementeä um ben S3efil^ ^aläjtina'§. S)a§ (5rgeb=

ni^ biefe;?^ Sl'ampfe§ Jüar, bo^ äule|t ^ubäa ober ungefät)r ha§ el)e=

malige 9teid) ^sv.'i>a, i^i^ gur ßei'ftörung ^erufatemS), ein faft gan§

jübifd}e§ ©ebiet btieb, luäfjrenb ba§ übrige ^aln[ttna einen üorluie^

genb gried^ij^cn ßtjaroüer erf)ie(t. ®a§ ebemolige 9leirf) ^^vad

gerfiet feit ber genannten ^eriobe in brei ^rooingen : im Sßeften be§

^orban unterjd)ieb man bo§ füblid)e ©amaria unb bog nörblic^e (^a*

liläa, im Dften be§ ^orban ta^ öanb ^eräa (el)emal§ ©ileab).

©amaria mar bie ipeimat ber Samoriten, jener üon ben eigentlid)en

^uben abgefouberten unb iljwtn feinblirfjen ©efte. ^^ie ©amariten

Jüoren, iuie jd)on angebeutet, ä)lifd)linge uon surüdgebliebenen ^suben

unb eiugefüt)rten Sifftjrern unb gönüern. (J^aliläo bagegeu, ber

uDrbIid)fte Xeil 'i^^aläftina'g , mar non nerfdiiebenen $ßötferfdiaften

bemofjnt, tion gönüern, ©tjrern, 2(rabern, ®ried)en unb ja^Ireid) ein=

gemanberten ^nben, meldie jmar iljren ©tamme^genoffen in ^ubäa

unb bem Tempel in ^erufalem anfingen, aber gegen grembe unb

bereu ©itten unb @Iauben§formen, meil jie unter benfelben lebten,

öiel butbjamer mnren aU bie ^nbäer, tion meld)en fie ba()er gering

geJc^äM mürben. (£§ ift inbeffen bemerfen§mert, ha^ ©aliläa ber

frud^tbarfte unb bet3i)Ifertfte Xeil ^aläftina'§ mar ; e§ mar befanutlid)

bie |)eimat S^fu tjon Siagaret. ^eräa, ^a§> Dftiorbauloub , bef)er=

bergte feit ber 9tüdfet)r an§ 33abt)ton nur menig ^uben, meiften§

uomabif(^e 9(raber unb ©l)rer; unter ben ^erobianeru fjatte e§ bie

i!teben= unb Unterlaubfd)aften ^atanäa, ©auloniti?, Sturäa unb Xra=

c^ouitig,

©eit bem Jöeginne ber üon grie(^if(^er Kultur getränfteu

mafebonifd)en §errfd)aft mar, mie nad) bem ©efagten begreiflid),

©atiläa ber .'pauptfi^ griec^ifd^en unb fpäter römifd)en Seben§ in

*:|5a(äftiua ; e§ mar ber foSmo^olitifc^e Xeil be§ 2aube§, bat)er aud^

in i^m hk !o§mopoIitifd)e 3teIigion entftaub, meldie it)re |>eimat in

Kanaan unb it)re SBurjel im ^ubentum t)at.

©§ entftanben fomol in Galiläa aU in beffen Umgebung mef)=

rere neue gried)ifd)e ©tobte, aber amii jübifdie unb !anaauitifd)e ©tabte

mürben oergrö^ert, oerfcC)önert unb gried)ifd) lungetauft. ©eleutia

unb Stpoüonio finb SSetfpiele be§ erften, ^tolemaig (fouft 5«fo) unb

©ft)t^opoli§ (Sßet=©aan) folc^e be§ jmeiten gaüe§. S« i>ieien ©tobten

aüen mürben gried^ifi^e ©itten unb ©pra^'e oor^errfd^enb. (Sbenfo
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tourbe t§> bie griedjtfcl^e ©täbteöerfaffiing, bte freiließ in ber 9lad^6ar=

fd^aft btefer ©egenb, in göntüen, it)r S^orbilb geljabt f)atte, nämltd)

bie faft rcpublüantfc^e Uimbljängigfeit jeber @tabt in örtlichen S(n=

gelegenf)eiten. Unter ben ^tolemaiern luie unter ben ©eleutiben Be*

lüa^rten biefe ©täbte i£)re befonberen (Einrichtungen, iüä^renb ^ubäa

btefer ^ßerfaffung fremb blieb; bie ^uben Ratten au» ber nomabifc^en

3eit i^rer S5orfal)ren bie S^orliebe für @tamuie§teitung unb ©tammey*

oerfafjuug behalten unb geigten niemals fold^e für 'üa^ ftäbti|rf)e Söefen,

noc^ ©inn für ftäbtif(^e ©elbftänbigfeit, wenn fie and) äu^erlic§ fi(^

in ©enteinben orbneten. Steljnlid) »erhielten fid) bie ©amariten; fotüot

^ubäa al§ ©omaria toar |ebe§ ein größeres ©anjeS, ba§ übrige

^aläftina ein Konglomerat üon ftalbfonoeränen ©täbtere|3ubti!en,

meld)e oon ben S^adjfotgern 2ttej:anber5( gefd^ont lourben, Joeil fie

ifinen in iJ)reu beftänbigen Kriegen unb ©rengftreitigfeiten oon 9Zu|en

waren. (£§ fonnte inbeffen nic^t fehlen, 'i)a'^ 'tiaS' fletne ^ubäa, gwi:»

fd^en bie gwei großen $Reidjc gried^tfd^er Kultur, Stegl^pten unb @t)rieu

eingefeilt unb in nädjfter 9iad)barf^aft öon grted)ifdjem SSefeu begrenzt,

au(^ (Siniüirfungeu be^felben fpürte. 33ei ber ©)3röbtg!ett bei^ nad)=

ejilifdfien jübifc^en SBefenS iiu^erte fid^ biefc (£intt)lrtung nur langfam

unb fanb immer bei einem großen, lüai)rfd)ein(tc^ bem großem Xeile

ber 95et)ölferung tjcftigen SKiberftaub. 51I§ 'no.§' gried)ifd)e ©temenf

öoHenbS gewalttätig oerfubr, äußerte fid) 'öit tüoIbered)tigte 3^eaftion

auf furd)tbare SSeife burcf) ben Slufftanb ber 9Jto!fabäer. Slber aud^

biefe felbft erlagen in it)ren fpäteren (^efd)Ied^tern immer met)r bem

griedf)ifd)en (Sinftuffe. 5(m meiften trug trol gur ©eltenbmadiung be»-

felben in ^ibäa "t^k jübifc^e Kolonie im ägljptifc^en 2t(ej:aubria bei,

in tt)eldf)er 'aa§> iieüenifireubc (Element iüeitau§ bie Dberbanb f)atte.

9iamentIicE) aber brangen mit bem gricc^tfc^en ©efdjmade aud^ hk

gried)ifd)en Unfitten tion bort f)er in ^ibiia ein. (S§ toar nodf) ]^arm=

Io§, lüenn man nad^ gried)tfd)er Slrt ©pt^ofien feierte; bebenüidjer

mürben fd)on W gl)muaftif(^en Uebungen, unb ^toar be^^alb, locit

fie einerfeit§ gur ^eud)elei fül)rten, inbem bie ^uben au§ @d)am üor

ben |)eiben it)r S3unbe^äeicE)en bur(^ — fünftlid)e S5orf)äute üerbargen,

unb anberfeit«, meil W Seibe^übungen bei ben ©ried)en mit bent

Ä'ult ,5ufammenf)ingen unb bal^er gur S3erüdfid)tigung gried^ifd^cr ^ei(ig=

tümer unb ju Opfern nor ticibnifd)en ®ottf)eiten leiteten. ^a§ )8ebenf=

lid^fte mar aber bie burd^ bie griec^ifc^en Kampff)3iele bei biefcm 3?oIfe

genäbrte Knabenliebe, bie bei einem biefelbe nid)t gu ibeatifireu gemoljnten

unb ergogenen S^olfe entfittlid)enb mirfen mu^te. 5lud) bie Unmöfeigfeit

im Xrinfen fteflte fic^ ein, W freilief) ben Suben nid^t gang unbefannt

toar (tüie W ©agcn öon 9loa unb Sot geigen); aber fie brang aud)

in ben fübifc^en Kult ein. S§ fanb ein uöüig ben Tioni)fien nad)=

geaf)mteö geft, 'tia^ ^'flfeöffnuugjfeft (gingang, maljrf^einlid^ burc^
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So[e^ ben @ofin %oUa'§ (oben S. 121), lüobet Sluggelafien^eit bolb

über^anb iiaiim.

@o ging c§ in guneljmenbem Girabe bt§ ju ber B^it, bo ber

gvierfiifc^c ©inf(iif5, in golgc be§ ©tur§e§ ber 9tetd)e in Starten unb
3Iegl)pten, bem römifd^en luidf). ®er Unterfdjieb loor atlerbings

fein bebeutenber; benn audf) bie 9töiner iüaren bamal§ fd^on längft

gi-icd)ifc^en Slnfc^anungen, 3itten nnb Unfitten ergeben, ^nv ert)ietten

je^t bic @täbte ^atäftina'§ einen mef)r riJmifcben Slnftric^ nnb röntifd^e

Skmen. SDie |)Qupt)tabt ©oliläa'», @efori§, tinirbe ^iocäfarea ge=

nannt; |»erobe§ Slnti^ja» baute am See Don ©enefaret bem ^aijer

5^tberiu§ gu (ä()ren ha§ |)räd^tige Liberias unb machte e§ gu feiner

§au^tftabt. S3et=9iomata luurbc in Siöia« nmgetauft, Set-Saiba in

SuIio§; am SOieere, haS^ fonft ben ^uben ftet§ fremb föar, er^ob fic^

bo§ wunberooUe ßäfarea, bie fpätere Siefibenj ber jübifdjen Sanbpfleger.

@o lüurbe nac^ unb nac^ ^atäftina mit griediifd^en unb römt*

fd)en ^-öaulüerfen überfdiwcmmt; fpejififd) jübifd^ blieb babei eigentlid^

nur ber 2:empel in Serujalem, loenn man benfelben fo be^eid^nen

bar[. ^er erfte Stempel, ber ©alomo'Ä, umr ein fönitijc^e^ SBer!

gelüefen (oben @. 109); ber gloeite, ber SerubabelS, loar ein unbe=

beutenbe§ ©ebäube nnb jein S3au[til i[t unbefannt. Sine innere 9)iauer

um ben Xempelberg (ben noc^ eine äußere umgab) ^ielt Reiben unb

Unreine ab. SSeiber burften nur in ben äußern, Saien in ben innern

9.^ort)of treten; ber eigentlidje Stempel aber loar aüein ben ^rieftem

geijffnet. '^m Slderfieiligften befanb fid^ gar ni^ty; au§ njeld^em

lüaf;rfd)cinlid}en ©runbe bie S3unbe§Iabe oerfd)iounben njar, ^aben

tuir bereit!^ (oben 8. 67) §u beantluorten üerfud)t.

®er britte Tempel, ber be§ 4'^erobe«, ber nic^t einmal t)unbert

^a^re beftanb, loar o^ne 3>üeifel in gried)ifd)em @5e}c§madc gebaut

unb präd^tiger aB ber falomonifcfie. 2)ie S^ore waren mit ßJolb be*

legt, nur eine» au§ iöronje gefertigt. ®er S^or^of §erfiel in ben ber

grauen, ben ber ^^raeliten unb ben ber ^riefter, ber Stempel felbft

in bie S^ortiaÜe, ha^ 4">tMligtum unb ha?- Sltleriieiligfte. ^erufatem
ioar übertiaupt in ber letiten 3cit öor feiner ^f'^ftörung burd^ bie

Stömer eine prächtige ©tabt. (^^ äöt)tte etloa 600,000 ©imoo^ner

unb om ^affac^fefte famen bafelbft tool jloei 93iiUionen 2Jienfdjen 5U=

fommen. ®ie Dberftabt ober 3ion toar ein Quartier oon ^aläften,

unter benen bie be§ |)erobe§ unb be§ 5tgrippa tieroorragten, unb oou

^ier fü(;rte eine Sörüde über ein tiefe» %al naä) bem Xempet auf

äRoria. 9Zörblicf) oon biefem Jtäfemac^ertal) betonte fic^ bie Unter»

ftabt, 3tfra, t^albmonbförmig au», wo bie ^^aläfte ber SJ^attabäer,

ber Königin iQdene, ein Xt^eater, ha§ 5lrd)iü u. f. lo. ftanben. SBeiter

nörblid) lagen bie ^Jicuftabt unb bie Söorftabt 93e5eta, bie SSol^nfi^e

be» geringern SSoIfe», wo and) bie SDiarftpIä^e waren.
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1. JUtc Jubcn tu ^cggpicn.

Wit ber 9(6füf)rung eine» Xeile§ ber S3etuof)ner be§ 9?etc^e§

S^vael narf) Stfftjrien OJiebten) tiatte hie '^iaSpoxa (^erftreuung)

ber Su^Pn begonnen, lüelc^e fettbem unnnterbroc^en bQ§ 3d§tdfal

biefeS SSoIfe§ geblieben i[t. ©c^on tnätirenb be§ 5lufentf)a(te§ ber

^^raeliten in Slfftjrien nnb ber giiben in S3abt)Ion §er[treuten fi(^

biefelben in ade SBelt. ©ie gelangten bi» ^nbien nnb S^ina (^ef.

49, 12), nad) ^leinafien nnb ben grie(f)if(^en Snfe^n (ebenb. 66, 19),

na6) '^taüen unb roeiter tücftroärt§.

^a§ gelobte Sanb ber jübijcfien 5(n§n)anberung im 3t(tertum

lüor aber 3Iegi)pten, üon wo ba^i ^olf ber .^ebräer einft au§ge*

gangen, unb t)ier übten fie einen bebeutenben (Sinftu^ auf bie Kultur

be§ iJaube§ au», \)a§ feine ättere, eigentiimlid^e bereit» längft ein-

gebüßt l^atte unb nuft unter ber iperrfrfiaft ber t»on i^rer ^öl)e eben*

fan§ längft f)erobgefun!enen gried)ifd^en Kultur ftanb. Sitten nnb

©ried^en, bie beiben begabteften S5ötfer ber femitifct)en unb ber inbo*

gemianifc^en 9iaffe im Stitertum, tüoren in @t)rien nur auf feinblid^e

SBeife in S3erü^rnng gefommen, toeil bie ©inen nad^ ber Unterjochung

ber 5tnberen tracfitelen, unb fo I^atten fid^ jlüei (Elemente ^um erften

3)iale be!äm|}ft, bie aüerbingf- fo oerfc^ieben inie möglid^ maren. Qn
einem frieblidf)en ß^tfoniniennjirten beiber nid)t nur, fonbern fogar gu

einem gegenfeitigen ®ur(^bringeu i^rer ^ulturfgfteme fam e» aber

tro^bem in Slegtjpten, trteil beffen 2)t)naftie firf) im ©anjen butbfam

gegen frenibe 9teIigion§grunbfä^e ben)ie§. @§ ift im SKtertum feine

anbere fo frudfitbare 3?er!nüpfung üerfrf)iebener Kulturen befannt, tüie

biejenige jttiifrfien @ried^eu= unb ^ubentum unter ben ^^tolemaiern in

3tegt)pten. 9Jiofe unb |)omer in gegenfeitiger SBürbigung unb (£nt*

M)nung be» ®uten unb ©d^önen, — barin liegt fc^on eine gange

SSelt ibealer Srrungenfd)aften unb biefe $8er!nüpfiing t)ätte burd) fid^

allein f^on eine neue unb reidf)e ^'ulturperiobe begrüuben fönnen,

luäre fie üon großen ©eiftern getragen loorben, ftatt üon bIo§ mittel*

mäßigen ©d^riftftettern unb toären it)re Xräger in ben ®eift ber beiben

®i)fteme eingebrungen
, ftatt blo» in ben S3urf)ftaben itirer ©dfiriften!

6§ beburfte eines britten @t)ftem§, ha§ günbenbe geiftige gunfen n^arf,

um beibe h)ir!tic^ gu oerfö^nen, b. I). in i^rem tiefern Sinn, — im

SBortkute wäre e» öergebliiie» Semütjen.
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®§ üergingen ttid^t öierf)unbert 55a^re feit bem 5(u§äuge ber ^uben

unter 93?o[e an# 5(e9l)ptcn, als jc^on tüieber ©lieber biefe§ $ßoIfe§ nad^

bem 9ii( jogen, freilief) nur gejtüungcn, unter Jarao «Sifaf, U)e((f)er

Quba befiegte uub befangene nac§ 9(egi}|)ten abführte. (&§> folgten

i^nen Söeitere, teils burii) ^rieg^ereigniffe, teil§ aU 9(u§iüanberer,

unb gluar in fo bebentenber ^a^l, ha\^ ^e)aia (11, 11), ^ofea (11, 11),

^aä)ax\a (10, 10) unb ^t-'i'eiiiia (24, 8; fie fef)r erraäI)ncni^Uiert fan*

ben. ^a ber le^tgenannte ^rofct begab fid) felbft §u ibncn, bie aber

bereit» ber ^eimat entfrembet luaren unb hk er umfonft üom (^ö^en*

bienfte p befefiren fuci)te. Sturf) bie ^erfer foUen ^uben nacb Slegiip*

ten öerpflangt l)aben. (Sine äRenge ^uben unb 8amariten famen

unter Sllcyanber unb ^^toleinaiD^ 8oter I. ebenbal)iu, narf) 9(riftea§

gegen Ijunbcrttanfenb, ti)cld)cn gro^e 5ßegünftigungen jutcil ttjurben.

®en gebrücften ©ingeborenen gegenüber erbielten fie bie 9{e(^te ber

SKafeboner, nämtidf) greil^eit öon Slbgaben uub ßulaffung ^n Kriege*

unb StatÄämtern. Sie ftanben unter ben ^^tolemaiern in tiol^er

©unft unb befleibetcn ^oI)c 93eomten- unb i^elbtierrenfteüen. gi"iif)er

burcb S^^riege im Sanbe leibeigen gett)orbene Selben tegaunen bie J^onige

felbft lo^äufaufen.

Xqä erlüecfte ben 9Jeib ber 2(egt)|)ter, iüie befonber§ auS 3}Zanet^o"§

©efdjidjte Ijernorgeljt, uub e§ tauten gatilreidie Stcibungen jloifc^en beiben

Üiaffen oor; lua^ aber im fogenannten britten S3ud)e ber iöiattabäer

oon ^ubenüerfolgungen burd) bie ^iptolemaier ergäl}!! tüirb, fiub ab^

gefc^madte SJZärdjen. Unter gilometor (^ISO— 145) tüoren üielme^r

glrei Suben £ntaö unb 2)ofitbeoö SRinifter unb ?vetbberreu. Qn
Sllei'anbria naljuien hk ^uben bi;? ,^ur ütömergeit unb liiuger eine

fe^r bebeuteube Stellung ein, befonber^ aii> 9iet)ber, ßaufleute, ©Dlb=

unb Silberarbeiter, ^anserfc^miebe unb Si3eber. ^ie ^uben Stegi)pten§

ftanben unter einem in priefterlid^er gamilie erblid^eu, in ^leyanbria

root^nenben 5Üabard)en ober (Stbnardien ibrer ':)iation, bem ein Sl)ne*

brion (ober ©eiufia) gur Seite ftaub, tia§ g(eid) bemjenigeu gu 3^^"=

falem 7o ober 71 9Jätg(ieber §äblte. 9ßa^ im frül)ern Stitertum

unerhört gelüefen, ba§ trat feitbem ein, nämlid) bie religiöfe Drgani*

fation eine» S3oIte§ außerbalb feiner ^eimat. ®ie ägi)ptifdien ^uben

würben eine ©emeinbe, ia ein '^riefterftat. öier eutftonb bas St) no=

gogeniuefeu, irie fd}ou ber gried)ifd^e 3lu«brud geigt, inbem bie ^nben

in örtlidie 35ereine jufammentraten, unter benen ber öon 'ällej'anbria

eine übcrau» präd)tige S^etbaÜe errid^tete. 9D^it ber 3^'* jebod) ge=

genügte it)nen ba§ nic^t mebr. Sie, welche mebr J^öpfe jäblten al§

it)re Stammeiogenoffen im iD^uttcrlaube, (um 2u0 oor (5t)r. waä) gifon

eine 8}iiIIionI) unb benen nod) weiter weftlid), in Ä'i)renaita ebenfalls

eine grofee 3al)I StammeSgenoffen gur Seite ftaub, burften i^re

Drganifation aud) mit einem ^Tempel frönen, bem erften unb einzigen
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i{)rer Üieligion aufierijolti be» „getobten Saiibe?". 9lod[; mclir enipfaf)!

fiff) ber ^lait jur Qdt ber ä^erfolgung be§ ^ubentum^; unb ber ©djäii-

bung be§ Slem^jelg öou Sei'ufalem burd) bte «Stirer, aU \\ä) glüc^t^

finge in 3}iaffe nac^ bem 9ii( iüanbten. önia^, bem @o^n be§

gleichnamigen in Qerufalem geftürjten nnb erinorbeten ^oljenpriefterS

(oben @. 122), bem fd)on erträfinten Kollegen be§ ©ofit^eoä, beiüil*

figte Silontetor, ben bie beiben ^uben im Xronftreite gegen feinen

33ruber gt)§fan unterftü^t I)atten, ein üerfaüeneS ägi)V'tifd^e§ ^eifigtum

beg 2:ier=®ienfte§ jum Xempelbau bei Dn (^eliopolig) im Sanbe

©ofen um 160 bor C£t)r. SDer Dnia§=Xempe(, loie er l)ie§, \vax nid^t

bem Sei^ujolemer nac^gebilbet, Jonbern turmät)nfid) aul gebrannten

Steinen gebaut, hingegen hk l)ei(igen ©eräte iüaren tuie gn ^aufe,

nur lüar ber fiebenarmige Seud^ter burd) einen Kronleuchter an gol=

bener Kette erfe^t. glüd^tige ^riefter aii§ ber ^eimat üerfaf)en htn

®ienft bem „©efct^e" gemä§. 2)er STem^el lüar inbeffen feine^megö

eine D:ppofition gegen ben l;eimifd)en; nad^ be§ le^tern SSieberein=

toeil)ung fanbten bie ägl)^tif^en ^ui^en gelüiffen^aft i^re jäljrfidien

©efd^enfe hatyn. SDie ^aläftiuer fallen giuar ben ^lüeiten Xempel nictit

gerne; aber fei e§ ttieil Dnia§ ein §of)enpriefterfpröftIing ober weil

hk je^t ^errfd)enben 9Jia!!abäer feine ganatiter luaren, legte man it)m

nid^tg in ben 3Beg. 'üluv burften ^riefter be§ Dnia«='SempeI§ nidEit

in bem ju ^erufalem opfern.

SBid^tiger für hk Kultur al§ ber Dnia§=jtem|3el war bie in

^egt)pten beluerffteüigte erfte SSibel^Ueberfe^ung. SDie ögl)ptif(Sen

^uben Ratten fid) burdf)lüeg hk griect)ifd^e ©prad^e ober toenigften^

bereit ma!ebonifc^=l;eUeniftifc^e 9)iunbart angeeignet unb bie @ebil=

beteren unter il)neu mad)ten fii^ mit ber Ijellenifd^en Siteratur ber

S31üte5eit tiertraut, ''ilad) neuefter gorfd)ung loar e§ ebenfaKs; gilo=

metor (uid)t gilabelfoö), tüelctier, üoü ^ntereffe für ba§ ^ubentum,

burd^ 51riftobulo§ unb anbere gelehrte (nid)t priefterlid^e) ®Iauben§«

genoffen be^felben um 150 hk %ova in'§ @riecl)ifct)e (^eüeniftifdie)

überfe^en lief?, ein l)ijct)ft feljlerl^afteS unb feitbem üielfad) abgeän»

berief SBer!, weld)e§ fpäterl;in in golge einer wunberfüd)tigen Sage

ben 9lamen ber Septuaginta erl)ielt. ©§ üerurfac^te ben altgläubigen

^uben 5u i^aufe grofeeä Slergernife, lüäl^renb e§ benen in ^itegQpten

fel)r it)iü!ommeu war, ja mit ber ßeit if)re eigentlid^e ^ibel mürbe,

für Weld^e fie, wie bie barüber nerbreitete Sage geigt, ben S^arafter

einer Offenbarung in 31ufprud) nahmen. Später folgte aud) bie (meift

fef)r wiüturlidie unb freie) Uebertragung ber übrigen I}ei(igen Si^riften

unb mehrerer anberer ^ebräifc^er 33üd)er nad^, unb burc^ ha^» 33eftreben

ber 9Jad)al)mung entftanben hti biefer @elegenl)eit auc^ mel)rere ber

fogenannten apot'rl)fifd)en Sd^riften, barunter aud^ fd^ülerl)afte Slrbei»

ten, wie j. 33. ber ®efang ber Sliänner im geuerofen.
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3tber anä) ein eigentümlicher, iüenn fcf)on feine§n)eg§ [etbftänbtger

3lt)etg be§ (Sd)rifttum§ öerban!t bieferB^it feine (£ntftef)ung: bie grie(^i^

fcf)en Schriften gelehrter Quben Stlcjanbria'g. ^Jiamentti^ um juben^

feinblirfien <Sd)rift[tetIern entgegenjutreten, rtJte 5. S3. bem 9Jlanett)o,

bearbeiteten fte bie jübifc^e Öiefcfiicfite, aber o|ne alle ^ritif, öoü

gabeln nnb 9JJärrf)en, befonber§ Slrtapan, Juelc^er 9Kofe nnb SJlu=

faio§ gufammenlüarf, bann (Supotemo§ (ber ®at)ib für einen (Sotm

@aut§ I)telt!) u. Sl. ^afon an§ ^t)rene fd^rieb bie (Sefi^ii^te ber

SJiaffabäer, lüeld^e bem §tüeiten S3ibelbuc^e be»fe(ben S:itet§ bie ®runb=

läge bot, aber etlüa§ parteiifrf), ju ©unften be» Dnia» unb feiner

f^amiüe. SlriftobuIo§ luar ber @rfte, tüetc^er eine adegorifd^e 5lu§-

legung ber t>on i^m mit überfe^ten S3ibel öerfud^te. (£r geigte bem
^önig, ba§ alle finnlic^ auSgebrüctten SDinge einen moralifc^en ober

geiftigen @inn Rotten, npomit er eine 33af)n betrat, hk, nid^t wegen

biefeg ®runbfa|e§, fonbern Wegen beffen inifffürtic^er unb unoerftän^

biger Slnmenbung in ber Sotge gu bieten SO^ipräudjen füt)rte. 3tud^

behauptete Striftobulog, ha'^ bie gried^ifrfjen ^id^ter unb (^itofofen bie

33ibel gefannt unb i^re SSerfe nur biefer nact)geaf)mt Ratten! UU
bie in Sttejanbrio ebenfalls go^Ireii^en ©amariten ftdC) gegen bie it)ren

5lnfi(f)ten ungünftige Ueberfe^ung ber SEora auflef)uten, üeranftaltete

i^ilometor ein 9ieIigion'ogef|3räc| jtttifd^en i^nen unb ben ^uben, bo§

erfte in ber @ef(^irf)te. @d^on bamal§ fdtirieben ftd^ beibe ^arteten

ben (Sieg ju.

3^ren ^au).itfäc^Ii(^ften Sträger t)atte aber bie 85erfdf)lütfterung

ber beiben urfprüngtidf) einanber fo unä^ntidt)en ^'ultur!reife tton ^ubäa
unb ^etla^ in bem jübifd^en ^^itofofen ^iton, ber üon 30—20
üor S^r. bi§ tDat)rf(^ein(tc^ unter ß'oifer SlaubiuS in 5llei*anbria lebte,

oon iüo aü§ er 39 ober 40 nodt) ß^r. an ber ©pi^e einer Öiefanbt^

f(^aft nadf) 9tom ging, um öon ßaligula (tiergeblid^) (Sinfteßung an=

get)obener ^ubenoerfotgungen gu ermirfen. ^n giIon§ öefire bitbete

bie jübifd^e ®ogmatif ben ^nt)alt unb bie gried)ifcf)e gilofofie bie «^orm;

er fte^t mitt)in loefenttict) auf bemfelben S3oben mie hk 9ieu)3t)t^a=

goreier, meldCie ebenfalls i^re anergogene 9teIigtofität ber tüiffenfdt|aft=

lid^en 2;ätig!eit gu ©runbe legten.

gür ?^tIon finb bie fog. mofaifd^en ©dtiriften ber l^nbegriff atte^3

Siffenö, göttlid^e Offenbarung unb bur^au§ frei üon Irrtum, felbft

in ber grie(^ifdt)en Ueberfe^ung. (£r t)eret)rt aber gugteid^ auc^ bie

grtedt)ifct)en gilofofen, beren Set)ren, — ja nid^t minber bie griedtii^

fd^en SDict)ter, beren SBerfe ibm ein Hilfsmittel ber STfieoIogie feines

SSoIfeS finb. SDie ^erfonen ber ^eüenifcEien 9)?t)t^e fa^te er teils

als ßieftirne, teitS olS wirflictie SlJJenfd^en frütjerer Reiten auf; ja er

anerfonnte gteid) ^^laton unb anberen SBeifen bie ©eftirne atS gött=

lid^e 9JiitteIme)en. @r bielt bie f)eibnifd^en Sebren gmar für irrig,
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berbammte fie aber nid^t unb mipiüigte bie Seletbigung ber ^eib-

nifd^en ©ötter. '5)a9e9en luiegte er \\d) g(eic^ 5trifto5uIo§ in bem

Sßo^ne, ba§ bie mofaifi^e 2ef)re bie ©runblage aüer griediifd^eu S3it=

bung geuiefen. ®ie 23ibel erflärte aurf) er aüegorifd^ unb fucfite in

jebem Sc^riftluorte eine beftimmte 35ebeutung, wobei er aüerbing§

bnrd)au§ luillfürlicEi öerfu^r unb oor SBiberfinnigfeiten feineSwegS

jurücffi^raf. ©eine ©otte^ibee lüar im ©runbe genommen bie mono*

t{)eiftifrf)e ber Hebräer feit ber ^^rofetenjeit; in ber Se()re oon ben

äJiitteÜoefen älinfrfien ®ott unb 2öelt bagegcn tiiett er fidi mei)r an

bie grieitifc^e gilofofie. (Sr \mljlk bajn bie „^been" ^lotonS, bie

er aber mit ben ,,reinen Seelen" ifcentifiäirt, n)elcf|e bie ®rie(f)ett

Dämonen, bie '^nhnx aber ©ngel nennen. ®iefe „Gräfte" {dvvcii.i€ic),

lüie er fie benennt, finb hk Wiener unb Sßertjeuge ®ottes; fie finb

ungeluorben unb ebenfo nnenblid) luie &ott felbft, ja ein %di feine§

2ßefen§. ®§ finb i()rer unenbli^ öiele. Qwzi boüon lüol^nen in ®ott,

bie @üte unb bie 9Jiad)t; eine britte oereinigt unb öermittelt fie, ber

Öogo§. Sn lefeterm faffen firf) aße SBirfungen ®otte§ jur (£inf)eit

pfammen; er ift ber adgemeinfte 5?ermittler jlrifdien ®ott unb ber

Sßett, \)ie Sbee, lueirfie atte anberen ^been, bie iraft, welche alle

anberen Gräfte in fid) begreift, ber Stefioertreter unb ®efanbte

@otte§, föeldier beffen 33ef'ef)(e ber SBelt überbringt, ber ©rsengel,

iüe(d)er ben 9}ienfd)en bie Offenbarungen ®otte§ übermittelt, ba§

SSerfjeug, burcf) nie(d)e§ ®ott bie SBelt gefd.affen u. f.
\v. 3«

er uiirb and) ber @o^n ©otteg unb ^inluieber ®ott felbft

genannt unb it)m in ber 2öei§beit ßJotteg fogar eine 9Jlutter ge=

geben, gernerijin Reifet er auc| ha§ äRufter, Wlla^ unb Urbilb ber

Sißelt. ^urj, um ben Sogo§ jn er()eben, fdiredt güon oor ben

Iroffeften SBibcrfprüden nic^t gurüd. 33alb ift ber SogoS (£ine§

mit ©Ott, balb öon it)m öerfd)icben. (S^^ mu^ angenommen toerben,

ba^ bie ße^re gilou» fein geiftige» Eigentum ift unb üon it)m

in biefer Raffung Voeber in ben griecf)ifd)en noc^ in ben iübifd;en

@d)riften getroffen loar. ®ie ^eime berfelben finben fid) inbeffen in

ber ftoifdien Silofofie, meldie bie ®ott()eit aU a^ernunft, Seele unb

@efe^ ber Söett {Inyng aTinii.inTiy.nQ), ak^ W tünft(erifct) bttbenbe

9latur annafim, bereu 51uöflüffe bie ^kturfräfte fotool a(§ bie Seelen

ber 9JJenf(^en wären.

%\t Sef)re oon ber 9}ioterie entnat)m gilon, ber bemnadi auc^

@!teftifer mar, ber pIatonifd)en gi^ofofie, unb tonnte bat)er auc^ nic^t

eine 2J?eItfdji3pfung im mofaifd^en Sinne, fonbern nur eine SBeltbil*

bung annehmen. @r mar fomit Weit entfernt oon mörtlidjer 3luf=

faffnng ber biblifd]en Sd)öpfnng§gefd]i(^te. ^en ^t)tt)ogoreiern folgte

er in au^fdimeifenber 3ßt)^f"f^)i"i''o'^if- ®^'"^ antl^ropologifc^en unb

etf)ifd)en ?tnfid)ten finb au§ öerfdiiebenen gried)ifd^en St)ftemen unb
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ber jübtfd^en Öef)re gcmtfc^t. Stile 9Jlenfc^en finb narf) feiner Seigre

üon (SJetmrt an mit ber <Sünbe bel)aftet unb bleiben e§ bi§ guin STobe;

burdi ha^' ^erab[teigen ber @ee(e au§ ber überftnntic^en SBelt nnb

tl)re SSerbinbung mit bem Seibe ift jener fünb{)ofte Buftanb begrünbet.

Sn feiner ©c^ilberung be§ S3ert)alten§ eine» SBeifen folgte er jwar
öorgüglic^ ben (Stoifern; ober bie Stugenb fdjafft ficE) nac^ i^m ber

Mm\d:) nictit felbft, fonbern fie ift il)m al§ ©efd^en! 6Jotte§ gegeben.

SDie 2öiffenfc|aft ^at i^m nnr a(§ etl)ifd)e nnb religiöfe einen Söert;

bie Dlotnrfenntni^, 9}iatf)ematif, ©rammati! u.
f. h). fd^ä^t er gering.

2)a§ 3^^^ "^^^ t^ilofofie ift ©elbfterfenntni^, iueld^e fobann ^ur @otteS=

erfenntni^ nnb nac^ ©efreinng üon ber @innHct)feit ^nr ®otte§on-

fcf)ouung nnb fogar gur @ottöf)nIici^feit füfirt. 2ti§ ajiittel jn biefem

l)ijd^ften ßiele be§ Strebend nennt gilon ©fftafen nnb föei^fogenbe

Xräume.

2. mic Jubcn in Kam «n& im übrigen römifdjcn Heidjf.

(S§ ift üielfoc^ be^n^tet tüorben, bie ^nben ptten fid^ feit i^rer

ßerftreunng über bie @rbe nnr bej^fjatb üDr^nggtüeife nnb beinat)e ou§=

fd^Iie^Iict) bem § anbei ergeben, meil i^nen fein anberer ^ernf ge=

ftottet luorben U)äre. ©erabe ha§ (Segenteil baüon ift W 2ßaf)r§eit.

Seitbem überl)au|}t bie ^nben ftc^ freilüittig in ha§ SInSlanb begaben,

toten fie ha^-> aU @efd)iift§Ieute nnb Iief5en fiel) al§ (Sold^e nicber

(®rät}, ©efdjic^te ber Snben III. ©. 142). @o fonien noc^ ffiom,

oietleidjt fd)on beüor e§ bie ^errin ^olöftino'» iDor, bie erften ^nben
über J^Ieinafien unb üon 2legt)pten an§ in S'olge öon i^onbelgbejiel)^

ungen. Sie I)otten, feitbem bie ^^öniter, il)re ©tommtierlüanbten,

Derfdiiuunben waren, beren 9^oIIe übernommen nnb iDurben §u 23elt=

tauflenten, nur bo^ fie ber glotten unb |)eere entbehrten. £)I)ne

irgenbraie bajn geglunngen gn fein, üerbreitetcn fie fid) fd)on ^n einer

3eit, bo fie tioütommen frei unb fid)er in i^rem Sanbe bleiben fonn=

ten, über aUe ©egenben ber bomalS belonnten (5rbe. (So iüor ein

foSmo^olitifd)er (^eift über einen 2;eil uon i^nen gefommen, ber fie

gegen hci§ „gelobte Sonb ber SSäter" unb bo§ 3«fQiTimenIeben mit

gremben gleid)giltig modjte. «Seitbem ^^sompejn^ ^^oläftino unter=

njorfen, würben allerbingS and) jübifdje (befangene nod) Sftom gebrod^t,

bie fid) bonn ober mit il)ren bortigen (StammeSgenoffen öereinigten

unb mit il)neu gufammen U)oI)nten; il)re 9^ad)f'ommen rourben üon ben

9(iömern oI§ t^rciGcI^ffene (libertinij betrodEitet. ®ie ^uben n)oI)nten

in 9tom am linfen Ufer nnb auf einer ^nfel be£( Xiber nnb eine

S3rüdc bort I)ief3 nod^ lange bie ^nbeubrüde. (Sin I)ertiorragenber

Sube in 9lom, X^eobofiug, erlaubte fid), (fo fel)r emougipirten fie fid)

in ber grembc), 5lbänberungen im Siitual be§ ^affad^fefte^, bie mon
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in Serufalem nur be§f)aI6 ntd^t mit bem Sann fieantloortete, lüeil er

fonft einen guten dlamtn Ijatte.

Tlan ^at bie Semerfung üteraÜ gcmacf)t, unb Wir l)a6en bie§

Qucf) l^injic^tlic^ 2(egt)|)teu§ bestätigt gefe^en, ba^ bie Suben, lüo^in

fie !amen (ttJenu nirf)t al§ (gefangene), ober tro immer fie avi§> einer

gebrürften (Stellung befreit würben, nacl) !ur§er S^it anfingen, fidj

bemerfbar gu mad^en, fic^ in hk SSerljältniffe i^rer neuen SBot)npIä|e

eingumifd)en , bo§ gro^e SBort gu füljren unb burd^ it)r 3ufflwntctt=

t)alten unter fic^ ©influ^ auf bie öffenttid^en 5ßerl]ältniffe ouSguüben.

2)ie groBe 3uöorfommenf)eit, mit melrf)er 9lom aUen feineu Untere

tonen, bie nid^t gerabegu bel^arrlicf)e StebeHen Waren, fein SSürgerrectjt

öffnete, öerliel) aud) ben ^uben in fliom ßwti^itt unb ©timmred)t in

ben SSoIfeöerfammlungen, Wo fie benn aud^ nid^t üerföumten, fic^

geltenb ju madieu. (i§ war fein Geringerer al§ ©icero, ber bereits,

bei feinem befanuten SJlangel an SSJiut, bie ^u^en fürd^tete, unb inbem

man fie fürchtete, ^at man fie ftet§ gro^gegogen. 21I§ er einen ge=

Wiffen giaccuS öerteibigte, weld^er in S^teiuafien bie Xem^elfpenben

ber bortigeu jübifd^en ©emeiuben eiugejogen t)atte, weit ber «Senat

bie §tu§fut)r oou ®elt au§ ben römifcCien ^^roüingen (p beneu ^ubäa

no(^ nid()t gef)örte) öerboten, fprad^ er gegen ben „Aberglauben" ber

Suben unb geifelte il)re geiubfd^aft gegen 9lom; aber feine gange

S5ewei§füf)rung War eine fi^wäd^lid^e unb unIogifcf)e. Steljulid) mach-

ten eS bie ß'oifer. SluguftuS unb XiberiuS, Welche bie ^ubeu

innerlid^ l^a^ten, bejeugteu it)nen öu^erlid^ SBolwoüen. @ine mert=

würbige fRid^tung brad) fid^ aber unter einem ^eile be§ römifd^en

SSoÜeö $8al)n. (S§ War bie 3ett, in weld^er "ok Stömer, il)rer eigenen,

in 5lberglauben öerfommenen ^Religion überbrüffig, hk (Sötter ber bon

it)nen befiegteu SSöIfer ju öere^reu unb i^re ®ef)eimbienfte unb Orgien

ein5ufüt)rcu begannen. SBie bie äg^ptifc^e, ftjrifd)e, frt)gifd)c, perfifd^e

unb anbere Üietigiouen, fo fanb aiiä) bie jübifdje it)re Siebf)aber.

9JatürIid^ Waren e§, ha fie bie o^nc %vaQt am f)öcE)ften ftel^enbe in

jener ß^it i^ar, bie fjötjer ©ebilbeten, bie fid^ bem unfid^tboren unb

aC(mäd)tigen ®otte ber §ebröer juwonbten; bod^ befonben fid^ im

nämli(^cn gatte aud} 2Buuberfüd)tige, bie bon bem il}nen üerfdfitoffenen

®el)eimniffe be§ großen @otte§ 9hl)rung für if)reu Stbergtauben l)off=

ten. SReljrere SJJänner, noc^ me^r aber t^i-'aueu liefen fid) in bie

jübifd)e ©emeinbe aufnej)meu. ^ahd tarn. e§ iebodfi bor, bafi jübifc^e

2Bu(^crer unb Sßetrüger bie leid^tgläubigen ^rofeltjten ausbeuteten,

©in foIdE)er (SdjWinbet würbe u. 31. gegen eine oorneI)mc f^rau, gut*

öia, ©attin be§ ©enatory @aturniu§ berübt, beren ©efdienüe an ben

Stempel iu ^erufatem if)re jübifdjen Set)rer (I) für fid^ betiietten. SDa

ber ©atte guIoia'S bei 2;iberiu§ fet)r in (5)unft ftaub, entbrannte ber

^aifcr in Qoxn unb lie§ burd) ben Senat ein @efel^ befdf)tieBen,
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tt)eIcE)e§ otle ^uben unb i^rc ^rofelt^ten an§ 3flom oerbantite, joferu

fte if)ren ©tauben iiirfjt abfd^lüurcn. 5?iertau[enb 3"»^^« lüurben bei

biefem 5(n(affe iiac^ ber ^nfel ©arbinien cjefüfirt, luo fie oiele SRül)=

feligfeiteii erlitten, '^la^ bem ©turje be§ Seiamiy, ber ein |)aupt=

feinb ber ^wben unb jngleic^ ©önner be§ Sanbpfleger^ 'i|.nIatU!o luar,

faxten tk greunbe ber ^uben neue |)offnung unb 6ett)irften Stuf*

!^e6ung be§ 5L^erbannung!Sge]e|e§ unb bie Üiücfberufung ber 9?erbannten.

35on biefer Qt\t an raurben bie ^uben in 9tom tuie au!§luärt» bi§ ju

it)rem grof3en 5tuf[tanbe fel)r niilb bet)anbett.

3n biefer Qdt, im erften 3at)rt)uubert nor unb im erften nac^

(£^r., Waren bie Selben bereits im ganzen römifcben 9teicf)e oerbreitet.

SBo fie aber auc^ tneitten, fanbten fie ftetv if)re S^jenben burd^ „t)eitige

©efonbte" an ben Siempct lum Q^i^uifl^em, ber in tvotge beffen einen

reiben, ätoar oft geptünberten, aber aud) ftet» loieber gefüUteu

@c^a^ befa^. ^n Qerufatem gab eS befonbere Si}nagogen ber ^uben

ou§ ^tepubria, ^t)rene, ^ilifien u. f. id., ongeblid) jufammen 380.

5tm ^affactifefte ftrömten bort über ^tnei unb eine fialbe 9Jiiflion ä)ienfd^en

au§ atten Säubern äufammen. 23ie in 9tlei-anbria War auc^ in 5tn=

tiod^ia eine prarf)tootte Sijuagoge. ^n Ij^arttiien, loo t§ ber 3""^^"

Sßielc gab, grünbeten jloei Jünglinge, 5tfinai unb Stnitai, hei ^laaxha

einen 9iaubftaat, ben ber ^^art^erfi)nig 3trtaban al§ friegfüt)renbe

SWarfjt auerfannte, njetdjer aber nidit Wenig ju tieftigen 3ubenoer=

folgungen in Slfien beitrug, ^n Strmenien übten ^uben am ,§ofe

großen (Sinf(u§ an^. Uü§ ©leinafien oerbreiteten fie fid^ über ganj

®riecf)en(anb , au§ SfJom narf) ©aUien unb Spanien. S)en Reiben

waren fie üerf)afet, Wot)in fie auc^ fameu, unb würben gemieben, wenn

nid^t btutig angefeinbet unb nnterbrücft, Wie befonber» in 5ttej:anbria

§u giton§ 3eit. Sie üergalten aber biefen ^a^ oucfi mit bem ifjrigen;

benn beiberfeit§ waren bie abweid^enben @ianben§* unb ßuttformen

ein ©egenftanb be§ 3SiberWiIten§, unb bie guben, bie fid^ oon gried)i=

fc^er SSciötieit befted^en tiefen, btieben ftetä 3tu§nal}men, wä^rcnb bie

©ried^en nom Qubentnme nichts annabmen. SSo aber hk ^wifdien

beiben ^utturfreifen oermittetnben jübifi^en @etet)rten, um bem S"ben=

tum greunbe gu gewinnen, bie gried)if(^e ©id^tnng unb SSeiStjeit üon

bemfelben abteiteten, Würben fie üertai^t ober ignorirt ober audf) mit

iöitterfeit betdmpft, \vk oon ^^ofeibouioy, (:£t)airemon, St)fimac^o§ unb

Stpion au§ Sttejanbria, ber über fie abgefc^madte, hav '^olt aufrei=

§enbe ®efd)icE)ten erfanb. Qübifde SdjriftfteUer antworteten itjnen

jeboc^ unb blieben i^nen nid^t» fdjutbig, inbem fie ha» §eibentum

ebenfo heftig angriffen wie ^ene ba§ Qii'^^ntwii^^ äUÖ^eid^ aber aud^ haS

te^tere ert)obcn unb jur Slnna^me empfa^ten. (Sine biefer Streit*

fd^riften, ha^ ,,^u<i) '^^^ SSei§t)eit", befinbet fidj unter ben apofrt)fen

SSibelwerfen. Studf) f;iIon gebort unter biefe ^anegt)riften beS ^uben*
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tum§. ^iefe SSemü^ungen Mieben übrigeng nic^t ofine ?5rüc^te. SSietc

Reiben traten gunt ^ubentum über, fo namentlich öiele grauen in

®ama§f, unb e§ tat bk§ fogar eine föniglid^e j^antilie, nämlic^ S50-
te§, ^iJnig oon 5lbiobene im el^emaligen Slff^nen, beffen !Ieine§

fftd^ \i<^ gegen IRömer unb ^art^er gu galten ttju^te, unb feine

fämmtlic^en $ßertt)anbten. @r ftarb um 60 nac^ ©^r., na(f)bem mefirere

SSerfuctie öon Subenfeinben, i£)n ju ftürjen, fet)Igefd^togen t)atten.

©eine SRutter |)elene, toddjt ben 2;empet in ^erufalem bei einer ^il*

gerfa^rt bot)in reid^ befd^enfte, tt)urbe in ber ^la^t ber „^eiligen

©tabt" in einem |3rad)tooIIen ©rabmale beftattet, lüeld^eS if)r jtoeiter

©o^n Wlonoha^ errichten lie^ unb wo^in oud^ be§ Säote§ ©ebeine

gebrad^t lüurben.

fünfter ^Cßfdimtt.

25ic ^ntfte^ung bcö (J^riftcutumö.

1. mit £RcffiaS'3htc.

SDa§ ^ubentum üerlor merflüürbiger SBeife fein SSaterfanb gerobe

gu berfelben ß^it, al§ eine au§ feinem ©ct)ofe f)erüorgegaugene 9leli=

gion§gemeinfd)aft fic^ ööttig öon il)m emangipirte unb fid) in einem

9Jia&e über bie 33ölfer auggubreiten begann, burd) ti)e(d)e§ bie 5(u§^

breitung be§ 3ubentum§ felbft tief in ben ©chatten geftettt würbe.

Xoö ^ubentum jeigt in biefem feinem ©d)idfai mand)e ?(et)nlid^!eit

mit bem inbifd)en 93rat)manentum unb feine Ueberflügelung burc^ ha^

ßtiriftentum mit berjenigen be» 33rat)manentum» burd) ben S3ubbf)i§«

mu§. 9Zur ^t ber S3ra^mani§mu§ fein 55aterlanb behauptet, ha§

Subentum aber haS feinige öertoren. 2(ud) ftnb bie 33rat)manen nid^t

Untergebene ber S3ubbf)iften geworben, toie bie gilben foldje ber (I^ri=

ften, unb fönncn bal)er auf ber anbern Seite aud^ niematsi hd ben

i8ubbf)iften ben (Sinflu^ unb bie SOZad^t erlangen, wetd^e bie ^uben

in d)riftlic^en Säubern bereite erlangt Ijaben. ®oy $8er()ä(tnife -^ioi^

fdjen ^ubentum unb Sljriftentum ift mit[)in gang beifpieUoo in ber

(5Jefd)i(^te. Sine ©ctte be§ ^ubentum» trennt fidi) baburd) öon i()m,

hü^ fie auc^ ipeiben aufnimmt, o^ne fie oorljcr ^uben werben ju

laffen, unb bie mofaifdjen ©efe^e au§er Äraft fe^t, breitet fid^ über

alle mögtidjcn SSöIter au§, wät)renb W Subcn im Söefentltd^en auf

ein einjigea 3?ol! befdjräuft bleiben, erringt bie ^errfdjaft in einer

Reimes 5a 111 8itn)u, ÄiUtiitgetcfticbte f. SubeiitiiuiS. 11
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9)Jeiige öon Sleid^en, iinb jiiiar in ben größten iinb niäd^tigften ber

@rbe (ha^ d)ine[iicf)e aufgenommen), tuäfirenb hk ^suben i^r 3?ater=

lanb üerliercn, öerfolgt unb untcrbrürft Sai)rl^unberte long bie ^uben,

gelüä^rt t^nen enblid^ gletrf)e 9lec^te mit II)ren eigenen 3lngel;örigen,

unb — ift nun auf bem fünfte ober in ©efalir, lüenn man will, in

§infi(^t ber (^tlU unb ^re^l^err[cf)oft unb oielleic^t einmal in noc^

anberweitiger 9JJaif)tau§übung burd^ bie oon i^nen frül^er Unterbrüdten

überflügelt ju werben.

®ie (Sntftefiung be» S[)riftentum§ unb bie SD^öglic^feit feiner 5(u§*

breitung unb 2SeItt)errfc^aft beruht auf einer jübifd^en Qbee, auf

ber 9}ieffia!^=^3bee. 2Sa§ fid^ unter ben ^uben öor ber SSeg*

fü^rung nac^ 'I^abtjlon auf biefe ^bee ju bestellen fc^eint, ift teil§

,,auf 9led)nung ber bid^terifd^en Slebeineife ju fe^en", tet(§ au§ „ber

großen $ßerfc[)iebenf)eit ber alten unb ber mobernen Stufid^ten öon ®otte§

•Jätigfeit auf (Srben" ju erflären, teil« ,,be5iet)t e§ fid^ auf bie in

3lu§fic^t geftedte 33efef)ruug ber f)eibuifdf)eu Spötter". 5i?on einem 9J^ef«

fia§ al§ ^erfon ift nirgenb» bie Diebe, nur bei ben fpateren ^rofeten

öon einem fünftigen ^önig, ber bay 9teid^ ®aüib§ tnieber tjerfteüen unb

über aUe S5öl!er eriüdtern werbe. @eit bem diil, bei ben jüngfteu

^;|irofeten, juerft bei Wlakaä)i, nätjert fid) bie ^bee immer meljr berjeni=

gen üom perfifd^en @o f d^ t o § , einem .gelben ber 3iifiinft auy 3^^*'it^"ft'^fl'^

g-amilie, wetd)er alle .f)eud^ele{ unb aKen Unglauben überwinben foll

unb bei beffcnSrfd^einen aüeS^obten auferfte^en werben, förft bei@irad^

tritt bie jübifdie 93ieffia§=Sbee mit ber 9luferfte^ung§Ief)re tu SSerbiu«

bung unb bei Daniel mit apofatljptifc^en 58ilbern unb ©efid^ten. Xie

'-öebrüdungen, weldje bie ^uben in fpäterer Qnt, aU fte fid) ju ger^

ftreuen begannen, fowol im 3(u§Ianbe öon Seite ber t)eibnifd)en SSoI^

fer, aU in ber ^eimat btird^ hit römifd^en Stattfialter, befonberS ben

'^ßontiuS ^ilatu§ erlitten, erregten unter il)nen mit S^la6)t bie alten

ipoffnungen auf ben 9Jicffia§. ®iefe ^crfönlidjfeit ber 3"f»"ft würbe

bur^ ^erftfc^e (SinWtrfung aii§' einem weltlichen ^önig unb rein menfd)=

lid)cn DZac^fommen ^atiib§ §u einem göttlid)eu SBefen, ba§ in einem

fold^en 9iad^fomnien menfd^lid^e ©eftalt annei)meu würbe. (Srftere

SSorfteönng war Wal)rfd^eiulic^ bie ber Sabbutäcr, le^tere hit ber

©ffener, wäl^renb hie g'arifäer Mhc üermengten unb aud^ eine 2Bieber=

belebung ^Diofe'io in öergrö§ertein geiftigem 9)?aBftabe bamit üerbon-

ben, unter il^nen aber bie ?tnl)änger .'pillel§ bem 9Jieffia§ me^r eine

frieblic^e unb nerföljnenbe , hie be§ 8c^ammai aber eine ba§ @efeö

ftreng t)oIl5iel)enbe ©eftalt üerlieljen. Unter ben mit griedjifc^er i5ilo=

fofie fid) 58efcE)äftigenben Würbe hie ^benttfifation be§ Sogo^, Wie

il)n gilou gräcifirt liatte, mit bem 9)ieffta§ bie Ijerrfd^enbe ^ßorftettung

unb ber 9}Zeffia§ baljer al§ ©o^n @otte§ ober ©eift @otte§ begeid^net.

Slüe biefe (Srwortungen aber ftimmten barin überein, bo§ ber 3}ieffta§
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ba§ jübifc^e S?oIf an§ fetner Äne(f)tfd^aft ertöfen iinb tl^m nid^t nur

feine frü()ere '^ytadft tt)ieber üerletf^en, fonbern il)in äffe 5ßölfer ber

®rbe unterttierfen luerbe. SBie fcfion ^u ben '^dt^n ber legten ^ro=

feten, fo tonrbe anä) in biefen Reiten ber 3[Reffia§ ftet§ in fe^r fnrjer

3eit, nod) beim Seben ber bamatigen SUJenfc^en, unb niemals in fer=

ner ßu'futtft ertünrtet. @§ ift balier ein äfjnltc^cr SJitBöerftanb unb

wifffürlicfie SSerfennung ber 2;atfac^en, tuenn (5f}riften in ^efn» btn

SOieffia» erbliden, ben hie '^rofeten oerfünbeten, beren 23ilber aber

auf iftn fetneSföegS paffen, aU Jüenn ^uben gecjeniuärtig nod^ auf

ben SKeffiag ^offen. %üä) glaubten bie ^uben an allen Orten, Wo
fie fid) in größerer Slnjaljt befanben, ha'^ ber 2)ieffia§ in bem be*

treffenben Sanbe auftreten tuerbe, fo namentlid^ bie ^uben in SIegQp=

ten, wie auy gtlonei ©cbriften fjerüorjugelien fc^eint. ^n ücrfdEji ebenen

Greifen ber Quben tuurbe aud} oon oerfd)iebenen Vorläufern be§ SJJef«

fiat^ gefabelt, fo 3. 33. öon einem t§rae(itifd)en 9}ieffia» (bem (grtöfer

be§ efjemaligen 9tei(^e« Qsrael), @oI)n Sofef^ genannt, loelc^er jur

(Sutfü^nung ber |)ebräer fterben loerbe, um bie (Srfc^einung bey it>al}*

ren jübifc^en 9.1?effiae, be« ©o^neS ®aöib^ öorsubereiten, bann wieber

üon bem auf» 9Ieue erfc^einenben ölia ober SOZofe. ©nblid) luar hxt

9Jieffia§=3^ee ^od) mit ber S^orfteffung oon einem taufenb^ ober meJ)r=

taufenbjärjrigen 9tei(^e nerbunben, in toeldiem ber ^J^effia;? Ijerrfc^en

mürbe.

^^erfonen nun, luelc^e \\d) fetbft für ben 93ieffia« I}ic(ten, finb

nur mä^renb ber ^errfc^aft ber 9tömer unb i()rer ebomitifdjen SBert=

i^euge in ^alaftino aufgeftanben, unter metd^er biefe^ öanb feine tieffte

Srniebrigung erlebte, — unb gmor traten iljrcr uid}t nur eine gro§e

5[)fenge, fonbern aud) bie (Sinjcinen je nad^ bem oerfd)iebenen (5f)a-

rafter auf, ben man bem 9)kfftaÄ beilegte. @i§ gab politifd^e unb

lüieber profetifdje 9)leffiafe. ^ie Srfteren übertuogen unter bem fog.

©rofeen .perobe§ unb fauben 9kl}rung in bem ^affe gegen bie gremb=

I}errfd)aft. ©ie benahmen fic^ al§ ^ratenbenten auf bie jübtfd}e ^rone,

befonber» ^nha^'-' oon ©amata, ber @ot)n eine§ 9?äuberbanptmann§,

beffen «Sö^ne i^m in ber gleii^en 9ioffe nadjfolgten, unb ber 0ielge=

nannte ^^eubai-. ^tad) ^erobeS traten oormiegcnb profetifd^e 9Jief-

fiafe unb SBunbertäter auf, unter benen 3p^)önne§ ber Käufer unb

Sefu§ öon S^asaret hd ben ^uben, ^ofit^co^ unb 8imon ber S)iagier

bei ben 8amariten unb bie gamilie be§ ®Ij:ai in $eräa bie S8ebeu=

tenbften waren.

2lffe bie an biefe SJZeffiafe gefnüpften ^offnimgen fd)eiterten; nur

bei (Sinem entmidetten fidi bie ßreigniffe ju einer tueltgefd^idjtltd^en

SJiad^t, jebod^ in einem gan^ anbern oI§ bem bamalS oorau»fid^t=

liefen (Sinne unb uid^t jum 35orteiIe be§ ^ubentumS. ^a» legiere

ging feinem unauf^altfamen SSerberben entgegen, feitbem e§ fi^ in

11*
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ben unmög(id;en ©ebanfen l^ineingetebt ^atte, ber 9tömer()errjrf|oft

tüiberfteljen ober fie gar abtüerfen p !önnen.

2. lUer Stifter öcs Cl)rtflent«ms.

Um bte 3eit be§ ?luftreten§ bcr üerfc^tebenett ^crfonen, lueld^e

fid) für ben foc3enannten SJJeffia» ber ^uhm ausgaben ober für ben*

jelben geljalten würben, n^ar im gefammten römifdicn 9ieirfie eine Ieb=

l^ofte @el)nju(^t narf) einem reltgiöfen §alt in ben fcfiraeren 9^öten

ber 3eit ^n beobachten. «Sie gab fid) fd)on einige 3eit öor, befonber^

aber unter ben erften ^aifern burc^ eine üermef)rte unb öerftörfte

93ef(^äftigung mit religiöfen t^ragen, n^enn and) in üielfad) öermirrter

unb fd)tt)ärmerifd)er SBeife, bod^ beutlid^ genug funb unb bert)ie§ fd^on

burd) tljr ©afein bie ^Jiotlüenbigfeit ber ©ntfte^ung einer neuen 9fie=

ligion. SDie ermartete ^eilSbotfc^aft fonnte inbeffen nur bann auf

3at)Ireic^en 5(n^ang rechnen, tuenn fie einerfeit§ mit 2öei§^eit, anber=

feit§ mit stauben, unb ^ttjar einem monottieiftifdien ®Iauben üerbun*

ben npar. S)er SOZenfd) mu^te in feinem jerriffenen ©emüte einen

beftimmten §alt finben fönnen, unb ha§ tonnte er nur in einem ein=^

jigen Grotte unb iriebcr nur in einem fotc^en, ber i^n üerftanb, beni

er fid) mitteilen, ben er lieben tonnte, alfo nur in einem menfd^ge*

föorbenen ©otte. tiefer @ott mu^te ober einen SSerfünber, bie neue

9leligion einen Stifter t)aben unb biefe gottbegnabete ^erfönlic^feit

mufste mit bcm ganzen Jammer ber 9JJenfd)t;eit, mit if)rem ganzen

S3ebürfni^ nadj S^roft unb ©rlöfung üertraut fein; e§ mu&te ber ge=

borene 3int)änger eineS einzigen ©ottcS unb e§ mu^te ein üorl^er üer=

fünbeter ^rofet fein, bem eine lebenbige (Sriüartung üorauSging, ber

fid) auf eine götttid)e S3eftimmnng berufen tonnte. 5(IIe§ "Oa^ mar nur

bei einem ^nben möglid). 5Rur biefe Station tiereljrte einen eingi^

gen ©ott, nur biefe einen Öiott, ber fie gefüf^rt unb für fie geforgt,

nur biefe einen ©ott, hen fie al§ ein tjijl;ere§ SBefen fürd;tete unb

nid)t aU it)re§ ©leieren oerfpotten fonnte, mic bie ®ried)en i^re

Dlijmpier. SBoI lebte in ^en griedjifdjcn 9}lt)fterien bereit;^' ha§

©treben nac^ Bereinigung mit ber ®ottl;)cit; fie feierten bereits; einen

menfi^gemorbcnen, leibenben unb fterbenben @ott unb ben mi^ftifd^en

®enu^ öon Srot unb SScin; allein fie waren ju einer blofen ^^orm

I^erobgcfunfen, bereu fie eljematl erfüUenber @eift nic^t md)v üerftan^

ben mürbe. S)ie griedjifdje 9Zation mar burd) Unterbrüdung öerfom=

men unb l;atte itjrc (Energie unb ©igentümtidjfeit uid;t nur burd) haä

ftatlid)e 3oc^, fonbern ouc^ babnrd) oertoren, ha^ fie i^ren @eift ben

Unterbrüdern ^erlei{)en unb üon ibnen ausbeuten laffen mufete.

SlnberS oerI)ieIt eS fid) mit ber abgefd)(offeuen mouotI)eiftif(^en D^ation

beS Dften». SSei i^r lebte hk Hoffnung auf einen 9)leffia§, ber in
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iebem 9(uc;en5fide auf ßrben erfrfieinen fonntc. Unter gricd^tfd) ge=

bilbeten ^ubeii wav au(^ bte ^bee be^ Sogo§ ju berjettigen ooii einem

göttlid^en SBefen, Oon einem SoI)ne ®otte§ ert)oben tuorben, unb e§

beburfte nur norfi i^rer S?erbinbnng mit ber S)?efjia?=Qbce, um bog

(Jl^arafterbilb ber ^erfönlid^feit, beren hk 2Sett ^u ifjrem .'peile he=

burfte, in erfjabenem ©lanje ben geiftigen 33(icfen ber 9Jten[(i)en oor«

äufüf^ren. 2Bar enblic^ nod^ bie fonfrete ^nbioibnalttät gefnnbcn,

meldje biefem gottäljnlicEien ß^arafteribeal entfprac^
, fo Ijatte bie er*

Iö[ung§6ebürftige 9}Jenf(f)f)eit, tüa§ 'ü)v not tat. (£ine§ Stifter^ aber

tonnte tk neue 9teIigion, naä) ber man jic^ fefinte, nict)t ent-

behren. 91aturreItgionen ^oben unb brouc^en feine anberen (Stifter,

ciU bie SSöIfer felbft, unter hcimx fie entfte^en; hk 9teIigionen ber

^ing§, ber ^eha§, ber ipierogüjpl^en, he§ Dlt^mp, ber ^'öha finb üon

i^ren Jßötfern geftiftet tüorben. ßtljifcfie ^Religionen ober muffen üon

^nbiüibualitäten geftiftet fein, bie itjnen einen beftimmten (Sfjaralter

aufprägen, unb tt)enn auc^ bie ^erfonen biefer ©tifter, ein SDiofe, ein

ßorattjuftra, ein S3ubbf)a, ein ^eiu§, mit Sagen unb SBunbern fo

umgeben finb, ba'\i fie faum ai§ 9Jknfrfjen ernannt Ujerben fönnen, fo

muffen fie bennodb gelebt unb iljre £et)re ober ttjenigfienß beren ®runb=

äuge üerfünbet Ijaben, menn i(}r öeben andf) noct) fo buntel mar.

@in ^ube mu^te alfo ber Stifter ber neuen 3fteIigion fein; unter

ben 3uben mnjäte e§ einer ber aJJeffiafe fein unb unter liefen mieber

ber reinfte, mürbigfte unb ftedfenlofefte. ^n bem eigenen SBillen be§

SSetreffenben tag e§ nic^t, firf) ju fo l)0^er Stellung emporjufdjloingen

;

er mußte <Bd)ükv fiaben unb unter liefen mußten SJiänner üon @eift

fein, bie feine ^erfon mit bem ^Jlimbug umgaben, ben griec^ifd)e gi=

lofofie löngft getüoben, bie e§ üerftanben, ein etnfac^e§, anfprud^IofeS

öeben, SBirfen unb Streben ju ber SUtenfcbioerbung, ben 3Bunbern

unb ber 5^immelfal)rt eine§ @otte» emporsujaubern.

®ie gefd^id^tlicfien ^^otfac^en beftätigen bo§ @efagte fcf)Iagenb

jDq§ Seben be§ Stifters ber cbriftlid^en 3leIigiDn mor in SBaf)r^eit

fo bunfel unb befc^eiben oon ber SBiege bi§ ^um ®rabe, ha^ nic^t

nur baä ganje große römift^e Sfteirf) außert)alb ^aläftina'§ nict)t§ ha=

oon erfuhr, his^ fid^ feine 5ln()änger außert)alb jenes fleinen SanbeS

auszubreiten begannen, fonbern auä) im te^tern felbft feine 2;aten

unb fein 2;ob fet)r loenig Särm unb Stuffe^en oerurfacEiten. prüfen

lüir bie gleichzeitigen Guetten in biefer SSe^ietjung. .^ein grie(^if(f)er

ober römifd^er Sdiriftfteüer, toelc^er gur Seit oon ^efuS ober balb

no(j^I)er lebte, toeiß ein Sßort oon it)m ^n fagen. SLacituS, SuetomuS
unb ^^liiiiii^ ber jüngere, loeldje 2ttle ungefähr breißig "^a^xc nod^

3efu Stob geboren finb, t)aben nur oberf(äct)lic^e ^enntniß oon ben

e^riften; üon ^efuS felbft meiß nur XacituS etloaS unb §mar nur

feine XobeSart; SuetoniuS nennt audi) beiläufig einen S^reftuS; toaS
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er üon tf;m facst, pa\it icborf) nic^t auf (Sf)nftii^. ®er föet]c ®:|3i!tet

f^at nur einige nage ^tuf^nelungeu auf hk Gfn'iftcn. @rft fett bem
©pötter Suciau lüerbeu bie T^eibnifc^eu ©c^riftftcHcr aufmerffam auf

bie neue Sefte, unb öon ^efu« iinirbe erft eingef)enber gefproc^eu,

uadibem hk ©tiangclieu bereite öorlageu unb hk ®ottt)eit be^' fReIt=

gion§ftifter^> ein @Iau6enÄfa^ ber ßfiriften tüar.

Unter ben ^nhm iueife S'i^on, tüc(df)er ein ßeitgenoffe ^^fu lüor

unb ficben ^a^re nad^ beffen 2obe aU ©efanbter nacfi 9tom ging,

öon i^m unb aud^ üon ben ßf;rtften !ein 2Bort. ^n ben Schriften

be§ oier Qal^re nac^ ^efu 2;obe geborenen jübifd^eu ©efc^ic^tfd)reiber§

Sofefo§ finbet fid) eine einzige ©tefle über 3efu§, welche aber unter=

gefdjoben ift; bcnn fie fteljt auf diriftlidjem ©taubpuntte unb bcfinbet

fid) tu bem SSerfe über bie jübifc^en Stltertüiuer, in beffen Bufummen»
l^ang fie burc^an» ntd^t |.iaJ3t, lüä^renb be^felben 3Serfaffer§ @ef(^id)te

be§ jübifdien .^ricgel, lueld^e bie ^tlt ^efu "ntfa^t, üon liefern unb

ben GI)riftcn überl)aii|3t fdjtoeigt. (Sine anbere Stelle be§ erftgenann=

ten 2Berfe§ (janbclt üon ber .s^')iurid)tuug be§ ^a!obu§, ber ein 93ru:=

ber 5^efu luar. ^Kni^ hk übrigen jüDifc^eu ©djriften hi§ in ha§ üierte

^a^rl)uubert nad) ®^r. lüiffcn nid^ts üon Sefu§. |)ötte Neffen Seben

luirtlid) 5(u^erorbentIic^e§ ober gar 2Bunberbare§ entgolten, fo Ijätte

e§ int ganzen 9tetc^e bei Quben unb ipeiben großartigem 9(uffel)en er=

regen unb einen bebeutenben ^la^ in ber Sitcratur jener ßeit n'i)ah

ten muffen. ®aß hk§ uidjt ber 'i^aU ift, beiüeift, baji ein totenarme^

unb anf|)rud]IofeÄ Seben geraume 3^'^ nac^ feinem ©übe in einen

göttlidjen 93h)tIjo§ üerlnaubelt tüurbe, — ein Quo,, lüelc^en bie ßltltur=

gefdjidjte bei fämmtlid)en 9?eIigion§ftifteru, mit 5tuenaf)me bei? *:|?Iagia=

tor§ unb S3anbeufüt)rer§ 9J?o()ammeb, ju tüteberf)olen I)at.

®te ältefte (£rtuäl)nuug be§ 9iamen§ ^efu finbet fid) ettoa giüaitjig

^al^re nad) feinem ^obe in ben ^Briefen be§ 5tpofteI§ ^aulu§, hk
aber utditm üon i()m erlDÖtjuen al^ feinen ^ob unb feine 3(uferftel}ung.

^ie älteften 9hi(^rid)ten üon (Sin^eltjeiten heä Sebeui? ^efu unb üon

feiner |)ertunft enthalten hk ©üangelien, bereu üier unter roenigften§

jelju anerfannt fiub, üon benen aber bie Einleitung in bentjenigeu

be§ Sufa§ fagt, ha^ il)v ^n^jQ^t nid)t üon Slugengcugen aufgefdjrieben,

fonbern burd) fold)e ben ^erfaffern überliefert luorben, unb üon

benen niaf)rfcf)einlid^ feine» üor Stblauf bex^ erften d)riftUd)en Zs^^l^v-

I)unbert§ eutftanben ift.

®a§ ortf)oboj:e (Sf)riftentum gibt bem ©tifter biefer 9teIigton

göttlichen Urfprung. ©oId)e 3)(enfc§euüergötterung ift gteid) ber

(ä'öttevüermenfd)Iid^ung ein gemeinfamer ßug fammtlic^er 3^eIigiouen.

©ogar otjuc eiufct)reiten ber 9teIigion al§ fold^er würben berüljmte

9J?änner gu ©ötterföljuen geftempelt, tüie ^t)tt)agora§ unb ^laton hti

ben ©ried^en, tuie ber fabett)afte ©rüuber 9tom§ bei beffen ^Bürgern,
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2)emut gerabe in ber DZac^barfd^aft ber i^eimat ^efu bei ben ^tole--

maiern unb Selenfiben unb jur ßeit ^t\ü in überfrfilüenglic^fter 2Beife

bei ben römifd^cn ^aifern. Tag G(;riftentuni I)at ba^er gan5 äl)ntid^e

SlJoinente in ^ilnluenbung gebracht, tt)ie bie anberen, jelbft fog. f)eib=

nifd^e ^Religionen, unb jwnr mit S^orlicbe fotdje be§ @onncnbienfte§,

Sejn§ luurbe ^aS' „2id)t" ber SBelt genannt unb erhielt ben @eburt§=

tag bei Wiitxa unb Saal; ber ©onntag tourbe (^riftlic^er geiertag

unb bie djriftlic^cn ^irci^cn erfjieften itjre 9ti(^tung gegen @onnenauf=

gang. 2öar ja aud^ Siil)^^, i« beffen S5erei)rungi*gebiet '^e\ü§ auf=

ftanb, urfprünglic^ ein i5onnengott. 3(ucö ha§ ^reu^ tüar ein bem
©onnengotte cigentümlid)e§ Qfi'^f"' ii'bem eg feine ©traten nac^ ben

üier SSeltgegenben au^ijenbet, bie .^reuäigung batjer urfprünglid) ein

ä)ienfdE)enDpfer ju (£l)ren bc§ 8onnengotteg (oben ©. 71). 9Zod) ber

'iH'iefterbube ^eiiogabal opferte, tüie Sampribiul üon il;m erjäfjlt, bem
(Sonnengotte täglii^ S^Zenfd^en unb beabfiditigte, ha§ ^uben= unb

G^riftentum mit feinem ^ulte ju üerfnüpfenl

2(ui^ bem ^ubentum mar inbeffcn, tro^ ber (Sr^abenl^eit feinet

^atpe, bie ^bee einer ©ottesfoijufdjaft nii^t fremb. „©öf)ne ©otte»"

t)erfüf)ren bie ^öd^trr ber SOlenfd^cn unb merben fo hie 85eranlaffung

gur Sintflut, ©in „(Sngel @otte§", aud) „Slngefii^t @ottel", nimmt

beffen ©teile im SSerfet)re mit ben SOZenfd^en ein unb üollgie^t feine

«Strafgerichte. Unjäljtige SOZale mcrben bie äRenfd^en, befonber§ au§=

gezeichnete, im SUten Xeftament „@ijf)ne ©ottel" genannt, ^n ben

„©prüdEien Salomo';»" erfdieint hk 2öei§t)eit (cliochma, al§ geiftige

©attin ©otteä, ber ^uhe giton nennt ben Sogo§ ben So^n @otte§

unb ha§' 33ud^ @ot)ar ^erlegt ben 9Zamen Grotte» in bie 93egriffe üon

^ßater, SJJutter unb Sot)n. ®ie§ ift benn aud) bie urf|)rünglid)e

natürlid^e 5^reieinigfeit, in metc^er erft burd) d)riftlidf)e Sublimirung

auv ber 9}kttcr ein „beiliger ®eift" geworben ift; benn im apofrQ«

fifd^en „öüangelinm ber Hebräer" ^ei§t ber t)ei(ige ©eift nodE)

„93?utter GI)rtfti."

3;iefe S^oifteUungen finb benn aud) in ha§ ©^riftentum überge=

gangen. @ö mar eiufad) ber üon ben ^uben fd)on frül)er angenom^

mene unb gefeierte „Sotju" ober „®ngel ©ottel", tneld^en bie jünger

in Sefu§ 5U erbliden glaubten. ®er ^poftel ^aulu§, meIcE)er ^e\n§

perfonlid^ nicfjt getannt ()atte, fonbern erft nad^ beffen 2;obe belehrt

lüorbeu, mar el, ber biefen ßilaubeu üorbereitete, überfjaupt ba§ bunfle

unb meuig betannt gemorbene Seben ^Q'jn mit !^öl)erm ©lanje um*

gab unb fo bie $ßerl)errlid)ung beöfelben burd; bie (Soangelien oer*

breitete. ®oc^ mar, mie au§ be§ ^aulu§ ^Briefen unb felbft anS' ben

Güangelien flar l)ert»orgeIjt, bie ®otte5fol)nfd)aft nur geiftig üerftan*

ben unb nod) nid)t in bem Sinne einer übernatürlid)en (Smpfängni§
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p^ne menf(f)lt(^en S8ater. (Sinjelne ©teilen, inetc^ leitete §lnftd^t oer=-

treten, »erraten burd) tf)ren oölfigen SBiberf|)ruc^ mit anberen tftre

fpätere öntftet)ung, (Stnfi^attung ober Ueberarbeitung. Stieben titelen

anberen Umftänben, bie un§ ju tüett führen tüürben, tft ber treffenbj'te

ißeroeig f)ierfür ber Um[tanb, ba^ ^ofef überaü aU 33ater ^efu unb

ai§ ®atte feiner SJiutter fc^on nor feiner ®eburt genannt unb ^efu

5tbftammung oon ®aoib baburd) jn betüeifen gefud)t luirb, baf? Qofef

;md)l SRaria) oon ®aüib abftammte. @rft hk S3erüf)rnng mit bem

^Ipeibentum f)at bem ßl^riftentum bie (nic^t jübift^e) materteüe ßeugnng

3efn burd) ben fieiligen ®eift oufgebrängt. diejenigen Greife be»

(i;t)riftentum§, welche unb fo lange fie an biefer 5(nfi(^t feftljatten,

lüerben ba^er niemals; ein 9ted}t tjaben, auf einen burdigreifenben

Unterfc^ieb gtüifdjen if)uen unb bem §eibentum 2lnfpru(^ gu erl)eben.

i)ie glaubioürbigen 9iad)rid)ten über bie 3(bfunft, haS Seben unb

ba.^ ©nbe be?^ ©tiftery ber d^riftlid^en 9te(igipn finb fe^r ärmlid) unb

fpärlid). ^ic ®oangeIicn, benen fämmtlidje f|.iätere 58eri(^te über fein

Öeben unb Sterben au§fd)Iie^tid) folgten, enthalten foüiel 2Biberfprüd^e

unb 3Bunbergefd)id)ten, ha'^ fe^r wenig tatfäd)Iid^e§ übrig bleibt. @r

löar ber ©ol)n be§ ^oljarbeiter^ {tsv.xwv) Qofef unb ber SKaria.

3u einem 9Zad)fommen jDattibs oon üätertid^er Seite rourbe er natür=

üd^ gemad)t, um als; 9Keffia§ ju gelten, ba^er fid) aud) bie beiben

bie§be§üglid)en (5iefd)Icd)t§regifter be§ 9}Jattt)äu§ unb Su!a§ in unlö§=

borer SSeife iuiberfpred)en ,
ja ha§ eine 15 ©enerationen me^r jäl^It

aU bas anbere. S5on 9Jiaria'§ Slbftammung ift gar nid^t« befannt;

um fo et)er !onnte fie fpäter jur |)imme(§fönigin unb ®otte§mutter

ert)oben ioerben. 'JJlud) ber ®eburt§ort ^efu umrbe nur ber 9tbftam=

muug oon 'SDaüib §ulieb nac^ SSetle^em üerlegt, Wo feine (Sltern nid)t§

5U tun Ratten (inbem bie 8d)ä§ung, n)eld)e fie ^ingefüt)rt l^aben fott,

fidl in feiner ?(rt nadiiueifen täfet); er galt ht\ unbefangenen ^erfonen

ftet§ olÄ 9Ingepriger oon ^^a^aret. ®ie ßeit feiner ©eburt ift un^

fidler unb fd^roanft gmifdien ben ^Cii)Xtn 1\1 unb 754 nac^ ©rünbung

3flom§ (7 oor unb 1 nad) ß^r.). ©eine Sugenbgefc^id^te mit gluckt

unb SSerborgenI)eit ift biejenige einer SOienge oon {55i3ttern unb mt)t^i=

fc|en |)eroen, wie 3eu§, ^efäfto», Dibipu§. ^erfeuS, aJJofe, ^^ro!§,

fRomuIu», ©igfrib u. 21. SSie er baju fam, al§ Se^rer aufzutreten,

erflärt fid) I)inlänglic^ au§ ber bamaligen ßerfplitterung ber ^uben

in garifäer, ©abbufäer unb offener unb ber (Srfteren in ©diüler

§iael§ unb ©c^ammai'^. Sefu? war offenbar ein 3tnl)änger |)iller§;

feine 9JiiIbe unb ü)Jenfd)enfreunbIid)feit fennjeic^nen if)n al§ folc^en,

wöfirenb feine ®eringfd)ä^nng be!§ jübifd^en ßeremonialgefe^eö unb

feine Neigung jur 3h'mut unb ßurüdgegogenljeit it)n überbie§ ben

effenern ju nähern fc^eint, obfc^on über feinen 3ufammenf)ang mit

benfelben nid)t§ befannt ift. 9lo^ nä^er fd^eint benfelben bem (s;f)a==
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rafter na*, befonberS biirrfj Hebung ber effenifrfien 2:aufe, fein 3eit=>

ijenoffe QoIjanneS ber Säufer ju fielen, ber üon ben ©oangelten in

offenbar tenbenstöfer Söeife al§ fein S.^orIäufer gefc^ilbert luirb, —
luäl^renb SSeibe if)re eigenen jünger (jatten unb bie Schule be§ ^o=

f)anne!§ iSabier) je^t nod) in 35orberafien getrennt üom Sfiriftentum

befielt.

3efu§, beffen öffentlid^eä 3tuftreten in feinem breifeigften '^aljvt

angenommen mirb, luar burc^au§ ^ube unb moüte nicft^ anbere§ fein.

Sein 3iel mar lebiglidj, an bie SteÜe ber ftrcngen unb fteifen 9titua(==

beobaiiitung ein Iebenbtge§, innerlid^es, retigiöfei? unb ftreng fittli^eö

ßeben, üerbunben mit S)ienfrf)enliebe §u fe^en. 5(I§ 9JZitteI bagu be=

nu^te er, ma§ bamal§ öiele SInbere aucf) taten, bie SD?effia»=@rn)ar=

tung. ©eine SBirffamfeit rid^tete er auf ha§ arme S^olf, für metcbcy

üorgügtic^ feine S3otfc§aft berei^net mar. ^n feiner ^üngergemeinbe

mürben ba^er auc^ focialiftifc^e @inricE)tungen getroffen.

®ie S)auer feiner Sefirtätigfeit mirb üerfd^ieben angegeben:

t)on ben brei ©Dnoptifern auf ein Sat)r, üom ^ofiannec^^güangelium

auf smei, oon ber tirc^e auf brei ^a^re. 5S)ie Sßunbertaten, meldie

mäf)renb berfelben oon i()m berid^tet merben, entfprect)en ööUig ben-

jenigen, melcbe mon oon anberen JReligioneftiftern er§ät)It, mie

oon ajiofe, ^ii-'iitfjuftra , ^ubbf)a, fomie üon großen unb !(eineren

SBeifen, mie ^ijtljagorasJ , ^^ot(onio§ üon 5rt)ana u. 5t. unb mie fie

bei ben jübifd^en '>|5rofeten unb Siübbinen unb ben rfiriftUc^en |)ei(igen

gan§ befonberS Ijnnfig finb. S^iel mirf)tiger unb bebeutfamer finb feine

öet)ren, namentlid) hie munber^errlic^e Söergrebe unb feine treffenben

unb 5ug(eid^ rei§enben ^arabefn. bieten feine Steu^erungen aud^

burd]au§ nichtig mefentlid) 9ieue« bar, inbem biefelben 6Jeban!en hn

9leligion^ftiftern unb Sßeifen anberer Seiten unb 35öl!er öielfad) üor»

tommen, fo mo^nt il)nen boc^ ein eigener ergreifenber Qüq inne, ber

burc^ 5(nfprud)Iofigfeit geminnt unb burc^ @d^Ii(^t^cit übermättigt.

©^ ift nidit hie ßinljeit ©otte« unb bie Siebe jum Släc^ften, ma§ ber

Seigre ^efu S(u§breitung fd)uf, — ha§ Ijaüen bie Qnben fc^on üor=

.!^er, — nid^t ber ^ampf gegen bie ©innlid^leit, ben auc^ bie gried)i==

fdien ?5ilofofen Ief)ren, — aud^ nid^t bie beljauptete ®otti)eit ^efu mit

ben i^m gugefd^riebenen SBunbern, ma§ S3eibe§ bie bamaligen älien-

fd^en aller 5?ölfer bereite in oielfadien 5luflagen erlebt tjatten; fon=

bern e§ ift bie ^raft, bie 33ilberprac£)t, bie jum ^erjen fpred^enbe

unb baSfelbe im ©türm erobernbe rül^renbe (Sinfad)f)eit feiner ©prad^e.

^n biefer mar er felbftänbig unb eigentümlid)
, fiegreid^ unb un=

miberftel^lid^. ©eine ßet)re, unb namentli^ bie SBergrebe, ift hie fdito*

genbfte SSerurteilung unb bonnernbfte SSernid^tung aüer derjenigen,

meWje fid^ feit über aditjel^nfjunbert ^satiren nid)t nur (£t}riften nennen,

fonbern audf) für bie cingig maf)ren ßt^riften ausgeben unb tro^bem,
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— mit beiou^ter ^ßcrad^tung ber SBorte il)re§ angeblicfieii 9)teifter§,

iiid)t nur fc^lüören, Stiitj' um 9tuge uefimen, if)re {^einbe blutig f)affen,

it)re 5(Imoien auspojaunen, an ben 3traBenecfen laut beten, mit £)[ten=

tation faften, fid) Sc^ii^e fammeln, melct)e bie älJotten unb ber 9toft

treffen, jloci ober mehreren Sperren biencn, über bem Splitter ben

93alfen nergeffen, ba» |)eilige ben |)unben oormerfen, ben um 93rot

S3ittenben Steine geben, ben Seuten nicfit tun, Wü§ fie für ficf) fetbft

Wünfc^en u. f. w., — fonbern fogar ®efe^e erlaffen, lüe(d)e bie§ aurf)

3(nberen üor)d)reiben. ^iefe mürbe (är, ben fie beuc^Ierifrfi it)ren

älieifter nennen unb boc^ niemals üerftonben traben, nieber|rf)mcttern

mit ben ebelcn SSorten: Qd) i}abe eud) nie anerfannt; meid)t "äüc öon

mir, ibr Uebeltäter ^OJZatttj. 7, 23)1 5üic^ i()r ^^an§, ha§' auf 3anb
gebaut, mirb einft einen tiefen gnll tun. — <Bold)c eprad^e mar
atterbingÄ i)orr)er nie geljört luorben; barum erftaunte au^ ba§ S^olf;

„benn er prebigte getoattig unb nidjt mie bie Sc^riftgefel^rten unb

gartföer."

2Bir braud)en bicr nid)t allbefannte ©efc^idjten ju mieberbolen.

^a§ ei)nebrion tternrteilte, auf 3Cnbrtngen be5 ^öbelig, gmifdien ben

Stil^ven 30 unb 33 unferer 3eitred)nung ben ^lajarener Sefu§ at^o

@otte§Iäfterer unb 5(ufrü(jrer jnm JS^reu^eltobe , unb bamit fcblie&t

feine Saufbaf)n. 2ßai:> bie Sage nac^b^r no^ mit i()m gcfd)et)en läfet,

ift ml)tf)oIogifc^en (if)ara!tery. Stuferftanben üom 2obe finb nad) bem

©tauben it)rer Spötter üiete öeroen, meldie bie unter= unb mieber auf=

gel)enbe Sonne ober ben mieberfe^renben j^rü^Iing unb Sommer be*

beuten; ebenfo finb Stiele, mie ©nod), @Iia, 9tomnIu§ u. 5t (nad)

einer Sage auc^ 9Jiofe) lebenb in ben ,,i^immel" gefabren, un'O nad)

3efu 5?eifpiel bic^tcte biey bie Segenbe aud^ feiner 33hitter 9JZaria an.

3iuar lüiberfprid^t bie§ bem ©efe^e ber S(^mere in bebcnftidjer SBeife;

aber bemfelben frogt hk ä)it)tt)e nic^t nad), unb meffen SBiberiunft er=

märtet mürbe, ber muj^te boc^ norljer nottoenbig ben 2Beg nadi bem

„^pimmel" genommen l^abenl

3. öif dirtfllidjrn vlpodcl unö (6finnniifn.

S§ ift un^ aü§' bem ©efagteu betannt, ha^ bie 9lad)ric^ten über

3efu§, fomeit fie '2;atfäd)Iic|e», b. I). 9.1iöglid)c§ betreffen, anwerft

fpärlid) finb. S)a§jelbe läfjt fid^ aud) be^ügtid) feiner SüttQci-'/ ber

fpäteren Stpoftel fagen. ®ie ß^i^ölf^af)! berfelben ift augenfd)einlid)

mit $Rüdfid)t auf hie ^mölf I)ebräifdE)en Stämme gemäl)lt, al* bereu

älfeffia» ^ejnö auftrat; benn einen meitcrn als? auf hav ^subentum

gerichteten ^^^erf ()atte it;re Sammlung um ben älleifter nid)t. äBie

ber klieffia» Sönig ber Su^^f^r fo follten bie ^"»9^1^ gürften ber

Stämme merbcn (ilOiattb. 19, 2S). ÜBie aber oon ben meiften ber
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jtüölf (Stämme, fo ift ouc^ öon ben mctften ber §it)ölf jünger m(^t§

aU bte 9iamen bcfannt. Sturf) nad^ bem S^obe ^efu tüar es i^r

näd^fte§ Seftrebeu, ben jcrftreuteit Swbcntiemetnben bie S3otjcI)Qtt bc§

3)ieffiay 511 bringen. Sie geprten ben nieberen Stänben nn, lüaren

gifd^er, ßöüner u. f. to.; ^efu^ )Danbtc fid) überfjaupt an taä arme

SBolf, bcnn bie |)ücö[tef)enben unb Öiebilbeten frfjenften natürlicE) (Sinem,

bei* jifJ) für ben 9)ieffia» ^ielt, nid)t o()ne lüeitere^ ©lauben. ^er
6[;ara!ter ber jünger war im ©onjcn ein nicbriger. 3uba§ üerriet

feinen SL"Rei[ter, ^etru§ üerleuguete if)n, a)Zand)e oerIief3cn if)n, IHnbere

gefielen ficf) in tljörid)ten ütangftreitigfeiten, unb nac^ bem Sobe ^efu

derloren fid^ bie 9}ieiften unb Diiemanb üernal!)m melir etma§ üon

il^nen. 5lnbere frei(icf) ftarben ben 9Jlartl)rertob für i^ren ©lanben,

toie hk beibcn Qafob, ber Vorüber ^efu unb ber ^Sruber be§ ^ol^anneg;

morin i^nen ©tcfan, ber nid^t 5U ben Jüngern gehörte, ooranging.

Ueberbieä blieben bie 3ünger auf bem befdiränften @tanb|)unfte bei

3ubentum§ ftef)en, unb bie neue Sefte f)ätte al§ eine unbebeutenbe

jübifdfic im ®unfel fortgelebt ober aucE) oljne 9Züdf)ruIim geenbet, wenn
nid)t ein neuer ?lpofteI, ber ben 9Jieifter nid)t ^erfönüd^ getannt, ja

ber §uerft bie Gtjriftcn tjeflig nerfolgte , aufgeftanben Wäre unb ^k
SSerbreitung bei CSüangelium» unter ben ipeiben begonnen t)ätte. 80
entftanben bie Parteien unter ben erften (£t)riften, bie ber 3uben=
d)riften, mit bem |)auptfi|e in ber ©emeinbe gu 3crufalem, h\§> bie

3erftörnng ber Stabt felbe üertrieb, unter '>)5etru§, 3oI)anne§ unb

3afob, unb bie ber l^eibendiriften unter (Saulu§, genannt '^au=

lu§, bereu bebeutenbfte (Öemeinbe 5tutiod)ia unb in ber golge bie-

jenigen in ^leinafien Waren. Sie erften brei finb bie (Sinjigeu, weli^e

jünger unb SC)5ofteI Waren unb itjre Sßirtfamfeit ift unbebcutenb;

ein 9)ZejfiaÄ meljr unter ben ^suben wollte \nä)tS> fagen, tonnte teinen

liefern (Sinbrnd meljr Ijeroorbringeu, t)otte feinen Sßert für bie ®e=

fittung unb Silbung ber 93ienfd)beit. ^aulul aücin, ber ben 9Jiut

l^atte, hk Xaufe nid)t an bie 33efd^neibung ju binben, ift ber Wafire

Stifter ber ff)riftlid)en Sird)c; oijue i^n fa^te ha^ (£f)riftentum nie

SBurjel, Würbe bie Slultur mit feinem neuen (Stemcnte bereid)ert, hk
antik SBett ni(^t oon ©runb au« umgeftaltet. 2)ie :3ubeud)riften

Waren unfäf)ig, bie Sel)re ^efn fort^ubilben unb ju oerbreiten; fie

mußten üon ben Guben au§ il)ren Stjnagogen I)inau§geworfen wer=

ben, um fid) felbft aUS dtjrtften füt)Ien jn lernen unb fict) jur ®e=

meinfc^aft mit i^eiben ju entfd)lie^en. So mufjte bie t)eibend)rift(ic^e

9iic^tuug 3um Siege gelangen unb fo l)at ^auUil au§ bem (Sbriften^

tum etwa§ gemad^t, Woöon fid) ber 3iiJ^niermann§JDt)n üon 9^i5aret,

ber augfd^Iiejslid) jübifdie 9}iejfia§=^räteubent nid)ty l^atte tröumen

Iflffen.

25Sie anbere 9ieIigionen fonnte ba^ SI)riftentum nid^t burd^ 2ier=
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nunftgrüiibe, für Jüelc^e bie SOienge niemals empfänglirf) ift, öerbreitet

werben, fonbcrn nur burc^ B^^'^jcn unb SSiinber. Segeifterte» Sieben

in „'^mxQen", ^ranfenfietlungen uub Xobteneriüccfungen mußten ha^

irrige tun. ®al)er bie «Sage öon ber 3üi§gie^ung bei? fieiligen ©eijtey

am füufjigften Siage nac^ ber 2tufer)tei)ung unb am ^efinten narf) ber

Himmelfahrt; um hk „gute S3otfd)aft" unter atle 5?ö(!er gn tragen

unb oou iljuen oerftanben ju werben, mußten hk Stpoftel bereu

Sprachen auf rounberbare SBeife feunen gelernt ^aben.

^etru§ unb bie übrigen ber Setjre be§ SDieifterS treu bleibenben

jünger finb ^ubendjriften geblieben. «Sie befctiranften if)re 2Bir!fam=

feit auf ben Orient, befonber§ auf ©tjrien unb ^aläftina. lieber

biefe Sauber ift ^etru§ fc^werlirf) jemolS t)inau§gefommen. 'Ser (Sr=

finbung ber ^irc^enoöter feit @ufebio§ unb |)ieront)mo§, ba^ ^etru§

33i)cf)of öDU 9tom gewefen, fte^en fein Sllibi in ^erufalem gu ber ßeit,

ta er jene§ fd)on 11 U^^ 12 3al)re geirefen fein foüte, feine ^fJid^t*

erlüäfiiuiug in bey ^aulu§ Briefen nac^ unb au!§ 9lom unb taQ

Sd^tüeigen ber 9lpofteIgefd^id)te über biefen ^unft fd)Iagenb gegenüber,

unb e§ liegt auf ber ^^awh, hafj jene ©rfinbung eine g-pige ber neu=

teftamentlidien (Stelle ift, in voddjex 3efu§ ben ^etru§ gu feinem

5Zacl)folger beftimmtc, nidit aljucnb, ha'i^ i^m ^^j^autu» ben 9{ang ab'

laufen werbe.

%üx hk ^Verbreitung bev ßl)riftentum§ al§ 2atfac^e ber Äultur*

gefc^id)te, weldje in iljren ^olsen ben @d)aupla| ber legten: öeränberte

unb neue gattoren ouf bie $8ül)ne hvadjtt, bie üor^er unbefanut ge*

wefen, war unter allen 5lpofteIn uur^;|?aulu§ oou 25ebeutung. ©ein

SCßerf ift bie ©ruublegung ber ^errfdiaft beS Sl)riftentum§ in ^Iein=

afien, ®ried)enlanb unb Italien. 2Ba0 ber Eroberer 3lle;ranber in

ber 9tid)tung lum SSeften nai^ Dften für bie griedjifdje ©iloung, ha§

tat in umgefel)rter Stiditung ^^aulu§ mit feiner 5(poftellaufba^n für

bie $8erbinbung jübifd^er unb gried)if(^er SReligiofität im Sl^riftentum.

'^k ^ubeud)rifteu waren geborene '»^aläftiner, er aber, ber Reiben«

d)rift, wenn arni) 3ube, hod) ein 5(ugel)öriger gricdiifd) gebilbetcr

(i^egcnb, auy bem feit ber atci-anbrinifd)en ß^it ^^ter ben ©itjen ber

Söiffcnfc^aft i)od) gefeierten Xarjo» unb römifd)er S3ürger; feine§ 33e=

rufe§ ein 3citi"'i'i)fi^/ ^^^k er reblid) oon feiner .'panbe ^Jlrbeit, nidit

üon milben @aben wie bie 3ubend)rtften. ®r war Sßifionör unb

Sdiwärmer, bod) Wirb ber SSifion, weld)e feine llm!ef)r öon ber S5er^

folgung gur 9kd)folge 3efu ocranla^t f)aben foU, Wol ein übergeugen«

ber 3Serfel}r mit Sf)riften oorangegangen fein. 3tber er ging feitbem

feine eigenen SBege, mit eigenen Schülern unb Jüngern, wie ^öarna^'

ba;§, Ximotlieu», Xitu§, 2ufa§ u. 21., ot)ne mit hen jubenc^riftlidien

älpofteln fi(^ 5U öerftänbigen, ja in ber Solge mit ft)ftematifd)er Dp*

pofition gegen biefelben, inbem er it'öii§ ßiif^mmenwirfen mit il^nen
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mteb unb i^ren 2(nfeinbungeu trotte, günf raftlofe a)^iffton§reifen

brachten if)n unter ttcftänbig iljm bro^enben ®efat)ren üon Seite ber

Statur itnb ^eibnij<Iien tote jübifc^en ©laitl^enSliaffe^, äute|t imd) 3ftom,

lüo er (64) unter 9iero al§ SOlart^rer be§ ®Iau6en§ ben Xob gefun^

ben §u ^aben fc^eint. ®a§ ©laubenSftiftem be§ ^aulu§ ift haS' eigent=

lic^e Dorn ^ubentum abgelöste ß^riftentum nad) ber Seljre ^efu, ge=

grünbet auf bie ®nnbe ©otteS, lüetc^e nadt) bem SJia^ftalie be§ @tau=

ben§ bie ©eligfeit t)erleit)t. ^aulu§ tuar immer bie Stutorität ber

religiösen ©Ijriften Don freierer 9ticf)tung. 2iSä{)renb ia§ ^a^fttum

fid^ üon ^etru§ ^erfc^rieb unb obfc^on nicf)t bem Stomme unb ber

@Iauben§form, fo boc^ bem ßeremontohüefen unb ber f)ierardf)ifrf)en

9tid^tuug gemä^ einen jubend}riftlii^en ß^orafter annaf)m, toanbten

fid) hie ^äretüer be« 9JiitteIatter§ , befonberS bie ^Ibigenfer, folüie

bie 9teformatoren mit ©ntftl^iebenieit ju ^anlu§. ®ie ©runbfä^e

biefeS toirftic^en ©c^öpferS beffen, lt)a§ tüir je^t aU ©firiftentum er=

fennen, :prägen fic^ am reinften in feinen SSriefen unb in bem nacb

ßu!a§ benannten ©üangelium auS.

@§ fam jehod) eine Qdt, in mcirfier fic^ jmiftiien ben fdiarfcn

©egenfä^en be§ 3uben= unb be§ |)eibenc^riftentum§ eine tüoltatige

SScrmittelung geltenb mad^te. 'äU erfteS Drgan berfetben betrad)tet

man ben 33rief an bie |)ebräer; berfeibe f)at jmar feinen Urfprung

auf jubenc^riftlic^er ©eite, aber er fudite bie 35erföt)nung auf bem

SSege einer ^erftetlung be§ urgeitlidien ^rieflertumS, wie e§ in 9Jiet=

dbifebef ber mofaifi^en ©efe^gebung ooranging, in cf)riftüd)er gorm.

SSon paulinifdier Seite öerfotgten benfelben Qweä bie SSriefe an bie

©fefer unb toloffer imb anbere; e§ tat bieg ferner hk 'jjlpoftetge^

fd)ic^te, inbem fie $aulu§ gegenüber ben 3"bend)riften in ein gün=

ftigc§ Si(^t fe^te unb ^etru§ al§ |)eibenapofteI barfteÜte. ®§ foIg>-

ten bie @d)riften ber „^poftoIifd)en SSäter", ber ftreng monot^eiftifd^e,

aber ^cibenfreunblid^e „^irte" be§ ^ermaS, unb fo bilbete fid) nad)

unb nad) bie eine !atf)otifd^e ^ird^e, raeldie bie beiben gegnerifd^eu

9(pofteI ^etru§ unb '-^auIuS aU ein untrennbare^, nad) ber Segenbe

im S^obe üereinte§ S3rüberpar oerefjrte. SDie§ trug namentti(^ t>a^ii

hei, ba^ ber S3eiben Iegenbenf)after 9)?arter= unb SCobegort 9{om in

ber t^folge jum §auptfi|e ber Slliri^e würbe. 'äU dritter im SSunbe

aber trat 5U ben beiben ^t}ofteIfürften unter bem Flamen be§ ^0 =

l)annt§ ber 95erfaffer be» 2ogo§'(5öangelium§. '^n biefem fanben

fid) aüe ßJegenfä^e be§ (S^riftentumS wie in einer Ijö^ern (£inf)eit Der*

einigt; e§ War tk im menfd)geworbenen SBortc oerförperte Siebe,

Weldie über ba§ ®efe| be? ^etru§ unb ben Glauben beS ^aute
triumfirte. ®a§ ^cd;anne§=(£t»angelium t)at guerft bie religiöfe SSer=

fnüpfung jwifc^en bem eilten unb bem dienen S3unbe tjergeftcltt, wie

fie in ben d)riftlid)en Äird^en 6V(auben§fa^ geworben ift. 'J)a§u bientc



174

oor 9l(Iem ha§' Stnnlnfb be§ ^afjad)(amme!§. ^t\n§ imirbe bag

Ofteropferlaiiim iiitb baniit bie (grfüüung be§ ^ubentumS, burcE) welche

le^tereS abgetan unb überflüffig getüorben ift. SDodf) barau§ ergab

\iä) W Dertiängnt^ooUe 9{(ternatioe: tuenn ^efuS al» ^offarf)laniin

pm Dpfer gefallen ift, fo tüar ba» ä)ial, bas er t)orl)er mit feinen

Jüngern f)ielt (unb besüglic^ beffen ha§ Sogo§=(Soange(ien and) folge^

rt(^tig bie ©infe^ungSlüorte tüeglä^t), nid^t ^aä geftmal; mar e§ aber

bieg, fo fonnte 3efu§ nic^t äugletd^ ba§ ^affadjkmm fein. (£§ ent=

f^jonn fid) f)terüber gtuifi^en ber iot)anneifd)en unb ft^nopttfd^en ober

ber rönuf(^en unb afiatifc^en ^^jSartei, tüeld^e le^tere ha^ ^«iffai^ nod^

mit ben ^nben feierte, ein ©treit, ber hk gefammte ^irc^e ju 5er*

reiben brot)te, U§ W iofjanneifc^=römifd)e Stnfidjt fiegte, Sefit§ ha§

^affac^Iomm blieb unb haä '^affadjmal für bie (Jt)riften feine 33ebeu-

tung üerlor.

SBerfen luir nun einen Slid auf hk inneren @inrtd)tungen ber

erften Gl^riften. 2)ie ältefte ©emeinbe, bie in ^^i'^iitem, f)atte oiet

^^(eljuIic^eS mit ben offenem. «Sie übte, tocnigfteng anfangt, @üter=

gemeinfcl^aft, bod^ nid)t in fo ou§gebe^ntem SJia^e tüie 3ene, unb

feierte g(etd) i^nen gemeinfc^aftlid)e Male. Stiele ßl^riften enthielten

fid) aud^ be§ gleifdf)e§; allgemeine Siegeln tuaren ha§ fragen tnei^er

i'teiber, bie S5erbannung be§ (£ibe§ unb ber Sflaöerei. @Ieic^ ben

©ffenern ehrten bie erften (Jt)riften aud^ hk @onne, unb nod) im

fünften ^al)rt)unbert tabelte e§ ^apft Seo 1., ha'^ fid) mand)e S^riften

öor ber Sonne tierneigten ober fie gar auf ^ö^en anbeteten, — lüie

jo nod) je|t in mand)cn d)riftlid)en ©egenben ber Sauer oor ber

,,5rau @onne" ben |)ut abjieljt. (Sin loefentltc^er Unterf(^ieb log

jebod) barin, bo^ bie offener nur eine rein geiftige j^ortbauer nod|

bem Xobe, bie C£^riften aber eine 5hiferftet)ung be» gleifc^e§ be=

l)oupteten.

SDie für hk Kultur in ber Jolge mic^tigfte Stnfdjauung ber erften

(£f)riften war aber bie öon i^nen in ?$olge ber Se^ren S^fu üon ber

allgemeinen 9JZenfdienliebe angenommene Ueberjeugung üon ber ®Ieid^=

l^eit ber 9Jienfd)en. tiefer bie ©tlaüerei, roenn aud) nid^t au§=

brüdlic^, bac^ praftifd) au^fc^Iiefeenbe ©runbfa^ ttjurbe natürlid) erft

bnrd^ hk ^eibendjriften jur 2Sat)rt)eit, bat)er e§ auc^ tiorjügti^ bie

Sftaoen unb überl)aupt bie Unterbrüdten unb a3enad)teiligten maren,

tneld^e fid^ jur SEoufe I)eraubrängten, um ^ur ©ntfc^äbigung für tljr

müf)felige§ Seben haS^ ^immlifd)e 9ieic^ ju getrinnen. SBag hk grie=

d)ifd^en gilofofen nur geafjut, n^enn auc^ unbeluuBt beförbert, tva§

3(repnber5 3BeItreid) burd) 5tu§6reitung ^i3I)erer Slultur ot)ne 9lücf=

fic^t auf 9SoIfsgren§en gn üerü)irtlid)en begonnen, \va§ hai römifc^e

9teic^ innerljalb feiner ©renken jur Satfac^e erf)ob, ha§ bel^nte ba§

^eibend)riftentum be« ^aulu§ unb feiner ©efinnungggenoffen betüu^t
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unb abfirf)tlic^ auf bie gefantmte SCRenfd^tjeit ofine Unterfifiieb be§

©toiibe'j unb bev Staffe nii§, — tu ber golcje fret(icf) unb jmar fd)ou

unter beu ';?(|3oftetn,- luieber mit 33efrf)räufung auf bie ©laubigen, bt^

tk 2BiebcrI)erfteUuug ber Seuntnifs bee flaffifc^en S((tertum§ ber t)eib=

nifcl^ gelüorbeucii ^irdje gegenüber ben ^et)ren @ruubfa| tl)rer ©ttfter

mü^jam tüiebcr gcltenb machte.

So unb fo lange nod) i)a§ ^ubend)ri[tentum f)errfdf)te, würbe

aucE) nod^ hk ^efdinetbung aufredjt erl)alten unb mu^te ber Saufe

t)orangeI}en, tüte aud^ ber ©abbat gefeiert tüurbe, — oon ben Reiben*

c^riften aber ber Sonntag. ®cr 2;aufe ber DZeuaufgenontntenen

folgte bie SOlitteilung be^ ^eiligen ®eifte§ burc^ ^änbeauflegen. (Sin

'»l^rteftertnm gab e§ bei ben erften t£t)riften noc^ nic^t. ^er ®Dtte!?=

bienft beftanb in S5orträgen au§ bem Otiten STeftament unb ©ebet,

luogu Qebcr beredjtigt ttiar. ^en ?^rauen bagegen wav in ber ^irdie

(Sd)tüeigen geboten. 5(ni 3lbenb be§ ©abbat^^ ober @onntag§ feierte

man ^aS^ Siebenmal O-tgape), ha^ fpätere Stbenbmal (öuc^ariftie),

onfangS ein tuirflidjeS 9iad)teffen, fpätcr immer mel)r eine fi)mbo(if(^e

unb mnftifdie |)anblung, tuelc^e fid) auf ha^ ben @d)tuf3 be§ früfiern

9^ad)tmale§ bilbenbe S3rec^en unb ©eniefeen be§ fteiligen S3rote§ be=

fd)rün!te unb bei tt)eld)er fid), lüie bereits angebeutet, bie ^bee üom

D^fertobe ^efu mit bem jübifdien ^affad^nml tiermengte. ®ie babet

gebräud)Iid)e i^ormel oom (äffen beS Seibe§ unb 2;rinfen be§ 58(ute!^,

über iuelc^e unter ben (Jbriften fo üiel ©treit unb ^rieg gefüt)rt n)or=

ben, ift getuife bie tton ben frütjeren unb bamaligen ^ubeu bei tt)ren

^affac^malen gebrauchte unb ^iingt offenbar mit alten mt)fteriDfen Qöe^

bräudien sufammen, über bereu Urfprung unb 3ufa'"inen^ang un^

9lad)nietfe fet)(cn. ^bre ä^enuanbtfd^aft mit ber S3ebeutung ber (5)ott=

I)eiten be§ 9}h)fterien!ulte§ üon @Ieufi§ ift auffallenb. Untüidfürlid)

ruft fie aber auc^ ben (Gebauten mad^, ba^ fie üon antl^ropofagifc^en

SDtenfdjen opfern uralter ßeiten ftamme, meld]e fpäter burd) D^jfer oon

33rot unb SBein ftatt ^^leifd) unb 93Iut erfe|it morben finb; benn hk

SßorfleUung, ba^ fid) ^efuS abfidjtltd^ l)abc opfern lüoKen unb nid)t

oielmeljr an ha§ (ijeliugen feinet ©trebeng,, aU Wt\\ia§ aufzutreten,

geglaubt tiabe, mufe bei unbefangener S3etrad)tung ber Umftänbe tüeg^»

fallen.

SOZanigfad^ lüar ber 2(b er glaube ber erften ßfiriften. ®er

(SJIaube an SBunber be;^errfd)te fie ganj unb e§ lüar eine förmlidje

SD^anie, in aüen irgenbluie au^ergeiuö()nlid}en (ober fogar gett)öf)nlid^en)

Sßorfiiaen SBunber ju erbliden. 5)a§ größte !föunber aber tuurbe nod^

erttjattet, — bie SSieberfunft (s;t)rifti; fie mürbe ftet§ auf hk

md)\k ßeit üerfünbet unb für ba?^ OJid)teintreffeu mar man um (Srünbe

nid)t tierlegen, ©rft aU hü§ Sl)riftentum ©tatSrcligion mürbe, trat

jener SBa^n jurüd. (Sin anberer folc^er 3utuuftmat)n mar bie ?luf=
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erfte^nng be§ ?^Ietf(^ei\ in lüelcEien tioii ben i^anfäern übernommenen

(SlaubenSfat^ bie ersten ß^rtften fo üerrannt tüaren, ha'Q fie ben ^öv^er

fafteieten unb fo burcf) bic 3l^!efe für bte fünfttge 2BeIt taugtid^ gu

mac£)en glaubten.

Sbenfo ftarf war ber ®ämonengtaube, ber an hk ©ngel mit

i^rer f)tmmltid)en §ierarc^te, lüie ber an hk Xeufel, ju benen ot)ne

iüeitereS auc^ bie iieibnifrfien ©ötter gerechnet luurben. ^a man ttal^m

bejonbere ©ngel für alle möglii^en Sßerrid)tungen (g. 35. S3eten), für

(äjiattungen öon SEieren, für bie (SIemente u. f. xo. in Slnfpruc^. 9brf)

barocfer raar bie XenfeI§Ief)re , ineld^e bereit« ot§ SSorftufe berjenigen

be§ 3)iittetalter§ gelten fann. 9)lit bem S^reuje unb bem 9kmen ^eju

glaubte mon S)ämoncn bannen, befc^luören unb öertreiben gu fönnen.

^^profegeien (,,tr)ei^^fagen" würbe allgemein geübt; fetbft grauen traten

in ben 95erfammlungen üI§ ^rofetinnen auf, U^ e§ il^nen $aulu§

unterfagte. 2)a§ „in 3iin9en reben", b. §. auf angeblich gött=

li(i)en Eintrieb au§gefto^ene§ unüerftänblirfies (Sefcfitüä^ luurbe bi§ ^um

wal^nfinnigen 2;oben getrieben, ja nic^t feiten üon fielen ober gar ber

ganjen ©emeinbe gugleid^, inie nod) je^t in gewiffen üerrücften @e!ten.

•^aulu§ »erlangte Don ben ^ungenrebnern bie 5tu§Iegung ifires @atti=

mattjiag in üerftänblid)er 9tebe, womit er wol bag erftere §u üerbannen

ben ge^^eimen ^lan l^atte. Unter foI(f)en Umftänben ift bie einftimmige

Stbneigung aüer gebilbeten Reiben unb ^uben gegen ha^ (J()riftentum

nur aügu begreiflid), unb wäre basifelbe nid^t fpäter gur @tat§reIigion

ert)obcn worben, fo wäre e§ aud^ fid^erlic^, wenigften§ fo lange jene

Slu^wüc^fe fortbauerten, eine üerarfitete @c!te geblieben. Xie gebil=

beten Reiben berücEfid)tigten nur bie fd)Wa(^en Sleu^ertit^feiten be§

(£t)riftentum» unb brangen nicf)t tiefer; fie erfannten hk tiefe fittlidje

Ueber^eugung, oon weld)cr bie (il)riften in ber 9)ief)rl)eit erfüllt Waren,

meift nid)t, unb wenn fie fie auc§ in einzelnen gäUen er!annten, fo

fat)en fie nic^tö befonbcrc?^ barin; benn eS gab ja auc^ eine t)eibntfd)e

9}loraIitöt; aud) bie gricd)ifd)cn gitofofen Waren gro^e 2;ugenble|rer

unb bie gried)ifd)e wie bie römifd^e ®efd)id)te fonnten beWunbern^werte

33eifpiele üon fittüd)er ©eelengröfje aufweifen, ^m ©angen aber t)atte

bie griedjijc^n-ömifc^e 2ugenb einen püIitif(^=filofoftfc^en ©runb, bie

d)riftU(^e aber einen religiöfen, unb Weil ber SJ^enfcg, fo lange er

unfelbftänbig ift, alfo ber großen SOiaffc nad), fid) auö Sorge für fein

©eelcn^eil immer met)r oon ber Üictigion leiten (äfet, al» oon anberen

S5erf)ättniffen, fo war and^ bie cfiriftlic^e STugenb tiefer, foIgeridf)tigcr

unb bauer^after at§ bie l^eibnifdje. ^a§ jeigte bie Slbneigung ber

dl^riften gegen bie ©flaoerei, gegen bie fo furd^tbare ^arteiungen l}er=

norrnfenben Sircu^rennen unb bie blutigen gei^terfpiele , in wetd^en

bie tugenbf)afteften ipeiben nid)ti? unrechte» ju crbliden üermod)ten,

jowie gegen bie fittentofen ©üljnenftüdc .^^antomimenj, weldie [ogar
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^üv J^etbnifd^en 9ieIiglon gef)örten. S)ie öffentlid^e ©d^aufteüung it)av

ben ß^riften ein ©räuel, unb ha§ toav ®enen ntd^t gu oerargen, bte

babei oft genug ben tüilben liieren öorgeirorfen h)urben. 5)en Reiben

tnar jebod^ btefer 2Biberftanb nnbegreiflic^ unb e&enfo bte ®leid^giltig=

!ett ber ßl)riften gegen hie SBec^felfäüe be5 polittfd^en Seben§, unb fte

öeradfiteten bie 2e|teren um btefer 9ttd}tung mtllen. ®ie Sfjrtften

aber erl)ielten \id) gerabe in golge biefer (Sigentümlic^feiten gegenüber

ben ^itbeit foiuol al§ ben Reiben. S3on erfteren tuaren fie au§ge=

gangen, öon if^nen aber nerftofeen ioorben, iüeil fie, i^re Qcxt unb

t^re Slufgabe t)erfte!^enb, nic^t im engen @efi(i)t§!reife ber (Srfteren

öerl^arren fonnten. Sin bie i^eiben aber tüaitbten fie fid^, inbem fie

fic^ al§ bie natürfid^en (ärben ber ja^IIofen, aber für bie 3ufunft

öerlorenen Üteligionen berfelben betrachteten unb ba§ toeite Sfleicf) ber=

felben al§ ha§' oertiei^ene Gebiet i^rer ^eiI§botfii)aft in 5lnf|3ru(J)

nafimen. ©eitbem bie SSöIfer ni(f)t metir abgefd^Ioffene Sh-eife bitbe=

ten, hk fid^ ber ©emeinfdfiaft ber gremben eutf)ielten, feitbem nämlid)

burct) bie Sfteid^e 2nej:anber§ be§ ©ro^en unb feiner D^ad^folger unb

bonai^ burc^ ha§> römifc^e ^eid) eine 9Jienge tterfdfiiebener S8öl!er in

ein po(itifc£)e§ ©anjeS bereinigt iüaren, fonnten firf) 9iationaIreIigionen,

b. ^. ®Iauben§formen für ein beftimmte§ S^olf mit Stugfc^Iu^ aller

übrigen SSöIfer im Umfreife jener SBettreic^e ni(f)t met)r tjolten. ®ie

äg^ptifc^e, fönififdje, afft)rifc^=babl)Ionifd)e, griedE)ifd;e, rijmifc^e, ger=

manifd^e, !ettifd)e unb anbere 9leIigionen gingen unter, bie perfifc^e

fd£)tt)anb auf ein Heiner ijäufdien $ßerbannter jufammen unb haä

eingige 33oIf, weld)e§ na^eju in feiner ©efammtljeit feine nationale

@taitben§form betoatirte, ha§ jübifc^e, bü^te bie§ mit feiner QtV'

ftreuung über ben ®rb!rei§. @§ toar bie§ ju gleid^er ßeit eine bei*

fpietlofe Xreue unb 2lnI)ängIicE)feit an ben ©tauben ber 58orfat)ren unb

gugleid) ein ^erfennen be» gefd)id)tlic^en ®efe^e§ ber Konzentration

menfd)iid^er $8eftrebungen in größeren treifen uitb Umfangen. ®o§
^ubentum ift bafjer tnit ber ßerftijrung ^erufalemä, tüeld)e feine

t)öüige 3ei^ftreuung gur golge Ijatte, unb mit ber gteic^§eitigen 3lu§*

breitung be§ (£f)riftentum^ in eine neue unb Ie|te ^eriobe feineä 3!)0'

feinä getreten; ouf eine eigentümlidjc 9toIIe in ber (SJefd)id)te mufete

e§ feit bem 85ertufte feinet 3SaterIanbe§ üersid^ten, unb tnenn el je

ttiieber eine folc^e fpielen fodte, fo tnüfete fie einen gan^ neuen, eigen=

tümlid)en ßl^arafter annel)men. ®ie |)au|3troIIe in ber (SJefd^id^te

fpielten feitbem bie SBeÜreligionen ol^ne 9tationaInnterfd)iebe, ha^

(£I)riftentum uitb fpäter neben bemfelben ber 3§Iam, noc| fpöter

aber machte bie ©efammtl^eit ber cioilifirten SDJenfdien unb S^ölter jeber

retigiöfen unb nationalen S3efd^rän!ung ein (Snbe.

^eiine^Stm OUi^ii, Äultiirgeicöicfete b. 3"teiititmä. 12
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35 1 c @ u t ft c ^ it n g b e § 2! o l ni u b.

1. Cljarahtct bcr ncucrn jüötfd)cn ®ffd)td)te.

SJiit ber ^^i^ftörung ^erujatemS burd^ bte fRömer unb ber bor=

auf folgenben SSerbannung ber Subert an§> bent Umfreife ber ,,f)etli=

gen «Stabf' beginnt bte brttte unb Ie|te §au))t^ertobe ber ^ebräifcEieu

ober jübifd^en (S5ef(i)id^te, bie „neuere ßeit" biefe§ SSoI!e§. ^n feiner

erften ^eriobe, öom ägl)|3tifc^en hi§ jum babljlonifc^en Stufent^alte,

rtanb e§ unter bem (ginffuffe ber morgentänbif(^en SSöÜer unb 9teli:=

gionen, in feiner jtüeiten, üon ber Bobljlonifdjen bi§ §ur röntifc^en

Eroberung, unter öortoiegenb griecJ)ifc^em (Sinfluffe; in feiner britten

geriet e§ teiliüeife unter c^riftlic^e, teiliüeife unter mofiammebanifc^e

|>errfc^aft unb ©inluirtung. ^n biefer (e|ten ^eriobe ^attt \)a§ jü=

bifc^e 85oI! fein SSaterlanb me^r; aber e§ erfe^te biefen äJJauget, fo

meit er über^au^^t erfe^t werben fann, einmal burdf) ©rgänäung feiner

9fleIigionlf(^riften unb 5tu§bilbung feine§ religiöfen ®efe^e§ unb fobann

burd) Beteiligung an ber tmffenfd^aftlid^en unb bid^terifdien ^Bewegung

ber 3eit, erft im SDiorgenlanbe, fpäter oud) int 5tbenblanbe. ®ie

3erftreuung (SDiaf|)ora) ber ^uben in atte SBcIt ^at ätoar fd^on in

ber streiten ^eriobe i^rer ©efc^id^te (\a bereits am ^ixiit ber erften)

begonnen, ift jebod^ erft in biefer britten allgemein geluorben, näm=

lid) feitbem t()nen ber te|te Sfleft freier 3>erfügung über it)r SSater=

lanh genommen morben. ©eitbem toaren fie im le^tern ebenfofe^r

gremblinge wie in ber übrigen SBelt. ®ie erfte Folgerung, weld^e
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fie aitl btefer traurigen, aber unabiüenbbaren SJ^^atfad^e gogen, war
eine burc^ang Iogif(f)e unb gang e^rennjcrte, — fie oertieften fi(^ näm=
lid^ in ben @dia^ i()rer Ueberlieferungen unb nationa(=religiöfen

©a^ungen unb fuc^ten benfelben in gorm eine§ ft)ftematifc^en 2Ber!e»

augjuarbeiten. G» ift bte bie erften ^a^r^unberte diriftlid^er 3eitreci^=

nung einne^ntenbe @(^ö|3fung he§ Xaimnb.
®er au§fül)rli(^ern ©rgä^Iung, toie biefe geiftige ÖJrunbloge be§

neuern 5?ubentum§ (i)a§ ba^er aud^ al§ haS Staltnubs^ubentum be=

§eic^net tüirb) entftanb, fenben wir einen furzen Stbri^ i^re§ S^araf=

ter§ unb W 9}iittet(ung i^re§ 33lerf)ältniffey jum Sljriflentum oorou!^.

SBir ()aben bereits öon ben jübifdien Parteien ber garifäer unb

©abbuföer (oben «S. 141) gefproc^en. 2)iefetben unterfd)ieben jic^

u. Sl. an<i) barin, ha'^ hk (Srfteren hk Ueberlieferung if)re§ $ßoIfe§

pflegten, bie Se|teren aber fie öerwarfen unb nur ha§ ®efe| felbft

gelten liefen, ^n ber Solfle tuurben ba^er bie in ber 9JiinberI)eit

befinblic^en ®abbu!äer öon ben hk grofee 3Ket)r(jeit ber ^uben um=

faffenben ^^a^ifäeru nid^t nur ebenfo arg unterbrüdt Wie ®iefe öon

Reiben unb ß^riften, fonbern bie garifaer gingen foweit, bie (£abbu=

!äer bei ©tjriften unb SOco^ammebanern ai§ falfd)e Su"^^", '^^^ ©otttofe

unb 5lbtrünnige barjuftetten, fo ha^ fie unter ber Sßudjt ber S3er=

folgung untergingen, boc^ nii^t o^ne ha^ fid) 9tefte öon ifjuen unter

bem Slawen ^aräer im ganzen äJiorgentanbe jerftreut ert)ielten. 3)ie

Äaräer anerfennen nichts al§ äRofe'S @efe| unb wa!§ baefelbe le^rt.

2lnber§ hk übrigen ^uben, bie gro^e Wlet)xl)dt biefeS 95oIte§. Unter

ifjnen triumfirte hk Ueberlieferung, öon ben ^errfc^enben ^^arifäern

geljalten, immer met)r. @ie finb bie iua()ren 5.^ertreter be§ neuern

^ubentumS; tüa§ bie Söelt feit bem Untergange ^erufalemS unter

^uben oerftctjt, finb fie; bie ^aräer blieben buutel unb unbefannt

unb finb eine 35erfteinerung ot)ne weitere (Sntwidelung. 'i5)efto üppiger

geigte fid) biefe unter ben 9tabbinen, weld^er 9iame ben ber gari=

fäer in ber '^olqe fo üerbrängte, ha^ ber le^tere fogar unter ben

9tabbinen gum ©efpötte würbe, ^fire Ueberlieferungen pflanzten fid^

münblid^ fort unb beftanben im 2öefeutlid)en au§ einer ©udit, hm
S3ud)ftaben be§ @efe|eö ^u erläutern unb auszulegen; naä) ber eige=

nen SSe^auptung ber garifäer unb 9iabbinen pflangte fid) biefe 2tu§=

legung beS ®efe^e§ üon SDiofe auf ^ofua unb öon tiefem weiter,

immer auf einen tjeroorragenben Se^rer, Weld^e oHe mit Flamen ge«

nannt Werben, bi§ auf fpäte Reiten fort. 2lu§ aüem ^em nun, toa§

biefe Sewal^rer unb SluSteger beS ©efe^eS bem le^tern hinzufügten,

fe|te fid) nad) unb nadf) t>a§> ^eilige S3ud^ ber jübifdjen Ueberlieferung,

ber Xaimub äufammen.

®er ^almub beftef)t au§ gWei X^eilen, ber 2Jiifc^na (b. §.

SÖSieber^oIung) unb ber Femara (b. i), S3efd)Iu^). S){e erftere ift

12*
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eine Satninhntg üon religiöfen ^ßerorbnungen iinb ^^luSlegumjen be§

®efe^e§, beginneub etlca 400 Oor unb enbigenb etwa 200 naä} S^r.

tRabbt ^nha bor ^eilige fammelte fie ju Xiberta§. ®te 9Jiif(f)na

entölt in fed)§ Grbnungen 63 Stb^nnblnngen. 2)te fecE)§ £)rb=

nnngen f)nnbeln oom Slcferbau unb feinen Steckten, üon ben geften,

öon ben ütcd^ten ber ?^rauen, öon ben klagen oor ©erid^t, üon ben

Heiligtümern unb öon ber Unrcinigfeit unb ^Reinigung. ^e§ S^riften-

tum§ unb feine§ Stifter^ erwähnt bie 9J?ifd^na nirgenb§ mit einem

SSorte, JDoI aber bie ©emara. Sediere beftef)t au§ ©rtäuterungen

einzelner 9(bf)aubfungen ber StJJijd^no burcE) angefef)ene 9labbinen unb

§erfättt lieber in jerufalemiftj^e unb babt)Ionifcf)e 2(u§Iegungen. 5)ie

jerufalemifd^e ß^emara entftanb um 390 nacE) &)Y. unter bem ^a=

triard^at öon STiberia^, bie anbere um 500 unter bem ©jilarc^at gu

$8abl)bu. ^ie le^tere erfreut fid) bei ben neueren ^uben eineä grö=

^ern 5J[ufeI)n§, al§ tk oJine^in unoollftänbig erf)attene erftere. 9Son

befonbcrm Qntcreffe für un§ ift bier nur, toa§ hk beiben ©emaren

öon bem S^riftentum unb feinem Stifter fagen.

®ie (Stellen, in wetd^en eine @rn3ä^nuug biefer 5lrt gefc^iefit,

beweifen auf§ 9ieue, tüa§ mx bereite (oben @. 165 ff.) augfül^rten,

"öa^ 3efu§ unter feinen 3fit9f"offfJ^ fe^f geringes 2luffe]^en erregte

unb fogar feinen eigenen SanbSleuten größtenteils gang unbefonnt

blieb. 5)enn ber ^atmub wirft bem Stifter beS ß^riftentumS aKeS

SOiöglic^e, aber gerabe haS- allein nicE)t öor, töa§ ^uben il^m öor^

Werfen mußten, wenn e» firf) mit feinem Sluftreten fo öerf)ielt, Wie

bie fird^lic^e Ueberlieferung ber S^riftentieit beJiauptele. ®ie ^uben

be§ Xalmub befc^ulbigten ibn nömlid^ feineSWegS, \va§> bod^ nadf) ber

gewöf)nlid^en Stnnal^me am nädfiften gelegen l)ätte, ha» ^ubentum

untergraben unb fid^ jum 9Jieffia§ unb Sol)n ®otte§ aufgeworfen ju

^aben. ^ein Sßort öon aUebem. Sie warfen ii)m öielme^r nur gan^

gewöl)nlidf)e unb für un§ gleid^giltigc Singe uor, nämlid^ erftenS einer

unred^tmäfsigen 35erbinbung ju entftammen unb gweitenS ßauberei ge=

trieben ju :^aben, welche bie Urfarfje fcine§ .^reugtobey gewefen wäre.

1?luf ®runb biefer beiben für hk ^uben aKerbingS nad) bamaligen

^Begriffen öerabfd}euen§würbigen Umftanbe Wirb oom 'Salmub aller

möglid^e Sd)impf auf Sefu§ gehäuft, ber aber, wie mau leicfit ftet)t,

mel^r ein ?tu§f[uß ber Unfenntniß über 3efu wa^re ©ebeutung aU
ein folc^er böfen SBiüenS ift. UeberbieS finb bejügli^ ber ongeblic^en

unet)elid)en ©eburt S^fu in üerfd)iebenen Stellen beS ^almub bie

Wiberfpred^enbften eingaben entl^alteu. ^n öbnIidEier SBeife rok im

^almub, aber nocE) öeraditlic^er ift 5efu» 'iu(i5 in bem jübifc^en, ben

G^riften erft feit bem breigebnten 3aI)rJ)unbert befannteu SBud^e %oU
bot Sef^« (©efc^ic^te ^c\u) befianbelt.

@§ ift nun fefir begreiflii^, baß bie 2trt unb 3Seife, wie biefe
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iübi[d)en @rf)riften fic^ über \)en ©ttfter be§ Sf)riftentimi§ äußerten,

bei ben (S{)rtften bte tieffte ©iitrüftung gegen hk ^itben ^erüorrufen

mu^te. SDie 3?erfoIgmtgen ber ^uben burd^ bte ß^riften traren üor

bem Seftimitlüerbeu ber[eI6en f)öd)ft unbebeutenb im SSergIeicf)e mit

ben nad)I)erigen, unb e§ fann baljer nur a(» fe§r nnHug, um nirfjt

§u fngen Icid^tfertig, oon «Seite ber ^uben bejeidinet werben, beriet

SSefiouptungen aufjuftetten, tk tüeber i^nen etiüa^ nü|en fonnten, nod^

ba§ geringfte Sörndien tjon ßielüic^t ober SBa^rf)eit entf)ietten. SE)enn

ob Scfu?' ^i)elid) ober unel^elid) geboren, ift ^öä)\t gteit^giltig, inbem

biefe ^^rage über ben perföntid^en SBert eines 9Jienjd)en rein nid)t§

entfdjcibet. ßauberer aber gibt e§ überf)anpt nid)t. ^o^stid) befd^iüo^

ren bie ^uben auf oödig überjTüffige SBeife unb geban!ento§ ha§ Un=

f)eil gegen fid^ Ijerauf. 'iS)a^n gefeilte fid; bann aber ebenfo fopflofer

SBa^nfinn auf ^dte ber ß^firiften. '3)urd) hk SSefd^im^^fungen ^eju

oon (Seite ber ^nbcn würbe ber otine^in glimmenbe §a§ gegen tk
Urheber ber ^eujigung ^e[n aufl 9Zeue angefadjt, nitb man fc^ra!

babei ni^t üor ber aller Sogi! ^o^n f^red)enben §anblnng§iuei[e

jurüd, 9tad)e gegen bie Urf)eber einer Xljat gu üben, tueldie bod) nad)

d^riftlid^em ©tauben oon ®ott fetbft angeorbnet mar, bamit fein Sotjn

für hk ©ünben ber 9JZenfdjen fic^ opfere!

tiefem SBafjntoit^ famen aber nod) gluei anbere llmftänbe 311

§ilfe. ®er eine war ber 3taffen]§a^ ber ^nbogermanen gegen bie

in Xt))3U§, öebenSart unb (SJlauben oon ifjnen abweic^enben Semiten,

wie er fidj \a and) in ben ^reujäügen gegen hk 93Zof)amtnebaner funb

Qüh, t3erbunben mit bem SJii^trauen gegen bie f)öt)ere S3ilbung, beren

fid) bie Suben burdjWeg erfreuten, inbem bei iljuen hk ^enntni^ ber

@d)rift unb ber Sßiffenfc^aftcn nidit auf bie @etft(id)feit befd)ränft,

fonbern allgemein oerbreitet war. 2)ie §ö()ergebi(beten aber f)ielt ber

bamalige Slberglaube für 3fi»berer, — ein 3?erbad^t, bem nid^t ein=

mot hk d)riftlid^en (SJcifttic^en entgingen. 2)er anbere ber angebeute=

ten Umftäitbe war bk ©mpörung gegen ben öon ben ^uben aU
^anbelslenten unb ©eltwe^Mern geübten SBud^er. 2Bie fd^on hc\§

Slltertum in feinen ücrfd)iebeuen ^ulturftaten , etwa jene ber gönifer

auSgenoTumen, fo fa^te and) ha^ SDIittelalter ha§: BinSnetjuien für

©arteljen, weit bamit boc^ in ber Siegel ein gewiffer ®rud notwenbig

oerbunben ift, — an§ gänstid^er Unfenntni^ über bie Statur be§

®elte§ unb bie oolfswirtfd^aftlic^en (folgen biefer 9(nfd)ouung, al§

etwa§ Unehrenhafte» auf. ^a§ 9JtitteIaIter pflegte biefe 3(nfid;t noc^

weit ftrenger aU hav Rittertum unb branbutartte ben 2öuc^er gerabeju

al§ ein aßen Sljriften verbotenes S8erbred^en. Dbfc^on nun bie

ß^riften biefeS SSerbot feineSWegS ftreng befolgten, fo lag eS bod^

nafie, ha^ hk ^uben. Welchen ber Zutritt jn allen etireutjaftcn unb

erlaubten bewerben burd^ bie t)errfd)eube llnbulbfamteit üerwel}rt
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war*), ftrf) auf basjentge ©ehjerfie tüorfen, wcld^e» ben ß^riften nid^t

geblattet roiirbe. @o lüaren bte ^itben ^a(}r^unberte l^inburd^ bie

einzigen ©eltletlier, bc5tcI)unt]'Sinet|e Sönc^erer, unb bcr oi)neI)tu gegen

fie lüalteube imb fteto gefcfiürte @Iaubeny= unb 9taffcnl)a§ öerjd)tulftertc

jtd^ mit bem 5(tifd)eu gegen i[)r ®eiüertie unb bte bamtt oerbunbenc

33ebrüdung bcr ©dE)nIbner. ©§ war üderbie^ teguem, burd^ $8er=

folgung unb Xöbung ber üerljafsten ©laubiger bie Sd^ulben Io§5U*

werben, unb bie dürften, weW)en jübijd^er ©eltbeutcl au§ ber S5er=

legenficit gctjolfen, begünftigten baf)er oft ^"^enoerfolgungen, um ber

^(b^afjüiug entI)oben ju fein, ©nblic^ aber reifte §ur 95erfoIgung ber

^uben audi if)re eigene 8el[iftü6erfc^ä^ung, bie fie fortWäJ)renb Der*

leitete, ficf) über alle anbercn SJöIfer gu ergeben unb biefetben ai§

„unrein" 5U ncrac^ten. 9iac^ bem ^atmub finb bie ^nben @ott an=

genel)mer aU bie ©ngel: nur hei if)nen wofjnt hit göttliche SJiajeftät;

nur berauben wegen ift bie SBelt erfdiaffen; alle ^uben finb Könige

unb hk übrigen inilfcr if)rc ^ned^te, ja biefelben üerbienen ben 9iamen

t)on 9Jienfd)en nid)t, finb nid]t beffer al§ ha§ $ßie^ unb i§re unreinen

(Seelen gehören bem S^cufel.

S)aö 9lä()ere über hk furditbaren ^Verfolgungen bcr ^uben wirb

ein befonbcrer '^(bfd^nitt biefe§ 93u(^e§ entfjalten, ha^ in feinem wd-
tern SJcrIaufc bann bie allmälige S?erbefferung be§ Sofe§ ber Quben

in d)riftlid)en Säubern, ifjre Xcilnal^me an ber Kultur ber europäifd)en

SVöÜer unb il}r SSerfjalten in ben neueren 2)^ikn bel}anbeln wirb.

2. JDas jübtfd)f ^atriardjat in ^Jalärtina.

SSie bereits gefagt, begannen bie S"^^^ ^^^ 3^it be§ 3(nf^ören§

affer poIitifd)cn $8ebeutnng i^re§ $ßoI!ey in anerfennenÄwerter 9teftg==

nation unb reblid^em Streben mit ber 85erfen!ung in hk geifttgen

<3(^üfee, Weld)e if)re S5orfaI}ren angefommelt fiattcn. S^al^egu ein Sa!^r=

taufenb würbe baju oerwenbet, ben ftoljen '^an ber Sriäuterung unb

3Xnorbnung i^rer für f)eitig getjaltenen Schriften aufjurii^ten, an Wel=

djcm SSerfe, ha e§ ein folc^cy beS gangen SSoIfe§ War, freiließ nid^t

nur gelel)rte gorfd^nngcn, fonbern üietfacl^ ond^ müßige (2^i|finbig!eit

unb gebantentofc $8ud)ftabenf(auberei ifjrcn '^(nteil ^at. (£y War ha§

eine fo umfaffenbe Arbeit, baf5 neben il)r für feine anbere 9?aum übrig

h\kh unb fo gingen bie Jvuben gegen taufenb .^at^re lang fogufagen

im Salmub auf. Sßon einer felbftäubigcn wiffeufd^aftlid^en Xätigfeit

bcr 3uben war bal^er in bem erften diriftlidien Söbrtaufenb !eine

fftebe; biefelbe war einer fpätern ^eriobe tiorbef)aIten. 5)en Si^an=

*) 21I§ Süerstc burftcn bie ^uben roit!en, lueldje ©rlaubm^ aber natürlid^

Hilf eine ffeinc Slnja^I Befdjrän!t mav.
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pla^ ber talmubifcfien 2;ätig!eit finbeu tüir, toie fie überhaupt an ha§

frühere Schaffen bc§ S^olteg ^^vael angelef)nt war, in ©egenben,

lueld^e f(f)on in ber früt^ern jübifdien (ober fiebräifd^en) @ejd^id)te eine

9lotte fpielen, nämlid^ erft im 85aterlanbe ber Su^cn» ^^ ^aläftina,

unb fobann in bem ßanbe, in lüelc^em if)re Später einft ücrbannt

tüaren, in SBabi)Ionien. '^laä) ber ^ei^ftörung 3erufalem§ burd^ bie

Körner iüar i)a§> niebergelüorfene, ouSeinanbergetriebene unb Verbannte

jübijd^e 85oIf, ha^i einen fo großen ^eil feiner 2tnge()örigen burc^ bie

^Bluttaten be§ ^'iegeig, burc^ ©efangenfd^aft unb burd^ Uebertritt jum

G^rlftentum oerloren ^atte, in ©efalir üöüig ju ©runbe gu gelten, iooö

aud^ einem S^olfe t»on geringerer 3äf)igfeit unb Scben§fraft ipiberfal^ren

iüärc. derjenige, ber bie§ gunäc^ft üerfiinberte, lüor fein SOZann öon

großem DJamen unb geftfiidjtlidiem 9lufe, fonbern ein unbeai^teter

'Siahbi, So c^ an an ben @a!fai, ein Schüler |)iller§. ©r iüar aUer*

bing§ SJiitglieb be§ @t)nebrion§ unb ein beliebter ßefirer gewefen.

©in Patriot unb ße^ot ^"ar er nic^t; an^ Siebe gum ©lauben ber

55äter unb in ber Ueberjeugung üon ber Untoiberftel^IicEifeit ber 9lö-

mer gab er bie ftatlirfie ©etbftänbig!eit feineS $8oIfe» (bie freilid^ nur

uoc^ ju fleinem Steile beftanb) üerloren unb lie^ jid) föä^renb ber

Belagerung ber „l)eiligen ©tabt", um ben B^^oten gu entrinnen, aU
Seicfie üor bie äRauern unb in§ römifdie Sager tragen. 2)ie Söitte,

bie if)m S3efpa[ian frei fteüte, foüte bebeutungSöoH für bie ©ef^ic^tc

ber ^uben Werben, — er hat nämlic^ um bie (grlaubni^, in Sabnel^

(Samnia), gwifrfien Qoppt unb 2C§bob, ein „Sel^r^au»" gu eröffnen,

unb fie Würbe gewäf)rt. ®ag Se^r^au§ trat in§ Seben unb würbe

in ber näc^ften Qdt für bie ^uben, wa» it)nen bi§ ba^in t>a§ (nun

in 2;rümmern liegenbe) 3erufalem gewefen war. diahU 3od^anan

ging üon htm ©runbfa^ au», ha'^ ,,ha^ SBefen be§ ^ubentumS nid^t

notwenbig an ben Stempel unb feinen Slltar gebunben fei unb ha^

Söoltättgteit 'i)a^-< D^fer erfe^e; benn nod^ ber ©d^rift ^aht ber ^txv

an ä)Zi(btätigfeit ©efaüen unb nid^t am D^fer". Samit War bie

neue ^eriobe be§ Subentumy aud§ in gotte§bienftIid)er ^infic^t be=

jeid^net. S)a^i ^ubentum foüte fortan o^ne ^^empel unb Djjfer ht-

ftel)en, unb ha§ war ein tü^ner 8d^ritt in einer 3eit, bie nod^ fo

ftiigftlid) an ber gorm I)ing. ®a§ ^ubentum betrat bamit eine S3a()n,

t>k if)m fremb war; aber e§ I)ielt fie für eine nur üorüberge^enbe

uub ließ fi(^ nid)t träumen, ba§ fie für aüe Qdkn bauern foüte;

benn einen Xem^el wirb haS 3ubentum fidler nimmer bauen unb

Opfer fidler nimmer bringen, obfd^on e§ @i)nagogen befi^t, bie ben

Xempel Don ^erufakm Weit übertreffen. S)a^> ^ubentum erl)ielt ha'

mit einen fo£*mopDlitifd)en ßt;ara!ter; benn e§ War nit^t metjr an

oerufalem gebunben unb tonnte fein ßclt auffdilagcn, wo c§ and) war.

S3Iieb au^ ha§ ?^ormenWefen ftreng jübifd^, fo änberte fid^ bieg fd^on
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nad^ ben auftaurfjenben 8e!ten m\h mufete fii^ lüeiter nad) beit fit»

matifd^en unb etf^nogratifd^en S?erf)ättuiffen ber Sänber, bte ei> be=»

ttjol^nte, mobifijtreu.

Ü^abbt ^oc^aimii tierfammelte in ^abnel^ ein 3i/-iebrion ol)ne

S3eobnc^tnng ber üorgejd^riebenen ^J^itglieberjaf)! oon liebengig, tuie

er eiS gerabe sufammenbringen fonnte. tiefer ^aulu» be§ Jüngern

3ubentnm§ ertjielt ben SSorfi^ in ber neuen SSeprbe, beren 58efug=

niffe \i<i) auf bie ü^eligion unb "i^aä bamit 5ufonnnen[)ängenbe Salen^

berföei'en befdiränften, beren 5(nfef)en aber of)ne SSiberfprnd) ddu ^^n

^uben anerfannt n:)urbe. Ter Sitel ber löe{)örbe iüar ,,9^et=5)in"

(Dbergertd^tyf)of). ^n tfirem 9?orfi|e ittnrbe fRabbi Qod^anan jum
SBcgrünber be§ 2ßer!e§, ha$ bie jübifc^e Sel)re umfaßte. SDog ®l}ftem

be§felben unterjifiicb aU ^anptteile: bie 9}?ifd^na, ober Se^re mit,

unb bie 5(gaba ober Seigre of)ne @efe|eyd)ara!ter. 'Die 3)iifcbno

jerfief tuieber in bie einfache Ueberlieferung ber ®efe^e§beftiinmungen:

^alad^a, hk Verleitung ber Ueberliefernng ou§ ben Söorten ber

©cfirift: äRibrafd^, unb bie ^Inmenbnng ber 9tegeln ber Sc]^riftau§=

legung auf neue '^aik im ^alntub, luclcben le^tern akuten fpäter

ha§ gefammte @i)ftem erf)ielt. Die Sl^enner nnb Ueberlieferer be^

®efe^e§ fliegen Danaim, unb il^rer Sieben bilbeten mit ^od^onan

ben üxti§ ber Sefjrer, ouf beren SBorte bie ©laubigen laufd^ten.

Sod^anan ftarb SO nad^ (S^r. unb nod^ feinem ^obe entftanbcn fofort

Sel^rbäufer an nerfrfiicbenen Drten unter befouberen 9iabbi'§, fo ha%

ber einbeitlidjen Sef^re ßerfplitterung brof^te. Diefer öorjubeugen ent=

frf)Iofe fid^ 3iabbi@amaliel, ein S^enoaubter ipidel^, in beffen gamilie

ber 35orft^ be§ @t)nebrion§ aU erblirf) galt (^odfianan Ifiatte i^n tiur

übernommen, loeil fein erlüaclifener berechtigter oorbanben n^ar"».

SSir finben if)n balb uac^ ^odianan?^ Dob, ot)ne ha^ bcfannt ift,

»Die er ju biefer SBürbe fam, aU ^^iafei, b. ^. gürft t)t§ jübifd^en

S8oIfe§. Die Stönter, bei benen er Ie^tere§ §u öertreten f)atte,

nannten i()n ^atriard), unb er ftrebte banod^, fein Matriarchat

(80— US) 5U einem 9JiitteIp»nftc be§ ^ubentum§ ju madien, ju luel^

^em Qtoedt er grofte Strenge nid)t üerfd)mäl)te unb fid^ ben S?or«

lourf be§ (Sljrgeige^ gUgog- Der Streit ber Parteien |)iller§ uno

©d^ommai'y bauerte aber fort, unb tüenn man be§ ?}rieben§ be=

burfte, fo I)alf man fid) mit njunberbaren „Stimmen", bie mon
prte, an hk aber freilid) nid)t alle Otabbiuen glaubten, ©nbtid) ie=

bod) fcf)eint bie Sdjule öiUer§ ben Sieg erfod^ten jn f;aben. ©egeu

3tuf(ct)nungen loanbte ©amaliel ben löann an, unb gluar fef)r böufig;

ber hamit S3etroffene mufete Drauerfleiber tragen. Q?^ lourbe oft

Wegen ber Iäcf)erlid)ften Slleinigfeitcn ber 33ann angejoanbt, 3. 33. einft

wegen eineg DfeuÄ, ben 'i)k StJcbrbeit bH Si}nebrion§ für oernnrei=

nigung§fät)ig erflärte, Worauf bie iöeljorbe 21tte§, ma^ in biefem Ofen
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jubereitet tünrbe, oerbrennen Hefe unb ben 'SiaUn (S(iefer, ber ftc^

bem SSefc^Iuffe md)t fügte, in ben ^anii tat. (Sin anberer Un^ufrie^

bener, ber fi(^ aber ben (gdjetn ber griebfertigfeit gab, mar 9tabbi

^ofna, luei^er mit bem ^atriarct)en ©amaliel tüegen be§ Slnfang»

eines 9Jfonat» (ber nom 9ieumonb abl}ing) in Uneinigfeit geriet. Sil»

bie ergebenen 5(nf)änger @amaliet§ bie 53ef)auptung feft^ielten, bem

^^atriard^en muffe man geliorc^en, felbft tnenn er im Qrrtum fei (ein

©egenftücf gur päpftlid)en Unfel^Ibarfeit!), bemütigte fic^ Sofna öor

i^m; aber er bürftete nadj Ütad^e unb betrirfte in einer ftürmifrfien

8i|ung bie 2lbfe|ung bey '"^atriarcben , ivoranf ^ebermann ju ben

Sef)roerfammtungen jugelaffen iuurbe. Qu ®amalie(§ 9ia(|foIger

Wählte man ben erft fec^§5el}njät)rigen, aber reit^en unb gebilbeten

9labbi (SIeafar, einen angeblichen 9Jad^fommen (£fra'§, — tnäfirenb

®amaliel, \via§ it)n e^rt, feine (Smpfinbnd)feit jeigte unb nai^ tüie

t)pr an ben S3erfammlungen teilnabm, anä) ficf) mit ^ofua oerfötjute.

Qux S3e(of)nnng bafür fe^te man if)n lüieber ein unb mad)te ©leafar

ju feinem ^teüüertreter. ®er ftarr unb ftreng an ber iuörtlidEien

Uebertieferung f)ängenbe 9?abbi ©tiefer ftarb im S3anne; ber ttermit*

tetnbe unb öerföbnenbe ^ahhi '^o']na aber wirfte nod^ lange im SSer=

eine mit bem ^atriardien ©amaliel unb biefeS ßi'f^nnnenmirfen fief

in eine für bie @efd)id^te unb innere ©ntuncfetung, tüie für bie äu§e:=

ren 35cri)ältniffe be§ ^subentum§ ^örfift merfroürbige Qtxt

^a§ lüieberf)ergefteHte ©i^nebrion galt in biefer Stit bem jübi=

f(^en SSoIfe at§ hk j^ortfe|ung feineli jerftörten @tat§tt)efen§. 2)er

^atriard) fjatte in ber Zat fürftlii^en Üiang, er befe^te 9tic^ter= unb

©emeinbeämter, in bereu 5(mtefütjrung ftc^ bie rijmifc^e ^errfc^aft

nidbt mengte, ^em ©ijnebriou fa^ er üor unb orbnete beffen 93er*

f)anbtungen. ©ein ^2(mt lüar e§ ferner, bk ßeitrec^nung §u regeln,

namentlich in gloeifeltjaften %ä\lm hen 5(nfang eine§ 9JZDnat§ nac^

bem erften 2Ba^rnet)men be§ 9Jionbn}ad]5tumÄ ju bcftimmen unb bie

Sdialtmonate einzufügen, tpelc^e ba§ OtiJmerja^r üerooOftänbigten.

Um ber gangen ^ubenfc^aft, fotceit fie erreichbar lüar, ben SOionatiSs

anfang funb^utun, bebiente man fid) einer eigenen te*(egrafifd)en 33or=

rid)tung. 5tuf bem Oelberg tüurben ?5ade(n gefditoungeu, meldieä 3^'=

d)en auf beftimmten Stationen, bie mit eiuanber in Si(^t ftanbcn,

tüieberl)ctt nnirbe. 2)iefe Einrichtung reid)te üon ^ubäa bi§ nad^

S3abi)tonien. 3" biefe 3^^^ fäüt audg bie ©infütirung fefter ®ebetS=

formein burd) ©amaliel, ipelc^e an bie 8teIIe ber tüegen 95erlufte§

beS lempeB aufgegebenen Dpfer traten unb an berfelben blieben.

Slüe ©ebräuc^e be» fogenannten mofaifd)en ©efe^e» aufeer bem Dpfer

bauerten fort; am erften ^affad§=^^(benb aber feierte man trauerub ttn

Untergang be§ 2;empel!§. j^iejenigen, tuefct)e hk ©efe^e ber 9teinf)eit

mit ber äu^erften Strenge befolgten, bilbeten eine 5(rt tion Orben unb



186

nannten ficJ) „©enoffen" (©(jaberim); fie iüaren bte ma^gebenben ^er*

fönen in allen 5iemtcrn nnb Itef3en ^^tc^lgenoften nirfit einmol aU
3eugen ju; ben ßJegenfa^'i jn iljneu bllbete ba§ ßanbuolf, tueld)e§

ntd)t nur bie (^efe|e mangelhaft beobact)tete, fonbern aud^ gegen bie

a^egüterten mit ebenfo bitterm |)afe erfüHt lüav, mie e§ and) Don

if)nen uerac^tet luurbe. §lu§ biefem nicbergetuetencn ©tanbe refru-

tirte ftd) bonn anc^ ban^tföd^tidf) ha§' (Sf)riftentum. S)a§felbe War ja

jiibifrfjcn Urfprung§ nnb cm^faf)! fid) batjer jenen guben, lueld^e üon

ber (Strenge be§ (^efel^e§ entbnnben gn fein münfd)ten ober, loenn fie

I)öt)erer Süiffaffung fciljig maren, i(jre ßeit nnb ben 3"9 berfelben

nait riQuen ^beolen üerftanbcn. S)ie „^iibendiriften", nadibem ftd)

bie ,,|)eibend)riften'' üon it)nen getrennt, fntjren fort anf iübifc^e §Irt

^n leben nnb bie guben gingen nod) oietfad) mit i^nen al§ mit ^(;re§=

gleid;en um, iuüt)renb fie bie i^oeibend)riften al» S5eräd)tcr be§ ®e=

feljiey grimmig f^a^ten nnb an nmndien Drten, loie in Slntioc^ia (in

^ifibien), Sfonion, ^ficffalonife nnb torintl) fie fogor befdjimpften,

fteinigten nnb tierjagten.

9iadjbem ber 2;empe( gerftört ioar, !am oielfad) ber ©lanbe anf,

nnn fei a\id) ha§ „mofoifdje" ©cfc^ anfgetjoben, nnb biefe 9Xnfid)t

trug oiel bo5U bei, bie ^nbenc^riften bem ^nbentnm immer niefjr ju

entfremben. @ie verfielen in eine $Dlenge @e!ten, je nadjbem fie fid)

mcl)r ober loeniger ben §eibend)riften notierten, ^m r^i'^^f^ "" "^i*^

Hebräer" lourben fie anfgeforbert, fid) üom ^nbentnm oöüig to^gn«

fagen; fie gingen enblid) meiftenS §um |)eibend)riftentmn über nnb

wenige übrig bteibenbe ©eften lonrben oon ©Triften nnb ^uben in

gleid)er SSeife üerad)tet. ®av oert^inberte aber nid^t, halß and) t)ei=

bend)riftlidje ©etten oielfad) (SIemente jübifdicr Se^re beibehielten ober

neu anfnaljmen, jelbft neben gried}ifd)4jeibnifd)en Stnfc^aunngen, loie

bie ßJnoftifcr, SOZontaniften, SOtonard)ianer u. St. SDoc^ entloidefte fid^

feit biefer ß^it ber ^af? ^tuifdicn Snben nnb ©tiriften nnb gab fidf)

in gegenfeittger Unbntbfamfeit nnb ^erfoIgnng§fud)t anf immer t)ä^*

lid)ere SBcife !unb. ®ie l^vuben konnten e§ nii^t begreifen, baf? bie

Beit ber 9ktiona(religtonen oorbei tuar, ha\i nnter ben bamatigen

a^erljältniffen jeber benfenbe nnb ioeitfic^tige 93Jenfd^ §um ßtjriftentum

übertreten mufete, nnb fd)mä()ten bat)er bie, toeId)e festeres taten,

auf bie mafitofefte SBeife. ©in 'jübifdjcr ®efet^e»tet)rer, ©lifo ben

Slbuja, bei beffen ®eburt§feier ©tiefer nnb ^ofua in eine 5irt iöer-

§üdung geraten fein foüen, lunrbe toegcn fcine§ „SlbfaÜs" gum ©l)ri=

ftentum burd) ben befd)tmpfenbcn 9iamen 2(d}er (,,ein Stnberer") ge-

branbmarft unb ein fRabbi 3;arfon fprad) fid) au§: bie ©üangelien

ncrbienten Ocrbranut ^n luerben. ^öie getauften ^nben tonrbcn ber

5Ingeberei befdjulbigt unb bie ßtjriften ocricumbet, aU feierten fie

fcfjamlofe Drgicn. S)a§ ©iiucbrion erlief? ein S5erbot, oon getauften
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gilben SebenSmittet an§une£)nten, mit il^neu 5U öerfefjren, i^nen Siienfte

p leifteit ober öon i^nen folc^e gu em|)fangen. ^n Ut lebete na^nt

man SSertt)ünfd)ung§formeIn gegen abtrünnige Qnben auf. ©nblid)

lüurbe ber ^am|3f mit bem G^riftentum non ben '^nhm anä) hahnvä)

gefüt)rt, ha'^ man ber $8erbreitung be» erftern auct) 33efet)rungen jum

Swbentum entgegenfe|te, inbem man nid^t begriff, ba^ ber Uebertrttt

§u einer 9iationaIreIigion für (Solche, bie nid^t ber betreffenben 9btton

angel^ijren, fct)tec^terbing§ feinen Sinn l)at. «So fctiJüierig ber Ueber=

tritt gum ^nbentum ancf) ift, inbem er neben ber befannten fd)mer§*

Ijaften Operation nodj bie Unterloerfung nnter hk becngenbften Seben§-

regeln in SSejug auf ©peife, SBoIjuung unb S8er!et)r »erlangt, unb

fo menig ein Uebertritt gu einer Station o|ne SSaterlanb öerlodenbe^

l^atte, fo tamen bod) foId)e ^-äUe üor unb ^wax in nidjt geringer 5ln=^

^ai)l. ®o§ @t)nebrion crliefj befonbere ©efe^e über bie SSebingungen

foldier Uebertritte unb über W 9lationen, beren ©lieber man anf=

naf;m ober ahmt§. ©elbft in 9ftom, mo z§ gtüar fd^on frütier (f.

oben @. 159) jübifc^e ^rofeüjten gegeben, gab e§ neun fotdie, bod^

meift i^i'aiicn. ®ie ^uben galten in 9tüm al§ gute ^raumbeuter imb

2BaJ)rfager. 93efonberio gern beriefen fic^ bie bamaligen ^uben auf

einen geiüiffen 9lft)la§ (3(gui(a) au§ ';]^outo§, ber erft ^dhz, bann

ßl^rift getoefen unb enblid^ ^snht mürbe, jebeufallg für einen Mann
t)on filofofifdjer Silbung, meldie er befa^, eine üerfeljrte 9tei()enfoIge

unb ein pflj(^oIogifd)e§ $RatfeI. (Sr erloarb fic^ inbeffen ein S^erbienft

bnrd^ eine gried^ifd)c lleberfeljung ber S3tbel, baburd) üeranla^t, halii

hk Sui>en ben ßljriften oormarfcn, bie Ueberfe^ung ber „(Siebeuäig"

(oben @. 155) üielfad^ entftetit p t)aben.

®ie Xobe§§eit be§ ^atriardjen ©amaliel ift nid)t fid)cr befannt;

nad^ it)m fdjeint ^ofua fein 5(mt beüeibct ju I)aben, bo er mäfirenb

ber fpöter gn ermäl)nenben SBed)fcIfäIIe bc§ jübifdjen S5oI!e§ unter ben

^oifern 2;rajan unb ipabrian ber ^au^tfüf)rer be^felben mar. Um
jene Qdt üerlegte ha§ (St)nebrion feinen <Si| nadi Ufd)a in ©aliläa.

S)ie ^ubennerfolgung unter ^abrian unterbrad) uatürlidj bk Set)r»

tättgfeit ber S"^^"; a^ei-' n^f^ Sluff)ebung be§ grä^Iic^en ®rude§

fammetten fid) hk 9tnbbinen mieber. ©amaliels @oI)n (Simon mürbe

^atriard^ unb nal)m ha§ SBerf feinet $Bater§ mieber auf; ber be-

beutenbfte 9tabbi feiner Qtit aber mar ber angeblid; üon ^rofett^ten

auä fleinaficn abftammenbe 9Jlofe, genannt 'SR fix (ber (Srleucfitenbe),

ein Siebliug§iünger be§ möljrenb ber SSerfoIgung I}tngeric^tetcn 5X!iba.

Um fid^ 5u unterrichten, fd)cnte er felbft ben Umgang mit Reiben unb

(£t)riften nid^t, ma§ it)m feine @eftnnung§gcnoffen üielfadf) übel nal^*

men, mogegen er fid^ inbeffen mit bem ßJIeid)ni^ üerteibigtc, er finbe

einen faftigen Granatapfel, genieße bo§ innere unb merfe bie (Sd)a(e

meg. 2tud^ fonft üerfuljr er fo fofiftifd), ha'^ feine ^ei^genoffen üon
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i^m fagten, er fei im ©tatibe gelüefen, burd^ SSergleid^ungen unb x^oU

gerungen ein ouSbrücEIirf) in ber ©c^rift angeorbnete§ @efe^ in ta^

©ntgegengefc^te nmäufe^ren. '^abn geugten aber feine (S)efe|e§ent-

fc^eibuugen üon ber än^erften Strenge unb (5ntfc^iebenf)eit in 5luf=

recf)terf;oItung ber ©efe^e; feine Strenge fanb iebocf) Diele SBiber*

fad^er unb feine ©ntfc^eibungen würben öieffad; nid^t befolgt.

SBöl^renb ber SSerfoIgung ber ^uben unter ^'aifer ^abrinn ^tten

bie in 33a6i)tonien angefiebeltcn @tamme§= unb ©laubenSgenoffcn,

lueil in ^ubäa feine 5(utorität meljr beftanb, üon Welcher fie 2Bei=

fungen anneljmen tonnten, in 9lat)a=^a!ob ein eigene^ ©t^nebrion er=

ri(f)tet. Stifter unb erfter Seiter beSfelben ttjor ffiahhi ß^anina,
ein 9^effe diahU ^ofua'g, tüeld^er it)n bortfjin gefanbt I)atte, um i^n

bem Sinftuffe ber ß^riften gu ent§ietien, bie il)n gu be!e(jren fuc^ten.

2t(§ nun aber ba^ Si^nebrion in Uf(f)a tt)ieber erftanb, entf(f)Io| eä

fid^, hk bobi}tonif(f)e Slonfurrenj nid^t gu bulben. ^er ^attiard^

Simon fanbte 33oten nad^ Sf^a^a^^afob, tüelc^e ben bortigen Stabbinen

erft fc^meic^elten, bann it)re Schriften im @otte§bienfte ironifd^ be=

l^anbelten unb baburi^ bem SSoIfe ßJetr)iffen§bebenfen erregten unb

erft bann mit ber S:prad)e ^erau§rücften, ein Stinebrion in S3abt)Io=

nien fei fo oiel al§ eine SoSfagung üom ®otte ^§rael§. S^lur mit

SBiberftreben fügte fidf) Slabbi (Stjanino bem SKacEitgebote au§ bem
SD'iutterlanbe unb er löste fein St}nebrion auf. Slber aud) baSjenige in

Ufdf)a toar nidjt unfehlbar; e§ brac^ barin 3wietrac^t au§, üoräügtid^

in Solge ber ©itetfeit be§ Patriarchen Simon, ber an ©^renbejeu*

gungen für feine ^erfon niemals fatt mürbe, ^n So^fle biefer

3tüiftig!eiten üerlie^ Sftabbi äJieir, ber hem ^atriarrfien ftet§ entgegen=^

trat, ha§ SJJutterlanb feine§ @Iauben§ unb manbte fic^ nac^ feiner

$eimat in ß'Ieinaften äurüd.

Später, unter bem ^atriardjen Swba, mürbe iia§ Sl^nebrion

(um 170) nad) Sevfori§ in ÖJalitäa üertegt. Sf^abbi ^ubo fd^affte

ben ©ebraud) ah, ben 9Zeumonb burdf) §öl)enfeuer befannt p machen
unb führte ftatt berfelben Seubboten ein; mid^tiger ift, baf3 er bk
Wi'iäjna üoüenbete (189), lueldje nac^ ber 33ibc( bie fiauptiiueüc ber

f)ebraifd)en Ueberliefernuii mürbe. Söie in it)r enttjattenen, au§ bem
„Ö)efe|e" gefolgerten (Siebote unb SSerbote gelten bem ^nbentum af§

93efel)Ie ©otte-^, meiere burd^auS befolgt merben muffen. 9Jlan mar
nacE) ber freien allegorifdjen 9tid)tung ber aleganbrinifd^en gilofofen^

fd^ule §ur ftrengften Öiefe|Iid)teit jurüdgete^rt. ®ie SJiifc^na überlädt

faft nid^t§ bem ©rmeffen beci äRenfcEien; fie beftimmt fogar, mie üiel

^inber ein SSatcr erzeugen fod, mie öiel ein 2(rmer ju beanfprucEien

t)ot. Sie fennt nod^ feine jenfeitigen Strafen unb feine |)öne; ba*

gegen nennt fie unter ben bie§feitigen Strafen, aufier ben gerid^t-

lii^en (oben S. 139) aud^ eine foId)e „burd) &otk§ ^anh" (Kharat).
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®te SKifd^na fuc^t bte 9leItgion p öerinnerltd^en unb leljrt, bent

^immel für ^D^i^gefc^irf ebenfo p banfen tüie für ©lücf^fälle. ®egen

bie Reiben richtet fie ftrenge ©c^rnnfen auf unb t>erbtetet jebe Strt

be§ SSer!eI)r§ mit if)nen; ber ßl)riften ertüäl)nt fie nid)t. j[)er SSoII=

enber biefe§ 5SSerfe§, Sflabbi ^iiba, ftorb 219.

aJlit feinem (Snfel ^iiba II. begann in ber Sefirtätigfeit ber 9^ab*

binen eine neue 9iid]tung fic^ gettenb §u machen, ©iefelbe beft^öftigtc

ficE) nic^t mel)r mit ber (Srforfc^ung ber f) eiligen ©d^riften unb mit

ber 33egrünbung ber ®Iau6en§Iel)re, fonbern mit ber Pflege ber münb=

liefen Sef)re, wie fie in ber äRifdjna öorlag, mit ber (Sriäuterung

biefe§ 2Ber!e§. '^a'oon t)ie^en hk nunmefirigen Seigrer 51mora"i, ^u§=
leger, im @egenfa|e ^u ben bisherigen Xanaim (oben @. 1S4).

^uba II. öerlegte bei feinem Slmt^antritte (225) ha§ Matriarchat üon

«SepforiS nacf) jEiberia^. (Sr fott in befonberer ©unft bei ^aifer

Stlejanber ©eöeruS geftanben I^aben. SJian fagte i^m jthod) arge

|)abfud^t nad) ; er orbinirte unWiffenbe SCRenfrfien um @elt ju üiabbinen.

©ein SSruber Rillet mar ber 2el)rer ,be§ ^irc^enüaterS Drigene§ in

ber Äenntni§ ber $8ibeL ®ie ^uben madjten fic^ bomaI§, mie &xä^
er§ä{)It, barüber luftig, ha'^ hk ®l)riften jebe§ iiebräifi^e 33uc|, ba^

if)nen aU olt angegeben mürbe, in hit Qa^ ber Ijeiligen ©c^riften ein=

reiften, unb boc^ finb biefe SBüdier in tl)rer 5lrt ebenfo äd^t ober ebenfo

vmäd)t mie ber ^entateud^. Drigene§ fanb fidb baburdf) bewogen, —
ber (Srfte unter ben (^riftlid^cn öcl^rern, ha§' ^ebräifd^e unb feine

Siteratur einge^enb fennen ju lernen. ®§ toud^te aud) bamal§ eine

mürbigere ^olemi! glüifcEien 3u»5en= unb ß^riftentum auf al§ fie bi§=

l^er getoaltet ^tte. 33i§^er liatten fi(^ bie S"ben barin gefallen, ge=

rei§t burdE) bie Srl^ebung ^efu gum ©otte, benfelben einerfeit§ an§

einer unfeufd^en SSerbinbung SO?aria'§ abzuleiten, anberfeit§ ber „Qau=

berei" an§uflagen; je^t begnügten fie fid), ha§ ^OQuia ber ®reieinig=

feit mit ©rünben gu tüiberlegeu unb bie ©infteit ®otte§ ju betonen.

®oc^ fanb erftere Xenbenj fpäter felbft im Xalmub (Singang (oben

@. 180).

3. JPas jüötfd)c (Ejrtlardjat in öabglonitn.

9^id^t nur in ber ßeit nad^ feiner SBegfü^rung in ha§ bab^Io=

nifc^e Qlüeiftromlanb foüte bo§ ^ubentum bort feine l)au:ptfäd)IidE)e

<^eimat I)aben, — aucE) f|)öter, nad)bem bie gange bekannte ®rbober=

pd^e il)m in gleidier SBeife §um ©jil geworben, Ijatte e§ nod^ ein=

mal auf jenem alten ^ulturboben be§ femitifdjen 93ölferftamme§ feinen

|)au^3tfi^. SOSir l^gben fd)on einmal (oben @. 188) gefelien, wie bort

ber SßerfucE) jur Hegemonie im ^ubentum gemadit, aber burd^ ^ubäo

öereitelt mürbe. 5IRit mel)r ®Iüd mürbe er ein ^WtiteS^ 9!}ial mieber^

l^olt. ©djon feit bem früt)ern (Sjil befanb fid§ fortwäI)renb eine äa!^l=
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reiche jübifc^e Kolonie in IBobtilonien, tuefc^e tton S^xt ju Qext burd^

etntüanbernbe @tamme§genoffen üercjrö^ert iDiirbe. '^lad) ®rä^ „tränfte

Söab^ronien ben jübtfrfien ®eift mit jener burd^brtngenben SSerftänbtg=

feit, Jueld^e auf jebe f^rage eine Slntiuort, für jebe§ 3tätjel eine Söfung

finbet unb oor feiner 2din)ierigfrit jurücffrfirecft." 'S'ie ^uben in

^^Patäftina taten fic^ melir im Gebiete ber gantafie, biejenigen in i8a=

betonten in bcm ber 9teffej:ion ^ei-'öor. ®te babt)tonifcfien ^uben*

gemeinben Ratten toäljrenb be§ S3eftef)en§ be§ jiDeiten Tempel;? ifire

@ct)a|fammer für hie ^empelfpenben in Ükarba ober "Dta^orba (oben

©. 160). Sie bifbeten einen Stat im State unb genoffen mancE)erIei

SSorrecE)te gegen ©ricgung einer .^opf= unb einer ©runbfteuer; aud^

Ratten fie ein ftiinbigeig Oberhaupt, ben (£i-ilar(^en (Resch-Galuta),

angebtid^ ou§ ©aüib^ ©efc^Iec^t, ber gu ben SSürbenträgern be§ ^er=

fiftjen 9^eicbe!g ber ©affaniben geprte unb alle jene (S^renbegeugungen

empfing, treidle in bemfelben einer ^erfon öon fürftli(^em Spange 5U=

famen. 5)ie (S^-ilard^en Ijatten potijeilirfje unb ricf)terlid)e ©eloalt über

fömmtlid^e guben 93abt)tonten§ unb mifebraudjten biefelbe fef)r oft.

3itgleid^ ober ttJaren fie religiöfe ©efelseÄleljrer , unb oerbunben mit

i^rer hieltlirfien Stellung unb ben @igentümlid)!eiten be§ Öanbe§ mu^te

if)re Se^re einen burcbau§ neuen unb eigenen St)arafter erf)alten.

3a]^(reicf)e lernbegierige junge babt)tpnii(^e ^uben ftrömten unter

ben legten 2;anaim nad^ ^aläftina', namentlid^ unter ^uba I., unb

brad^ten hk Se^ren, tt)elrf)e fie bort f)örten, nad^ bem ©ufrat unb

2;igri§, wo nun auc^ 2et)r^äufer entftanben. SDer tüd^tigfte 3tpofteI

ber in ^aläftina auSgebilbeten jübifc^en Seigre loar für S3abi)Ionien

^ah, genannt Slbba 51rota, welcher mit Srftaunen tüa^rnafim, tuie

Wenig oertraut mit bem ©efe^e hk abgelegeneren ©emeinben in bie=

fem Sanbe Waren; er ^alf biefem Uebelftanbe mit rafttofem ©ifer ab

unb trug fiel gur SSerbefferung ber fcf)laffgeworbenen Sitten bei. @r

ftarb 247.

^n ber %o1.Qe trat ha§ ^ubentum in 93abi}Ionien immer me^r

^eröor unb ba§jenige in ^aläftina immer me^r jurüdf. ®a§ Sßater=

lanb ber ^uben tuurbe burdb beren einftigeS 9?erbannuug§Ianb über-

ftralt. Sie ^atriorc^en in Liberia» Würben ftufenWeife unbebeuten*

ber unb narf)bem tk Ie|ten 3(morai in ber erften ^älfte be§ öierten

Sat)rl)unbert§ ben fog. jerufalemifc^en ober jubäifd^en 5;almub

angelegt, fem in i^ren Sd^ulen bie öet)rtätig!eit gang ab^anben.

5^efto meljr glänzten bie Sef)r^äufer gu ^umbabita im S^orben unb

ju Sura im Süben ^abtilonieus. ®a§ der^inberte aber ni(^t, ha%

bie wol^abenben bortigen Qi^ben fid^ burc^ 91nmaBung unb Sitten^

lofigfeit einen Übeln 9^amen ma(^ten. SDie Sjilard^en unb i^re 3?er=

wonbten lebten in fürftlirfiem 5(ufwanbe unb liefen ficf) buri^ 35er=

fd^nittene unb anbere Sflaöen bebienen. '^a fie beraubten fogar 2trme.
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9lab6i 9Jac^man, ein Sd^lpiegerfo^n be^ ©yilard^en, 30g Ülufeeii au§

ber ^roftihttion [einer gflaüinnen iinb be()anbelte Sef^ver unb @c=

Ief)rte tierac^ttic^. Stuf eine f^ö^ere Stufe bradite ba§ [ia6i)(Dnifcf)e

Subentnm %tabbx 5lf(^i, lüelc^er fd)on in jugenblicfiem Süter |)onpt

ber 8rf)nre ^n Snra lunrbe unb beffen 9iat fidi felbft bie (S^-ifard^en

unterorbneten. Sein tuid^tigftey SBerf ift jebod) ba§ Unternehmen

bie Erläuterungen unb Sriüeiterungen ber 9)iifdina (oben ©. ISi),

tueldie unter bem kennten be§ 2: a Im üb begriffen luerben, ju fornmetn

unb 5U orbnen, woran er über ein f)albe§ Sali^fiunbert arbeitete.

^a§ SBerf luurbe jebod) no(^ nic^t fi^riftlid^ abgefaßt, fonbern nur

im ©ebäd^tnife feftge^alten unb münblid) fortgepflan^^t. 9ta6bi S(fd)i

ttjar fo lueit aufgeftärt, baft er fi^ gegen hk Hoffnungen auf ben

SQieff ia» erflärte, welche in ber ftürmifd^en ^dt ber 33ölfernjanbe=

rung unb ber ßerrüttung be§ römifc^en 9teic^e§ hti ben ^uben mit

üoUer 3)Jac^t lieber auftaud^ten. 5(uf ber ^n\e[ ^reta erregte 'i)a^

mat§ ein iübifd^er Sd)niarmer gro^eg 5(uffcf)en, raeldjer fid) 9Jlofe

nonute unb fein i^olf bnrd) ha§ 3J?eer inc^ getobte Sanb fütiren tüotite,

Wobei aber S^iete unb tratjrf^eintid^ and) er felbft ertranfen. 5)a»

Matriarchat in 2;iberta§ ging bama(§ (in ber erften öätfte be§ fünften

3a^rf)unbert^) in atter ©title ^n @runbe, — nidit fo aber bie ^ätig*

feit ber Sflabbinen, Wetc^e bei aften it)r anfiaftenben 93Mngetn bod)

eine l^eroorragenbe i'utturteiftung jn nennen ift; benn fie f)at nid)t

nur ^ai geiftige Seben be§ jübifc^en 3.^ott'e§ erhalten, fonbern aud^

bem S^riftentum hk ^enntnife be§ Qui^entum^ üermittett, o^ne \x>dd)i

\)a§ ja ou§ te^term t)ert>orgegangene erftere ein wurscltofer S3aum ge=

mefen wäre. Qm^ierl^in fom ber bei weitem gri3feere Xeit ber rabbi*

nifdien lätigfeit ansfd^tie^tid) bem ^ubentum ju ®ute. Xie große

(Sammtung be§ Salmub im weitern Sinne t)at jiemtid) genau mit

ber Stiftung be§ römifdtien ^aiferreic^eÄ ibren Stnfang genommen

unb faft ebenfo genau mit bem ©nbe be§ weftrömifdien 9ieid)e§ it)ren

3lbfd^IuB gefunben. Se§tere§ gefc^at) in S3abiitonien in einer frieb^

tid^en ^eriobe gwifd^en SSerfotgungen ber ^uben öon Seite ber Saf^

faniben.

©ine 2tn3ot)t bebeutenber 9labbinen, unter wetd^en 'HÜahbi Stc^ai

ben |)una au§ ber ©egenb öon 9karba (geft. 506) ber 93ebeutenbfte

war, üoflenbeten ha§ Sß?erf, ^a§ and^ ben üJamen ©emaro fü^rt

(499). ^aSfetbe ift mit feinem anbcrn ©räeugniffe ber Siteratur

ju öergteid^en, fonbern eine Sdiijpfung ganj eigener Strt. Stm meiften

entfprid^t e§ etwa ben gleichseitigen S^riften ber d^rifttic^en tiri^en-

öäter, fo weit e§ auc^ t)on biefen entfernt ift. ©leicti ber 58ibet unb

anteren retigiöfen 3Serfen ift ber ^atmub mit gteit^em Unred)te batb

in ben ^immet erhoben, batb fd)tedE)t^in üernrteitt Worben. 9ieben

großen 9)Jängetn t)at er audb erhabene unb trefftict)e Steffen. Unter
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feine SDiängel recfinet &xä^ erften§ ötefe unlüefentlidie unb f(etnllrf)e

®inge, bte mit großer SSid^tigfcit unb ernftfiaft bet)anbelt werben,

5lüeiten§ adergläubige (Slemente, namentlich mit ^e§ug ouf ^raum^

beutung, SSatirfagerei unb 3aut)crei, hit ou» ber perfifd^en Umgebung

feiner SBicge ftammen, britten§ lieblofe ^Verurteilungen unb 55er!e^e=

rungen frember 9?ölfer unb ^Religionen, uiertcn§ falfrf)e (Sdjriftouä*

legungen unb ber 2öal)rbeit fdjäblic^e Deuteleien. ®en babt)Ionifci^en

Xalmub unterjd^eibet öon bem iubäifdien (oben @. ISO) I)ot)er ®e=

bantenflug unb fd)arfe 5ßerftanbe§übung, aber oud^ <2pi^finbigfeit unb

fd^olaftifdbe Grübelei. Unter ben ^uben ift jener oolfgtümlid^er ge--

lüorben aU biefer unb bat ungeadjtet feiner ?-">Jänget bie "^^ftege ibeo=

len @inne§ unter benfeUien unb itire ($r§ieliung ju t)ö{)erer Kultur,

tt)ie aud^ nid)t minber ibr nationale^ unb religiöfeS ®efommtbeUiufet=

fein ungemein beförbert.

yiaö:} ber 5?oÜenbung be§ Salmub fdjien bie ßeben§= unb 5Irbeit=^

fraft be§ ^wi^ctttumy erfdjöpft ju fein. SDod^ ftanben int fed^§ten

Sa^rl)unbert loieber Setirer auf, it)el(^e ba;^ religiöfe Seben be§ SSoIfe§

S^rael ju regeln fuditen. Wan nannte fic ©aburäer (Saburoi},

weil fie ben öerfd)iebenen Slieinungen (Sebara) über ben 3"^fllf ^e§

^atmub bie enbgiltigc ®ntid)eibung gegenüberftellten; aber fie inirften

met)r in prattifd^er aU tbcoretifd)er Scjiet)ung. ^\)xt Sorge luar,

ben SEalmub fd)riftlid) abjufaffen, teil§ aug bem ®ebäd^tni§, teU§

naö) aufgefegten ^^emerfungen. ®oc^ bauerte it)re Dätigfeit nidf)t

lange, eelbft bie ^enntni^ ber I)ebräifd)en ©prad^e na()m in jenen

SEagen ah unb längere Qnt tüci^ bie @efd)id^te öon jübifd^en Sef)r=

£)äufcrn nid^t§ met)r ju er5ä{)len.

@rft in ber B^it nad^ ber S>ernid)tung be» |3erfifd^en 8affaniben=

reid^e§ burdb bie 5lraber taud)t tnieber eine religiöfe Seitung ber

^ubenfc^aft au§ bem Duntet auf. ©in ^ibtommting ber @j:i(ard^en

au§ bem angeblidien ^aufe ^^aöibio, $8oftanai, tourbe oom S^alifen

Dmar al§ Oberhaupt ber .^uben mit |3oIitifd;en unb rid)terlid)en S8e-

fngniffen anerfannt unb mit einer gefangenen perfifd^en ®önig§tod^ter

öermält. Unter i()m begann eine neue Spodje ber rabbinifd^en öef)r=

tätigfeit. Unter bem (X()a(ifen 2Ui erf)ielt ha^'-' ^anpt ber ©c^ule öon

©ura ben litel ®aon, b. I). SBürbenträger, unb gemiffe 33cfugniffe,

lüelct)e biefeS 3lmt mit bem bc§ @i-itarc^en oft in SBiberftreit brad^ten.

SÜhex auc^ innerl)alb ber gamilie be§ S^-ilard^en felbft brad^en nadfi

bem 2:Dbe ^Öoftanai'^ ßwiftigfeiten au§. ®er öe^tere I)interlie| 3ö^ne

oon mebreren grauen (e§ ift nid)t gefagt ob öon gteid^geitigcn ober

aufeinanberfotgenben) ,
fotüol öon jener perfifdjen a(y öon jübifc^en.

(Sin ©of)n ber perfifc£)en grau war be§ S5ater§ Siebling, lüät)renb

bie ©ö^ne ber jübifd^cn grauen il^n ,aU einen öon einer gefangenen

9lidt)tjübin Geborenen einen ©flaöen nannten, \va§ aßerbing» bem
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^Bortlaute beö ^talmub entfprad^. ^o fte tooüten t^n ai§ ©Katjcit

öerfaitfen unb angefe^ene 9ta66inen bitttgteu btefe§ 9?orf)a6en. ®a§=

felbe iDurbe nun äioar burd^ nachträgliche 2(u£ifteIIung einer grei'^eit^

urfunbe für hit ^erferin öerettelt; aber if)r @of)n blieb bennod^ öon

ber 9lad)foIge im Stmte auSgefd^Ioffen, ha§ auf einen feiner ^atb-

brüber überging. SS^iefer unb feine ^kd^folger »erfuhren witüürlid^

gegen bte 5^orftef)er ber Sebrl^äufer, festen fie ob unb erfe^ten ftc

burd^ i^nen ergebene äRenfd^en, tüa§ unter bem jübifdien S5oHe üiel

böfeg SSlut machte, fo ba^ man fic^ nod) lange nad^fier feierlid^ gegen

bie ^bftammnng üon SSoftanai üertoatirte.

^n fpöterer Qnt tüurben hk 95er^ättniffe ber jübifrfien @emein=

fd^aft in 93abt)Ionien georbneter unb fricblirfier. 3^ai^ t)ötte biefetbc

fein eini)eitlid^e§ £)berf)aupt iüie 5. 33. in berfelben Öiegenb unb 3cit

bie d)riftlicl)en 9?eftorianer in i^rem ^at^oIifoS. ®er 6?:ilard^ war
iljr Dber^aupt in )3oIitif(ien unb überf)aupt föeltlid^en S)ingen, oer=

trat fie gegenüber bem (£^alifen unb trat aud^ äu^erlit^ toie ein ?^ürft

auf. ®er @aou tüar ha§ religiöfe Dber^upt. Sie ^öc^fte rt(^ter=

lidfie Se^örbe beftanb au5 bem (Sj-ilarc^en, bem @aon unb bem @d^ut=

^upte öon ^umbabita. @o entiüirfeüe \i6) bei ben ^uben eine

^ierar^ie ju berfelben 3^'t, tro im 9teid^e be§ S^Iam ha§ ßtialifat

aufblühte unb ber S3ifdE)of öon dtom ficf) jum Dberl^irten ber St)riften=

l^eit emporfd)lt)ang. ®er S^-ilarcf) ernannte bie beiben Sc^ut^äupter,

unter toeldjen ber ®aon ftet^ ben S^orrang I)atte, tüä^renb bie beiben

(5rf)ulen felbft einanber an 9lec^ten gleid) ftanben. Qebe beftanb au?

bem Dbertiaupte, einem Dberrid)ter, fieben ißorftef)ern ber Se^reroer=

fammlung, welcfie ©enoffen ober ©ele^rte (Chaberim) gießen, unb

einem Kollegium öon !^unbert SOiitgticbern, öon benen fiebengig ha^-

grofee unb brei^ig haS- fteine ©tjnebrion bilbeten, tneld^eS le^tere nur

^anbibaten be§ Sebramte§ jaulte. Sie ©(^ulftellen mit 9(u8nal)me

berjenigen be^ Dber{)aupte§ maren erblic^. 2tu§ einem Set)rförpcr

umrbe inbeffen ha§ Kollegium feber ©d)ule mit ber ß^'t ju einer

?trt öon ^^.^arlament, lüe(c^e§ ©efe^e erliefe, unb Wanbelte nac^ unb

narf) feine tfieoretifdje Sötigfeit in eine praftifd)e um. Sa§ babt)Io=

nifd) =perfifd)e ®ebiet lüurbe, tüa§ feine jübifdie 53eöölferung betrifft,

in jtüei ^älften geteilt, eine nörblidie unb eine füblidie; in jener er^

nannte bie @d)ule öon ^umbabita, in biefer bie öon ©ura hie ifiiä^=

ter ber ©emeinben (Sojan), hjctd^e mit je ^\mx ©eifi^ern ba§ 'Siah^

binat bilbeten, haä aüe Urfunben, mel(^e aufgefegt Jüurben, gu be=

ftätigen ^atte. ^m Uebrigen ftanb an ber @pi^e ber ©emeinbe eine

fiebengliebrige ^ommiffion (Pamese-ha-keneset, ^ßerforger ber ©c-

meinbe), mcld)e ba§ 9ted)t t)atte, über miberfpenftige (^emeinbegtieber

förperlid^e ©trafen ober ben S3ann ju öer^ängen. Ser 33ann (Che-

rem) njar ebenfo furd)tbar mie bie d)riftlic^e ©jfommunifation. Siefc
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©cmeinbeüerfaffung ber ^uben f)at \xä) im SBefentlicEien bt§ auf bte.

neuefte 3eit eri)alten. ^e me^r fic^ aber ha^' 9teic^ ber ß^atifen

öergrö^erte, befto mel)r eriüetterte fid) ber ^reiy be§ ©influffe» ber

fio6t)Ionif(^=jübifc^en ©deuten unb erftredte fid) gur 3^'* ber größten

3Ut§be^nung jene§ 9ieid)e§ über fämmtltd)e ^uben beSfelben. |)ier=

burd^ lourbe aber ber ®efic^t§frei§ ber Quben eriüeitert unb an tit

©teüe ber au§fcf)ttefeUc^en S3efcf)äftigung il)rer ©eleljrten mit bem

„©efe^e" trat eine 35ertiefung berfelben in tit 2Siffenfc§aft, b. f). in

öorurteil^Iofe f^orf^ung au6erf)alb be§ engge^ogenen Greife» iJirer

religiöfen J^orfdiriften. 9)iit biefer neuen Stufe ber geiftigen Xätig^

feit be§ jübifd^en i8oI!e§ luerben toir un§ Weiterljin ju befc^äftigen

^oben , nac^bem tuir beffen Seiben feit bem ^ßerlufte feine§ Später-

lonbe» nac^ge^olt traben merben.

BiDcitcr ^Cßfcünitt.

2)ie IBeifoIgungcn ber ^ubcn.

1. Öon ZUuQ bis Äonflonttn.

9Han liebt t^, bk 9?erfoIgungen unb anbere ©räuel um be§

@Iauben§ iuiüen al» eine ©ntfteüung unb Sdiänbung ber ^Religion

bargufteüen. (£§ fann nic^t^ falfcEierey geben; S^erfolgung unb Un-

bulbfamfeit gei)ören jum innerften Söefen jeber Üteligion. (Sntroeber

l^ält eine Üteligion i^ren Qnljalt für bie atieinige 23al)r^eit, — bann

mu^ fie jeben anbern ©tauben für falfc^ tjatten unb jebcn fotcEien,

ber in it^r @ebiet einbringt, verfolgen unb unterbrücfen, ober fie t)at

jene SDieinung öou itjrem Snl)att nidjt, — bann riditet fie fid^ fetbft.

Sft eine t)errfdienbe ^Religion in ha§ ©tabium eingetreten, hk in itir

©ebiet eingebrungenen anberen ©taubcn^formen ^n butben, fo tiat fie,

beltinfet ober nnbeiunfst, bereite angefangen, an il)rer Unfet)tbarfeit

§u jtoeifeln; benn ^utbung eineS ©tauben^, ben man loirflidl für

falf^ fjätt, ift loiberfinnig. 5)er f^ortfd^ritt ber i^umanität unb ber-

jenige ber 2öiffenfd)oft ge^en |)anb in §anb, bie golge be§ erftern

ift ik 2;oteran3 unb bie bev te^^tern ber B^i'cifel an oorgefcEiriebenen

©lauben^fä^en; Xoteranj unb 3lötnfet finb bat)er untrennbar unb

beibe finb J^ennjeidjen ber oorgefd^rittenen ßinitifation, toetc^e an tk
©tette ber 9ietigion bie ^unft unb SBiffenfc^aft unb an bie be§ ga*

nati§mu§ bie älienfc^entiebe fe^t.
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Ueberatt ouf ber (Srbe l^aben ha^n, \o lange bie 2BiffenfcE)aft

ben 93au ber ^Religion no<i} ntd^t erfd^üttert l^atte, bie in ber 902e^r=

f)eit ober im $8efi|e ber ©eloalt befinblic^en Sleligionen hu üörigen,

bie jid^ in ben S3erei(j^ il^rer 9Jia(f)t iwagten, oerfolgt unb nnterbrücft,

foiüeit nic^t bie ©tat^regirungen au§ 9(bneigung ober ©iferfud^t gegen

haS' ^rieftertum beffen Stbfic^ten oereitelten. ®od^ i)aben bei reli*

giöfen SSerfoIgungen aucf) oft anbere 33eit)eggrünbe, nomentlid) 5. $8.

9ftaffenf;af3 ober ^ofitifc^e ^arteiungen ober ber SSerbacfit aufrüireri=

fcEjer 2tbfi{f)ten mitgenjirft. 5Baf)rf(^einItc^ ift aber nnter aUen ©laU"

ben^genoffenfc^aften feine fo lange ßeit ^inburcE) nnb mit [olc^er §örte

oerfolgt toorben tüie bie ber ^nben.
5)ie Urfad^e biefe§ Umftonbe§ liegt tüol §nnäcf)ft barin, ha'^ bie

^uben f(^on üor langer Qdt if)r SSaterlanb üerloren unb bem^ufotge

feitbem überaü gremblinge, alfo entloeber Unterbrücfte ober ©ebulbete

n)aren. ©o lange hie in ben Sänbern, tt)oJ)in fid^ bie ^uben ge=

tt)anbt, ^errfdf)enben 9ie(igionen üom Q^'^ife^ unb öon ber ^ritif un=

angetaftet blieben, tourben bie Sinber ^^i^ael^ natürlid^ nnterbrücft.

@ine frembe 9iaffe waren fie ebenfalliS, unb fo fonnte if)nen has 9}iar=

tt)riunt nic^t fehlen. Sigentlid^ waren hk ^uben fc^on au§ ber Qeit

i^rer geringern ober grö§ern ftattid^en ©elbftönbigfeit ^er mit ben

ßeiben religiöfer SSerfoIgung befannt. @d^on gnr ßeit htx getrennten

9leic^e S^raet unb "^nha waren, je narf)bem ber ®ienft QafjOe'S ober

ber ®ienft frember (äötter fierrfd^te, bie 2lnf)änger be§ einen ober

anbern tion ber f)errfdt)enben Partei öerfotgt Worben (oben @. 43

u. 44). jS)ie erfte Unterbrücfung Oon Seite nidfitjübifd^er SO^ad^t war

bieienige unter 5Intiod^o§, wetct)er bie ©r'^ebung ber SDZaffabäer folgte

Toben S. 122 f.). SBeit tjäufiger aber mu^te bie S3ebrängni§ um be§

®Iauben§ willen eintreten, feitbem bie 9tömer bem i^ebräerlanbe

feinen legten «Schein bürgerlid^er (Selbftänbigfeit genommen f)otten.

@igentlicf)e 3«benüerfoIgungen treffen Wir benn auc^ fd^on feit ®omi=
tian, be» Xitu^j jüngerm oerworfenem S3ruber. ®ie feit ber ^tv^

ftörung 0011 ^erufatem ben ^uben auferlegte ©teuer lie^ er mit fol^-

d)er 9tüdfid^tIofigfeit eintreiben, ha^ unter if)m, tvk @uetoniu§ aU
^tugen^euge ergäfitt, ein neunzigjähriger ®rei§ unterfuc[)t würbe, ob

er bef(f)nitten fei. 2)ie ^rofett)ten be^i Subentum§ lie^ er aU &otte§=

läugner oerurteilen, ja fogar feinen S^erwanbten unb SOJitfonfuI (JIe=

mens wegen i^^inneigung 5U ben ^nben t)inrirf)ten , oie(Ieidt)t aurf) ben

®efdf)i(^tfd^reiber ^ofefoS (oben <B. 135 . 9Za(^bem ^Jlerüa wä^renb

feiner furgen Üicgirung bie ^uben milb bet)anbett, fa|te Xrajan ben

großen ©ebanfen, haä römifdje 9ieidf| burd| ba^^jenige StlefanberS he§

©rofeen gu erweitern, fanb aber bei ben 5at)Ireic^en ^uben S3abt)Io=

nien§ heftigen SSiberftaub, ber wa^rfd^einlid) feinen ^(an üereitelte.

^a, e§ tam fogar 5U einem (Sreigniffe, ha^ feinet ©leid^en [in ber

13*
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2BeItgef(^tcöte faum fjaben bürfte. 2BoI fditüerltd^ \}at fonft irgenbiuo

unb irgcnbtüann ein S?oIf in einem fremben Saitbe, tro e§ nur ge-

bulbet tüav itnb anä) fonft feinen 5tnfprurf) an'i 9JJit6cfi^ ()atte, 9f{eüo=

Intion gcinad^t. Unter ^^rajan bagegen taten bte§ W S^^fn, otine

ha^ genügenbe @rünbe 3U biefer |)anblung§tüeije befnnnt tüären. @ie

taten e§ in ^legt^pten, ^l;renaifa, Sibtjen unb auf ber ^nfel ^t)pro§,

in Säubern, tuo fie niemal§ ein ^eimatredit befeffen f)atten. %n(i)

'^nbäa, ha§ einzige Sonb, tuo bie 93eredf)tigung gur @r{)ettung ben

^uben nic^t beftritten lüerbcn fann, btieb nid^t 5urücf (116 unb 117

nad) St)r.). 2)o(^ tüor ber Stuf[tanb üicl bebeutenber in ^t)renaifa

unb ^t)^ro§. ®ort, wo bie Quben biefe§ SBagnife frf)on einmal unter*

nommeu, unb ttio fie nun aud^ öon ägt)ptifd)en @tamme§genoffen

unterftü^t UDurben, mad)ten fid^ tk Untcrbrüdten ju UnterbrüiJern,

töbeten bie Ütömer unb ®ricd)eu be^ Sanbe§, angeblich an 3iueil)un*

berttoufcnb, liefen fie mit einanber unb mit tüilben Xicren im 5(mfi=

tl^eater fämpfen unb foöcn fogar au§ i^a^ unb SBut i^r S^eifd^ tier-

3e£)rt unb il^re §aute fid) übermorfen f)abcn! ^uf ^t)pro§ jerftörten

fie, iüie erjäl^It tuirb, bie i^auptftabt ®alami§ unb mad)ten 240,000

©riechen nieber. (Snblid^ aber Ujarfcn "XrajanS Segionen biefen un*

bered^tigten, lueil ouf frembem ©ebiete fpielenben 5IufruI)r nieber unb

beftraften bie 5lnma§ung ber ^vuben, bie ^^erren §u fpielen, tt)o fie

nid^t ju §aufe waren, mit ber fd^eu^Ii duften ©raufamfcit. ®ie ^rad^t=

öoüe (St)nagoge in ^Hejanbria inurbe jcrftört. ^t)pro§ burfte feitbem

fein Sube me^r betreten. Heber ben 5J[u§gang be§ bamaligen 5Iuf=

ftanbe§ in ^aläftina felbft ift ni(^t§ nät)ere§ befannt. ®er nad^fte

^aifer ^abrian toar ben '^uhm tüieber günftig gefinnt, rief ben

l^arten 5etbf)errn Ouietu§ au!? itjrem Sanbe ab, begnabigte it)re ?(n=

füfircr QuIianuS unb ^ap|3o§ unb ertaubte i^nen, ben Stempel tüie-

bcr auf5ubauen. @§ tüurbe ju biefem ßiuede unter ben ^uben aller*

orten gefammelt; ha§ Unternefimen fd)etterte febod) on ber Steigerung

l^abrian«, ben 93au in S<^r»|fl^fnt ju gcftattcn, unb an ber geinb*

fetigfeit ber @amariten unb üiefleid^t aud^ ber ©briften. |)abrian

beabfic^tigte bie ^.^erfdfimclsung ber ^uben mit ben 9{ömern ober )on=

ftigen 9tcid)§beiüot)nern unb legte baber ben ©runb gur (Srbauung

jener ä<i)t römifd)en @tabt auf ben STrümmern 3erufalem§: 5XeIia

ßapitotina (oben @. 13S). SDiefe feine Gattung rief benn aud^

ben testen 5lufftanb ber ^uben unter 93 ar ^od^bo, eigentlid^

58ar ^ofiba (a. a. D.) f)ert>or, öon weldEiem, al§ einem 9Jieffia§,

ottcriei SSunbertoten erjätjlt toerben; er niar e§ audi, ber hk teilten

jübifd^en SJiünjen prägen lie^ unb überl^aupt ben legten 95erfud^

mad^te, bie ©etbftänbigfeit feine? S5oIfe§ mieber auf5urid)ten. 5tuc^

unterbradf) er, ba er hk 9DJad)t in .'pänben l)atte, bie 5?ubenoerfol==

gungen burd^ eine ©l^riftenöerfolgung , ireil W ©Ijriften allein unter
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ben 23ett)o^nern be§ Satibel (feI6ft ©amariten unb Reiben nicEit am-
genommen), an ber ©rl^ebung feinen Stnteil naJ)men. ßtüet ^aljre

(132— 134) bauerte ber ©lanä be§ legten 9^ad)fo(gei-§ ber ©tbeon

unb 3efto unb ber MaUabäex, bi§ er mit bem gelfennefte Setar

auf nic^t nä^er bekannte SSeife fiel unb ein furii)tbare§ Slutbab

bie Sftacfie ber fRömer befriebigte. 2(n i)k «Steüe ber Su^enfteuer

trat ber no(^ öiel läftigere „Seibjotl". Um fünftige Stufftänbe uu»

möglich §u machen, beabfic^tigte |)abrian hk SSeinic^tung bes [übifd^en

SSoIfeö. Sluf ber ©tetle ^erufalem» baute er nun feine 3(elia Sapi=

tolina, gang in griecf)ifd)em «Stil unb (^efcfimacf, beüölferte fie mit

@t)rern unb gönifern unb fußte fie mit f)eibnif(^en Xempeln unb

33ilbfäulen. S)en ^uben h)urbe il^r ^Betreten üerboten unb um fie

abäufd^reden unb gu oerljö^nen, am Xore ein @d)ir)einMopf auSge-

i)auen. ©d^iuere ©trafen würben Sitten angebroljt, welche ben Sab«

bat f)eiügten, bie «Speifeüerbote beobaditeten , bie S3efd)neibung übten

ober fid) mit ber jübifdjen Se^re befaßten, ©elbft jübifi^e ^leibung

brad^te bie S^räger in 2eben§gefat)r; bie be§ Oubentum^^ Ueberloiefeneu

aber erlitten bie gräfslidjften «foltern unb Xobee^arten. SSie immer,

gab e« auc^ f)ier efjrtofe 2(ngeber, loeldje, mit ben jübifdjen ©efe^eu

befannt, hk @d)ergen ouf jeben ^niff aufmerffam macbten, ber §ur

Umgebung ber brafonifd)en ®efe|e biente. fRabbinen in SRenge, bar=

unter ber efiriüürbige Slfiba, ftarben ben SRartt)rtob. 2tuc^ üiele

(Jtiriften, bereu ©louben bie .Reiben üielfad) öom jübifc^en nid^t ju

unterfdjeiben üermoc^ten, mürben bamal§ öerfolgt, unb e» trug bie§

namentlich jur oottftanbigen SSerfi^meljung ber ouben* unb |)eiben=

d^riften unb jur grünblid)eu ^efeitigung ber mofaifdien ®efe|e iu

cbriftlid^en Greifen bei. ?}reiIicE) würben bamit bie fpäteren (S^riften*

Derfolgungen nicf)t abgemenbet.

'^ilad) |)abrian§ Slobe mürben beffen blutbürftige (Srtaffe (139

ober UOJ burd) feinen ^JZadifoIger 3(ntoninu§ ^iu» aufgehoben, Xie

Suben burften i^re 9leIigion mieber üben, nur feine ^rofelt)ten madien

unb ^erufalem nidjt betreten. (Sine neue S^erfolgung fanb unter

SSerusi, bem orientalifi^en ällitfaifer be§ 5D?arcu» Stureliuy, wät)=

renb be§ ^riegeg mit ben ^ortfjern ftatt, auf bereu ^ilfe bie ^uben

hofften. (Sine öerfiältni^mä^ig günftige ßeit für bie ^uben mor e§,

aU (Stamme^*, wenn aud) nidjt ®(auben»t>ermanbte öon i^nen in

9lom ^errfd)ten, niimlid) bie fl)rifd)e S3aal§bienerbanbe eine§ (Sara-

cafia unb |)eIiogaba(, unter meld)en femitifd)e§ ip^i'^c^^i"" '"it feiner

SBottuft unb (^raufamfeit im rijmifc^en '3iti^t SDZobe murbc. 'änd)

unter bem ju ben beften Sl'aifern gu redinenben 5Uej:anber 8eöe=

ru§, ber ebenfatt^ au» Stjrien ftammte, erfreuten fidf) bie ^uhen

mofmottenber 93ead)tung unb ^Bel^anblung, ja fogar ^Beüorjugung.

(£r fott in feinem ©c^Iafäimmer hk SBüften oon Drfeu^, 2ibraf)am
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uitb Gl^riftuS (allerbing§ eine fonberbare Bufnntmenftettung) ange=

bracht ^aben.

Unter ber 9iegirung biefe§ ^aifer» trot jeboc^ im Dften ber

Seit be§ Stttertum§ ein Sreigni^ ein, melc^eg für haS- ^ubentum t)er=

^nngniBüoII lourbe. @» tüar ber ©turj be§ part()if(^en 9tei^e§

in SJJefopotamien unb ©ran burc^ bie ©affaniben. Sin bie Stelle

einer 9JJifd^Iing§raffe üon ^alh griecf)ifc^er, f)at6 öieüeic^t turanif(f)er

Sl6[taniinung trat ein rein arif(f)e§ ©ejdjlec^t, an bie ©teile ^Ibgrie«

d^ifd^er 3[)Zijct)Mte bie ftrenge §errfdiaft ber Set)re 3<ii^<it^uftra'§ (226)

unb gföar jum erften Ttale in ilf)rer 9teinl)eit, ha hk unter ben alten

.perrfd^ern ber ^erfer, ben 5Ic^ämeniben, gebotene ®Iauben§form eine

mit aüerlei Elementen gcntifrf)te war. Q[t jebe 9teIigion mit oom
ßtüeifel unangetaftetem ©lauben fd^on on fid^ unbulbfom, fo mu| e§

um fo meljr eine 9JationatreIigion gegen j^'De in ha§< Sanb ber be*

treffenben 5Zation eingebrungene @Iüuben§form fein, am meiften aber

gegen eine foldje, meldte im eigenen Sanbc biefelben 5lnfprürf)e erf)ob.

Qm f^jejietten galle aber töaren bie Warfen gegen hk 3nben fd^on

be§f)alb notluenbig unbulbfam, weil beiber 55öt!er ®Iauben§formen üiel

5lel)ntic^e§ unter fid^, ja fogar 9)land)e» üon einanbcr entlel)nt tiatten,

alfo ^onfurrenten maren. Qljre älteften ©agen Ijatten hnhe 9leli=

gionen, hk pax\i\(ijt unb bie jübifd^e, au« bem <B6)a1^t ber ^eilfcEirift^

Mtur gefd^ö|)ft unb bie jübifd^e ^atte gu ber ^dt, ha fie on ben

©i| biefer Kultur gebannt War, oon ber |)arfifd^en hk ^ämonenlel^re

angenommen, Weldje biefer Wa^rfd^einlic^ burd^ hk alten dlialbäer

gugefornmen War. ^er mit ber ^dt burd^gebilbete ®uali»mu§ ber

^erfer mad^te fie gan^ befonber» geeignet §ur 35erfolgung§fud)t, weil

er eine ftrenge ©d^eibung gwifdjen bem guten unb bem böfen ^ringip

burdlifül^rte unb gu ben 5leuBerungen be§ letitern neben allem ©d^led^=

ten notwenbig aud^ jeben ,,folid)en", b. l). für falfd^ gel)attenen ®lou=

ben 5äf)len mu^te. Slu^er ben ^uben würben übrigen^ in gleid^er

SSeife aud^ hk Sl)rtften unb hk l)eibnifcE)en ©riechen Dpfer biefer

95erfolgung§fud^t.

^ie btö ha\]hi faft unabljängigen ©eridjty^öfe ber 3uben jin

S3abt)lonien üerloren unter neuperfifdjer ^crrfdiaft bie )3einlidE)e 9^ed)t§*

pflege. Sin ben Xagen, an weldfien man haä geuer al§ ©innbilb

be» göttlidf)en Ormajb üerel)rte, bulbete man in ben ^öufern ber

^uben unb anberer „^e|er" lein geuer unb ßid)t. S)urd) biefe 35er=

folgung Würben hk babi)lonifd^en S^ben, um fid^ il)r gu entjie^en,

fdjlaffer in ber Befolgung be§ ®efefee!§, unb Wirfli^ trat fobann aud^

met)r jDulbung ein, namentlidl) unter bem milben ©rf)at) ©d^abur I.

in ber SO^itte be§ brüten djriftlid^en ^at)r^unbert§, weld^er fogar mit

bem jübifdlien 'iRahhi ©amuel freunbfd)aftlid)en Umgang pflog.

3u berfelben ^eit begann ber 25erfall be§ römifi^en 9teid^e§.
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^n allen ©den unb (Snben beSfelben traten ®egenfaifer unb ^'aifer=

Itnge auf, einanber hk ©tüdfe ber 95eute entreifeenb, ä^nlid^ ben 9tad^*

folgern be§ großen 5l(ei*anber, boc^ ot)ne, ha^ fie neue Schöpfungen

aufsuftellen im ©tanbe tüaren. ^^ür hk ^uben oon bejonberer S5e=

beutung War bo§ in ber ^rad^tftabt ber SSüftenoafe 2labmor ober

^atmtira unter Obenate§ erri(f)tete fogenannte ^aiferreid^, nament»

liä) unter be§ (Stifter^ ©attin unb 9kd^foIgertn ß^nobia. Dbenate^

fiatte bie unabfjängige otte ^auptftabt ber mefopotamifd^en ^uben,

9Jaarba jerftört, unb l^iefs ba|er bei hm ^uben: ber 9fiäuber^aupt=

mann. ®r luurbe fogar ben ©affaniben furchtbar; einen anbern

föt)arafter erhielt aber fein 'Sttxd) unter ber fein gebilbeten B^ttobia.

Unter anberen @elef)rten erfreute fid^ it)re§ <S(^u|e§ aucE) ber d^rift*

lid^e Söifdjof oon Stntioc^ia, ^aulu§ oon ©omofata, ber wegen feiner

monot!^eiftif(^en, wie man meint fetbft jum ^ubentum !^inneigenben

9tic^tung aB ^e^er oerfolgt tourbe. Dbf(f)on ßcoobio ben ^uben

geneigt War, erwiefen fid) bie {^anatifer unter i^nen l^od^ft unbanfbar

gegen fie unb erfernten ben %a{i XabmorS, Weif bort SOiifcfie^en

gwifd^en Quben unb Reiben gcbulbet würben. ®er 2Bunfd) jener

ganatifer würbe aflgubalb (273) erfüllt.

^e größer bie tluft gwifi^en Quben unb ©Triften würbe, befto

öfter fam e§ oor, ha^ bie SSerfoIger ber (Sinen hk Sßegünftiger ber

5tnberen würben. ®toftetian, ber Ie|te S^riftenüerfolger, War

barum ben ^uben geneigt, b. t). wenn Wir bie Serid^te rerf)t ber=

fte^en, — er oeradf)tete fie innerlich, f)ielt fie aber für ungefätirlid^

unb tat tf)nen ba^er nid)t§ ju leibe. Stieben ben ©Triften oerfolgte

er auc^ bie ©amariten, wa§ hk ^uben freute unb fie jur oollftän*

bigen 3tu§fdE)Iie^ung berfelben au§ ber jübifd^en @emeinfct)aft bewog.

12. Don Äonflantin bis Ülotjornmcb.

a. 3n 2Ifien unb Slfrifa.

^onftantin, weld^er bem ©l^riftentum gum Sieg im römifd^en

fHeid^e oer^alf, gewäljrte bem ^ubentum juerft freie S^eligion^übung

(312) unb anerfonnte ben ^atriard^en in gubäa al§ Dberl)aupt aller

Suben im römifc^en 9ieid)e. Qe me^r er fid^ aber bem ß^riftentum

juwaubte, befto me^r jeigte er hm ^uben feine 5lbneigung, oerbot

itinen (315) bie ^ufna^me oon ^rofe(t)ten unb bie S3eftrafung Stbge*

fattener unb Ijob i^re ^rioitegien an oerfi^iebenen Orten auf.

®a§ oon ^onftautin oeranftattete unb begünftigte Sonjit oon

Sllitäa jerri^ ben Testen ßufammen^ang jwifdien ^uben* unb 61)riften'

tum, inbem et? burd^ bie (Sinfü^rung be» ©lauben^ an hk Xreieinig=

feit fic^ in ben ®ebantenfrei§ be^ i^eibentumS prürfbcgab unb ha^
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Dfterfeft üom ^affad) öoüftänbtg unabfiängt^ nto(f)te. ^amit \vax

leiber ha§ S^iä)in ju ben Subenoerfolgungen gegeben, burc^ lüeW)e

fid^ haS ßfinftentum ober t3ielme^r bie beffen 9iamen miPrauc^eubeii

aJlad^tljaber über ein Sii)»^taujenb lang beflecft I)aben. ill'onftantin

erneuerte ha^^ ®efe^ |)obrian», ba^ fein ^ube tu Sei-'ufitem ujoljncn

bürfe. ©£1 ift übrigeng burd^ jübifdie @c^rift[teüer ((S5rä|, ®e|(^. b.

Suben IV. 8. 335) zugegeben, hai^ e» jübifdie Täuflinge luaren,

lüeld^e äumeift gu ben ersten ^ubeuöerfolguugeu üou c^riftlic^er Seite

aufbebten. Sie SSerfoIguug ua^ut unter ^'on[tautiu§ ^u; berfelbe be=

broljte @^en jwifdien ^ubcn uub ßtjriften unb hk ^öejc^neibuug c^ri[t=

lid^er ©flauen (339) mit bem Xobe. Söeniger jebocE) biefe 35erfügun=

gen, a(» bie ben ^uben ouferlegten Steuern unb ber (freilidj üon

furd^tfamen 9labbtnen begün[ttgtej ßtuang gegen iübifdie 33äcfer, am
©abbat für bie öegionen Srot gu bacfen, fül^rten gu einem neuen

Slufftanbe ber Suben in ^^aläftina, ber feinen ipauptfi^ in ©e^fori»

^atte, aber nad) DZieberme^elung mct)rerer tau)enb ^uben unb Qtt'

ftörung ibi'er feften ^Iä|e niebergefd)(agen iuurbe. S;ie folgen tuaren

nod^ ärgere 33ebrürfungen. Sa bicfelben eg ben ^ühtxi unnuiglii^

mad^ten, in bi§f)eriger SBeife bie Briten §u beftimmen, nad^ löeli^eu

fic^ ber Salenber i^reS ©loubeu^ richtete, führte ber ^atriard)

|)tnel II. (359) einen feften ^alenber ein, nad) tcelcEiem ^ebermann

fic^ feine 3eitred)nung felbft bilben fonnte unb melc^er nod) fieute hei

ben ^uben gilt.

35on großer ^ebeutung für bie @efd)ic^te ber ^i^^en» ^^ie für

biejenige ber |)eiben unb S()riften lüurbe bie ^aifer^errfdjaft jene§

Mannet, weldier, befeelt üom beften unb ebclften SBillen, aber ju fpät

gefommeu unb üon feiner Qeit mifeüerftauben, ha§ Sbeal allgemeiner

religiöfer Sulbung ober oietme^r @Ieidjbered)tigung m'§ Seben ju

füt)reu tradjtete. (5§ toar Julian, ber fogenonnte 3tpoftat, ber oon

ber ortfjoboi-en Sbriftenfird^e ebenfo fe^r oerbammt, toie oon ^ubeii

unb Reiben in ben ipimmel er()oben lourbe. ©rftere üerfannte babei

fein ©treben; Sebtere faf)en nid)t ein, ha'i^ hav (5[)riftentum nur tat,

roa§ |)eiben= unb ^ubentum im ^efi^e ber '^)lad)t ebenfaÜ!^ getan

^tten unb fjätten, inbem e§ eine 9ieaftion gegen feine bereits er=

rungenen ©rfolge nid)t bulbete. ^n ber 3eit, in ioe(d)er Julian lebte,

war t)av, wa» er toollte, nid^t me^r burd)3ufüf)ren ; eine ^irc^e, 5U*

mal eine junge, Iäf3t fid) üon bem ©ipfel erreid)ter f)öd^fter ©eltung

nidE)t meljr bnrd) ben Sffitllen (Sinselner in il)re früheren ©d)ran!en

gurüdtoeifen. ^m ßeit ber S^riftenoerfolgungen märe einem ^uJi^n

foldf)' ein 3'^^ 5" erreicf)en möglich geworben; nun aber mar e^ ju

fpät. ^a, 'Julian fonnte überf)aupt nic^t meljr in bem ©inne mirfen,

ber feinem ©eifte oorfd^mebte. Sie 00m ßf)riftentum erlangte SO^iadtit,

oon ber er um feiner ©efinnungen wegen oerfolgt Worben, reifte it)n
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jebod^, gegen basfelbe tüeniger geredet ju fein, aU gegen bie anberen

beftel;enben Steligionen. '^ai ^etbentum, freiließ gereinigt burd) 'i^iio=

fofie, [teilte er an hk <5pi^e be» ©tates, ha§ ^ubentunt begünftigte

er, haS: Stjriftentum griff er mit ben SBaffen ber Satire an unb naf^ni

xi)m feinen lueltlidjen (SinffuB- ör tüürbigte ben Patriarchen Jpiüel

feiner g-reunbfrfiaft , t)ob atte Söefc^räntungen auf, unter benen bie

Suben litten, unb traf fogar 9(nftalten, üon fid) au!§ ben Stempel in

Serufalem, \)a§ feit S3eginn ber d)riftlidjen Cbmad^t lüieber ben alten

9iamen fütjrte, ueuerbing» anf,^ubauen. 9Jierfmürbiger Söeife mad)te

biefer großmütige (^ntfd)tu^ auf bie ^uben feinen (Sinbrud; fie lieBen

ben ^aifer machen unb fcöauten gteidjgiltig p. ®a§ Söerf fd^eiterte

jebod) in golge fortiüäf)renber ©aiSent^üubungen beim ßiraben be»

©runbbaueg. Xk ©Ijriften fallen barin ein SBunber, hk Quben eine

SBo§t)eit ber dljriften.

'^it 3ulian'§ früt)em Sobe im ^art^erfriege ging aber ot)ne^in

fein Streben unter unb hk ßf)riftenf)eit no^m ifire SBeltljerrfd^aft

wieber auf. Tod) war bie in itjrem ©(^ofe eutbrenuenbe Spaltung

ein ®Iüd für bie ^ubeu. S8on ben beiben feinblidien '^arteten bei*

^atI)oIi!en unb Stria ner begüuftigte Ie|tere bie S"i>en, einmal

weil fie felbft oerfolgt luurbe unb nid)t feft ftanb unb fobann meil

fie mit i^rem U^ Sreieinigfeit üeriüerfenben Öilauben bem jübifd)en

9Jionotf)eigmu§ nät)er ftanb aU bie benfetben oerabfdjeuenben ^at^o*

Wen. Ueberfiaupt oert)inberte ber innere ^arteiftreit hk ä)kc^tt)aber,

tonftantiu§ unb be§ ^onftantinS uubutbfame ©bitte ju erneuern, fo

"Dalji bie Sulianifc^e 9ieIigion§freibeit nod) eine 3eit lang fort beftanb.

Selbft Xt)eobofioö ber ©rofee iniberftrebte ben 2lufl)e^ungen ber

fatt)oIifc^en @eiftlid)feit gegen 5(riauer unb ^uben unb fc^ü^te fie

gegen Ü^erfolgung unb ^öergeiualtigung. 3iac^ ber Xeiluug be» 9teid)e^

in haä morgenlänbifd)e unter Strtabio» unb haä abenblänbifdje unter

|)onoriu», begannen hk ^uben, hd ber Slämmerling^t)errfd;aft be^

erftern il^re S)ulbung mit ®oIb ju erlaufen, ha^ i^nen fomit bereits

in jiemtic^em SJkfje gur Söerfügung geftanben t)aben muß-

'Xk fd)timme 3eit, loeldie ha^ jog. ÜJiittelalter ben ^uben brad)te,

begann unter bem ^^^faffenfned)te X^eobofio»II. (408—450), weld)er

ben S3au neuer Stjnagogen unterfagte. ^n 5(Iej;anbria (^2(egt)pten)

würben 415 bie ^uben burc^ einen $ßolf§auflauf, an bem fie inbeffen

möjt unfdjulbig geWefen fein füllen, anSgeplünbert imb au» ber Stabt

oertrieben. ®elJ Wilben unb rot)en g-anatiymu» ber bomaligen unb

bortigen (Sljriften mlb it)re§ 33ifd)of!5 ^QviüoS geigt übrigen^ bie

gleid)5eitige fc^änblic^e eri.^orbmvg ber l}eibnifc|en gilofofin ^i)patia.

Slet)nlid)e Scenen fielen bamal^ öwc^ fc^o« tn Spanten oor, wo bie

5suben eutweber jur Saufe gejwu.vaen, niebergemad^t ober üertrieben

würben. Sin mandjen Drten rächten Hd) bie Suben für foldje Sßer--
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fo(gungen auf eine itmriürbige SBeife, inbem fie am ^urtm^gefte (oben

@. 148) ben ^amon on einen (Siafgen £)ingen, ber bie ©eftatt be§

^reujeS r)atte (®rä| ®efc^. b. ^nbcn IV. (5. 393). ^n einem ft)rt=

fc^en ©täbtc^en joden fie fogar einen Knaben gefreujigt ^aben, roa§

einen ^am^f glüifc^en ^wben nnb ßljriften nnb Ijaxk (Strofen jur

golge ^atte (415). Sind) in Stntiod^ia glaubten fic^ hie Sf)riften für

jene jübifc^e %at rächen ju foHen unb normen bie Synagogen mit

©etüalt in S3efi^. ®er i'aifer befat)! bie SftücEgabe berfelben; aber

ber (Sd)tt)ärmer ©imeon, trelc^er befanntlic^ feine g-römmigfeit burd)

ja^relangeg @tel)en auf ber ©pit^e einer ©änle an ben Xog legte,

machte bem möndiifd) erlogenen ^l^eobofio» II. bie ^öüe fo f)ei^, ia^

er feinen Sefef)t auf!) ob unb fogar ben $röfe!ten entfette, ber i()m baju

geraten f)atte. @o überboten fic| bie 5Inf)änger beiber Sleligionen

an Ungered^tigfeit! ^m morgen^* foföol aU im abenbtänbifc^en S^ieidie

lüurben bamal§ bie ^uben aÖer @tat§ämter üerluftig erflärt unb ge=

ätDungen, bie unter fidi gur ©rlialtung be§ nunmehr ertofd)cnen ^a=
triard)ate§ gefammelte ©teuer, bie nun §um S3eften ber öe^r^äufer

üerlüenbet iuerben fottte, an ben (Stat§fc^at^ abzugeben.

ajierfmürbiger SBeife trot für bie ^uben gleichzeitig n^ie im dirift'-

lid^-römifc^en, auc^ im gorooftrifc^^^erftfc^en 9teid)e eine Söenbung ^um
@d)Iimmern ein. dloä) ^eSbibfc^erb IL p Stnfong be§ fünften d^rift=

lid^en ^al^r^nnberts, {}otte bie ^nben (unb bie ©fjriften) pm großen

Sterger ber ^^euer^jriefter begüuftigt.- Se§bibfd)erb III. aber, um hk
SOiitte berfelben Sat)r^unbert§, naf)m, o^ne ßtüeifel burd^ jene ^riefter

oufgcl^e^t, hk !CerfoIgung§fnd)t ber erften ©affaniben luieber auf.

@r üerbot, 456 bie ^eier be§ (Bahhat§^. ''Jlod) t)ärter war bie ^uben=

Verfolgung unter t^iru^ (458—485), ineldjer, lüeit angeblid) ^uben

gwei 3)iagier erfd)Iagen unb gefd)unben tjaben foUten, bie ^älfte ber

Suben in ^§)3ot)an toben unb iljre ^inber im g-euerbienft ergiefien

lie^. Qübifc^e (55efe|e§tet)rer in S3abt)(onien tüurben eingefer!ert unb

I)ingeri^tet, aud) ein (ägUarc^ getöbct. ®ie S^erfolgung bot Unta'^

5ur ^lugtpanberung einer Stnjal)! öon ^uben teil§ nac^ 3lrabien, teiB

fogar nad^ ^nbien, tvo 490 §u ^rauganor an ber ^üftc SJZalabar

ber brat)manifd)e gürft Sliröi fie aufnat)m, i^nen Saub fd)en!te unb

unter eigenen §äu^3tlingen gu leben geftattete. S)iefe ijöuptlinge burften

gteid^ inbifc^en ?^ürften auf ©lefanten reiten, fic^ üon Wn\\t begleiten,

einen §erolb öor fic^ ^ergeljen laffen, unb auf Xc^pic^en fi|cn. ®iefe

unb auberc SSorred^te mürben auf einer (Srjtafel tamuIifcE) unb bebräifd)

eingegraben, loelcfie noc^ tiorl^anben ift. Später fanben ©treitigfetteu

ftatt, ^rangauor mürbe jerftört unb bie Kolonie nac^ 3Jiattatfc^erri,

ber „^ubcnftabt" üerlegt. ®» gibt nod^ freute in 3nbien „loeiBe",

b. I). äd^te, unb ,,fd)mar5e" ^uben, b. l). jum ^ubentnm belehrte

inbifd)e Urcinmol)ner (®raiüiba§j.
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Unter ^obab, bem 9^a(i)fotger be§ @ci^a^ %itü^, im erften Mre
be§ fed^Sten M^^)U"^ert§, öerfuc^te ein ^erfer, 9Ka§baf, eine 9te=

fonitatton beg äoroaftrtfc^en ®Iau6en§, inbem er, bei übrigen^ ftrcnger

Sugenbletire, ®üter= unb SBeibergemeinftfiaft aU öeilmittet gegen aße

Safter em^fal^I. ©eine 3tnf)änger, bie fid) ß^nbif, b. t). toaste i8e=

!enner be§ 3enb nannten, breiteten fic| balb au§ unb felbft ber ^önig

trat in if^re ©emeinfd^aft. ^er ^eim be§ 35erberben§ lag aber fd^on

in it^rer 8ef)re unb e§ entbrannte ein JDütenber SürgerWeg jwifc^en

ben greunben unb ?^einben Wa^haU. 9^amenttid^ Suben unb ©briften

tüiberfe^ten fid^ ber in bem neuen religiöfen 3Sa^nn}ife begrünbeten

greil;eit ber Ungucfit unb ber junge d^ilavä) 9Kar = 6utra 11.,

beffen ^ugeubgefd^ic^te bie jübifc^e ©age mit bem 9Zimbu§ tr)unber=

ät)nlid^er 3üge umgeben I)at, ergriff fogar 511, geleitet üon feinem

begeifterten (mütterlirfjen) (SJro^üater SOiar=(£I)antna, hk Sßaffen,

unb üertrieb mit tiier^unbert Kriegern bie raubenben unb fd)änbenben

3enbif§ au§ bem Gebiete ber ^uben in ^abi)Ionien. ©r fonnte fid^

gegen bie Xru^pen be§ ^d)al}§ galten, erfämpfte bem fteinen S^ejirfe

9Jiarf)ufa bei ^tefifon bie Unab|ängigfeit unb regirte bafelbft gleid^

einem dürften. SfJac^ fieben Sö^)^*^" i^^oc^ erlagen bie Quben ben

^crfern; ä)iar=@utra unb fein ©rofeüater würben gefangen unb t)in=

gertdfitet, bie SOk^ufer fämmtlicl) au§ge|3lünbert unb n)eggefd)Iep^)t

unb bie iübifd}cn Se^rt)äufer gefd^Ioffen. (Sine beffere S^it erlebten

bie Subeh unter tobab§ 9loc^folger S^oSru 9iufd)irtüan, ber i{)nen

gmar ftarte Steuern auferlegte, aber il}ren ©lauben unangetaftet lie^.

Unter ^o§ru'§ ©obn |)ormuä, einem morgenlänbifd^en 9Zero, brad)

eine neue SSerfoIgung über bie ^uben imxh (Sljriften) l^erein; aber el

befeitigte fie (589) ber glüdlidf)e Stronräuber $8a^ram, welcher gleid^

Julian bie ^uben begünftigte, bie if)n bafür mit bem |)eere gegen

fein $8oI!, ba§ an ber gamilie ber ©affaniben fefttjielt, unterftü|ten.

^^rinj ^o§ru giru§ fiegte ^tuar mit bijgantinifd^er ^ilfe über 58a ^=

ram; aber er röd)te ficf) nid^t an ben Quben, tüät)renb biefe bagegen,

aU i)a§ ©affanibenreidf) feinem 9^uin entgegen ging, im blijantinifd^en

fReid^e, lüie überijaupt unter jeber bem 9iamen nac^ d^riftlidien §err=

fdiaft immer fd^Iimmeren Stagen entgegen gingen. 9JamentIid) war e§

in 3lntiodC)ia eine ber wilben Ülennbafinparteien, tk grüne, lüeldie bie

guben graufam mi^anbette, unb ber biefer '»^artei an^ängenbe ^aifer

genon tabelte feine Öeute, iia'^i fie i>d einem ^ubenmorbe nur bie

tobten unb nid)t aud) hk lebenben ^ubcn verbrannt ^tten. ®a§
je|t d)riftlid)e Serufalem burften ^uben immer noc^ nid)t betreten mie

§ur ^eibenseit; überhaupt bilbeten fie in ^^aläftina nur noc^ einen

fleinen Xeil ber SSeüölterung. ®od^ mu^ hk S^erfolgung bamalS

nid)t überall unb immer gleid) arg getoefen fein; benn aiid) bie ^uben

madjten bie 3}iobetf)or^eit be§ bljjantinifdien 9teid^e§, hk get;be ber
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9tennbal)nparteien eifrig mit unb ftanben unter biefer üKa§fe balb

gegen ßfjriften, balb gegen Samariten in Wilbem Streite.

^^iv hal)m waren 'ök Suben nur in bürgerlichen 2)ingen benacf)=

teiligt Sorben; in it)rer Sleügionicübung ^atte man jie nii^t geftört.

Unter i^aijer Suf^^i^iai^ lüurbe aud^ biefe^ anber§, ®er Urtjeber

be§ Corpus juris üerorbnete, ba^ bie ^uben fein 3f"9"iB S^gen

S^riften unb bie 8amariten überijaupt fein 3eugni§ ablegen burften

(532). ®a£i ^affadjfeft burfte ü6er()aupt ni(f|t metjr in ber ^eit

Dor Dftern gefeiert ioerben. greilic^ boten bie ^uben felbft 5In(afe

5u folc^en Singriffen. Sie jerfielen unter fii^ in 8eften unb

Parteien, non bencn oft bie eine gegen bie anbere bei bem ^aifer

9lecf)t f«cf)te. '^m Sinne einer biefer '^^arteien uerfügte ^uftinian,

'Da'^ hk Stjuagogen beim (Sotte^bienfte fic^ griedjifi^er ober latinifdjer

Ueberfeßungen ber SSibel bebienen foüten, tüä^renb bie anbere

"^artei nur bie fjebräifcfie, oielen ^u^^^^i ^^^^^ ine^r geläufige Sprache

anerfennen luolite. 3^ ^'^^ ^aifer ging noc^ weiter unb oerbot bie

agabifdie (freie, Sluölegung ber Sdjrift; feine Sfbfii^t War, bie ^uben

t)ierburc^ pm dfjriftentum 5U be!ef)ren. Sind) biefe Unterbrüdung

war inbeffen nic^t fo arg wie fie ou5ifief)t; benn tk Quben fügten fid^

ben 95orfcf)riften einfadi ni(^t, bebienten ftc^ ber ^Igabo bennod) unb

bradjten barin fogar Eingriffe auf ha» l^aifertum on. 5iur hk ^uben*

ftabt S3orion in äliauritanien, welche bi§ bafjin beinalje unabt)ängig

gewefen, würbe bei 3iieberwerfung be^ SSanbalenreic^e^ ä""^ ß^riften=

tum gezwungen. Sdilimmer ging e;^, unb mit 3xed)t, ben Samariten.

3)iefe I)atten unter einem gewiffen Julian, hen fie gu ifirem „ß'önig"

Wä()Üen, 530 einen 5tufftanb unternommen unb babei bie S^riften

fd}onung'3lo§ niebergemefeelt. Sie Würben nun jum (£f)riftentum ge=

jwungen unb bie fitf) SSeigernbcn il^rec- S^ermögeur beraubt, wieber=

l^olten aber i^re Sfufftänbe, fielen 556 hti einem Wettrennen in (Sä=

farefl, wobei i!^nen bie^mal bie ^ubcn beiftanben, bie G^riften an

unb mad)ten fie abermals nieber, worauf fie auc^ hk ßird^en §er*

ftörten unb ben Stattljalter, ber gegen fie einfc^reiten wollte, er*

morbeten. 5}er 5tufftanb würbe unterbrücft, aber nur hk Sd^utbigen

5ur 9ied)enfcf)aft gebogen. @c^ trafen fie |)inric^tung ober anbere

fd)Were Strafen. SBeitere Unruljen fielen unter ßaiier ^^ofa» öor,

wo in S(ntiod)ia hk früber uerfolgten Qui^ttt "ii" if)rerfeit§ eine

älicnge Sf)riften töbeten unb in'§ geuer warfen, au^ ben '»^atriard^en

3lnaftafio§ mif;f)anbelten, burcf) bie ©äffen fd)Ieifteu unb morbeten.

^a bie Quben waren in 3(ntiod)ia bamal^ fo mäd^tig, bofe fie bem

oftrömifdben öeere lange wiberftcljen tonnten, bi§ fie enbli(^ (60 S)

ber 5i5ergeltung anheimfielen. 2llö bann unter §eratIio§ bie -i^erfer

in ha§ römifc^e 9leid^ einbrocken unb fidf) junädjft auf ^alöftina

warfen, üereinigten \\d) hk ^<uben unter einem gewiffen 33eniamin
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mit bent ^)erj'tfd^en §eere, öerüfttcn tüteber arge ®räuel an ben ©Triften

unb jogen mit ben ^erfern gegen S^i^ufatem, um e§ ju erD'6ern. Sie

nafimen bie ©tabt 614 ein, tüofeei 90,000 Sf)rtften umgefommen fein

füllen. '5)ie ^uben taten fid^ badei befonberS t)eroor, jerftörten fämmt=

lid^e ^ird^en unb ^löftcr in ganj ^aläftino unb töbeten ober üer=

trieben hk 9}Jönd^e. Sine befonbere jübifc^e @d^ar 50g, eingelaben

öon ben 4000 ^uben in 2;t)ro«, 20,000 DJknn ftarf gegen biefe

©tabt; aber bie Sliriften in Xt)rD§ erfuf)ren ben 5Inf^tag, öerfrf)Ioffen

bie ^ore unb marf)ten it)rerfeit§ bie ^ölfte ber bortigen ^uben nieber,

inbem fte, fo oft bie ^uben brausen eine ^irrfie jerftörteu, bafür

Ijunbert S«ben töbeten. ®ie ^uben voaven aber nid^t bamit aufrieben,

ha§ c^riftlic^e ^aläftina au§gemorbet unb, tüie ber jübifc^e ©ete^rte

@rä^ fagt, fic^ „für 14 3a^re öom 5tnblicf iljrer cfirifttii^en ?5einbe

befreit" ju I)aben, fonbern fie gingen aucf) auf 33e!et)rungen au§.

S^amenttid^ freuten fie fi(^ über einen 9Jiönc^ öom ©inai, ber in ^^olge

etne§ — 'Sraumgefic^teS fic^ befdmeiben tie| unb al§> ,,^bra^am" in

Siberiag t)eiratete föietleid^t tüar e§ .§eirot§luft, \va§ i:^m hit§ 3Iu§«

funftmittel eingab, ba§ löftige 9Jiönct)§Ieben lo§5Ulüerben).

%it Guben f)atten geljofft, i^re perfifd^en SScrbünbeten würben

fie lieber gu §erren ^aläftina'ß madien. ®ie ^erfer taten e§ aber

nid^t, trieben tiielme^r bie aud^ gegen fie loiberfe^IidEien Guben 5U

^aren unb biefe lüaren nun fo cf)ara!terIo§, ftd^ bem S^aifer gu näl^ern,

beffen ®(auben#genoffen fie gemorbet Ratten, ^eraftiog !am ifjnen

in ber gleichen niebrigen ©efinnung entgegen, üer^ie^ itinen il)re

©dEianbtoten unb ftegte mit i^rer §ilfe über bie ^erfer. Xro^ it)rer

@c^Iaut)eit f)atten [icEi aber hk Guben öon 9^euem üerrei^net. '2)ie

fanotifcfien 9(J?Dncf)e '»^atoftina'» rebeten bem fd^tüad^fö|3figen ^aifer,

ber juerft fein Söort "galten wollte, ein, e§ fei @ott molgefäüig, hk
Guben gu toben, üer^ie^en if)m, ben SJiorb burc^ ?^aften abäubü^en

unb brad^ten if)n fo baljin, alle Guben ^oläftina'§, bie nid^t xtdjU

geitig flie^eu fonnten, uiebermac^en ju taffen. ®ie Guben l^atten ha^

mit geerntet ma§ fie gefäet Ratten unb büßten abermolS it)re fdfion

frül)er (oben @. 196) auggeübte Slnma^ung, ha, loo fie in ber a)Jinber=

l)eit tüaren, bie Ferren f^ielen ju wollen. SJian würbe fte um ber

SSerfolgungen willen, wetd^e fie erlitten, tiiel met)r bebauern fönnen,

Wenn fie uidf)t ftetS, Wo e§ if)nen möglid^ War, ba§felbe getan t)ätten,

Wa§ i^re Unterbrüdfer, ja in üerl^ältni^mä|{g öiel örgerm 9Jia^e.

b. 3" ©uropa.

Gn ben wäl^renb unb uarf) ber Sluflöfimg beS weftrömifd^en

fReid^e? gebtibeten ©taten germanifd^er S?öl!er, bie fid^ an ber fog.

SKölferwanberung beteiligt, fowie im europöifd^en ^eile bei? oft*

römifdfien 9teid^es waren bie 33et)i31ferungen fowenig \vk bie Könige
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(unb bte bi)5antlnif(f)en ^aifer) §ur SSerfoIgung ber ^uben geneigt,

fotoeit fie ntd;t üon ber ®eiftlid^!eit bogu angetrieben tüurben. (£onber=

barer ai^ biejer Untftonb ift ber, ta^ bte römifc^en SSijt^öfe, bie

'^äpfte, lüett milber gegen bie ^uben oerful^ren, al» i^re geiftlic|en

Untergebenen unb beren lüettlirf)e SBerfgeuge. 2)er ®rucf, ber auf ben

.^uben laftete, n^urbe unerträglicher, ie me£)r hk 'äxianex, n)elrf)e, tüie

tuir gefe^en, ben ^uben gewogen waren, an Qaijl unb ©influ^ ab=

nahmen; al§ fie ööüig erlofcfien waren, !annte ber ^ubentja^ feine

©renken meljr.

Sn ©onftontinopel würben W ^iiben oon einem bigotten

^aifer be§ fed^Sten ^a^rtiunbertS au§ t^rem Duartier oertrieben unb

il^re ©Quagoge in eine ^ird^e ber „Gottesmutter" üerwanbelt. ©n
merfwürbige» @(i)icffal Ratten bamalS i^re tjeiligen 2!empelgefä^e,

WelcEie XituS nact) 9ftom, ber SBanbale ©eifericf) aber bei ber ^lünber*

ung ber 2Settf)auptftabt nac^ ^artt)ago, unb S3elifar nad^ 9Zieberwerf»

ung jenes afritanifd^en ©ermanenreic^eS nad^ ber ^ou^tftabt am
S3o§:|30roS gebrad^t l^atte. §ier foll ein ^ube gefagt ^aben, wenn fic^

^uftinian oor bem ©d)ic!fale 9tom§ unb ^artfiagoS t)üten wolle, fo

foUe er bie ®efä|e nac^ ^erufalem äurücfbringen laffen. ®er aber»

gläubige faifer befolgte biefen 'iRat wirüid^ unb fanbte bie ©efä^e

nad^ 3erufatem, wo fie nacE) I)albtaufenbjä!)riger 2(bwefent)eit in einer

^ircEie aufbewahrt Würben.

^n Italien waren bie ^uben tro| ber SSecEifelfälle, weldEie bie

öftere SSeranberung be§ politifi^en S3efi|ftanbeS Ijerbeifü^rte unb tro|

beS bamit üerbunbenen ©rurfeS, bod) immerbin nocti in ber Sage

(Stlaoen ju befi^en unb mit foIrf)en gu ^anbeln, ia e§ aU eine gro^e

^Beeinträchtigung gu empfinben unb gu beflagen, ha^ if)nen unterfagt

würbe, rf)riftlic^e Sllaoen ju Ijalten, weld^eS SSerbot um fo e^er geredet*

fertigt werben fonnte, al§ bieSuben gemä^ i§ren (Sa|ungen t^re ©flauen

pr S3efd)neibung §wangen. 2)iefer Umftanb, ben 5U oermeiben bie

^uben nid)t ffug genug Waren, trug §auptfäd()Iid) gu ^ubenoerfolgun»

gen bei. ®er Dftgote Si^eoborid), obfcbon er bie ^uben ju be=

fef)ren wünfdite unb if)nen ben ^au neuer Si)nagogen nidf)t geftattete,

at)nbete bennod^ 93ii^t)anblungen, ^lünberungen unb @d)äbigungen ber

Suben ftreng, felbft wenn B^^i^ng gegen d)riftlic^e ©flauen bie Urfad^e

war; fo oerurteilte er einmal bie ©tabt 9iom ä^m ©cE)abenerfa| für

^luSfd^reitungen ber genannten Slrt, aU bie Urf)eber berfelben nid^t

entbedt würben. S)ie ^uben I)ingen bafür bem oftgotifd^en 9fleid^e fo

fe^r an, ha^ fie in 9ZeapeI bie fd)(affen SSewo^ner jur 35erteibigung

ber ©tabt gegen S3elifar £)tnriffen (536) unb felbft mit großer tapfer-

feit fümpften. ©ie unterlagen iebocE) unb i^re güf)rer würben oom

erbitterten ^öbel ermorbet. 3n bem nid^t btijantinifd^en Italien,

namentlidE) Wo bie öangobarben unb bk ^^äpfte geboten, fe^te fic^ bie
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gute S3el}anb(ung ber Rubelt fort, tüte fte bie Djtgoten geübt l^atteu.

9ZamentItct) iuar tl)nen ^apft Tregor I. gewogen, bulbete feine SOiife^

acfitung i^rer 3tect)te, and) feine gelüaltfame S3e!el)rung, üerbot fte

irgenbiüie ju beläftigen unb mad^te inand^e^ ifjnen zugefügte Unrecf)t

tüieber gut, lüo§ an einem fo gtauben^eifvigen 9Jlanne al§ eine gait^

au§na^m§lüeife ©ulbung anguerfennen tft. dagegen bemüt)te er \i<i}

norf) Gräften, il)re 33efef)rung buri^ Ueberrebung unb ^kht ju be=

toirfen, bulbete auc£) nid^t, ha% fte diriftlic^e ©flaöen fauften ober

I)ie{ten. ®a§ @rf)a(^ern toar i()nen aber bereit;? fo jur sloeiten 9lotur

geiüorben, ba^ alte ©rtaffe unb ©efe^e üon ^ä^ften unb tönigen fie

nid)t üont @!taüeitf)anbel abju|alten üermoi^ten.

Sn biefem entel)renben ©ererbe erfreuten fte firf) fogar tjoüer

t^rei^eit im frönÜf d)en unb im bu rgunbifc^en 9{eict)e. ^a fte

lüoren bort in jeber 33e§iel}ung fo unbefi^räntt, ha^ fte eigene ©Griffe

auf ben glüffen ©aUienö unb im SOieere befa^en. Sie lüirften aU

^lergte unb fämpften aU Krieger; mit ben ©t)riften lebten fte auf

fo gutem gu^e, baf3 felbft (S^en ^lüif^en beiben ^^arteien oorfamen.

SI)re eigentümtid)en ©peifeoorfdiriften boten ben erften ^Ünia^ §ur

@|)oItung, inbem bie d)riftüd)en ©eiftlid^en fanben, e§ fei unioürbig,

ha'i^ Ouben bei djriftlic^en (^aftmötern ftd^ gen^iffer 8)3eifen entfiielten,

lDä|renb (£t)riften bei jübifc^en SDiälern bieg nid)t taten. 2)iet)rere

Konsilien oerboten baJier (feit 465) ben ®eiftUd)en, mit ^uben gu

f^eifen; aber fie fanben feinen ®e(}orfam. ©elbft aU fid) Sljlobioig

gur römifd^4atf)oIifd)en ^'irdje befannte, trat nod) feine 93enad)tei(igung

ber ^üt^n ein. Srft al§ ber ben germanifd^en SSöIfern neue ©laube,

neben bem fte noc^ üiele f)eibnifd^e ®ebräud)e übten, größere gort*

fd^ritte madjte, unb bie ®eiftüd)feit übermütiger tüurbe, fe^te man

erft hti ben. a3urguubern unb fpäter auc^ hd hm granfen immer metir

(Sinfc^ränfungen ber ^uben burc^. @g irurbe 507 in S3urgunb aud)

ben Saien ber S3efud) jübifdier ©aftmäler, 533 in grattfreid) jebe ($l)e

5tt)ifd)en ^uben unb S^riften üerboten; e§ folgte ta^ SSerbot, jübifc^e

^rofelQten §u mad^en; auc^ burften fid) ^uben am Dfterfefte nidjt

öffentlid) fe^en laffen. ®er ^röerner ^ifc^of 3iüitu§ tüar ein be=

fonberS eifriger geiitb ber ^uben, gegen luelc^e er feine (Sprenget*

finber raftIo§ auflje^te. 'äU ein Sube einen STäufling feinet Stammet

auf unflätige SBeife befc^impfte, entftanb ein 3tuflauf, bei bem öiele

^uben ha§ Seben einbüßten, Worauf bie Uebrigen fid) entweber be*

fef)ren tiefen ober nad) 9KarfeilIe flogen. 2)iefe ©elüalttat befang ber

^id^ter S^enantiug g-ortunatu» ouf ^Betrieb be» 33ifd)of§ unb Öe=

fd)id)tfd)reiber§ ©regor oon Xourä. Se^terer geriet jebod^ eiuft in

bittere S^^erlegen^eit, aU in ©egentoart be§ üer^ältni^mäBig aufge»

flörten Sönig§ Gljitperic^ ber ^ube ^ri§fu§ i^m bie SBiberftmtig*

feit ber ä)Jenfd)tuerbung ®otte» nad)tr»ie§. liefen ^ri^fu^ liefe ber
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fpätcr fanattfrf) gelüorbene ^önig lüegen feiner ©tanb'^aftiijfcit im

©lauben bcr 3?äter in ben Werfer werfen; aU er wieber freigelaffen

lüar, ermorbete il)n ein jübifc^er Hänfling, beffen ^ate ber ^önig

War, nnb wnrbe wieber, ha norf) Slutrac^e allgemein l^errfdite, üon

be§ ^risfug S^erWanbten getöbct. Xie -Cntbenüerfolgungen notimen

nun im gronfenreid^e ju. SDagobert lie^ 629 ben 3uben bie SBat)!

§wif(f)en STaufe nnb Xob, fül^rte fie atter nic^t burd). S^effer ging e§

ben ^nben unter ben ^an§meiern, beren 3^^^^ i^'t^t religiöfe, fonbern

politifdie Waren.

3al)treirf)er unb feit älterer Seit aU in irgenb einem europäifd^en

Sanbe waren hie ^uben bamal§ in Spanien angefiebett. @an§e

Stäbte, wie ©ranaba nnb 2;arragona, follen üon Guben beüölfert

gewefen fein unb würben ,,3ubenftäbte" genannt, ^n Spanien war

gerobe ber @i| ber üorneljmften jübifd^en gamilten, bie fict) oon

^aüib t)erleiteten. ®ie fpanifdien Suben l^aben anä) ftet§ einen ebtern

Xt)pu§ gef)atit al§ bie im ijftlirf)ern ©uropa eintieimifd)en. 93efte§

(i-inöernet)men ^errfc£)te in Spanien jwifdien S^riften unb ^uben, bi§

ba# ^ongit üon Silibene (320 ben Umgang gwifdien beiben öerbot,

\Da§ freilict) norf) lange ni(f)t befolgt würbe; benn balb brangen m
Sanbe bie arianifrfien SBeftgoten ein unb unterbrarfien bie beginnenbe

ii^erfolgung. Unter ben erften ©otenfönigen burften bie Guben fogar

ifire ©flauen befcfineiben. "iiU aber tönig 9teffareb gur fat^olifc^en

©ird)e übertrat, änberte fi(^ ba§ S^erpltni^. ®a§ Ä^ongil t3on ^otebo

(589) erneuerte unb öerfi^ärfte bie 93orf(f)riften belfenigen üon Qüi'

beri§; bie Guben burften !ein 5(mt mef)r beüeiben unb gegen (£f)riften

!ein BcwpiB ablegen. (g§ ift aber leiber fe^r begeic^nenb, baB bie

bamaligen fpanifc^en Guben, wie @rä| ersäljlt, feine ^^efcf)ränfung

fo bitter empfanben, aU biejenige, feine dfiriftlic^eu Sflaoen befi^eu

unb biefetben nidit befc^neiben ju bürfen, unb baf, fie ben tönig §ur

3uriictnal)me biefer 35erbotc gu beftei^en fud^ten, \m§ er aber jurücf*

wieg, wofür ibn ^^apft Tregor lobte. 5Inber§ bad)ten bie Weftgoti=

jdjen ©rofeen, unb ha biefe bie eigentlichen Ferren im 9teid)e waren,

würben bie föniglid^en ©efe^e tatfäditid) nid^t befolgt. ®ies fränfte

9ieffareb'§ ^^lad^fotger, ben fanatifc^en ©ifebut. (Sr üerbot hen

Suben nidjt nur ben (Srwerb üon ©ftatten, fonbern ben (Srwerb über-

haupt unb üerwünfd)te olle feine 9iac^fo(ger, bie biefe» ©efe^ ouf=

lieben würben, gur ^oHe. ^Da aber bie 9)caff)t ber ©ro^en fortbeftanb

unb fie nad) wie üor burd) ben Sd^u^ ber ^uben fowol materielle

!öorteile, al§ bem tönig 2:rofe ju bieten 5lnlaB l)atten, fanb anä)

Sifebut'ö ©efeti feinen (Seborfam. @rft al§ er ha§ Saub mit einer

plöpdE)en SObfjregel überrafd)te, inbem er bie Guben, weld^e fid) nid^t

taufen liefen, plö^lid^ (612 unb 613) o^ne ©rbarmen au§ bem ßonbe

trieb, erreid)te er feinen Qvocd, bod) nur bi§ gu feinet Seben§ ßnbe.
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©ein DZac^foIger «Stüintita r62l—631) f)ob ta^ brafonifd^e ®efe|

auf; bie oertriebenen ^ubeit fef)rten in ha§ ßanb, bie getüallfant ge=

tauften §u if)rem alten ©lauBen §urüd, unb el tourben unter bem

genannten Sönig in (Spanien (ha e§ nocf) römifc^e unb germanifd^e

«Reiben bort gab) jugteic^ Jupiter, SBotan, ^a^oe unb SJJaria üerel^rt.

Stber unter feinem 9laci)fotger ©ifenanb \r)enbcte jid^ ha^ SSfatt

Jüieber. C£in ^ongil in Xolebo erneuerte 633 9ieftareb'^ (Sefe^e. ®en
getauften ^uben lüurbe aller Umgang mit toir!Ii(f)en 3uben tierboten

unb jeber 3f{ücffatl in ben alten ©tauben mit ©ftaberei beftraft. ®ie§

SSerfat)ren toar um fo lüiberfinniger, aU mon fidE) bama(§ begnügte,

bie ^uben äu^erlirf) ju taufen unb i^nen feinen Unterridfit im ©t)riften=

tum erteilte. S^lur gegen ungetaufte Quben führte man eine rot)e

^^l^eologie in'§ gelb, lüeld^e burd^ it)re fraffe Unfenntni^ be§ Otiten

STeftamentg fid^ hei ben 3uben nur lädjerlid^ mad^te. ^n biefer SSeife

ging e§ bem fd^reibfeligen Srjbifd^of Qfibor öon ©eüitia, ben bie

9tabbinen mit ©egenfc^riften tieimfdjidten. 5lber aucE) bie neuen @e*

fe|e Ratten föenig S3eftanb unb Der näc^fte ^önig, ßl^intila lie^ öon

einem neuen Xotetaner ^onjil fämmtlid^e früf)ere jubenfeinblirfie S3e=

f(^(üffe erneuern (638). ^ie 3uben tuurben abermal» betet)rt ober

tjerbannt, erftere§ jiebocE) nur jum ©cCjeine unb le^tereä toeber fämmt=

Uli), nodE) auf bie '5)auer, ha ber gotifc^e Stbel ou§ §a§ gegen S?önig=

tum unb ©eiftlid^feit fie immer lieber fd)ü^te. SDiefem (Steifte ^ulbigte

aud^ St)intila'§ Diadjfolger (£()inbafminb, iüetd^er ftatt ben x)uben

oietme^r bie Pfaffen in bie Sßcrbannung trieb, n)ät)renb ^ene gurücf^

teerten (642—652). S)ie entgegengefc^te Üiic^tung griff imeber unter

feinem @oI)ne 9te!eftüinb ^la^, einem bigotten SOZenfdjen, weld^er

felbft bei ber 9ieicö§fl)nobe (Il)intila'§ i3l}ftem wieber eiuäufübren bc=

«ntragte. @§ lüurben aber merfiüürbiger SBeife nur hie S3efd^tüffe au^

ber 3eit ©ifenanb'sg beftätigt uub bie 5ui>en fonnten unter ^öefdbrän!'^

ungen im Sanbe bleiben. @d)timnier ging e§ freilid^ ben getauften

5?uben, tüelc^e mieb'er ju itjrem alten ©tauben ^urüdgefeJirt waren;

fie mußten ba§ ^ubentum förmtid) obfd)tt)ören unb hit D^üdfattigen

ber eigenen j^amilie burd^ %tüev ober Steinigen gu toben geloben;

menn ber ^önig ©nabe matten lie^, tüurbe biefe «Strafe in Seibeigen«

fd^aft oerlüanbelt. §IIIe gegen hie Guben erlaffenen ®efe^e würben

in ha§ toeftgotifd^e ©efepud) aufgenommen, weldjeS 9te!efwinb an bie

Stetle be§ römtfc^en fe|te; aber fie fauben feine ftrenge 2lnWenbung.

®ie -Suben fonnten bamat§ fogar loieber djriftlid^e Sflaoen befi^en,

ja bie ©eiftlic^en nerfauften if)nen fogar felbft weld^e! 6§ frud^tete

n!d)t einmol etloaS, al§ bie St)nobe biefe SeelenfdEiac^erer mit bem
33ann belegte unb mit ber |)öüe bebro^te.

.^eine Wefentlic^e SSeränberung be§ ß^^ftanbeS ber 3uben in

Spanien trat unter Sl!önig Sßamba (672—680) ein unb fie beteiligten
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fid^ baljev an bcm 3lufftanbe be§ ©rafen ^ilberidi gegen il^n, ber

5tüar unterbrücft tuurbe, aber il)re Sage nic^t üerjiiilimmerte. SBamba'^.^

i^erbränger unb Ükc^folger, ber 93l)5antincr (Sriüig, geiDann bte

@etfttic^!eit burd) ^^reJÄgeben ber -3 üben, gegen welche er fie mit

ert)eud^e(tem $atl)05 aufrief. SDa§ ©efel, tt)etcf)eö er öorjAlug, befal}!

ben ^ntcn, unter Stnbrotjung üon ©üterentjiefiung, ©eiBettiteben unb

9(bf(^inben ber ^Dpf= unb 8tirn^aut (I) bie Staufe. ®ie SQnobe,

iüeld)e biefe» brafonifi^e @efe^ annaf)m, ^atte jum S3orfi^enben einen

6efel;rten Suben, ben (grgbifc^of 3ulian öon STofebo. 9htr bie

3Inarc^te, lüelc^e im oftgotifc^en 9teic^e ftetig junal^m, oerI)tnberte bie

S^oHgiefiung be§ @efe|e!§, inbem bie Gegenpartei be§ Si3nig§ bie

^Silben mieber kfcfiü^te, obfcfion fie nic^t tiert)inbern fonnte, ta^ bie

@t)nagogen gerftört untrben. ^a bie ^uben lebten bamalic fo frei,

ha^ fogar eine (im bomaligen ©innel gele()rte ^^otemif jtüifdfien if)neu

unb ifjrem abgefallenen ©tammeSgenoffen Julian geführt würbe. ®ie

Suben befjaupteten, geftü|t auf haä 3Sort ber Sibel: taufenb Saf)re

feien öor ®ott irie ein Xag, — bie SBelt toerbe fieben 3af)rtoufenbe

befielen, fed^» gelüöf;nltc^e unb ein bem ©abbat entfjjred^enbeö , bei

beffen 33eginn ber 9}ieffia§ erfd^einen Werbe. Qnx 3eit 3efu nun

feien not^ nid^t fed^^taufenb ^a^xe feit ber Sd^öpfung öerftoffen ge^

wefen, alfo fönne er nic^t ber 9Jleffia§ fein. Sogar Sfjriftcn würben

burdE) biefe fd)Wad^e Sofiftif ftu^ig; ha übernaf)m Julian auf (5in=

labung J^önig (Srwig» i{)re SBiberlegung (6S6), weld)e nic^t tlüger

ouSfiel. @r me§ md), ha^ bie fed^i? 3a{)rtaufenbe al« SSorgeit beei

9Jieffia§ in ber ißibel nii^t erwäl)nt feien, furf)te aber burd) aüerlei

^ünftelcien in ebenfo überftüffiger SBeife, wie bie Suben haS @egen^

teil, bie 9JZeffianität ^efu ju beWeifeu. 2tu0 ber 3^i-l"töi'ung be^

%cmpeU unb ^rieftertumi ber 3uben folgerte er, ha'^ fie übcrt)aupt

Sur (Sj-iftens al§ ^oU nid)t metjr bered^tigt feien, ^roßbem ging er

im ^rioatleben mit 3uben um.

ßönig ©gica, ©rwig'y 9kd)fo(ger, fud^te bie 3uben erft jur 93e-

fe^rung gu bewegen, unb aU fie fid^ biefer nii^t fügten, 50g er if)rc

Güter ein. SDa befdjloffen fie mbüä), bem für fie unerträglid)en 3n=

ftanb ein (Snbe gu madjen unb riefen in "Oa^ Öanb ein ftammöer-^

wanbte§ $ßoIf, beffen (Sieg über haS entartete ef)riftentum il^nen

nidjt nur ®(auben§freif;eit, fonberu eine neu erbtü^ienbe ©eiftelfultur

äum Gefdienfe madfjte.

3 öon' iilol)ammcb bis \u ben ^reujjwgen.

a. Unter bem .'oatbmonb.

@§ ift nid)t§ Seltfame^ ober and) nur irgenbwie gur 5?erwunber=

ung Geeignete», ha'^ bie 3uben in 3(rabien mef)r greifieit genoffen

unb ficf) größerer Siechte erfreuten at§ in allen anberen Säubern,
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meldte fie fett ifjrer ßej^fti-'euung beiuoljnten. Sie fanben tu jenem

Sanbe Semiten, Stammöerinaiibte, beren ©laube jubem (öor 9J?oI]am=

meb) noc^ feine fefte ®e[talt angenommen (jatte, !ein eigentltd)cy

Softem &eici(t3tc, auf feine Unfe^Ibarfeit Slnfprud^ er^ob unb baf)er

aud^ feinen 'tixnä gecjen Ungläubige fcrberte. 2}ie S^ben erlangten

ba^er in Slrabien einigen (SinfluB unb eine Wa&it, bie itjuen bi§ auf

bie neuefte 3cit nitf)t toieber geblül)t f)aben.

@if)ou im grauen ^(Itertimt ftanben bie Hebräer mit ben üer=

nionbteu Slrabern in manigfad^en Sesietiungen; fc^on hie Sage üon

3§maer geigt hü§ SSetuu^tfein if)re!$ gegeufeittgen 3uittJ«'^enf)ange§.

S)er 2(ufent|alt ber Hebräer nac^ bem SluSjug au§ S(egt)pten auf ber

@iuai=^al6infel wirb biefe 33eäief)ungen erneuert I)aben; in größerer

Stnja^I aber I)a6en fic^ hie Suben al§ Solche lüol erft noi^ ber

Smeiten ßetftörung ^erufalem^ unter 2;itu§ in ^Irabien niebergelaffen.

©ie eriuuc^fen bort §u bebeutenben ©tämmen, teiüoeife ^riefterlitf)er

^erfunft, i^r SJtittelpunft föar bie ©tobt 3otrib. 9lörblid^ üon ber=

felben befierbergte bie öanbfd)aft ©fjaibar auyfd^Iie^Iic^ Suben. Sie

Satriber n^ie bie dfjaibarer legten 5a()Ireic^e geftungen unb ©c£)Iöffer

3um ©d^u|e gegen räuberifc^c ^cbninen an. (fine loeiter entlegene

jübifd^e Kolonie befanb fic^ im fog. glürflic^en 5lrabien, in Semen,
too e§ il^nen burd^ ifiren ©nfluB auf bie bortigen Könige au§ bem

©tamme ber ^imjariten gelang, bie Stusbreitung be§ S^riftentum»

äu l^intertreiben, bie oon ^Bijganj au§ Oerfuc^t lourbe. Sleunod^ be-

fe^rte fid) am Qixhe be» fünften 5aljr^unbert§ ein Häuptling mit

feinem ganjeu ©tamme gum ßljriftentum. S)ie Suben 9irobten§ leb*

ten, öon ber ^Religion abgefeljen, burc[)au§ gteic^ hen ©ingeborenen

unb trieben in |)ebfd^a§ SSie^jucfit loie bie Sebuinen, in 3emen ©ee-

Raubet tüie bie .^irnjariten. -Sa bie hdhen femitifdjen SSöIfer üer=

mud^fen fo, hafj ni(|t fetten jübifrfie ©tämme mit arabifcEien 33ünb=

niffe fd^Ioffen unb mit i^nen gegen anbcre 3uben ober anbere 3traber

gei)ben füf)rten. Sie jiibifc^en ©tämme geidiucteu firf) öor ben |eib==

nifcfien ^(rabern burd^ mitbere ©itten unb tiefere .^enntuiffe au§, toäf)>

renb fie mit it)nen an Sa^jferfeit foiuot al» in Pflege ber Sicf)tfunft

tüetteiferten. SSiele 3(rabcr lernten ha§ @cf)reiben oon ben 3 üben,

toeld^e fie „ha^ 35otf ber ©c^rift" (Ahl' iil kitab) nannten, unb im

3(IIgemeinen lernten fie oon iducn aurf) ben ©ebraui^ beS ^alenber-^.

Sie I)eimifd)en ®cfet3e unb ©ebrüuc^c biciten bie arabifd)eu Guben

äufeerft ftreng, fet)uten ficg nod) <)erufalem unb erioartetcn ben 9J?ef=

fta§. 2tu§ Liberias unb au§ SSabtjIonien empfingen fie fortmäbrenb

ben ^ä:)a^ ber ©d}riftauylegung unb in Satrib beftanb ein eigene^

Sei)r()auÄ, hü§ fic^ aüerbtugÄ, loie bie orabifdien 3ubeu überf)au).it,

met)r mit ber 3lgaba ai§ mit ber ftreng gefe^Iidien Sel)re befaßte unb

nic[)t fritifd) bie ioertlofen ^iiö^i^cj^ öon ber §au|)tfad)e gu fid)ten

14*
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öerftanb. dlnx in ber bid)terifd)en Stu^fdimüduiu] bibltfdier ©e^d^irfi^

ten überragten hk arabtjd)en Ouben bte ö^Ötis^ Kultur ber .^eimat.

3I)re Uebertegenljett blieb nic^t ol^iie @iniotr!ung auf bte Slraber.

SJJerjrere Häuptlinge ber Sct^teren unb mit il}nen auc^ t|re ©tämme
traten ^\\m Subeutum über, bn§ für fie Weber fo frembartig, nod) fo

toibcrfinuig lüar loie für uidjtjemitifdie S^ölfer. 2tud) ein könia, ber

.^imiariten in fernen, 9lbu'^ariba, ttjeld^er auf einem ^rtegg^une

gegen bie ^erjer, auf bem er i^ebfd^aS eroberte, in ^atrib mit beit

bortigen Quben in S3erül)rung gefommen, befelirte fid^ sunt ^ubentum
— tt)al]rfd}einlid) nur auf oberfCöd)Iid)e SBcife, — uub feinem S3ei=

fpiele folgte, angeblid) burd) SBunber beloogen, etma bte §älfte feiner

Untertanen, iuäl)renb bie anbere §älfte t[}r |)eibentum frei auMben

burfte. S3alb barauf, — c§ mar am Slnfange be^? fed^§ten Sat)r=-

!^unbert§, — verfiel bereit» ha^ I)tmiaritiic^e 9teic^; aber 9lbu=S^ariba'§

(SoI)n ^uffuf, tui eifriger '^nht, feftigte e§ luieber. @§ werben üon

il)m arge SSerfoIgungen bortiger ßfiriften erjäljlt, in ^yo^ge bereu ber

Sl!öntg öon Sletljiopien, (gleSbaa, oom blj.^auttmfd^en ^aifer guftin T-

aufgeforbert, eine t^Iotte au^rüftetc, ein §eer nad) ^emen fanbte unb

mit Suffuf einen ^rieg begann, in weldiem biefer tapfer fdmpfenb

fiel (53ü). 2)amit üerfd)manb ha§ \ühi\ä)Q 3^eicf) in S^nieu nac^

Jurgem 33eftanbe. (S§ fam in biefer Saubfd)nft eine d)riftlid)e ®^naftie

on ha§> 9^uber unb bk ^uben, foWeit fie nid)t gefallen, ffoljcn Wol

Sitte nad) 9lorbarabien. 5lber l)ter empörten fid) nun bie Ijeibnifd^en

Slraber gegen bie üon ^atrib au» im Slamen ber t)imiarit{fd)cn Ober*

l^erren t)errfd)enben Su^^en, bereu 9^imbu§ nad; bem Sturze i^reS

SfleidieS gefd^lnunben war, unb nahmen il^nen bie ^errfd^aft mittele

einer Sift, inbem bie jübtfdien |)äuptliugc gu einem SOiale gelaben

unb bafelbft erfc^lagen würben. 93lutige gelben folgten ^wifd^en

l)eibnifd}en unb jübifdjen 9lraberu, in weld)em ber jübifdie Siebter

unb Häuptling Samuel bcn Slbifa, ber ben l)eibnifd)en ®id)ter uub

^ringen 3mrul!oi§ einft beljerbergte, eine Stotte fpielte; 3mrul!oi§

War nad) St'onftantinopcl gereist, um H'^fe Qegeu feine geinbe ^u

fuc^en, bie il)n au§ ber H^iinat öcrtriebcn, unb l^atte feine SEoc^ter

bei ©amuel gelaffcn; bie geinbe wußten Samueln @ü^n gefangen gu

nel)meu uub broljten il)n §u toben, Wenn er bie Slod^ter ht§ 9lraber§

nic^t ausliefere; Samuel aber jog hk ^flic^t ber Steigung not unb

fein ©ol^n würbe bor feineu Singen gemorbet.

©päter wuc^S ber (Sinflufe ber Suben in 3atrib burc^ iyet)ben,

in beneu fie fic^ l)erüortaten oou S^euem; aber er fiel wieber burc^

einen 9)Jann unb feinen Slul)ang, weldjer ben (Sd)Werpunift in ber

femitifdien Söelt SlfienS mit ^ilfc jübifd)cr Se^ren üon ben 3uben

onf bie eingeborenen Slraber übertrug. SDiefer 3JJaun war SOio^anu

meb ibn Slbbattal) au§ äTteffa, ber ©rüuber be§ 3flam. ®o§ 3uben=
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tum toar e§ jcbenfaüs, — benit e§ fonitte nid^t§ anbere§ fein, —
lüa!§ i^m ben ©ebanfen einer neuen Ütettgion mit einem eingigen,

ü6er)innli(f)en, \iä) nic^t nad) tjeibnifc^er 9trt jum SWenfdfien erniebrt=

genben ®otte eingab. Q§ ift J)ier nic^t ber Drt, nä^er auf bie ®e=

fd^id^te biefeg im Slnfange be§ fiebenten 3aJ)r^unbert§ in SReffa auf=

tretenben frommen Betrügers unb geilen §errfc^ting§ eingugeljen, ber

jebod^ tro^ biefer @cE)attenfeiten firf) ba§ 35erbienft erworben I)at, fein

SSoIf §u einem reinern ©lauben unb bamit anä) p einer I)öt)ern ^ul=

tur em^orjuleiten, tneun man öon le^terer bie ®id)t!unft aufnimmt,

in toeld^er bie Araber öor äJiorjammeb öiel bebentenbere Seiftungen

aufguiüeifen I)aben aU feit feiner Q^\t.

2Sie ®rä^ betont unb nad)n)ei§t, trugen hk erften 2el)ren be§

arabifcE)en ^rofeten, JneMje er in e|)ile^tifd)en ^«[^""J^en geoffenbart

erl^atten §u ^aben üorgab, burdf)au§ jübifd)e ^^ärbung. ®er erfte

(3a^ be§ öon i^m aufgeftellten ®Iauben§befenntniffe§: ®ott ift (Sott,

entt)ält ben ©runbgebanfen be§ 3ubentum§. (£§ toar anwerft tlug

oon 9JioI)ammeb, ben Glauben eines oerttjanbten femitifc^en $ßoIfe§

gu bem feinigen ju luäl)len; einer anbern öorgefc^rittenen 9?eIigion,

§. 33, ber ^Derfifdien be§ ßi^i^ttt^wft^tt ober bem ßljriftentum, ha§> gioar

aud^ öon (Semiten ausging, aber längft oorlniegenb griec^ifd) gefärbt

war, J)ätten fid) hk ^Xraber nidit untermorfen. ®ie 3uben aber leb-

ten längft unter iljuen unb inie fie unb ftanben iljnen baber loeit

nä^er aU irgenb anbere 55i3Ifer. ©o erjog ha§ 3ubentum toiber feine

2(bfid^t bereits eine jlüeitc geiftige 2:od)ter, bie if)m fünftig ^errin

unb SSerfotgerin loerben, aber il}m äl)nlid)er bleiben foHte a(§ bie

ältere. „S)a» $ßefte, n^aS ber ^orän ent()ält, fagt ®rä^, ift ber 33ibet

ober bem Xalmub ent(ef)nt".

S)er in SJtetfa, tt)ie olle ^rofeten, juerft mißadjtete 9Jiot)ammeb

loonbte ficb nad^ 3atrib, wo man bie 3uben in ber '^a^e f)atte unb

itjren ©tauben beffer fannte, bat)er aud^ geneigt war, eine 9teIigion

anjuneljmen, bie für ben (^eftditSfreiS be§ SSoIte» paßte unb boif)

liiert gauä W jübifdie War. ©eit feiner ^hvi>t oon SJZeffa nad)

3atrib (622), wetd)e ©tabt er nun 9Jiebina, b. l). ©tabt be§ ^rp=

feten nannte, fnd^te 9Jiof)ammeb hk 3uben für feine ©a(^e gu ge^

lüinnen unb gab i!^nen juerft oor, Slrabien oöHig ^um 3ubentnm be=

feieren ju iroUen. @r füljrte an jübifc^en gafttagen auc^ für feine

^ilnt)änger ^^aften ein, i)ie^ Se^tere im ßJebete fid) nad^ 3erufalem

wenben unb fc^Io^ mit ben 3uben ein ®d)U^* nnb SErufebünbnlB- S'S

beftanb bamols ein fe^r freunblid)e§ SSerljältni^ jwifdjen beiben @Iau=

benS|3arteien. SSiele 3uben befi}rberten 3)ZoI)ammeb§ Serf, in ber

SJteinung, er tuoöe il)ren ©tauben oerbreiteu. 3a einige fjielten i^n

für einen göttlid)en ^^rofetcu, weit er (^i'agen an-5 bem 2;almub (an=

geblidi) ridjtig beantwortet t)aben foll. ®ie SD^eiften aber Ratten
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Stiele» gegen if)n eiiisiilüenben , öefonbery feine Seibenfc^aften, unb

mochten il)n fogar lädierltd). ©rft ftütete fid) SDbl^ammeb, mit ben

3uben barüber jn ftreiten, aber aU fic immer lebhafter gegen i^n

arbeiteten nnb if)m jogar 5(nf;änger abmenbig mad^ten, aud) feine

jübifd^en g'i'ennbc fortfnl^ren, il^re alten ©ebräud)e 3U beobachten, brac^

er mit feiner 9ihitterretigion unb erlief hk ,,@nra ber ^ul)", tüelcEie

einen burc^au§ jubenfeinblidien (Ifjarafter t)at. ßr änberte nun bie

tRid)tung beim ®thete ju ©unften tion lWc!ta nnb fdiaffte bie jübi=

fdjen S'flften ah, an bereu Stelle er ben g-aftenmonot Slamafan feMe,

t)en fd^ou hk ^eibnifd)en 9ü-aber übten. 9tuc^ erbidjtete er ä^orloürfe

gegen hk ^uben, 3. !^. bofe fie (Sfra at» ©oljn ®otte§ öere^rtcn, nnb ha^

fie ipinluciiuugen ber 'i^^rofeteu auf il)n au» ber ^ibel entfernt bätteu.

Diad^ unb nad), befoubcr§ aber feitbem 9JJoI)anuncb mit ben SBaffen

Siege crfod)t, begannen 9?erfolgungen ber ^uben üou feiner unb feiner

?[n^ängcr Seite, lüelcfie burdb bie Uneinigfeit ber jübifd^en Stamme
fi'br erleid^tert iinirbeu. 9}^Dbammcb fd^Iug einen biefer Stämme tni

fvelbe nnb äctitete nun bie ^uben (nnb mit iljnen and) bie menig ^at}U

reidien unb bi§[)er fd^on gebrüdften Sf)riftcn). (Sin anberer Stamm
ber ^uben fteüte iljm bafür nad) bem öeben, roa§ er aber erfuhr,

ttjoranf er bie Dattelpalmen biefey Stamme» jerftören liefe unb hk
Stngeijörigen be^felben anx> bem Qanh^ trieb. 5}Jorb unb ^^efjbe tt)ü=

teten nun jmifd^cn ^uben unb oi^QW^'l^tm, tnobei fid) tk arabifc^en

f^einbe be» -^^rofeten mieberl^olt mit ben Srfteren oerbanben. Sßurbe

eine jübifd^e S'^ftung genommen, fo terfielen bie 93iäuner bem Stöbe,

i)ie (Vi-'ouen unb ^iuber ber Sflatierci unb haS- ©igentum ben ,,@Iäu=

bigen". ^n SJiebina mürben auf einem öffentlid)en ^i^Ia^e 70u ^uben

gefd^Iac^tet unb in eine ©rube gemorfen. 2tüe bicfe ©räfelid^feiten

aber rechtfertigte 9)ZoIiammeb ftet§ mit augeblid) geoffenbarten 5Serfen

feine» ß'orän. 5tud) bie unabhängige fübifd^e Sanbfdjaft dbaibar

linirbe nntcrmorfcn unb au»geplünbert. Der „^rofet" nabm aud^

jübifdie 5'vauen unb illtäbdjen in fein .»narem; fie miberftrcbten ie=

bod^ feiner ®unft, ja C£-ine oerfuc^te itjn 5U ocrgiften unb mürbe bo=

für f)ingeric(itet. Ueberliaupt batte er burd) fein 95erfal)ren gegen bie

^uben biefe gu ftanb!^aften geinben unb 9?erbünbeten afler Gmpörer

gegen feine .spcrrfdjaft gemadit uub fein 2ob (()32) mar ein geft für

fie. Seine erftcn DZad^foIger bebaubelten fie jcbod) noc^ toeit gran=

famer, befonber» Dmar, ber fie gans au§ 5(rabien oertrieb. Deffen=

ungead^tet loarcn eä gu fiernorragenbem Deile bie Su^^c"- lüelc^e ben

?lrabern ben SBeg jur '£3eltberrfdiaft bahnten, at» biefe§ mit einem

neuem ©lauben au»geftattete unb benfelbcn fanatifdi üerbreitenbe

triegerifdje 9?oI! über bie Sauber berfiel, meldje ha§' ^."llittelmeer im

£ften unb Süben begrenzen unb über jene nocb lueiter öftlidi gelege*

nen, meldte einft baö perfifctie 9teic^ gebilbet battcn. ^arfentum unb
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ö^rlftentum inurbeii aul SBeftafien unb 9h>rbafrt!a (S'Ieinajten ein[t=

lüeilen aufgenommen) beinahe fo grünbltc^ ^inmeggefegt, aU Ratten

fie barin niemals 6e[tanben unb neben ber ga^ne 3(ttaf)§ unb feines

^rofeten lebte, auBer fümmerüd^en 9ieften ber ß^riften unb ber &c=

bern, untterfürst nur ha§ Qubentum, luenn auc^ niebergebrüdt unb

gefned^tet. ^lad) ben Sßorgängen in 9Jiebina unb ber Sanbft^aft (S^at=

bar fonnten fic^ bie ^uben nicf)t ber SEäufc^ung Eingeben, unter ben

S'üngern 9Ll^obammeb§ beffer ju (eben aii unter bem Slreuje unb bem
geuertempel; ober bie ftet§ im ip^^i^^cn ber ^uben öon Stnbeginn bi§

in i)k fpätefte Qtit tobernbe 9tarf)begierbe trieb fie an, bie d^riftlicben

3tiiingf)erren in bie §anb ber femitifd^en luenn auä) i^nen felbft feinb=

liefen trüber ju tiefern. ©in '^ube oerriet Gäfarea unb lieferte bo=

mit tk ^eimat feine» Sl^otfesi in ber 3traber ^änbe; aber nic^t '3a=

lomo's Xempet, foubern DmarS 9}lofc^ee erftanb (63S) in bem bi»t)er

d)rift(id)en ^erufalem, ja hk ^uben burften aucfi ferner ben i^nen

beiligen Jßoben nic^t betreten, angeblich in golge (f)riftlic^en Stnfud^enS

bei bem ©ieger. ^uben fomot alij d^riften tmirben burcf) hie üon Omar
gegebenen ©efel^e (ben ,,Dmarbunb") foüiel a{§> möglich in ben öom
3flam eroberten Säubern befd)ränft unb bebrüctt. „Sie burften feine

neuen @otte§t)äufer bouen, baufällige nii^t roieber f)erftet(cn, in ben

S'irc^en unb @t)nagogen nur halblaut fingen unb ftill beten. @ie

burften ibrc 2(nge()örigeu nic^t f)inbern, ben 3ftam angunelimen unb

muf3ten ben 3}?of)ammebanern mit 5Xdjtung begegnen, burften fein ?Cmt

befleiben, über 9)ZoI)ammcboner nid^t 9tec^t fpred^en unb nic^t auf

^^.^ferben reiten; fie mußten eine eigene -Tracht tragen unb burften fid^

feines Siegelring! bebienen; enblid^ tagen il^ncn ftarfe ®runb= unb

Sl'opffteuern ob." ^m beften ftellten firf) folool ^viöm als (Stiriften

nod^ in (£t)albäa ober 33abiiIonien, Wo fie befouberS oiel gum ©turje

ber ©affaniben beigetragen t)atten, üon Omar bebeutenbe 'j)^riüilegien

erhielten (f. oben 3. 192) unb im Kriege gu^ifc^en 5(Ii unb feinen

?5einbeu gu ©uuften beS (irftern fein fteineS ©emic^t in bie SBag=

frfiale warfen. ^Xic 55«ben inSbefonbere füllten fic^ iubeffen unter

bem ftamnuierloaubten ^flam lüot)Ier als unter bem (iljriftentum unb

brgrii^ten bie Straber überall als if)re ^Befreier. „3SmaeI" iüar ibnen

in ibrcr mi)ftifrf)cn g'^ntafic gefanbt um fie üon „(Sbom" gu befreien,

©igentümlid) ift eS immer[)in, ba^ bie ^uben i^re Uuterbrüder naä)

folcfien ^ijierfonen benannten, lueldje nad) it)reu Sagen üon if)ren eige=

nen ^^orfaI)ven ücrfto^en unb uugered)t be!^anbelt toaren, mit^^in un=

iinllfürlid) fid) felbft alS ein Dpfer gered)ter 9iemefiS betrad)teten.

^su bicfer 3(uffaffung riefen benn aud^ bie ^uben @|)auienS,

\vk mir bereits (3. 2iu) angebentet, bie 3(raber in ifjr Sanb. ®ev

erfte il^erfud) bicrju, unter bem meftgotifdieu itönig ©gica, tourbe üer*

raten unb Die ^sykxtn unirben jur 3trofe fämmtlid^ als 3flaüen er*
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flärt. Qm 5?a^re 7 1 1 aber brongen bte @ö^ne be^ Dften«, bie femi»

tifc^en ^^rüber ber ^uben, tüirflic^ in (Suropa ein, unb eroberten,

burc^ hie ^^uben unter[tü^t, ha§ Sanb mit leichter 9JlüI)e. Sefetere

würben benn aud^ unter ben neuen Ferren nid;t nur öon il)ren Sei=

ben er (oft, fonbern ju Ferren mehrerer bcbeutenber Stäbte erfioben

unb mit eigener (55eri(^t§barfeit begabt; nur Ijatten jie gleidi ben (£i)ri=

ften eine JHopffteuer §u entrid)ten.

Xod) blieb biefe günftige Sage nic^t o^ne 5lu§nat)me. "ülad) bem

Xobe ^arun 3(rrafrf)ib§ nämlirf) (809) brotf) in bem 33ruberfriege

,^tiHict)en ben ©ö^nen be^ ß^alifen, ©min unb SRamun über St)ri[ten

unb ^uben eine arge SSerfolgung tjerein, bie jebod^ mit bem Siege

9)iamun§ il)r Snbe fanb. S;ie auf biefen folgenben ©t)alifen, 2Berf=

jeuge ibrer SOiinifter unb ©enerale, erliefeen jebod^ nod) oft befdtirän^

fenbe ©efefee gegen J^uben, Sl^riften unb '^ßarfen; aurf) ginangen fie

befonber^ö hk Quiien junt Iragen unterfc^eibenber ^^tbjeicben, oertüet)r=

ten ibnen gett)iffe ^efugniffe, j. S. auf ^ferben gu reiten ftatt auf

@feln unb 33^aultieren , nafimen ben (Sj;ilard^en aße i|re ^.^orrec^te

unb @I)renbc3eugungen unb ocrwanbelten ©ijuagogen in SOZofdjeen.

©ine eigentlidje Sui^enüerfotgung aber bracf) gugteicb mit einer foli^cn

ber ©briften erft unter bem lüal)njinnigen ßljalifen §afim öon

Slegqpten, welcfier fi(^ für ben öon ben ©(^iiten erwarteten äliejjiajo

(SJia^bi) j)ielt, am sinfange be§ elften 5af)rl}unbert§ an§. ®te Suben

Würben gezwungen ein ^alb^bilb am ^alfe gu tragen, gur (Erinnerung

on it)ren ß^alb-^bienft in berSßüfte; at§ fie aber biefe? Stib aix^ (S^Dlb

fertigen tiefen, mußten fie einen fd)Weren öolspffod am ^atfe unb

(§)IödcE)en an ben Kleibern tragen. 3(u(f) würben i^nen mehrere 'Bi)=

nagogen genommen unb ju 93iojcf)cen gemarf)t; ou§ S^er^weiftung tra*

ten SSiele fc^einbar §um ^sftam über; bie ^.^erfolgung ^örte erft mit

^a!im§ (Srmorbuug '^1030; auf.

^ie S"f^änbe ber ^uben unter ben dbn^^ifeu Spanien!?^ aierben

wir be§ ßiifi^i^^^^^nbangeg wegen bei ^tnlafs ber wiffenfcbaftlic^cn 5;ätig=

feit be;^ jübifd^en S?o(feÄ in Spanien betrachten.

li. Unter bem M reu 5,e.

Xie erfte Qubenoerfotgung unter djriftnd)er iperrfi^aft, nadibem

©panien für ba§ ß'reuj üerloren gegangen, finben inir im bi)äanti =

nifd)en 3teid)e. St(§ Ä'aifer Seon ber ^föurier, non ^ubeu unb

5lrabern auf ben gö^enbienerifdjen dtjarafter be§ Jöilberbienfteä auf*

merffam gemadit, benfelben abfd^affte, Würbe er oon ben S3ifberöer=

c^rern a(§ ße|er unb ^uht tterfdjrien. Um feine üted^tgläubigfeit ju

beWeifen, ueranftaltete er eine 5^erfoIgung ber ^uben unb £et^er (723)

unb befal}( bie ;fsuben ^ur ^aufe ju swingen. 2Bie gewö|nli(^, fügten
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fiti) and) bteymal 9)land)e jum ©rfiein, loä^^renb fte tntfäcfitidi ^uben

blieben, unb 9)innd)e wanbcrten an^. 9iament(id) tüanbten fic^ SSiele

au§ steinalten narf) ber Srim, hk üon oerfcE)iebencn barbarifcfien ^öU
fern bemolint trar, fotuie nnc^ bem füblicf)en ©armntien biS' jum ^au=

fafn^^ Später ertjielten bie ^suben im bijjantinifrtien üteidje luiebcr

(i)tau6en§freif}eit nnb bejct)ättigten jid) üoräücjtic^ mit @eiben3nd)t unb

©eibenfpinnerei; nur gn ^^temtern mürben jie nid^t jugetaffen. Ä'aifer

^öafilioÄ ber SOiafeboner f S86) ftrebte aber inicber nad) Sefet)rung

ber ^uben, oeranftattete gu biefem 3^^^^^ @laubeni?gefprä(^e jiüifdien

®eiftlid)en beiber 9le(igionen unb öerfprarf) bencn, bie jid) betebren

luürben, Stemter unb ©tetlen. 33iete ijuben jaben fid) genötigt, 5um
©c^ein ©Triften ju luerben, fef)rten ober nad) be§ Saijer§ Xobe jum
©tauben itjrer Später §urüd. ^e§ 93afiIio§ @ot)n Seon aber tterjd)ärfte

bc§ $ßater§ Stnorbnungen unb üert)ängte ftrengc Strafen über bie rüd^

faltigen Quben.

^n SJiitteteuropa begann für bie ^nhm eine beffere Qdt, aU
fie unter ben älJeroiuingern getrabt l^atten, unter Sari bem ®roBen.
Tiefer bon religiöfer !öejd)räntt^eit freie unb mit ben größten S5er=

bienften um bie Äultur begabte große iperrfd)er fafj in ben ^uben,

luetdie bereite ben Söelttjanbel in ber |>anb tjatten, nic^t ^u unter=

fd)ä^enbe finonjielle Stufen feiner 9}iad)t. @r lie^ gebilbete ^uben

au§ 3tatien nad) Teutfdjtanb fommen, um auf il^re rol)eren bort le=

benben ©laubenSgenoffen günftig eiuäuiüirfen. ©eiüiß lebten bamal§

fd)un feit Saugern 3uben in Teutfd)Ianb, menn auc^ üerfd)iebene '>3tn=

goben über it)re üordiriftlic^e (Sintüanberung nur §u bem ^wtdt er=

funben finb, um noc^juiüeifen , baf? fie an ber ^inrid^tung Scfu un=

fd)ulbig mären unb um fie Ijierburc^ gegen ^Verfolgungen gu fd)ü|en.

®rä^ t)ätt bie jübifdien ©cmeinbcn in ®eutfd)tanb für Sotonien ber=

fenigen in granfreid), meldte fid) jur Qdt ber SJ^eromingcr gebilbet

liätten, unb it)re S5erfaffung für ein Söerf ber burd) Sart ani Italien

berbeigerufenen ^uben. ©in gemiffer ^faa! ftonb bei Sari in foI=

d)em Slnfel)en, baß er ber ©efanbfd^aft an ben GI)aIifen §arun Slrra«

fd)ib (797) beigegeben mürbe unb nad) bem Xobc ber abeligcn ©e*

noffen mit ber 5tntmort §arun§ aCtein surüdteljrte. Ueber^aupt bcitten

bie Guben unter Sari bem (^ro^en gleidje Ü^ed^te mit ben (iljriften unb

if)re einzige Su^^iic^f^lwng beftanb barin, \)a^ fie bei ber Stblegung

eine§ ß^uö^iff^!^^ flogen (I^riften einen befoubern furd)tbaren (£ib leiften

mußten.

©ine eigentümlidie @rfd)einung ift e§, ba^ and) unter Sarl§

frömmlerifd)em So^ne öubmig bie ^vuben nid)t nur Tulbung, fonbern

fogor ®unftbc3eugungen genoffen. (5e erregt gerabeju Staunen, mel«

d)er 5ßorred)te fie fidi erfreuten. ®eiftlid)c burften Stlaoen ber ^uben

nic^t §ur Saufe unb bamit jur ?vreil^eit oerloden. 9}tan »erlegte ft>=
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gar bcn ;3uben §utieb 3Bod§enmäi*fte oom ©abbat auf beu (Sonntag.

§(udf) luaren fie oon ber ©etfelftrafe nnb ben Drbalien befreit, ^^re

§anbelyfrei()ctt war nnbefdjränft. J^uben bcffeiDeten bie ©teilen oon

©tenerpädjtern unb ein befonberer 93eamter, ber „^nbemneifter" luai^te

über bie SBeobacbtung ber ihnen geluäbrten 9tect)tc. g-ragen loir nad)

ben ©rünbcn biefer auffaüenben 2;atfad;en, fo finben loir fie öor

3(ttem in bem Umftanbe, ha'^ ha§ ßljriftentum in 9Jlitteleuropa hü'

maU nod) jung iüar unb getptc^tiger 5Iutoritäten entbet)rte. ©ie ä)kd)t

be§ ^apfttumä luar noc^ nic^t fet)r au§gebi(bet unb in golge bcffen

aud^ biejcnige ber ©eiftliditeit feine organifirte unb ben wcttlidien ^e*

I;örbcn überlegene. ®ie germanifd^en Gt)riften füt)tten ba()er nodj eine

5Irt üon Rietst gegenüber ber ^Religion, an§ toetc^er ha§> Sbriftentum

berüorgegangen luar, gegenüber bem ^ubentuni. ®a§felbe iuurbe nod)

al§ bie 9)tuttcr be§ ß^riftentnm^ geetjrt, — bi§ bie 9Jiad)t unb @Ian,^=

periobe be§ ^a^ifttntn§ bie ^od)ter übermütig mad)te unb gur S5er«

ad)tung ber SJhttter üerleitete. S^ne ^ietät, bie atlerbing? ju Weit

ging, loenn fie ben Quben 5?orred)te üor ben C^^riften einräumte ober

uielmebr Se^tere gegenüber tirfteren benacbteitigte unb jurüdfe^tc,

wäre inbeffen uidit aufgefommen, wenn nid^t ein üer^ältnif3mä^ig l)ot)er

@rab geiftiger $ßilbung burcb Sari ben @ro§en (Eingang unb Pflege

gefunben t)ätte. ^n ben ?Reid)en ber SSeftgoten unb ber fränfifd^en

ätZerowinger unterlagen ja hk ^uben I)eftigfter S^erfotgnug, obfd)ou

bie Sirdie nod^ nidjt it)re t)öd)fte 9^lad)t erreidjt Ijatk; benn in jenen

9ieid^en f}errfdite nod^ urwüc^fige 3toiyi)eit unb war wiffenfc^aftlid)e

2:ätigfeit bünn gefäet. Slicbt ber unbebeutenbfte @runb ber günftigen

©tellung be§ ^ubentnm^ unter ben .Karolingern lag aber in einem

brüten Umftanbe. 3BcibIid)er (iinflufj l)at auf böl)eren ©tufcn ber

©efittung in ?5oIge ber im Wetblii^en Sßefen liegenben 2BeiI)e ber Un^
mnt ftetÄ eine bebeutenbe SioHe gefpielt. ©inen foId)en (Sinflu^ übte

^aifer Subwig^ jweite ©atttn ^ubit, weldie nid)t nur einen jübifd^en

9kmen trug, fonbern and) für "Oa^ ^ubentum natürlidf) haä ber alten

3eit fc^wärmtc unb fic^ gern mit iljrer 'Dcamen^^üerWanbten in ber

^^ibcl jufammenftcllen f}örte. ^l]ve Dieigung teilte and) ber mäcf)tige

Kämmerer ^eruf)arb, unb bamit War bann bie 9tid)tung üorgejetdjnet,

bie ber fi^wacbe SJionard) ju befolgen t)atte. i^tan fa() bol^er nud) oiele

^nben am Äönig§f)of au§* unb eingeljen; ja wer am ^ofc beliebt fein

wollte, fprac^ nid)t nur oorteilbaft nom ^nbentum, fonbern befudjte

aud) bie Si)nagogcn, in weldicu man bamalg fd^on in ber Sanbe§fprad)e

geprebigt baben mufe.

SDiefe Drbnnng ber ^inge war jeboc^ ber römifcben ®eiftlid)fcit

längft ein ®orn im Singe. 3" iljrem 3timmfül)rcr mad)te fid) enblid)

^if(^of Stgobarb üon Sl)on, bem babei atlerbingio ber unuerwüftlid)C

.\Song ber ^nben 5nm ©flaüenbefi^c trefflicb ju Statten tarn. Slgobavb
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taufte nämlicf) (um S27) eine entlaufene ^ubenfflaütn, worüber bie

^uben einen gewaltigen Sörnt fdjlugen unb aud) hn ben S3eliörben

fftidit fnnben. ©§ entfpann ftrf) ein tangiuteriger (Streit jtütfc^en ^n-

benfreunben unb ^Jubcnfetnben. ^en irärmften ?5"5^eunb einer {5man=

jipation ber ^uben mu^ e« peinlii^ berühren, ha% fic^ auc§ bie^mal,

uacf) einer glürflicf) üertebten ßeit, ein 8turni gegen bie ^uben t)aupt=

fäAIid) itjre§ gierigen ©igennu^eS Wegen er^ob , U)ctd)er waf)r=

fd^eiulid^ unterblieben Wcire, ()ätten fie fid) begnügt, mit ben ßf)riften

gleicfigeftellt, unb uidtt banac^ getrachtet, eine beoorred^tete STafte ^n

werben, unb l^ätten fie auf i^re Dieligion mef)r Söevt gelegt a\§ auf

it)ren @!(oOenbefi^, ber i'^nen ju jener B^'t über 3(IIe§ in ber SBett

gegangen 5U fein fdieint. 5(gobarb prebigte raftlo« öa^ gegen bie

Suben unb S^ermeibung afles $ßerfeJ)re§ mit it)nen unb lie^ fic^ felbft

burd^ faiferliefe Schreiben, Wcldje it)m fein treiben berwiefen, nid^t

irre mad^en. ^n ber Solge öereinigteu fid) aud) anbere $8ifc^öfe|mit

feinen S3eftrebungen, ben Sl'aifer jur 3ui^üdnot)me ber Privilegien ber

Suben unb gur §erftetlung ber (55efe|e gegen biefelben, wie fie unter

ben 9Jierowingern beftonben, ju bewegen. (S§ gefd)a^ bie§ mittels

weitläufiger 5(n!Iagen, in benen tei(§ offenbare Sügen vorgebracht,

"teils Ueberfpanntfieiten einzelner jübifd^er (Selten ober Si^riftfteUer

bem ^ubentum aU foIcf)em §ur Saft gelegt Würben. Me biefe S5er=

fudie fruchteten jebo^ nichts; bie jubenfreunblidje Partei am öofe

blieb obenan unb Stgobarb oerbanb fidi nun au§ SBut mit ben g-eiuben

ber ^aiferin unb mit ben gegen it^ren 95ater aufrüfjrerifc^en Söf^nen

SubWigS, wa^ i^m ben S^erluft feines SSiStumS eintrug. (Später wie=

ber eingefe^t, fteüte er feinen ^nbcntrieg ein. öiibwig aber bel^ielt

bi» ju feinem ^oht biefelbe ©efinnung gegen bie ^uben unb änberte

fie nid^t einmal, alS ein bei ibm in boljer ©unft fteljenber abeliger

©cifttic^er, S3obo, ben wäbrenb cineS 9tufentf)alte§ in 9iom ha§ an=

ftö^ige Öeben ber bortigen ®eiftlid^!cit empörte, in Spanien (838) ^um

^ubentum übertrat unb fid^ SIeafar nannte, ja fogar bie bortigen

mo(jammebanifd)en |)errfdier ;^ur ^Vertreibung ber ßf)riften ju be=

wegen fudjte. .^arl ber Üai)k, ber (Srbe granfreidfiS , folgte feiner

SItutter ^ubit in ber Söortiebe für bie ^uben nac^; er t)atte einen it)m

febr werten jübifdfien Seibarjt ßebeüa, ber aber ben Pfaffen unb bem

""^öbzl als 3ti»^ci'fi' OöM, unb einen jübifrbcu ©ünftling, ^uba. Unter

ibm bauerten bafjer bie 55orrcd)te ber 3uben fort; aber eS ert)ob ficf)

gegen bie Sedieren ber 9iadifo(gcr unb Scl)üicr SlgobarbS, ?ImoIo,

im Sßcreine mit anbereu S^ifdiöfen, welche auf einem Souäil in aJceauj-

bie Söiebereinfü^rung ber früt;ercn hk ^uben befd)räntenben ©efe^e

befdf)Ioffen. ftönig Slarl aber erteilte bie won it)m verlangte ©eftäti=

gung biefeS $8efc{)Iuffe§ nidjt unb löfte baS ^lonjit auf. 3lmolo erliefe

nun ein mit weitläufigen ^tnflagen gegen bie ^nben angefülltes (Senb=
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fd^reiben an feine 2(mt§6rüber, unb ha fiel) banialg in granfteid^ bic

fönigli(^e Tla<i)t loderte unb genbalfürftentümer in SJienge ent*

ftanben, toetrfie fi(^ immer me^x ^errfd)errecE)te anmaßten, fo tüirfte

haS (Schreiben be§ ganatifer» auf mandje ffeine Surften, bie unter

bem (ginfüiffe ber ©eiftlid/feit ftanben, fo ha^ \me ^i'i-'lidjter Slufläufe

gegen hie ^nben unb S^erfolgungen berfetben ha unb bort aiiftaud)ten.

önbüd) erreid)te biefe in ber 9tic^tnng nac^ ber ^Barbarei rüdläufige

Semegung anc^ ben 2ron unb ©arl ber einfältige begann bie 8än==

bereien ber ^uben ber tird)e gu fc^enfeii, luorin itjui ber Ufurpotor

;öofo oon 5öurgunb unb fein @oI)n öubtuig nadifolgten. ^n Stalten
beftätigte fc^on 855 Submig II. einen ÄlonjiBbefd^tuB, toeldier fämmt=

[id)e ^uben au§ bem öanbe Vertrieb, tna^ aber burd) bie ß^J^fplitterung

be§ (entern in üiele fleine ©taten unb bie loieberlfiolten ©infätte ber

Sarajenen üereitett luurbe.

®en ^emüfjungen ber ®eifttid)!eit gelang eg in ber golge, ben

Subent)af3 unter ber SSeöoIferung forttoätirenb ju öerftärfen unb in

tueitere Greife ju üerbreiten. Sie f)errfdjenbe Untuiffenljeit tüie ber

üoriütegenbe Stberglaube begünftigten bie eintüur^elung be§ Sß3at)ne§,

ai§ lüären bie Quben ßauberer, luelc^e ben SOienfdien Srauf^eit unb

^ob anlüünfc^ten, al§ übten fie geheime Drgien, in toeldien fte geraubte

^tinber fc^Iad)teten unb it)r 331ut tränfen, aU üergifteten fie CueUen
unb Brunnen u.

f. xo. 2)a§ (Snbe öieler t)0(^fte§enben ^^ei-loiien föurbe

i^nen oljue aüen ®runb jur Saft gelegt unb in btefem ©iune in

S§rouifcn eingetragen, ^mnter ja^Ireic^er lourben bie gätte uouS^er*

treibuugen ber ^uben aü§ i^ren SBo^norten, ttjenn fie hk S3efet)rung

oerioeigerteu. B^^ar Juar biefe S3e^anb(ung ber ^nben nod^ uid)t

aügemeiu, iubem Sediere an üieten Drtcn nod) tauge i(}re üerbrieftcn

iÜedjte bel)ielteu; aber fie untergrub bie 33ilbung unter if)uen unb lie^

fie auf berfelben niebern ©tufe öerbleiben, toetdje bamal^ bie cf)rift=

Iict)e S3eoöIferung einnatjm. ^i)v S3eruf lourbe in immer oHgemeiuerm

Ma^t ber be» i^aubcls, unb fdjou im jeljuten ^tJ^Ji-'fjitttbert fonute

mau fid) ^uben ntc^t metjr anber?^ beuten aU in ber (£igenfd)aft üon

J^aufleuten. S)er (grtrag itirer Ö5efct)äfte mürbe ©egenftanb befonberer

Stbgaben, meldte hit SBnige t)erpad)teten ober üerfd)enften. (£§ gab

bamaly bereite jafjlreid^e ;^suben and) in 53öl)men, älJä^ren unb ^olen,

unb and) t)ier maren fie im S3efi|e bebeutenber Steinte unb befo^en

fogar it)rc traurige ftete Siebliug^3fad^e, c^riftlid)e ©flaöen. Sie ^uben

in ^rag loaren im elften Saf)rl)unbert fc^on fo reid), ha^ man üon

i^ren ©c^ä^en in entlegenen Säubern fprad). Soc^ maren fie meber

im SEalmub, nod) in 2öiffenfd)aften beiunnbert.

S)ie ftufeulueife SSerfc^Iimmerung be§ Sofe§ ber ^uben füf)rte

enblic^ 5U ben fnrd)tbaren Subenoerfolgungen be§ ä)Jitte(aIter!^. 2)ie

erfte foId)e in Seutfdjtnnb, e!o mar öoräugytoeife in SJioiuj, üeran*
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laßte Gaffer ^etnrtd^ II. ber fogenannte §eiltge, am 3Infangc be§

elften 3a()rljitnbert§, unb ^iünr beloog t{)n baju ber Uebertrttt be§

Kaplans 2BeceIinu§ gum Sui^eittum, al§ beffen ^efenner er ba§ ©^ri=

ftentum in einer Ijöd^ft ro(}en @|)rad^e angriff nnb üerungnm^3fte. SSie

bei jeber ^ubenöerfolgung naf)men auci^ öei biefer mant^e ^uben ha§

©()riftentum an, aber ftet§ nur gum Schein, nm bei erfter ©etegen-

l)cit tüieber jnm alten (Stauben ^nvM^iiU^XQn. '3)iefelbe bot fidt) bar,

üU naä) etwa einiäfiriger ®auer (1012 auf lü13j bie i^erfolgung

eingefteüt inurbe, lüa^rfcbeinlirf) in gotge tion (SJeltfpenben.

c. 3)er jübifd)e ©tat ber Gt^ajaren.

^n ber eben burdtigenommenen ^eriobe ber SSerfoIgungen be§

j[übif(^en (Stammet blütjte bemfelben aber and) ein merftüürbigeS (Slücf.

SBie auf furje ßeit im äu^erfteu ©üben 3lrabien§ (oben @. 212),

fo würbe auf eine längere ©:ponne im Gittern 9lorben fein ©laube

ber l^errfd^enbe, unb jlüar bei einem nid)t im (Sntfernteften mit it)m

oerwanbten SSoIfe. (£§ finb bie§ bie finnifdjen ßtiasarcn, bie (Srben

cine§ %eii§ be§ üernid)teten ^unnenreidjey, be§ ®ebiete§ ber SBoIga*

SÜRünbung, haS fie in ber gotge iüeftttJiirtsi über bie ^rim au§bet)nten.

2^re ßfiafane an ber ©pi^e, maditen fie felbft bie perftfd)eu ©affani^

ben unb bie b^jantinifdjen ß'aifer gittern; Sediere, mie hk ^Bulgaren

unb bie Stuffen Würben itjuen tributpflichtig. Söie ßtiajaren Waren

§u Einfang be§ achten ^al^rtiunberts nod) ®ü|enbiener. 'J)amat§ aber

gewannen ^uben an bem |)ofc be§ ®f)a!an 33 ul au al§ Söolmetfd^er,

ßanfteute unb ^er§te (Sinfinfe unb wußten fid^ beliebt ju machen

(£g wirb nun ergätilt, !ßutan Ijabe ba§ ^ebürfniB einer beffern Stetigion

empfunben unb be§l)alb an feinem §ofe ein ©lauben^gefpräc^ gwifdien

einem jübifd^en $Rabbi, einem bpjantinifdien Öieiftlid^en, ben fein ^aifer

gef(^idt, unb einem Sf^or)ammebaner, ben ber ß^alif abgcfanbt, üer=

anftaltct. ^^utan Ijobe babei Waf^rgenommen, ba^ fowol ba» t£f)riften=

tum al§ ber ^flam fid) öom ^ui'entum genätjrt, gugteid) auc^ Oon

bem ß()riften foWoI al§ bem Slraber gefiört, bn^ ^eber üon SSeiben

ba§ ^ubentum ber anbern ^Religion öorjog, unb barau» gefc^Ioffen,

ha^ le|tere§ unter ben bret ^Religionen bie befte fein muffe, Worauf

er boyfelbe annatjm unb ein großer ^eit feiner Untertanen fi^ eben=

fatt§ ha^ü befannte (731). SJJeljr al§ b(o§ oberftäd^Iid^ Würbe inbeffen

ha§ ^ii^^ntum ber Sf^ajaren erft unter einem ber 9^ad)foIger Sulan'^,

ber auc^ (pk alle fpäteren Gtjafane) einen ^ebräifdjen 9tomen füljrtc,

Dbabjat). SDerfelbe grünbete ße]^rt)äufer, ließ bo§ Sßolf in S3ibet

unb Xatmub unterriditeu unb ben (S^ottcSbienft nac^ bem alten jübift^cn

^er!ommen geftalten. (£§ würbe ein ©tatSgefe^ erlaffen, nadj Welchem

nur ein gürft jübifdien ß^Iauben§ ben STron bcfteigcn burftc; gegen
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Stnfjänger anberer Stclicjioiten luurbe aber ®ulbung geübt. ®er oberftc

®erid)t§(]of beftanb niiy jübi[d}en ß^ajarcn, 9JZoI)ainmebanern, (SI)rifteu

unb |)eiben. ®ie oberften S3eamteu geijörten aüe bem jübifc^en ©Iou=

ben an, ha^ ©olb^eer, 12,000 SJiami, beftanb ou§ 9JZot)ammebanern.

S)ie jübifd^en ©(^ajareu lernten ^ebräifd) nnb bebienten fid) ber @d)rift=

seichen biefer Sprache. 3Benn hk ßljatane, Jücldie üon ben bt)§an=

ttnifc^en ^aifern me^r aU jebe anbere Tia(i)t gefürchtet würben, üon

ijubenüerfotgungen prtcn, [ei e» unter GI)riften ober 9}Zo]^ammebanern,

fo natimen fie fic^ ftet§ it)rer bebrängten öilaubenSgenoffen an, oft

aber in ber barbartfdjcn SBeife, ha'ß fie an ben in it)rem 3f{eicbe

lebenben S{)riften ober SJJofjammebanern 9te^reffalien übten.

^m getonten Sal)rf)nnbert begannen bie bi§I)er ben S^agaren äin§=

Pflichtigen 9tuffen einen @egenftoJ3 gegen hk (Srfteren; 965 nat)m

ber ©roBfürft ©tojatoflaU) ocn St^ieff mct)rere ©renjfeftungen ber

ß^ajaren ein. SHad) nnb nad) würben hk Se^teren auf hk ^rim

äufammengebrängt. ^m elften ^sol)rit)unbert, aU ©ro^fürft SÖIabimir

bo» ^eibentum oufgab unb eine ä^ulic^e 9leligionyprüfung üornaljm

wie einft 33ulan, fanbte U)m anä) ber ßl)afan ^aüib ©ele^rte, bie

aber fein ©lud Ijatkn, ha SSIabimir ben bijjantinifdjen ©tauben

Wä'^Ite. S)at)ib orbnete nad) Sobl)Ionien einen Öoten ab, um alte

SSibetroHen aufjufudien unb i^m gu bringen; balb barauf aber, üier^

^unbert ^atire nad^ feiner 33e!ef)rung gunt ^ubeutum ri019), Würbe

ba§ S^agarenreid) üon ben 9?uffen mit bt)äantinifd)er §ilfe Oernid)tet.

®ie (Söt)ne be§ testen (5t)a!an fuditen eine 3uff»<^t in ©ganten, wo

fie bem ©tubium be§ 2:a(mub lebten. SI)aäarifd}e ^uben gab e»

übrigen^ nod) lange auf ber ^rim; fie traten jebod^ jur Variier*

fe!te über.

4. Öom öcginne ber ^rcMjjügc bis auf |)apfl ^nnorcnj III.

SDie beiben SBettreligionen, weldie in gewiffem 'SRa^t a(§ %öä)tev

be§ 3"^^"tum§ bej',eid)net werben fönneit, bag ©Ijriftentum aU 9?etigiün

©uropa'g unb ber ^flam a(§ ©taubenjSform 3Beftafien§ unb 9iorb=

afrüa'ö, mufjcn einmal über haS ©ebiet, ba§ le^terer erfterm weg---

genommen unb woju gerabe bie §eimat be§ Stiftern ber c^riftlid^en

Setjre gef)örte, in ^eifeem Kampfe gegeneinanber entbrennen, tiefer

^ampf brad) an jwei ©teflen Io§, in @|)anien, Wo bie SßaterIonbg=

liebe unb im 9DJorgenIanbe, Wo bie ©laubenöfdjWärmerei ben S^riften

ha^ Schwert gegen ben ^atbmonb in hk gauft brüdte. ®ie Spanier

fod^ten i^ren befonbern ^reu^trieg in realiftifdier 2lbfid)t, um i^r

$8aterlanb wieber ju gewinnen; bie übrigen fatI}oIifd)en (It)rifien abenb^

länbifdier gorm unternal)men i^re ^reugjüge gu bem ibealiftifd^en

Qwtäe, bay (nad) it)rem eigenen ®ogma leerej ®rab i^reS aufer«
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[tanbeneit unb 311m .pimmel gcfafireiten @r(ö[er§ 511 gelDinnen. ^n
bd'o^n kämpfen trurben bie Sui>en in 2Jlit(eibenfct)oft gebogen; benn

im tt}e[tli(^eu fjnnbelte e§ ft(^ um ha§ Snnb, tueld^eS jie öon ber

einen an bic anbere ®tau6en§genoffenjcf)aft geörai^t (öden @. 210)

unb in tüe(cf}em fie bnmaly in natürlicher tuie geiftiger ipinfic^t if)r

©Iborabo fiattcn, im öftUc^en aber gerabeju um i^r eigene^ §eimatlanb.

2)er ^amp[ ber (Stjriften unb äRoljammebancr um ©ponien,
um i)aä Saub, beffen ©eifteg^ unb ©olbjc^ä^e tiorjugöiueife im S3efi|e

ber ^uben lagen, bauerte im ©anjen faft adjt^unbert ^atjre, tüor aber

gu berfelben Qdt am (ebl^afteften entfefjett, aU bie treujäüge nai^

bem Dften i^ren SSertauf nahmen, im stuölften unb breigeljnten Si^v=

()unbert. 2)ama(!S erfreuten fid) inbeffcn hk ^uben nidjt nur im

mo§ammebanifd)en, Jonbern and) im c^ri[t(ict)en Spanien, mo hie gegen

fie ertoffenen graufamen tüeftgotifdjen ®efet3e nic^t met)r beobaditet

mürben, oöCliger 3f{e(f)t§g(eidj Ijeit. ^önig 'JUfon§ VT. üon Sl'a[tilien

(t 1109) ^atte ^uben ju feinen [)auptfad)lid)ften 9^atgebern; Sünram

ben Sfaa! tuar fein Öeibarjt, ®efjeimfd)reiber unb biplomatifd^er 3(gent

in ben SSert)anbIungen mit ben motiammebanifdjen .Sperrfd)ern. Tiefe

9?ed)tögleic^[ieit mar inbeffen, nidjt nur in epanien, fonbern in ber

gangen S^riftenljeit, ein 5)orn im Singe be§ geiftooüen aber Ijerrfd)=

füdjtigen ^opfte§ Tregor VII., beS grimmen j^einbe« ^aifer§ein=

ric^ IV. Serfelbe erlief 1078 burc^ ein römifd)e§ SXon^ii ein ®efe|,

narf) meld^em i^uben fein 3(mt befleiben unb feine (Steüung einnef)men

burften, in mefd^er fie ©fjriften übergeorbnet mären, tüobei er Süfon» VI.

befonber§ im Stuge fjatte. Tiefer beoc^tete aber ha^ an ifjn erlaffene

@cf)reiben be§ ^apfte§ nic^t, benn er toottte Xolebo Ijaben uub be^

burfte I)ier5U ber Quben. ®r gelangte 1085 gu biefem 3'e(e; aber

fein ©rfolg reijte iijn §u meiteren fotdien unb Stmram fodte unan*

ne()mbare gorberungen in Setiiüa tiertreten, al§> er tum bem erjürntcn

@u(tan bem lobe überanttoortet mürbe. Tie bebro()ten anbalufifdien

g-ürften riefen hk 9JJorabeten au§ Slfrifa f)erüber unb in bem blutigen

Kampfe gmifd^en ifjuen unb ben S^riftcn fochten ^uben auf beiben

Seiten, 3tIfon§ ging in feiner .^ubenfreunblidjfeit fomeit, bafj er fid)

fogar gum SBerfjeuge iübifd)er Unbnlbfamfett machte unb ber it)m

befreuubeten eette, ben 9tab6aniteu geftattete, in feinem 9ieid)e bie

^aräer, meld)e fic| bort gu tierbreiten begannen, ju oerfolgen unb

au^ bem Sanbe ju vertreiben.

Tie freujgüge ber Sljriften nadj bem 9)ior genta übe finb mit

Unrecht al§ blofe 5(u§geburten be§ g-anoti^muS gebranbmarft morben.

@§ ift in SÖ3of)rt)eit im ganjen SSerloufe ber ®efc^id)te fein ^rieg

gefüfirt tuorben, in toeldjem urfprünglid^ auf ©eite be§ Stngreifenben

meniger felbfüd)tige Slbfii^ten, ^öbere ibeale B^^^i^e, eine bemunbern§=

merterc ^u^baucr unb Dpfermiüigfeit gemaltet, freilid; aber and) feiner,
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befielt lüirfüc^e ^urc^füfjrung mit biei'en f
(gölten 5t6fi(^teu in grefferm

Söiberipruc^e geftaiiben Ijätte, aU bie ßreu^jüge ber Siirifteu imcE)

^^aläftiita. ®» ift nirf)t nur etwa 3Sa^n unb Stberglaube, fonbern eine

I)orf)fittIid^e 9iegung, ein tiefen 6)etüf)I ber 'ißietät unb ein lebenbiger

8inn für bie @^re ber gefammten 9teligion§genpffenfd)aft unb bie ®e^

ineinfamfeit if)rer ^ntereffen, tva^ bie G^riften ^u bem 3}erlangen antneb,

ben Ort, wo i()r (Sriöfer, ber für fie geftorben, getüonbelt botte unb

begroben lag, nngeftört befucfien gu fönnen, unb im gaüe fie an biefer

frommen '•^ftic^t öerbinbert luürben, e§ in S3efi| ju nefimen. ®ie

SBaüfalirt ift ein Ijeiliger ©ebraud) jeber aU geoffenbart geltenben

9teIigion unb e§ liegt tro§ allem baran get)ängten abergtäubigen ^Iun=

ber ein fdCiöner unb bof}er ©ebanfe barin, hav gelb ber SSirffamfeit

eine§ Ijoc^tterebrten 9}ienfct)en 5U befud)en. SSer 23eimar befud^t um
Sdiider'ig unb Öbetbe'y ober bie SSartburg um öut^er§ lüiüen, bat

fein 9tec^t, ^k ju t»erad)ten, luelcbe nad) Äu^inagara, 9Jieffa, ;3erufatem

unb 9lom maüen, um bem in il^ren Slugen böd)ften iserbieufte if)re

.'pulbigung bar^ubringen ianber§ freilid) üerf)ätt eij fid) mit lounber*

tätigen (^öhen= ober i^eiligeubilbern, (Srfd)einungen ober Steliguien,

bereu Ort, ^eif^e er Sfd)aggernaut ober Soreto, feine Erinnerung an

üor,^ügIi(^e i^teufdieu barbietet), ^^(nd) ift bie fulturgef(^icbtlic^e 93e=

beutung ber SSattfaljrten nidit 5U uuterfdiä^en. Sie finb für 9)iittio=

uen ber eiujige 5lnla^ jum 9ieifen unb bienen alfo loiber ben SSiffen

ber an fold^en Crten tualtenben ^^riefter unb ber SöaUfal^rer felbft

baju, ben ©efic^tafreis ber Se^tereu p erlüeitern unb fie langfam

aber fid)er tjö^erer SBilbung ju näbern.

^ie S3elueggrünbe jum ^Beginne ber ^-eujsüge toaren burdiau^i

gered)te; fie lagen inber fd}(ed)ten53el)anblung ber djriftlidjen Söatifabrer

burd) hk mobiimmebanifc^eu li3lad)t^aber. Selbe na^m il)ren 'Einfang

nid)t unter arabifc^er öerrf(^aft, fonbern erft unter ber tion jc^er atle

9Jienfc^Iid)teit niebcrtreteuben Xürfen, lüeldje bamal-J, tf)ei(§ aU
Selbfi^uften-Sultane, tbeit^^ al^ übermächtige ^^rätoriauert)orben bat^

gefammte SOlorgenlaub beberrfd)ten. jDurc^ ben ©influfe biefer "öarbaren

lüurbeu audj bie anbereu iflamitifdjen i^ölfer üerfd)Iec^tert, unb fo !onnte

unter ben (freilid^ luol uuäd^ten) gatimibeu 3igi)|3ten§, tüelt^e Sanbe§=

tultur unb 2Siffenfd)aft fo eifrig beforberten, ein Si^eufal erfte{)en föic

jener |)afim (oben @. 216), n^etd^en ber loabniinnige 5)efpotenfi^eI

ftac^, fid) aiS- menldigeloorbenen ®ott au^jugeben 1 1 Üü9). ©iefer in

SSirüid^teit menfd^getoorbcue Xeufet tüar e§ benn auc^, tt)eld)er fid}

bie erften ©ettjalttätigfeiten gegen bie ben ©Triften ^eiligen Drte er*

laubte. ^h\§ 9(n(aß ber Gntbedung einc§ jener betrügerifd^eu SiSunber,

meiere nun einmal überall bie an fidi fd)öne .^bee ber 2Batlfaf)rten

entfteßen, oerbot er bie d)riftlid)cn '^^ilgerjüge unb liefe aße !^ird)en

unb Stinagogen im fReidöe, ja fogar hk mol}ammebanifc^en 2ßallfal^rt=
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orte ^ei'ftoren, tuet! er nur feine eigene S?ere[)rung geftottete. ®te§

Bd)id\at ereilte and) bie 3(uterftet)niig§firrf)e in ^erufalem, luelcfie

älüar öon hm ©riedjen luieber aufgebaut lüerben bnrfte, aber öon

ben 9iad;fo(gern |)aftmy toieber an§ge))Iünbert n^urbe. 9Jo(^ fc^Iim=

nter aber ging e§ ju, al§ (1084) bie Xurfmanen ber gamilie Ortpf

ißatäftina ertjieften. „®ie rof)en ^türfen mißfjanbelten nun bie c^rifi=

liefen @inlüof)ner iüie bie ^ilger auf bie empörenbfte 5ßeife; fie er=^

i)kikn fie in fteter 5(ngft, raubten itjuen ^ab unb @ut, brangen

tüäl^renb be§ @otte§btenfte§ frf)reienb unb tobenb in bie ft'ircben ein,

festen fic^ auf bie Slltiire, fd)impften unb frf^Iugen bie '^riefter unb

fd)Ieiften ben 'ipatriard)en am S3art auf bem i^oben Ijerum."

'^aä fal) ein armer normonnifd^er Crinfiebler mit an, ^eter
üon 3tmien§, ein befdjränfter äRenfd), ber fidi aber für bie .*perrlid)*

feit feines ©kubenS in eine folc^e Segeifterung ()ineinge(ebt t)atte,

bo§ er im Staube njar, für biefelbe eint 2Bett in 58eloegung gn fe^en

unb einen ^rieg oon 3al)rt)unberten ju entjünben, ber tie unbered^en-

barften Sorgen (jatte, aber in beinal)e ironifc^er SBcife 9iiemanben fo

inenig gum S^orteile auffiel at^ gcrabe ber ^Religion, hie er fiatte

oerl^errlic^en follen. ®amal§ haä)te in @urD|}a nod) 9^iemanb an

einen ^reujjug; felbft ber „©telloertreter ®otte§" fjielt ben I;eim=

fe^renben ^ilger ^eter für einen ^iarren; aber ber einfältige dJtönd)

be!e£)rte ben ftctgen ^apft Urban II. unb erl)ielt in i^m einen S3unbe§«

genoffen. ®§ gab längft feinen ^a^ft me^r, ber für eine ^bee tn'§

^^elb gejogen loäre; erft fur,^ üorljer ^atte ©regor VII. gewaltet,

tüeld^er hie SSelt tel;rte, tatfäd)Iic^e 3.^er(]ä(tniffe ;u ergreifen unb \id)

ju 9lu|en 5u machen, ^eter fjotte luot nur an ©id^erung ber SBall«

faljrten gebac^t, — Urban fa^te ben ^lan, bem (;i^eifte»retd)e ®regor§

and) eine materielle Unterlage ju geben, unb ha§ ^^apfttum baburc^,

ha'^ eö ber C£{)riftenl)eit haä ^eilige ßanb üU ^rootuä anbieten fonnte,

unüberwinblic^ gu mad^en. Tlit bem ^onjil lu-n (Stermont 1094

lüurbe ein 53ranb in bie SSelt ^inau§ geworfen, ber nid)t fo balb

gelöfdjt Werben foUte. ®ie Segeifterung im 'ilbenblanbe War über

alle $8efd;reibung. Tlan faf) nun einen trefflichen S(n(afe üor fic^, hie

euro^äifdfie SOknfd^I^eit über bie afiatifc^e, ba§ ßt^riftentum über ben

;3ftam trinmfiren §u (äffen, ^oi^ liefen baneben aud) mand)er(et

engere, teilweife felbflfüd^tige S^ele einher, fromme wollten fid) einen

%\a^ im ipimmel oerbicnen, ö^rgeiäige fid^ anageic^nen, ^abfüi^tigc

ftc^ burd^ S3eute bereid)ern, ^Ibenteurer emporfommen, 9?erliebte fid)

ben Seifall ber Slngebeteten erwerben, ©ölbuer iljre Ütaufluft befrie*

bigen, (5jeiftlid;e il^ren (Sinflufi üermeiiren, gürften iljre Mad^t oer-

großem, Siitter fidf) eine foldje grünben u. f. W. — 3Bie febe 83e=

Wegung in ber (Sefd)id)te il)r Bei't^btlb gteid) in fidj felbft l)at unb

nid^t ermangelt, boyfelbe I)erau§3ufef)ren, fo Wor aud) bie notwenbige
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?5oIc\e ber attgemetnen (Srregung bur<^ ba§: ^rebigcu be§ ^reuje^ bie

^Beteiligung einer SDkffe öon ©ejinbel, tüeld^e^ bem erften georbneten

^reujijeerc üorau§etIte unb bejeirfinenber SBetfe oon bem fanatifi^en

Eremiten ^eter unb bem aulget)ungerten armen 9litter Sßalter gc=

nannt ipabcnt(f)t§ angefü()rt irtar. S)ie fdilimmen Seiten be§ SDlittel-

ülterö, Ünunffeniieit, ©laubenÄmut unb 9tnard)te begleiteten bie (Scfiritic

biejer $8anben. (Solchem Qiefinbel lag, aucJ) oljnc bofe DJiönc^e t)a^n

6e)onber§ fanatifiren mußten, ber ©cbanfe na^e, bei Gelegenheit bev

3uge§ nadi bem I)ei(igen @rabe an '5:;enen 9tad)e ju üben, ttieldien

man bie Sdiulb an bem 2;obe be§ bort ^Begrabenen beimaß. ®ie

^'reugjüge würben bal^er, ha man gteid^ in ber Sfiälie ber ^eimat

yd^on ©elegenlieit fuc^te unb fanb, g-einbe be§ ß()riftentum§ on5ugrei=

fen, auc^ eine Q^it arger ^iubenücrfolgungen. SDen furd^tbarften 6I)a==

ratter na£)men bie legieren leiber in 'Scutfi^tanb an, jebod^ burd) eine

franjöfifd^e Scl^ar, meldte burd^ bie 9t(ieingegenb nad^ bem Dften 50g

(1096). ^t)re erfte ©cE)anbtat tuar bie 9liebcrmet^elung berjenigen

^uben in Xrier, meldte \>k Saufe öerloeigerten, unb jtüar in ber

^ird)e! ©ine Slnjal)! berjelben Ijatte fic^ i(^on öor ber Stnfunft ber

SDlörber felbft getöbet, ha bie 2lbjid)t ber letzteren aübefannt mar.

2(e^nlid)e iBlutbäber njurben in 2Sorm§, mo gegen adjtljunbert, unb in

DJiainj, wo über brei5e()nt)unbert ^uben fielen, angenietet, ^iefelbo

@c^ar, wcldie in Srier gemorbct, überfiel and) ^öln, wo ber eblc

35ifdf)of ^ermann III. unb bie 33ürger hie ^uben in benachbarten

©tobten verbargen; aber hk blutledi^enben „i^reu^fat)rer" mad^ten

iijre Opfer ouisfinbig unb fi^Iaditeten fie bi§ auf ^tne, welt^e fic^ in

ber 93er§weiflung felbft ha§ Seben natimen. SOZan berecf)net bie (5)e=^

fammtjal)! ber in §wei SOlonaten im 9t^einlanbe ©emorbeten aii^

gwölftaufenb. Slui^ in Stegensburg unb '!)5rag würben ^uben gc^

fdiladjtet; in Ie|terer ©tabt Ijatte if)r leibiger ©flaüenl^anbel (mit

©lawoniern) bie SSeranlaffung baju geboten, inbem fie Weber bie 2^aufe

i^rer ©flaoen jugeben, nod^ felbe jum Qxotde ber Saufe üerfaufen

mocfiten; aU fie, um weiteren Jöerfotgungen ju entgetien, Sötimen ber=

raffen wollten, naöm ilinen ^erjog ißratiflaw att' it)re !Qabe, inbem

er fagte: nadt feien fie in ha§> Sanb getommen, nadt foüen fie audi

wieber gc()en, worauf fie notürlid) im Sanbe bleiben mußten. S)a^

jubenmorbenbe ©efinbel tarn inbeffen auf feinem giellofen „Sreu^guge"

elenb um. SDie t)öt)cr ©ebilbcten, gürften, Bürger unb felbft SSift^öfe

waren meift über jene ©räueltaten empört unb S^aifer ^einrid) IV.

geftottete fogar ben gewaltfam Getauften bie 9lüdtet)r jum S^t'^e"'

tum, worüber freilid) ber ^apft (ßtemenS III.) t)öd^ft ungehalten war,

oI)nc ju berüdfiditigcn, baf3 biefe ^uben bod) nur wiberwiüige unb

batier fd^tcd^tc ßijriften geworben wären. 2tber aud) bie ungetauft

Gebliebenen ftiefeen it)re reuigen StanbeÄgenoffen üon fidi unb wolllen
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fic nid)t lutebcr aufnehmen, fo ha^ hk Söebauernätüerten stütfc^eti

ättJci geinbe gerieten!

91ad^bem ba§ erftc reöelmä^ige SU-eujfaljrer^eer unter ©ottfrieb

oon S3oninou 1099 3eru)alem erobert, fc^änbete e^ fict) unter anberm

and) burd) S^crbrennen ber ^ui^p"» ^i^ i" ^i"f Sl)nagoge ,^ufammen=^

getrieben unirben.

6ett btefen er[ten größeren ^ubenüerfolgungen tuar ber ©eljt

ber Suben in (Suro^o ein anwerft büfterer geworben; aüe ?5i*ei'big!cit

oerfdnoünb nu§ bcn @t)nagogen unb iljrem ^ult. 3?on ber fat^li^

fd^en Äirctie natjnien fie ben ©ebraurfj an, bie (Gräber ifjrer ?3Mrtl)rer

unb ipeitigen (Kedoschim) ju befuflien unb babei jn beten.

2Bo aber jene Sßerfotgnngen nid^t geloütet fiatten, loie 5. 33. in

9Zorbfrontreid), ha^^ nid)t auf bem 2Bege ber ©reugfaljrer lag, be=

fanben fic^ nod) in ber 9}iitte be§ jloölften 5^a^i"t)unbert§, al§ bie

^reugjüge in ber t)Dd)ften Sölüte jtanben, bie ^uben in einer fe()r

günftigen Sage. «Sie beladen Käufer unb öanb unb fogar diriftlidic

Äned^te; bie ^älfte ber Stabt ^artö geijörte itinen; itjre ©emeinben

Ijatten fetbftänbige ^^erfaffuugcn unb i'elbftgelnäfjlte S^orfte^er (Prevöts);

jie I)atten Betritt im i^^ofe unb beim Slbel unb befleibeten Stemter

felbft hei ^'ird)enfürften; ja Wjxq (Selel)rten Ijielten mit d]riftlid)cn

©eijtlidien ®Iauben»gefpräd)e unb burften bcn ^;?(nfid)ten ber (Eljriften

of)ne <Bä)m ioiberf^^ret^en. 'Sag !om aber getoi§ nur öor, too unb

fo lange bie ®eiftlic^!eit üon luenig Sinflufe ober nid^t ftrenggläubig

mar. (S§ burfte nur loieber ein fanatischer ©eift feinen üxunblauf

mad)eu unb bie iöeoölternugen anfteden, unb e§ !am anber^; \ol6)ei

gejd)a£) aber in ber 9iegel, luenn mieber ein neuer S^reujjug in @i(^t

luar. 9iamentlid) löar bie§ ber %aU, aU ber §tüeite ^reu5;,ng ttor=

berettet würbe, üon beffcn ^ni an bk bi§t)er nur fporabifd)en 3uben=

nerfolgnngeu einen epibeniifd^eu unb anbaiiernben (Sl)arattcr annal^men.

(Sin ^a^ift gab hav 3^'^)^» S» ^^r ermül^ntcn 95erfolgung. Gugen III.

erlief nämlid^ eine 33uüe, in meldier er Tillen, bie bog Kreu^ nät)==

Uten, bie ben Quben fd^nlbigen Q\n\c fd^enfte. (5§ !ann nit^t geleug=

net werben, bafj ber Sondier, ben hk ^nhen trieben, unb weld)er ein

bebeutenbe« 93Ja^ erreicht l^abeu mu^te, um fo atlgemeinc ©rbitternng

5U pftangen, ju ben ipaupturfadjen ber ^ubenüerfolgungen gef)örte.

2iud^ muffen ^uben üielfad^ in ii)rer Dp^ofition gegen "OaS ß^rifteu'

tum aüe» SOiafs oergeffen unb ftatt fritifd)er SBibcrIcgung ^otju unb

@|30tt gegen bagfelbe geriff)tet I)aben, W03U freilid) aud) i(jre bem

waiiren ©f)riftcntunt §uwiberlaufenben ^Wang^Weifen 2;aufcn Iicrau«=

forberten. ©0 befauben fie ficf) in einem traurigen Greife: weil fic

bebrüdt würben, fpptteten fie unb weil fie fRotteten, Wnrben fie t)er=

folgt, ©in weiterer ^IsorWurf, ber il)nen fd)Wer angerechnet würbe,

löar, ba^ fie Ijcilige ^ird^engefäf?e tauften unb fo cntweil)eten. ®ic
15*
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klebte SSern^arb oon (£Inirt»au;c unb ^tkv üon Slugni) ^rebigteii

im @ei[te jener S3uIIe unb Sefeterer fiepte ü6erbie§ ben fran3öftfd)en

Äöntg ßubtt)ig VTI. nnb bie ^reu^fatirer gegen bie Suben auf, too*

bei er jeboc^ au^brücfHc^ baüon abmaljute, fie ju toben, ^er ^önig

üer^inberte in ber %at bomolS eine blutige S^erfolgung ber ^uben,

aber i()re ^uSptünberung fonnte er nid^t oer^inbern. ©cfitimmer ging

e§ ibnen in ^entfdilanb, tüo ber ^aifer bereit» burd) bie 5-ür[ten

aüer Wad)t beraubt rtar. (&in fran^öfifc^er Wön^ 9t üb off reiste

f)ier umt)er nnb fanatifirte haS^ SSoIt gegen hit ^u^fn (1146;. (S§

breiten fid^ bie ©d^auerfcenen ber 3eit öor bem erften ^ren^juge in

ben rf)einif(i)en ©tobten ju lüieberfiDlen; bod^ Ratten met)rere geiftlid^e

nnb tneltlidie dürften itinen 3»f^uf^tftätten eingeräumt, ^n ben

meiften berjelben blieben fie ficber, ober im §aufe be§ (Srjbifd^of^

^einricE) I. öon SJtainj, ber (Sinigc aufgenommen, luurben fie öom

einbrec^enben ^ö6el öor feinen 5tugen gemorbet. @§ gereidjt ^eru-

^arb üon ßtairoauj; gu [)o^er @t)re, ba^ er auf ©efud) be§ (£r5bifd)of§

ein ©direiben erlief, in weld)em er ha§ treiben besi blutigen 9vuboIf

oerbammte, i^n einen 2Iu§geftof3enen nannte unb barauf aufmerffam

madite, ha^ ja bie ^uben nii^t, mie bie ^ird^e toünfdie, bcfel)rt tüer=

httt fönuten, luenn man fie tobe. 5t(l ber 9ibt nad) ®eutfd)Iaub fam,

um Reifer S^onrab III. gnm It^reug^uge gu beftiegen, betüog er ben

(^anatifer, fein fd)änblic^e§ ©ewerbe oufjugeben, aber "oen einmal in

ba§ SSolf getüorfenen 33Iutgeift fonnte er nid)t mef)r befc^lrören. ©n
entfe|Iid)e§ @(^idfal ereilte bie ^uben in 2öür§burg, n)etd^e ber SBi=

fc^of umfonft ^u fd)ü^en fudite C1147). 3lud) in ?5ran!reic^ unb @ng=

lanb fiel 3XetjnIid)eö oor, bod) uic^t met)r in bem ®rabe mie oor bem

erften ^reu^guge, loeit ber ^toeite einen georbnetern (St^arafter I)atte.

(Seit biefer ß^it jebod) trat in ber Stellung ber ^uben in ®eutfd)(anb

eine toicbtige SScränberung ein. @ie galten oon ba an aU hk @d|ü^=

linge be§ Slaiferg unb ^iefsen „bc§ 9teid)e§ ^ammerfnec^te", ai§

meiere fie freilid) mit ber ßeit gu einer Strt tion Seibeigenfd^aft unb

.•pörigfeit I)erabfanfen, in ber fie nid)t iüeniger aU fed^§ 3a§rt)unberte

oerblieben.

Qn glfeid^er Seit n?ie in 93ittteIeuropa gu Einfang be§ siueitcu

^reu,^5nge§ untertagen 'öic ^nbeu and) in Stfrifa einer t)arten Sßer=

folguug. @!o gefc^ot) W^ t>on Seite ber ^2lImot)aben, jener fana*

tif(|en (Schiiten, wefdie ha§ didd) ber äRorabeten ftürjten unb be=

erbten, 5^ac^ ber (Eroberung 9}taro!!o'§ (1146) üerlongte il)r |)err=

fc^er Stbbutmumen tion ben ^nben (unb ©briften) hk S3efef)rung jum

Inflam nnb trieb bie nid^t (Sintoidigenben au§ bem Sanbe. (Sinige

3uben, luefcbe hie er,^trungenc 33efet)rnng nid)t ertragen fcnnten, ftar=

ben aU SSKartljrcr. 5üid^ in Spanien luurben, al§ bk 5(Imobaben

ben manrifdjen %di biefe§ ßaube« eroberten, hk @t)nagogen ,^erftört



229

unb bie ^od)fd)uIen gei(^toffen. Stiele fid) ntc^t befe^renbe '^ühtn

fanben im rf)riftltd^ett ©Raufen freimblic^e 3uflurf)t unb in Xolebo

tüurbe ein Sel)rl)au^ 'errichtet. ®er fic^ ^aifer nennenbe faftilifcfie

Äönig SllfonioVII. (1120—1157) ernannte ben oon il^m begünftig*

ten ^e^uba ibn @fra jum dürften (Nassii unb jum !aiferlid)en |)au§=

meifter unb geftattete ii)m, bteSl'aräer guiöerfolgen. Sind) 3tIfon§ VIII.

(1166—1214) begünftigte bie S"^en, e^rte üiele berfelben an feinem

^ofe, aud) aU ©efaubte, unb f)atte fogar eine jübifdie (beliebte, 9iat)el

genannt gormofa, bie üon 55erf(^iriorenen, tüol auf ^(nftiften ber ^ö=

nigin, ermorbet unirbe. ®ie ^uben unterftü^ten ben Äönig in feinem

Kriege gegen bie ^Imof)aben fel)r wirffam. Slud) 3(Ifon§ II. oon

Aragon toar ben ^uben geloogen. ©benfo oer^ielt e§ fic^ in @üb=
fran!reid) foloeit ber freie @eift ber 2^roubabour§ unb ber 3tlbi=

genfer tt»el)te, loo ^uben ^äufig Slemter befleibeten.

3n 3)iitteIeuro^a ging inbeffen hk ^ubenoerfolgung in immer

lürjeren 3rt>ifd)enrüumen fort. S3nlb begann auc^ bie gef)äffige 3tn=

fd)ulbigung berfelben, (St)riftenfinber gefreujigt §u ^aben, auf loeldien

S3Iöbfinn geftü^t in S3Ioi§ 1171 fämmttid^e ^uben oom ©rafen

Xfieobalb 5um geuertobe Oerurteilt lourben, ben 34 SOlänner unb 17

grauen and) loirüid) erlitten. 'Siahbi %am er()ob it)ren Xobe^tag ju

einem Xrauer^ unb j^ofttage. ©d^Iimmer aber iourbe bie Sage ber

Snben in granfreid^ unter ^önig gili^^p 3iuguft, einem ber örg*

ften ^ubenoerfolger. Dtjue S5eran{offung liefe er 1180 an einem

<Bdbhüt aUe ^uben in ben @l)nagogen oer^aften unb einferfern, gegen

ein grofee§ :^öfegelt aber loieber in greitieit fe|en. 9^oc^ in bemfelben

^at)re l)ob er aüe iJire @d)uIbforbcrungen an ©f)riften auf, toätjrenb

er ben d)rift(id)en ©d)ulbnern ein günftet be» S3etrag§ für ben @taat5=

fc^a^ abforberte. QuU^t trieb er bie ^uben mit gui^üdlaffung i^re§

©runbeigentumg, ha§' er einbog, au§ bem Sanbe unb lie^ bie @^na*

gogen in ^irdjen ummanbeln. iöergeben§ oerloenbeten fid) oiele gür=

ften unb Ferren für bie S^erfolgten. j^reitic^ ^atte ber ^önig nur

ein f(eine§ Gebiet (?^rancien); über bie SSafallen ftaub it)m nii^t fo^

üiel SRadjt ju, um feinen SBiöen in ganj granfreid^ burc^jufe^en.

2)od) tat er in biefer Söe^ietjung fooiel it)m möglid) Wav, unb griff

in einem ?^alle, ber freili^ nic^t ju fünften ber Quben fprid)t, in

hk ®erid)t§bar!eit eine» S^afaüen ein. @£i iourbe ju ^rat) in ber

(S()ampagnc ein ^ube ermorbet; nun oerlangten aber beffen 35enoanbte

bie alte 33(utra(^e, biefc ber regelmäßigen Sfiec^t^pflege oorjie^enb, Oon

ber ©röfin ber Gifjampagnc unb erlangten aud) oon i^r hü§ 9led)t, ben

äJiörber ju t)ängen. ^sn unbegreiflii^er S^erblenbung oerlegten fie

biefe ^inrid)tung auf ba§ ^urimfeft, loeldie^ ben im 9toman „(Sftt)er"

ertoä()nten SDJaffenmorb oon 75,000 S»benfeinben burd^ ben blutigen

SOlarbodjai feiert, f))rad)en babei oon bem (Sialgen |>aman§ unb oer=
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(\üö)ei\ aud^, lute tt^ätjU mirb, \i)v £)p'\ex mit ^efug, iüeld)em äfjulid)

fie baSfelbe (mit ®ornenfrone u.
f. tt>.) au^ftoffirt ^beit fotten. ?ir§

ber ^önig, beffen Untertan ber 5)elinfiuent wav, üon biefem 33orfaC[

erfuhr, brang er mit ©olbaten in S3rai) ein, i^eftattete ben ^u^'^n "Wi*

bie 2öal)( ^raifcf^en 2;ob unb Xaufe unb ließ, nactibem SJie^rere f^
felbft tjetöbet, nat)e an Ijunbert öcrbrennen (1191).

)ä{§ ^-l^apft ^nnocenälll. einen neuen Idreu^pg nottüenbtg fanb,

um ha§ an bie 9Jiof)ammebaner jurüdgefatlene S^rufalem neuerbingg

für bie (£()riften ju ertuerben, prebigte in feinem 5(nftrage 5u(fo t»on

'"JJeuiüi) nac^ ber Söeife jeneS Ütubolf (oben @. 228) unb ^e^te gleid^

i^m gegen bie ^uben. Sie lüurben üon ben norbfranjöfifc^en Saro*

nen tiertrieben, aber nun etgentümlidjer SBeifc öon gilipp 3lugnft auf*

genommen, tüat)rfd}einlic^ au§ ^aß gegen jene SSafaHen unb gegen

bie ©eiftlic^teit, lüeil ber ^a|3ft bie 5tuflöfung ber erften @I)e be^i

l^önigg unb hk (Singetjung einer gtüeiten mit bem SBann bebrofite

(1198). ©einem ^ßeifptete folgten meljrere S5afallen; Slüe aber wett-

eiferten, bie ^Cufgenommenen nad) c^räften au^r^jufäugen, ^a ber ^öntg,

roeld^er mit bem (Strafen ber ©fjampagne einen SSertrag gefdjloffen,

bie au§ bem @5ebiete bc§ (Sinen in hü§ beS Slnbern gejogenen ^nben

einanber au§äultefern, brac^ biefen S^ertrag unb ^ieU bie oor S5erfo(gun=

gen nad) ivrancten geftot)enen ^uben äurürf, ai§ ob er üon ber gröfe*

ten Siebe ju it)nen erfüllt geJoefen wäre, tüäbrenb für hk ^nben I)ier=

au§ ber ^ßerluft i§re§ 9ted)te§ ber gret^^ügigteit Ijeröorging unb fie

öon nun au gleid) Seibetgenen an bie @(^oIle gebunben luaren. @o
oft fie öon nun an itiren 2Bot)nort roed)fetten, mürben it)re ©üter

oon bem §errn, unter bem fie biiot^er gelebt, eingebogen unb öer=

äußert. 3t)r SSermögen tourbe fogar aU (Eigentum be^^ SanbeS^errn

angefefien unb man geftattete tl^nen ben i8e,^ug I)ot)er Binfen, bamit

foId)e bem i^errn pgute fämen. "^the^ ©efc^äft, ha^ fie fditoffen,

mu^te amtlid) beglaubigt fein unb fie t)atten f)o^e 5lbgoben bafür §u

äat)Ien. ®er ®önig unb bie Sarone t)atten ba§ 3?orred)t, ^a^ tk
^uben öon if)nen ^ird)engeräte a(§ %^anh annehmen burften. ®ie

gürften unb Ferren öerfauften unb üerpfänbeten einanber i^re ^uben

gleich anberm (Eigentum, ^te ®eiftltd)feit aber üerbot ben ©laubigen

jeben SSerfeI)r unb Umgang mit itjuen.

2Bie in anberen Säubern, fo lebten aud) in CSn glaub unb beffen

S3efi^ungen bie ^uben im früf)ern älZittelaUer uubeläftigt. ^n Son--

bon befugen fie pataftartige ^äufer. Sin ben erften ^'reujgügen be=

teiligtcu fidi bie fönglänber nid)t, unb bie ^uben l^atten baljer bei

il)nen länger 9tul)e al§ auf bem ?^eftlanbe. ®er erfte Sturm gegen

fie brac^ am c^rönuug§tage bey .Slönig§ 9tid^arb Söirient)er5 (ll$9)

ioä unb war oeronta^t burd} eine Sleufeerung be§ fanatifd^en ©rj*

bif^of§ 58albutn üou ©onterburti, Welcher ber ^nfid^t War, baß eine
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Stborbnung ber ^ubcit ^uni gefte nidit ^ngelaffen tüerben fottte. 25ie§

ücranlo^te einen "isöbeinnflauf, bei bem hie meiften ^ubentiäufer öer-

brannt unb üiele ^suben gemorbet lüurben, !^iele and) \\6) felbit tübe=

ten, um bem (5^enie|e( ju entflefien. ^n feiner blinben 23ut berecljnete

haä ©efinbel niri)t, baß mit ben 3uben(}äiifeni and) üiele anbere unb

ein groBer Xeit l*onbon^3 in g'^aminen aufging. 9ti(f)arb ließ bie

|)auptanftifter beö ©ränelg; f)inric^ten, erflärte bie ^nben für bie 3u=

tnnft alji unüerle^lidj unb geftattete ben gemaltfam ©etauften bie

3türffel)r gn i{)rem glauben. 9iac^bem iebod) ber Stönig feinen Sreug*

äug angetreten, begann bie ^ubenöerfotgung tion neuem, angeblid) weil

Jsuben einen getauften ©enoffen mi^fjaubett I^ätten, Vorauf ^reusjüg-

ler unb anbereS ©efinbel über fie Verfielen unb auf bie gett)ot)nte

SSeife mit il)uen umfprangen. 6cenen biefer 3irt fanben in Stinn,

9iorn)ic^, ©tanforb, bcfonber§ aber in ^^)or! ftatt, loo e§ öor 'Gittern

einem getüiffen iöenebitt galt, einem jener 2)epntirten an 9lid;arb,

tt)eld)er mit (Setüalt getauft luorben unb gwar jum ^wbentum §urü(f-=

getefjrt, aber an ben erlittenen 9)iif3f)anblungen geftorben Jüar. S)er

^;|?öbel erftürmte fein ^nu§, pliinberte unb oerbrannte e». 93enebi!t§

iViitgefanbter ^oceug unb anbere J^uben flüd)teten fid) in bie ^urg,

würben aber belagert unb gur 2aufe aufgeforbert. 2((§ nun eine^

2ageö ber Söurgmart bie geftung üerUe^, fürchteten bie ^suben, er

werbe fie «erraten unb wüten it)n nic^t mel)r einlaffen, worauf er

fic^ an bie Spille ber 33e(agerer ftettte unb bereu Qa):)l üerftärfte, aber

nad) metjreren Xagen tapferer ®egenwef)r ben ©türm aufgeben Woöte.

Ta übernaljm ein 9JiiJnd) hm 'Eingriff, ber aber babei burd) einen au§

ber 33urg gefd)(euberten Stein feinen SEob fanb. ©nblid) mad)ten hie

au£ige^ungerten Suben, nadibem fie ha§ ©ebäube angejünbet, fetbft

i()rem Seben gegenfeitig ein Gnbe, bi§ auf SBenige, Weld^e bie Xaufe

bem Xobe oorgogen, aber bon ben ^Belagerern niebergemad)t würben.

5)er erbitterte ^önig entfette ben SJurgWart feine§ Slmte». "Dtod^

f^Iimmer erging e§ ben ^suben aber nac^ Üiidjarb» 2;obe, a(» fein

anber§gefinnter ^^rnber 3obann ot)neSanb, ber fie erft gegen fel^r

^o^e Slbgaben befc^ii^t tjatte, fie Wie ganj ©nglonb Iiart pi bebrüden

begann, ^ntereffaut ift, bafi e^ bamaf§ in öuiVlanb ^rofelQten be§

Subentumä gab, unb gwar ä^i^'^i'äio Sainilien, welche bem Qubenfturm

ebenfaÜä gum Opfer fielen. Unter ^oI)anu wanberten (1211) brei==

t)uubert 9^abbinen an§ ©nglanb unb granfreid) nai^ ^^aläftina au^

unb errid)teten in ^e^^ufalem 33et:= unb £et)rl)änfer, bie jebod) nid^t^

uam^aftei? leifteten.

Dbfd)on bie ^uben in ©eutfcftlanb, feitbem fie be§ 9leic^e§

Stammerfnec^te l^iefjeu (oben @. 228) bi^; jn einem gewiffen ®robe

ben ©c^u^ be§ kai\n§ genoffen, traf boc^ ber burd) ba§ beginnenbe

ilJiiBlingen ber Sreujäüge am (Snbe be^ ?;wölften ^a^r^unbertö l)er=
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Dorgenifenc ganatigmu§ fie ebcnfo lüte iljre ©lauben^genoffen in

onbcreu Scinbern. ^^re 9terf)te tüurben immer melir bcfrfiränft. 9lod^

in bemfelben Qö^^^'^iinbert befa^en ^uben hei S3re^>Iou eigene Dörfer

mit Setbeigenen unb ber t^inangtienratter ^ergog Seopolb^ non Oefter^

retcf), ©alomo, ()atte d)ii[tIidE)e ©tenerfc^aft. 5lber aü bie^ Würbe

iinterbrücft nnb bie Quben mufeten fic^ in bie ©täbte jurürfjie^en unb

fid) anf ben öanbel befcbvönfen. 3ii9^<?icf) üerbreiteten fi(^ mit bem
freuä,5üg(cvi)d)en ganotigmu-^ jebe§mal nuc^ lüieber jene abergläubigen

(Srfinbungen non ^inberopfern ber ^uben, benen man ouc^ jeben äJiorb

giifdjrteb, beffen %ätex md)t entbedt lüurbe. ©o brad^en benu feit

1179 am 9t()etn neue ^ubenüerfolgungen au§ unb lüurben 55uben=

morbe ausgeübt, Qui^^^fjäufer geplünbert unb Synagogen üerbrannt,

unb %Qi)nU6)Cv gc)d)a!^ and) in SSien 119G, Wo ber erum^nte ©alomo,

ineil er einen bicbifc^en S5}iener ^atte einjperren laffen, ermorbet würbe
unb mit it)m mehrere ®Iauben§genoffen. Umfonft fd^ritten hk ^aijer

unb onbere dürften gegen ben Unfug ein unb liefen mehrere Uebel=

täter ()inrid^ten; auf itav fanattfirte '^oit übte bte^ feine -JÖirfung.

Sie erfte S"'5fn^''Pi1ol9ung in Italien feit ber römifd)en S^it

finbct man in 33oIpgna, lüo 1171 bie ^uben öertrieben würben. S)od^

toar h\e§' 53eifpiel bamal§ fef)r üereingelt. ^apft S(Iei-anber III.

begünftigte bie ^uben unb Tratte (Sinen Hon i§nen, '^abhi ^ec^iet,

gum j^inan^iiermalter. Sie fjatten unter ibm teine 5(bgaben gu be=

äat)Ien nnb er uer^inberte auf ber ^irc^enöerfammtung im Sateran

1179 t)arte 33e)d)Iüffe gegen fie, inbem nur ha^ alte 95crbot bei? |)al=

len§ cbriftlid)er SDienftboten erneuert Würbe. .*p"i9f9C" würbe jebe

(SieWatttat gegen fie nerpönt. 5tud) beftätigten bamalö bie 9Jormannen=

I)errfdjer in Slpulien unb Sicilien il)r 35orred)t, nur nad) eigenen @e==

fe|en gerichtet Werben gu bürfen. ßönig 9iogcr§ oon ©icitieu 9)it=

uifter 3-iIipp unterftü^te fie eifrig. 3" ^en größeren Stäbten be^

^eid)e» f)atten fie ©emeinben üon met)rcren f)unbert ©liebern, in

ll^alermo fogar ürn 150n ^yamilien. Sind) in 9tom unb S^enebig

lüaren fie gablreid), im übrigen dJlUtcU unb Dberitalien bagegen fel)r

fdjWad^ uertrcten. ^n literarifdjer unb wiffenfdiaftlic^er S3e§ie§uug

leifteten bie itaiienifd^en ^suben ni(^t§ nennenswerte^.

^n Q)ried)enlnnb unb im bijjantinifdien Üteidje übert)aupt Waren

bie ^ühcn ebcnfaUio jatilrcidi. '^n %f)thQn lebten jwcitaufenb 5ami=

lien, in Äonftantinopel ebenfonicl unb baju nod) 500 ßaräer, welche

ton ben 9tabbaniten burd; eine SOioucr getrennt toaren. Sie würben

fteti? Hon jebem 5tmte auc^gefdiloffen, burftcn uid)t auf ^ferben reiten

unb waren mit tjarten Steuern geplagt; ibrc ©eifteStätigfeit War bem

cntfpred)enb gleid^ nutl.

5m Orient waren hie ^niien ««ter mof)ammebanifi^en ^err=

fdiern meift in guten 9}erf)ättniffen unb ,^ablreidi. ®cm ©eifte ent=
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fpred^enb, ber bie ^reu^fa^rer gccjen fie befeelte, blieben tf)ver im

c^rtftlid^en ^önigrcid) ^enifalem, fo lange e§ bejtanb, nur SBenige,

in gonj ^otäftina fanm über taufenb gamilicn; ou§ ^erufalem irur=

ben fie glüijc^en 1109 nnb 1175 öertrieben. ^m Sanbe be§ ^igriy

unb ©ufrnt famen an ©teile ber üerjdjtuunbenen ©emeinben üon

@ura nnb ^umbabita biejenigen Hon 5D?offn( unb S3agbab empor, ^n
53agbab lebten taufenb jübijrfie gamifien unb ber (£^alif S{Imu!taft

(1136—1100) ernannte ben reirfien ©alomo jum «dürften fämmttic^er

^uben feine§ 9leid)e§, beren 9lid)ter, 9iabbinen unb $Sorbeter er ju

U)öf)Ien ^atte, unb gestattete i^m für[tltrf)e§ (Gepränge, ©etbft 9Jio=

I)ammebaner mußten bei ©träfe ber ©aftonabe üor t^m aufftefjen unb

ein ^erolb rief üor ii)m I)er: SJiadjet ^Ia| für unfern ^errn, ben

©ol^n Sooibtf! ®er loieber^ergefteHte @i-ilardi be^og t>on otlen

guben bee 9{ei(^e§ eine Slopffteuer unb (^ebü^ren bon 9)iarftplä^en

unb SBaren, looöon er einen Xeil bem K^atifen abzugeben I}atte. ^n
$ßagbab entftanb aud) ein 2e()rf)au§ für ben llnterrid)t im 2^almub,

beffen SSorftefjer lüieber @aon ^ie§. gn Stferbeibfc^an lebten freie

aber and) ränberifdje unb fanatifd)e ^uben, ^^etnbe aller 3Xnber»gIäu-

bigen, nur greunbc ber berudjtigten ?Iffaffinen; einer ifjrer ^;?(nfül)rer,

ber im Xalmub fet}r gelcl;rte ®aüib SUrui (beffen Seben Benjamin

2)iöraeli romanI)aft beorbeitete) fpielte um 1100 eine bebeutenbe ÜioHe,

inbem er an bie '^uhm 9(fien§ einen 5Xufruf erlief, fi(^ öon ber mo=

l^ammebanifc^en |)errfdjaft gu befreien unb unter feiner, bc§ ©ott^^

gefaubten ?^ü()rung ^erufalem gu erobern. Stiele, bie i()n für ben

3Keffta§ I)ie(ten, fammelten fic^ beföoffnet in ^mabia. ®a§ Unter=

nehmen tüurbe oereitelt, inbem ber moi^ammebanifc^e S8efe^(§f)aber

biefer ©tabt ben ^rofeten töbcte, bem aber eine @e!te nod) lange

anf)ing. 5üid^ in Gfjoraffan lebte ein unabi)ängiger friegerifd)er

Subenftamm. ^n ben bebeutenbften ©tobten ^erfienö lüoljjnten uiele

taufenb ^uben, in i)f'»ini'an 50,000, nnb in S»fal)an ^atte ein oom

©i*ilar(|eu in S3agbab ernannter S^orftefjer ber I^uben ^erfien§ feinen

©i^. gn ©Ufa geigte man ha§ ©rab SDaniel^ nnb bie beiben ©tabt=

teile auf beiben Ufern besi 5-(uffe§ ftritten fid) um feinen 3^efi|. (Snb*

lid) luurben fie einig, jätjrlii^ im $8cfiiie be§ ©arge» §u iüedjfeln, bi§

ber ©ultan, bem biefe ©törung ber ©ebeine be» ^rofeten anftö^ig

luar, befatjl, ben ©arg mitten gmifd^cn beiben 2^eilen über bem gluffe

aufp^ngen. ^uben lebten ferner in ©amarfanb (50,000), in ^ijma

(SOOO gamilien), in ^snbien (oben ©. 202), auf 3eilan (Wo ber ^ö=

nig je üier bubb^iftifcbe, moljammebanijc^e, jübifd)e unb d)rift(id^e

SSefire ^atte), in Stben unb anberen arabifdjen Drten (älieffa unb

ajiebina aufgenommen, \v>o fie nicf)t mcilen burften). SDie Sanbfd)aft

ßt)aibar (oben ©. 211) toar nod) immer öon friegerifc^en ^u^en be=

oölfert. ^m ©anjcn tuaren bie afiatifd^en ^nben jener Qdt feJ)r
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iinlüiffenb. ^äfjrlid^ im |)ertiftc t)erfaiiinielten fic^ idrer Iie6en3i9= bi§

nd^t^tgtanjenb mit bcm (Si*i(ard)eu unb bem ©aoii üon $8agbab an

bem angeblidfien ©rabe bcc^ ©sed^iel hei ^iifa, toeldfje^ pradEitooU au^^^=

gefdfimüdt lüar, unb luo man ba§ ,f)üttenfeft feierte. (Sin anbere§

©rabmal, gu bcm man ebenfalls Jüaüfal^rtete ,
gab man für bo§ be§

(Sfra au§. 3lu(f) 9letiguten!u{t unb SBunberglaube ftanben bei ben

Subcn ^tficnsT^ in f}Dt)en ß^ren.

®ie ägt)ptifc^en Quben bitten ein eigene^ Dberl)anpt, ben

Siagib mit bem @i^e in ^airo, wo ourf) ein Se^rf)au§ beftanb unb

äroet @l)nagDgen bie babtjlonifdje unb paläftinifd^e öef)rart oertraten,

aber an bofjen geften gcmeinfamen (5jotte§bicnft bielten. 9(u§erbem

war in ^airo ein Cberbaupt CJiafji, ^^ürft) ber .»i^arüer. 3" wtfjen=

frf]aftlid]er 58e3ie!)ung leiftetcn aiicb bie ägnptifd^en ^uben nirfit» unb

waQfa^rtcten bafür narf) ber angeblidtien 8bnagoge i)Jiofe'§ in ^imul),

lüo ein 33aum ftanb, ber au§ bcm Stabe ^JJofe'S aufgelüorfifen fein

foüte. Unter ©uttan ®alal)ebbin, ber aucf) Serien unb ^;)5aIäftino

bef)errfc^tc , erfreuten ficf) bie ^uben großer ©unft unb erirtarben be=

beutenben 2Bof)Iftanb.

ä. Dou Jfnnocfji'j 111. bis auf Uuliolf von ilabsburg.

®ie Soge ber ^uben t)atte ficb feit bem 33eginne ber ^reujgüge,

in i^otge be§ bur(^ biefe getüccften (^riftlirficn f^onati§mu§, fortbauernb

oerfc^Iimmert; bie entfcbicbenfte SSenbung gum @d)Iimmern naf)m fie

aber mit ber Xronbefteigung heS' ^^apftc§ ^utnocen,^ III. (119S),

jenes ^ird^enfürftcn , ber gleidi ©regor VIT. bie 2BcIt^errfd)aft aU
ba§ @rbe feine '>3(mteS betrad)tete unb ^cnen im ©ifer, biefeS Qkl

^u erreichen, nod^ toett überbot. 3nnocen§ III. tabelte ben ^önig

^il\pp 5tuguft (1205) toegen feines mtlbern 3?ertialten§ gegen bie

^uben in ben fpäteren ^ai^ren feiner Ü^egierung, fo auc^ ben ^önig

"?üfonS VIII. öon ^aftiticn unb anbcre dürften, iucld)c hie J^uben

nid)t gerabeju »erfolgten, unb bebrof)te bie (S^riften, loeld^e S^erte^r

mit ^ubcn |3f(ogen, mit bem 35anne. ©eine ©riaffe waren oon ben

f(^werften 9lnfd)utbigungen gegen bie ^^ubcn erfüllt; mcnn man aber

biefelben aücr Ucbertrcibungen unb ©rfinbungen cntfleibet unb nur

baS beftel)en lä^t, loaS aud^ anbcrSloo ibnen oorgeluorfen tüurbe

unb aus ben (Sreiguiffen jener 3eit fon felbft tjcroorge^t, fo fanu

man nic^t uml)in, hk trübe ^atfadie immer mieber beftätigt ju finben,

t)a^ menigftenS ein großer, tuo nic^t ber größte Icil ber ^u^fu fort=^

luätjrenb burd) 2Bud)er, burd} ,s>abfud}t unb burd) Spott über baS

(it)riftentum unb beffcn Organe ben .paß, ben fie ernteten, felbft mit

beraufbefd)loören ^alf. ®aran freilid) maren fie unfd^ulbig, ha^ bie

bamaligen fog. ^e§er, tuie bie ^^(Ibigenfer u. St., fid) ju ben 3uben
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flingejotjen füllten unb beren 9ietigton ber bomaliS fo je£)r entarteten

djriftlid^en offen üor^^ogen: fo trugen bte ber .ftrd^enmad)t ftm meiften

üerl^a^ten .^e^er untuiüfürltcfi ba^n bei, haä 3.^erberbcn tfjrer ^^reunbe,

ber ^^uben, gu beförbern. So war 5. '^. andj @raf ^taimunb YI.

oon 2ou(ou|e äug(eicE) ein ^i3egünftiger ber ^dbigenfer unb ber ^uben

unb mußte 1209 unter 5(nberm aud^ bafür 33uBe tun, ha^ er 5(emter

an ^uben tiergeben t)atte. 9iatür(i(^ litten aucf) bie jübifdEien ®entein=

ben @übfranfretdj§ fd^ioer unter bem blutigen ^reujjuge gegen hie

9((bigen|er. ^n ^öejierg, beut ungUic!(id)eu D^fer biefeS SRorb=

unb 9laubfrtege§, famen aud) jireifinnbert ^uben um. (Sine ©(^ar

jener fog. ^reusfafjrer, lt)eld)e bie 5llbigenfer erbrüdt f)atten, bie ben

fpantfd^en (s;()riften gegen bie 9Jlauren ju §ilfe 50g, erlaubte fii^ fo=

gar ^ier, auf frembem S3oben, bie bamal§ in Spanien unbetäftigten

^uben in 2;olebo ju überfallen (1112), luurbe aber non fponifd)en

JRittern unb ^Bürgern 5U 1|}aren getrieben.

®a§ tiorgiiglid) gegen bie Sdbigenfer gcridjtete Ä'onjil üon 3ltii=

gnon (1 209) tierbot bie ©rteihing tion 9(emtern an 5?uben unb tierpf[id)=

tete biefe, feine ctiriftlidjen ^ienftboten 5U balten, foitiie bie Sonntage

unb c^riftlidien ?^efte unb fogar bie t^aften ^u beobad)ten. @ine @l)=

nobe in ^ori§ tierbot bamal§ überbie§ ben c^riftlid}en Timmen, jübifd^e

äinber ju nät)ren unb ben c^riftlic^en Hebammen jübifd^en 5'i^auen

beipftef^eu, n^aS oon Seiten tiiefer anberer St)noben inbeffen ebenfafl§

gefc^a^. SS)aä ^ongil im öateran 1215, uield)e§ ben ©runb gur 3n =

guifition (egte unb ben beiben fanatifd)en Drben ber ®omini!a =

ncr unb S-rangi^faner ben Urfprung gab, beftätigte im 2Befentließen

bie eben unb fd)on früher genannten S3efd)ran!ungen ber ^uben unb

fügte if)nen noc^ biejenige hei, bie bei biefem 5(nlaffe jum erften SQJate

auftritt, baB biefelbe eine nnterfdieibenbe Ülleibung tragen foKten.

jDiefer Gebaute Jüar inbeffen fein d)rift(id}er, fonbern ein mo()amme=

banifc^er unb toor tion ben fonatifd^en ^Hmobaben in 9JJaroffo unb

Sübftionien jnerft in§ SBerf gefefet worben. 5?n"DCf"5 III- uaf)m ben*

felben auf; bie t^'Pi^i" ^ie er annahm, ift aber oft üeränbert unb mit

balb empörenber, ijalb täd^erlidier ©enauigfeit feftgefefet morbcn. ®a§
unterfd)eibenbe Suben^eic^en ober ber „;3u^^"flf<ffn" tieftanb in

einem Stücfe ßfus öon meift gelber S'fli-'t'e, ber am §ut ober Dber*

fleib getragen werben mufete unb ben -^öbel gerobeju aufforberte, bie

Xräger ^u tier^ö{)nen ober ju mif3l}nnbeln, hk Sefeteren aber allen

(£t)r= unb 9Inftanb§gefül)lÄ beraubte unb bie 9iicbrigfeit ber ©efinnung,

wie ben 3}iange( an 33ilbung t)auptfäd)li(i^ beförberte, an benen bie

^suben tion ha an mehrere 3al)r^unberte ^inburd) frantten. 9iid)t

überatt würbe biefe ente^renbe 5lnorbnung mit g(eid)er Strenge unb

äu gleidier 3fit burd)gefübrt; am längften t)ielt fid) Spanien bation

frei, wo bie 5?uben bamalS nod) in ben beften 9Ser^ä(tniffen ftanben.
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Stuc^ luareii nidjt nfle ^^äpftc gteici) eifrig tu ßtnf(^ävfiing ber bejüg*

Itrfjen S8orjd)vift, ja mandje unterliefjeit biefelbe gaii^ ober geigten ft(^

gerabegu milb gegen bie ^uben, )o i^onoriu§ III., ber auf 9nuo==

ceuj III. folgte unb ha§' ^"^^njeidjen luieberf)oIt au!?brüdli(^ erlief.

3t(§ bie Sttiiwifition in'i§ Sebeu trat, toaubte fie itire Slätig!eit

fofort, U)ie gegeu hk Äel^er, fo and) gegen W ^itben. ©eitbem luurbe

aii(i) in ©vonien bie ßage berfelben ungünftiger, Wo i^evnanho III.

üon ^aftilien unb Sai^me I. öou 5lragon ben jubeufeiubtidien 2Beft=

gotenfi3uigen nadjeiferten. "äU bie 33ateareu ben SJiauren entriffeu

würben, tterfuJ)ren hk ©ieger auä) gegen bie ^uben ouf äliaHorca

äu^erft I}art unb nal;meu i^ueu hk gro^e ©ijuagoge unb öerfd)iebene

@üter tt)eg. 2(uc^ in Uui; am. Wo bei ben im Stirifteutum nod^ uid^t

befonber§ eifrigen 9}Jagat)ren!önigen 3uben bie <Bal^= unb ©tenerpad^t

unb mehrere Slemter öerlualteten, befal)! Tregor IX. bem ^önig

§(nbrea§ hk Entfernung ber ^uben au§ biefen Stettungen unb öer--

lf)äugte über beu nid)t gteid) iüittigen ^errfi^er ben S3ann (1232), big

er ftc§ fügte. Xod) oerbanimte ©regor an^brüdlid) bie "Jöbung ober

geroaltfame 2;aufe ber ^uben.

Tlan bat fid) üerlounbert, ha'Q ®regor§ großer geinb, ^oifer

i^riebric^ II., tro| feiner befanuteu, übrigen^ tuenig gruubfäfetid^en

greifinnigfeit in religiöfen SDingen, gegen bie ^uben fid^ anwerft a^=

Ief)nenb oerl^iett unb ftreng gegen fie t>erfuf)r. Sie ©ac^e ift jebod)

uid^t rätfelt)üft, tuenn man bebenft, ha^ g-riebrid; ein Jpaffer jebev

%xt t»on S-anati§mu§ Wax unb baljer bem jübifi^eu, ber fid; ftet^

geigte, lüo hk ^uben einige t^rei^eit genoffen, feinen ^orgug öor bem

c^riftli(^en einäuräumen 9?eranlaffung ^atte, unb ha^ ferner fein ^ang
gum SBotleben unb ju frö^Iidjer ^unft unb ®id;tung fidi öou bem

büftern ©rübelgeifte unb üon ber fd^mn^igen i^obfucfit eine» großen

%üi§ ber ^nben abgefto^en fü{)(en mufete. @§ ift begannt, bafj ber

^aifer anä) auf bie diriftlic^en Sl^e^er nid)t gut §u fpred^en Wav unb

fogar gu it)rer ii?erfo(gung bie ^anb bot; jebe§ eifrige Rängen an be=

ftimmten (^laubenSfäfeen unb Ä'uttformen tüar if)m uuöerftanbtidj unb

unerträglich. @o fom e», ba^, loäfirenb fein 9iomen§= unb ^dt^

genoffe i^ergog ^^i'iebrid^ üon Defterreid^ (I244y ben ^uben feine»

Sanbe» ein ©tatnt erteilte, ha§ fie gegen atte 9J?i^l)anbIungen fd^ü^te

unb ben llrl)ebern folc^er ftarte ©trafen anbrot)te, and) ben ^uben

freien Raubet geluäljrte, bev Ä'aifer biefelben üon atten 5(emtern au»=

fd)ToB, itive l?ammer!necE)tf(^aft unb ha§ ^ubeugeii^en aufredet ert)ielt,

ja auc^ bie ^ubeu nic^t gegen ©eloalttateu fd)ü^te. ^^riebrtd^ II. tüar

aud) ber erfte Surft, lueldier bie J^uben (in ^;|3aIermo) in ein abgefou:;

berte§ ©tabtguartier (®()etto) einfd^loB. SBie fef)r biefelben übrigen;»

tro^ atter S^erfolgung ©djä^e ongufammeln üerftanbeu, geigen ifire

öfteren SSerfnc^e, giirften, bie i^nen ungünftig ioaren, burd) ^elt gu
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bcfted^en. Sie luaren jebocft längft nii^t mef)r bie ein,ygen 2Burf)erer;

nomentlicf) bie ßombarben luaren if}ve gelef)rigc 3(f)ü(er geinorbcn

unb übertrafen fie jüo niöglid). @rf)on im §tt)ölften ^afjr^unbert taten

franjöfifrfie nnb englifi^e ^anfteute ba§fe(be unb 1079 ffogte ha§ Ia=

teranifdfie ^on^it, bo^ ber 5Bnd)er überoll betrieben iintrbe unb öer--

furf)te bie ?lnc-ifd)(iefeung ber SSncl^erer öon ber 2o§fpred^nng, oom
9tbenbma( unb öon ber ürcblic^en S3e[tottnug ju belüirfen, bocf) o§ne

©rfolg. ^a e§ tarn bo^in, ba^, al§ ^önig Subtuig ber ^eilige

öon granfreid), ein gang befonberer ^nbenfeinb, ben ^uben ha§ S^n^^

nehmen öerbot, feine 33orone it)m erflärten, bie Stnleil)en ber ^uben

lüäreu nid)t ju entbeliren unb bie cf)rift(ic^en SSud^erer (beren Qa^l

jebocf) jener ber fübifct^cn lüot nic^t öon ferne gleid^ tarn) näl^men öon

i!^ren @d)ulbnern öiel t)ö^ere SBud^erjinfen.

S3alb ging bie $8erfoIgung ber ^uben nod) tt)eiter unb fie mu^te

in ben klugen ber Cpfer ha§ t)ödjfte 90k^ errei^t tiaben, ü\§ fie fid)

an ha§ i^eiligtnm be§ jübifd^en 55oIfeg, ben ^ ahn üb magte, an

ba§ 33ud), iuelc^e§ bemfelben aU ^ntjalt feine§ gangen geiftigen 2eben§

galt unb beffcn ©tnbium jeber anbern S8efd)äftigung öoronging. ©in

öon ßlüeifeln am '3:a(nuib erfüllter, be§f)alb öon ben frongöfifc^en

S^abbinen, bie im ®ünfel ber Unfe(jtbar!eit lebten, mit bem 23ann be=

legter unb boranf getaufter ^vnbe, ®onin ober ^uuin, fpäter 9^ifo*

Iau§, beuungirte bem ^apfte ©regorIX. ben öert)a§ten ^^atmub aU
ein ^nd), ha§' untt)ürbige SSorftetInngen öon (SJott öerbreite, (5t)riftu§

unb beffen SOZutter fcl^mät)e unb allein bie ^uben öom (S{)riftentum

abtjalte. 'iDer ^^a^ft mad^te bie get)örten 3lntlagepunfte ot)ne Unter=

fnd)ung gum 5?iif)fl^t einfsi (£rlaffe§, in iueldiem er ben 93if(^öfen be=

fo^l, ben Quben aüe S£almub=©i-emplare lüeggune^men unb fie ben

j'frongigtauern unb Si)omiuifanern gu übergeben. ®ie Könige würben

aufgeforbert, bie ®eiftlid)feit bei biefem frommen Unternebmen gu

untcrftü^en. Tie 33ettelmönd)e (bie gemi^ fämmtlic^ fein |)ebräifd)

öerftanben) foüten bann ben Xalmub unterfud)cn nnb menn fid) ®d^

nin§ eingaben beftätigten, ibn öerbrenuen (1239). ®ie dürften lüarcn

jebod) fef)r läffig in ?(u§füfjrung biefe§ S8efebl§, ber faft nur in gronf=

reicf) einigermaßen öollfübrt irurbc. 2Bo bie§ gefd)al), würbe ber

jTalmub natürlich) ju ben 3'lanimen öernrtcilt; aber ber ^ßoHgug unter-

blieb meift in ?^oIge öon bitten ober — 93efted)ungen ber ^uben.

3X1§ nun aber ein (Srgbifc^of, ber fid) gum Drgan jübifdier SStttcn bei

^önig St^ubiöig bem i^eiligen gemadjt, |3lö^lid) ftarb, faf) ber 9Iber=

glaube barin eine Strafe Ö^otte«; ber J^önig liefs barauf 5unfd)en

^onin nnb öier ^Rabbineu ein ©lanbenSgefpräd) abl)alteu, iöeld)e§ 1240

am fönig{id)en .»pofc ftattfanb. ®ie 9tabbineu wollten erft gar nid^t

barauf eintreten unb beriefen fic^ ouf bie ben !3uben burd^ bie ^äpfte

öerlie^enc Unab|ängigfcit in inneren 5(ngelegenl}eiten. ^iU fie fic^
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aber fügen mufeteu, be^u^tete 9ta6bt '^eä)itl, "Oa^ ha§' im Xalmub

oou ^efu!^ 93ertcJ)tetc , luelc^er waä) bemfelben ber unel)eli(i)e 5ot)n

eine§ getuiffen ^aut^era fein foHte, jt(^ nidjt auf ßl)riftu§, fonbern

auf einen anbern ^i]M begielje; er fctieint aüerbing?? in biefem ijrr^

tum befangen geluefen ju fein. 2)aö geuerurteit luurbe aufrecht er=

fialten, bod) erft gluei ^ötjre fpiiter üolljogen, inbem auf einem '^ia^c

in ^art5 24 Söogen üoü Xalmub^Sgcmpiare unb anbere l)ebräifd)e

Sd^riften üerbrannt lünrben. STönig Sublüig befat)I überbie§, aüe noc^

aufjufinbenben Satmnbc gletdjfaÜ^ gu Derbrennen unb bie Qu^f"-

lüeld)e foId)e nidjt gutmißig tjergäben, ^u üertreiben. ^iefe fanatifc^en

3Jiaf3rege(n Utaren jebodf) tuie aße üon tt)rer 2trt rein nu|ilo§; benn

bie ^uben luu^ten natürlid) immer Xalmube gu retten unb fic^ neue

ju tierf(^affeu.

§tl§ bie SDZongoten '3)fd)iugiSs(S;t)au^ (Suro|)a mit einer neuen

Barbarei gu überfluten bro()ten, befd)ulbigte man bie ^uben, hk ja

bei jebem uuglüdlic^en Sreigui^ tjerCjalten mußten, be§ ©inuerftäub-

ntffey mit ben tuilbeu Sorben, unter lueldjen fic^ aüerbing^ jnbifd)e

Stämme üu§ 3)ättelafieu befanben. ^u ©eutfd^Ianb jog mau Oiele

^uben gur Strafe, tucil fie ben 9}iongolen Ijeimltd^ SSaffen l)ätteu

5u!ommen laffen. 5tud) fonftige fionflifte jtütfcien ©{)riften unb :3uben

erfüttteu ®entfd)Iaub bamal§. ^n grantfnrt am SDtütn fiel 1241

eine förmliche <Bd)iad)t gtnifdjeu beiben ^^arteien üor, weil ein 3»^^"=

junge oon feinen SSernjanbten am Uebertritte jum ©l)riftentum öer^^

f)iubert luorben tt^ar. (S§ famen babei nur iuenig ©tiriften aber ISO

^nben um, iüa§ auf bie grof^e SJienge ber Se^tereu fd^ticfjen lä^t.

^m ©am|3fe Ratten biefe iljre .'päufer auge§ünbet, fo bafe bie I)albe

Stabt in 5'tannueu aufging. S^öuig Monrab, ^aifer griebrid)§ II.

8dI)u, ^ob gegen bie {^routfurter eine Uuterfudjuug iuegen ber ^fiteber^

me^ehing feiner ilammerfned^te an, bie jeboc^ mit einer ^(mneftie

eubete.

äRe^rere ^nbeu I)atleu fic^ hti ©e(egent)eit ber gi^ßn^fui'ter

3d)Iä(^teret taufen taffen, um il)r Seben ju fiebern, U)a§ §u einem

etgeutümlid)eu Streitfall im ©djofe be§ ^ubentuniÄ ^ulaj^ bot. ö^
t)aubelte fid) uämlid) barnm, ob ein getauftem 9JMbc^en, ha^ ^um alten

©tauben gurürfteörte, it)re 9te(^te aU 33raut ouf i()reu ^öerlobten oer=

loren l)a^t ober nid)t. j£)te Siabbinen, meld)e barüber §u entfdjetben

l^atten, liefen fidi burd) bie ärgfte 9?erfoIgung it)rei> ®Iauben§ nid)t

oon ber empörenbftcn Uubulbfamteit abl)alten unb erfaunten ju 9ted)t:

,,ha'^ eine ©etanfte einer ®efd)änbeten gteicf) §u achten fei,

hit 5U einer jübifdjeu ßtje uic^t metjr jugelaffeu iüerbeu

bürfte" 2SaI)rlid^, e§ fetjite bem Oubentum nur an einer Drgaui-

fation mit einem feften 9}Jittc(pnnfte, um ein äineite» unfehlbarem

^^jSa^fttum bar^uftellen. 2)agegen uuterfd)ieb fid) haä ^ubentum oom
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banialtgctt (51)ri[teittum barin dortetlfiaft, ha^ bte cjanje ©emcinbe

über tütdittgere {fragen entfd)ieb, nid)t wie hei ben ©t)riftcit blo§ bie

©eifttidjfeit; ber 33ann ,v iö. fonnte üom 9tobbiner nid)t o^ne Qvl=

ftimmung ber ©emeiubc üerlpngt werben.

9iarf) bem Xalmub Warf ficE) bie 3itbenüerfoIgung auf ben ärst-

lid^en ©eruf, aU ben einzigen, weld^er einen Xeil berauben, benen

ia feine 2lemter meljr übertragen werben foüten, noc^ über ben blofen

©d^ac£)er em^ortjob. ?X(Ie l)eröorragenben Slerjte in (£urD^3a, nament-

üä) "ök Seibär^te ber .Könige unb gürften unb fogar mancher ^äpfte

unb Prälaten, waren bamatS 3uben, welche fic^ al§ @(i)ü(er ber

5{raber in biefem SiffenSgWeige ausgebilbet ^tten. ®a§ ^'onjil üon

i&e^kx§ fügte 1246 ju ber ^eflätigung aller früher ben ^uben auf^

erlegten 35efrf)ränfungen noc^ biejenige, bafj iübifdie Sterjte teine C^^ri-

ften melir befjanbetn follten. 9)ian bebacfjte babei im fanatifd)en ©ifer

nic^t, bafe e§ an d)riftlic!^en SIergten mangelte unb ha'^ bie wenigen @oI=

d)en cSd)ü(er jübifc^er ®elel)rten unb bal)er Ie|tere unentbef)rlid) waren.

(£[)riitti(^e g-ürften gerieten bafier hei S^ranf^etten burc^ ben Söalinwili

i^rer ©eiftlid^feit oft in hie peinlid^fte !s8erlegenl)eit unb fiotten 9JZüt)e,

bie §ilfe ber üerfemten jübiid)cn Slerjte ju erlangen. Ungeaditet

jenes SSefdiluffe» Würben übrigen^ in iWontpeüier jübifc^e Slerste nod^

lange jum Unterridjt unb jur 2lu§übung it)rer ^unft gugelaffen.

sau beutfc^e unb franjöfifc^e ^uben fid) an ben ^apft 3nno =

ceng IV. wonbten unb i^re ^itte um @d)U^ gegen S?crleumbungen

unb 85erfoIgungen burdb üiugenbe ©rünbe unterftü|ten, erließ er 1247

eine $ßuUe, Worin er au^brüdlii^ bie bamal§ ^errfc^enbe Sage, ali-

ob bie 3nben hei Reiten .^inber morbeten unb i^r Sötut tränfen, für

eine bo§^afte (Srfinbung erflärte, bie gegen hie 3uben oerübten Ouä=

lereien unb ^Verfolgungen in ber entfi^iebenften SBeife üerbanimte unb

iL)re Söebrüder mit bem ilir^enbanne bebrot)te. ®a§ ^^a^fttum würbe

jebocb bie ©elfter, bie e§ felbft £)eraufbcf(^Woren, nid)t me^r Io§ unb

bie iöuße fjatte feine 9tad)Wir!ung. 92od) Weniger ®(üd tiatte ein

aubcreg ©efud) ber 3ubcn bei bemfelbeu -i^a^fte, nämtid) baSjenige

um Sluftiebung be§ ißerfal)ren§ gegen ben "Xalmub. ^er -^apft Heiß

eine neue ^Jpsrüfung biefe§ SöJcrfeÄ oornc^men; obwol aber üon ber

bagu aufgeftellten Kommiffton, bereu 9JiitgIieb oud^ ber gelefirte Sll =

bert ber ®rofee War, 9liemanb etwa§ bom Xalmub üerftaub, würbe

berfelbe bennod^ auf§ 9ieue 5U ben ?^Iammen oerurteilt.

3)er größte Qui^enfeinb jener ßeit, Subwig ber § eilige, war

bie§ inbeffen öorwiegenb an?- (Sntrüftung über ben 2Bud)er, ben hie

^ird^e öerbammte. ©r lieB bat)er feine ®clegen!^eit oorüberge^en,

ba§ )s)a§' hie J^uben ^uoiel einnahmen, ^um SSeften ber JJirc^e ju t)er=

wenben unb uaf)m iljueu ©üter ah, um hie Soften be§ oon il)vx 6e=

fdjloffeuen S'^reugsugeS gu beftretten. ^U er wät)renb beSfelben in
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5Iegt)ptcu ®efani5eiier unirbe uitb if)ni bie 9)^of)animebancr üorf)ietten,

er bulbe in feinem eigenen Öanbe Ungläubige, lüäl)renb er Solche

au§ioört§ befriege, befahl er bie C^ubcn a\\§ feinem Srblanbe ju tier=

treiben, immerf)in mir geiüiffen 3(nyna()men: bocf) mürbe fein 33efel)t

nid}t Oüflftänbig an^gefüljrt nnb fpäter fogor miebcr jurücfgenommen.

dagegen uerarmten nnter ilim hie frangöfifdjen ^uben burcb bk be=

ftiinbigcn 58ranbfc^nönngen nnb nud) i^re geiftige Iticitigfeit erlahmte

nnb ftarb an§, weil hie Ütabbinen, beren SBirfen burcf) ade l^J^ittel üerettelt

mnrbe, großenteils an^imanberten, miefur^ öorfier nuy (Snglanb (oben ®.

231). öier moren in^mifd^en bie S5cr[}ä(tniffe jroar nnter öeinri(^ IH.

et\\)a§ beffer gemorben aU nnter feinem i8ater ^ofjann o^ne öanb.

Xer öom .Qönig ernannte Dberrnbbiner regirte bie ^uben be§ SanbeS

in i^ren inneren ^2(ngelegenf)eiten nnabf}ängig nnb mit meitge^enber

Stmt§befugni§ nnb ber ^önig jügelte ben ganatiSmu« ber (5^eift(i(^feit,

meiere allen S8erfef)r jmifdien t£f)riften nnb 3 üben unterbinben moüte;

aber ber fc^Iimme 3öftanb ber Steid^Äfinangen, burd) be§ ^önig§ i8er*

fd^lüenbung ^erbeigefül^rt, neranlaßte ben 8tat, ju ben @e(tmitte(n

ber ^nben Qi'ffni^t ju nefjmen. ^ehev ^nbe, felbft S^inber nidjt au!3=

genommen, mnfete einen Seib,5ori gal^Ien; uon iebem ©efc^äft, bei bem

3uben beteiligt luaren, mnßte eine 5tbgabe entrid)tet toerben. 'iiü^tx=

bem tmirben Qnben fortmäl^renb iuegen meift erbid)teter Sßerge^en unb

S?erbrect-;en eingeferfert unb nur gegen ftarte§ Söfegelb freigelaffen.

Unter bem i^ormanbe Uiid)tiger 33eratnngen berief ber i^ijnig nac^

SSorcefter eine 5(rt 'ij^arlament aii'c '>)lbgeorbneten aüer 3u'^P"9cntein=

ben je nac^ beren Stärfe, üon bem er aber Icbiglid) @elt erpreßte.

5iad^bem er bie ^uben genug an^gefogen, üerpfänbete er fie feinem

S?ruber $Rtd)arb öon Sorntttale?. Sus^^i»-"^ betrieb bie ©eiftlic^feit

hei bem Jlönig bav ^-l^erbot be§ '^anev neuer St^nagogen, hai-^ laute

$8eten in ben alten, hie ^nrdifüljrnng be§ Xragen» ber 3ubenfleden

u. f. h). 3n fieben ^al)ren tunrben bamal» ben englifi^en ^uben

422,000 ^funb Sterling unb einem @in§elnen, ^laron oon ^or!

30,000 Wlaxl ©ilberÄ nnb 200 d)lci\i ©otbev abgenommen, ^m
3af)re 1264 überfiel nnb plünberte ber '•^^öbel öonbong bie ^uben

unb erfdiTug i^rer 1500. 2(ebnlic^e 53ebrürfnngen unb ä)ie|eleien

tnaren bamol§ and) in anberen Säubern fel)r l)änfig. ^n 5) eutf er-

laub ragt nnter me()reren ^nbcnmorben öerjenige ju Sinjig 1266

Ijeroor, um an einem Sobbat hie ganje Öiemeinöe in ber Spnagoge

nerbrannt mnrbe. ßine Sijuobe in Söien 1267 beftätigte nicöt nur

olle biöl)er gegen hie ^uben erlaffenen ©efe^e, fonbern fd)rieb beu=

felben außer bem „Subenfleden" aud) noc^ einen §ut öon lädjerlidjer

?3-orm (pileum coinutum) öor. ^^üidi in j^ranfretd) !^ielt mau auf

berartiger ^u§5ei(^nuug. 9codi ein ^al)r lior feinem 2obe (1269) be=

ftimmte Subnng ber •t'eilige, ha^ biefelbe non rotem {^il^ ober fafron-
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gelbem %U(S) in gorm eine§ '3iai)e§ an] ißruft unb Ülüden getragen

lüerben joHe. ßi^^^i'^Pr^^fli'^fJnbc mnf5tpn im erften '^aUe iijv Ober=

fleib, im jlueiten äelm ^fiinb Silber Ijergeben. ®ine ßiri^eutier-

iamiiilnng in Dfen unter bem S^orfi^e be§ päpftlidien Segaten für

Ungarn unb ^oten mit ben 9iebenläubern füljrte 1279 aiidi in

biefen ©ebieten hk ißefcfiräntungen ein, lüeld^en bie ^uben in ben nteft==

lid^eren Säubern @uro:pa\^ uuterluorfcn lüaren, fc()rieb ben ^ubenftecfeu

in gorm eiueö roten diah>i-S \)ov unb unterfagte jeben ^^erfetjr äiuifdien

(£()rifteu unb ^uben. ^Jlo^uticljen löefdiränfungen tüaren übrigen^ in

Ungarn unb ^^-^olen aud^ bic grierf)iid)en ©(^iömatiter unb bie ä)iot)am=

mebaner untertporfen ; erft fpiiter ttiurbe man and) bort gegen bie

Suben [trenger al§ gegen bie übrigen ^Ifatljolifen.

SCm befteu erging ei:-' ben ^ubeu bamalS öertjältni^mä^ig in

Spanien, loo Stlfons X, ber SBeifc oon ^aftilten bic IRidjtung ber

früheren ^Ifonfe befolgte, bie ^uben, bie feine ^riegygüge gegen

bie 9}iauren mit ®elt unb SSaffenbienft unterftü^ten , in geiöiffem

iWa^e begünftigte unb itjueu 9}iüfd)een eroberter ©täbte ju Sljuagogen

einräumte. ®a5 5(mt hei tönigtidjcn ®d)a|meifter§ tourbe unter il;m

in jübifd)er ^yamilie erblid^. Sind) wav ein ^ube fein Seibarjt, 2(ftro*

uom unb 5(ftroIog, unb ber S^orbeter ber ©i)uagoge p S^olebo, ®on
3og (3faof), ben er „feinen SSeifen" nannte, bearbeitete hk ben 9iamen

te« Äonigä tragenbeu aftrouomifd)en Siafeln. 3)ennod) liebte ber H'iJntg

hk Suben nid)t unb hai oon iljm crlaffene ©efet^bnc^ fdilofe fie oon

(iljren unb Stemtern au!§ unb bebroL)te bie ^^efeljrung oon (itjriften jum

3ubentum mit bem Stöbe, oerbot ben ^iiau neuer 5ijnagogen, fd)rieb

ba§ ^ubcnjeidjeu bei fd)n3erer ®elt= ober Slörperftrafe öor unb Der-

pönte jeben ^ert'efjr 5lüifd)eu G^rifteu unb 3"beu. ^a e» mar fogar

bie crbiditcte Untat ber ßinbertreujigung om CStjarfreitag „ober and)

ha^ Strengigen einer SSad)§figur an biefem Xage" (tuay bemnadi luol

etma öorgebuunen fein mag) mit bem 2;obe bebro^t. ^a« Ütätfel»

Ijaftefte aber ift, ha^ ber J^önig, ber felbft einen iübifd)en Seibargt

I)atte, Heilmittel oon ^subcn anf,nne[)nteu unterfagte! ®a mitbin ^Ifon§

feine eigenen (^)efetjc nid)t befolgte, mar aud) oon feinen Untertanen

nid)t§ anbereg! gu ermarten, fo baf^ bie 3«ftönbe ber ^nben in Ä\iftilien

im )i8ergleid)e mit anberen Säubern nod) lange rec^t erträgltcl^e Waren.

S^iet trug Ijier^^u ber Umftanb bei, ha'ii au^er ben ^uben and) ^ahU

reidie i)JioI)ammebauer in itaftilien lebten, gegen bie man fotgeridjtig

mit ber gleidjen ©trengc t)ätte oerfaljren muffen, wa§' man aber nii^t

magte, fo lange ei" noc^ müdjtige ©taten itjre» ©tauben^ gab. 3l\d)t

bo»feIbe tann oon bem 3iad)bar* unb $8ruberftate Stragon gefagt

loerben, mo ber 93eid)toater be» Stönigg ^a^me I., (oben B. 236)

ataimuub oon ^eüaforre, im ©eifte be§ '•^apfttumS arbeitete unb

auf bie ^^efetjruug oon 3"'^^" »»^ 9)tanren ausging, ^n biefem S3e=

ipenuesSliu 3l[)\)ii, Jliiltiivijefctiiclite ö. 3"^«"'»i»?- 16
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ftreben [tmib il^m ber getaufte Stube unb nunmeljrige ^onünifaner

^^ablo ©fjrifttant bei. 3^ii(^fn il^m unb bem gele{)rteften "iRahhi

(Spanien^, DJioje 9iad^mani, öeranftaftete Staimunb mit be» ^önigi?

S3clüiIIigung ein ®Iaubcn§ge)prä(^ in 33arceIona (1263). 2öie immer

bei fold)en @elcgenf)eiten, fcbrieben ficf) bcibe '"Parteien ben ©teg gu:

n3id)tiger ift aber, ha^ feltift ber Äönig ^kd^mani'» Haltung unb (SJeijt

lobte unb i()n reicf) be|c^entte. 2:ro|bem luar berfelbe ^önig fo

fcEjWad^, ha'^ er bem ^ablo einen @etett§brief ju einer 5ßefe§rung§=

reife gob, worin bie jübif(f)en ©emeinben aufgeforbert lourben, ben

3Jiiffionär nnäut)Dren, fid) unterwürfig gegen il^n ju öerfialten unb bie

Soften ber i)JZiffion ju tragen. 2(1» nun aber ber neue SIpoftel nicE)t

ben 9In!Iang fanb, ben er erwartete, bewog er ben ^apft ©lernen» IT.

3U einer SßuIIe (1264), welcfie auc^ in (Spanien ben S^olmub mit 33e=

fi^Iag 5U belegen unb naÄ (Srtenntniß feiner SSerberblid^teit ju öer=

brennen befat)!. Slönig ^aiin^e ergriff ben äRittelweg, ben ^atmub
unterfui^en unb bie ta^j d^riftentum fdjnmtjenben 3lu§fprüd^e barin

ftreic^en §u laffen. 511^ 9kc^moni über alle biefe SSorfälle eine friti^

fc^e ©d^rift öeröffentlid)te, benungirte it)n ^ablo hti 'i]5enaforte unb

bie ^ominifaner öerlongten öon bem Könige einen ^rD5ef3 gegen ben

^uben. 3ai)me übertrug hk ©ac^e einer nid^t anS ®omini!anern

beftet)enben Sommtffion, weli^e, obfc^on fie in 9iad^mani'ä Schrift

nid)t§ Strafbare^ faub, bod^ au§ gur^t üor ben 'X>ominifanern ben

SSerfoffer gu sweijä^riger SSerbannung unb fein 2öerf pm g-euer oer=

urteilte. Ten ©ominifanern war jebod^ biefer nac^ il)rer 3tnfict)t üiel

ju milbe 8prud) ein Torn im 9luge unb ber ^apft gab bem ^önig

feinen UnWiüen über hk ^cac^jidjt gegen ben J^e^er funb. S)er öer=

bannte 5Rad^mani begab fid) nad) ^atäftina, rütlä)t§ bamal§ hk
SJJongoIen eben oerwüftet t)atten. @r bewirfte in bem abermol» jer^

ftörten ^erufalem ben ^-öau einer ©i)nagoge unb beförbcrte unter ben

in Unwiffenl)eit üerfominenen ^uben be» 3JZorgenlonbe§ foüiel Silbung,

al§ öon einem einfeitigen STatmubfüngcr, bem l^öl^ere wiffenfd^aftlidie

9lid)tung fremb War, erwartet werben tonnte. Sein Kommentar über

ben ^^entateud^, ber biefen Qwed erfüllen fotttc, War inbeffen üou

m^ftifd^en unb fabbaliftifd^en Sdjruüen erfüllt; nicE)t nur bie SBorte,

fonbern and) bie formen ber S3ud)ftaben be§ ^eiligen 58uc^ev Waren

nad^ i^m bebeutung^ooll. 2)ie fed)§ «Sd^öpfungytage legte er al§ fed)§

Satjrtaufenbe be» Seben§ ber 9}^enfd^f)eit au§, beren Ie^te§, glüdfid^=

fte§, 135S beginnen würbe. (Sr ftarb um 1270 unb würbe neben

9iabbi 3^^)'^^- ber fd)on früljer au^^gewanbert war, in ß^tjaifa be=

ftattet. ©ein Seben unb %oh finb öon ben ^uben mit SCßunberfagen

umgeben worben.

SDie oert)ältnifemä^ig günftige Sage ber ^uben in ^aftilien Würbe

burc^ einen tragifc^en SSorfall üerfd)timmert. (Segen ^tfon§ ben
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SBetfen erfiob fic^ fein ©o^n ©anc^o, inbem er für feine öon bem

Sßater oerfto^ene 9JJutter Partei nal^m unb ben @c^a|meifter 3ag be

SJJalea jlüang, tf)m bie @taat§faffe au§5uf)änbigen,um bamit feiner 9J?utter

Seiftanb 511 leiften. ®er natürlid) {)ierüber erbitterte ^önig UeB ®on

3ag (1280) oerl)often unb I)inrici)ten; ja er lie^ ha§ S3erge'^en bey

©inen alle feine ©enoffen bü§en, inbem er an einem ©abbat atlc

Suben einäuferfern befahl unb il)nen eine 33ranbfd^a|ung uon I2,0uo

SDiaraüebiy auferlegte. @an(f)o aber brütete 9kc^e unb bradite burcl)

einen förmlirfien Slufftanb, ben er anbettelte, feinen ^kter tjor Kummer

in ein frütjgeitigeS ®rab. 51B ^önig regelte ©and^o bie ^ubenfteuer,

mld)t bisher au§ brei^ig Denaren für jeben ^opf (al§ ^u^e für bie

breifeig ©ilberlinge be§ Suba§!) beftanben t)atte. ©anc^o beftimmte

für jebe ^^rooinj (in ber 9tegel luurbe jebeä S3i§tum aU eine fold^e

betradfitet) eine geiniffe ©teuer, beren 35erteilung auf bie ©emeinben

unb gamilien er einer SSerfammlung üon jübifd^en 2tbgeorbneten über-

lief. 2]ie ©umme hk fid) tiiernact) ergab, betrug für bie 850,000

Quben ^aftilieng, bie etwa 80 ©emeinben bilbeten, 2,780,000 ^axa-

oebiä (ettüa 1,380,000 äliarf).

6. Don Budolf Don £\abebvit% bis auf U^cn^el.

SJiit ber 2;ronbefteigung 9luboIf§ öon ^ob^burg alä beutfc^er

^önig (1273), be§ erften Xrägerg biefer SBürbe, ber nic^t üon fürft-

Itd^em ®eblüte lüar, begann eine nod) an^altenbere unb fc^redlid^ere

SSerfoIgung ber ^uben in ®eutfct)tanb, a\§ fie bi»^er geluefen. (S§ war

bie§ ntd^t be§ ^önig§ 5lbftd)t; aber feine Slrmut gab 5U tt)ad)fenber

SSebrüdung ber ^uben 5lnla^ unb biefe mag mieber bie fanatifi^en

3ubenfd)Iüd^ter ermutigt ijaben. 2)er J^önig mar nömlid^ genötigt,

fid) an bie jübifdjeu öJeltüerleitjer unb SSudierer ju menben unb ließ

fic^ überbie^ üon ben ^uben jebe, auc^ bie fleinfte ä^ergünftigung ober

©efäüigteit mit fd^meren ©ummcn begasten, fo ha^ unter il)m $8e=

fc^rantungen ber ^uben, mie fie im ©eifte ber Q^xt lagen unb SOlilber*

ungen foId)er, bie er um ©elt bemilligte, bunt abmec^felten. 2(ufeer=

orbentlic^ gatjlreic^ fiub banebcn bie mäl)renb feiner Ütegirung öorge=

faücnen blutigen unb braubigen ©cenen. ^n SDiainj mürben 1283

üiele ^uben erfd^lagen, meil man fie ol^ne (^runb be§ äRorbeä an

einem tobtgefunbenen Äinbe befd^ulbigte. ''^lod) jatilreidier waren bie

Dpfer am gleid)en Stage in S3ad)arad) unb wenige 3;age fpäler in

^rürfenljaufen. B^^ei ^ofire barauf würbe in iDiüud)en bie ©i)na=

goge mit 180 "»^erfonen in 3{fd)e gelegt unb öl)nlic^e %äüe fomen in

SJJenge üor. ^iele jübifi^e gamiUen aii^^ äRainj, SSorm^, ©peier,

unb mehreren benadjbarten ©tobten wonberten in Solge beffen unter

i5üt)rung be§ üon ben ^uben umgemein iierel)rten 9tabbi 3)1 tix üon 9io=

t^enburg 128(j uad^ ©i)rien au§, wo nadi il)rer ^nnat^me ein älieffia^

16*
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aufgetreten fein foHte. ^tntofj ju biefer 8age bot üielleid^t ber ge=

lehrte @aab = 5(bbaiiIo, ber iübifc^e Seibarät imb einftuf3reiite ®ünft=

ling uiib SOiitiiftcr hc-:^ perfifd^cn Sc§al) 5lrgini, eiiie^ 9iad^fomnien

^frfjingia^dljani^ (regirte 12S4— 1291), inbem berfelbe, im Sinne be^

ii(am[etnbli(i)en 9JZongoIen, bem er biente, mit beit ©Triften $8erbtnb^

ungeu ant'nüpfte, ben 9}iDl)animeboneru S^orbemfien tütcber ju ent=

reifeen. S;ie Quben fafjen il)n, ber SSiffenjcfjaft unb ^unft freigebig

befrf)ü|te unb alle tjöf^eren Stemter mit ©lauben^^genoffen befe^te, aU
il)ren Dtetter an; aber er iDurbe furj üor 5(rguny lob öon ben gegen

feine frieblid^e 9?egirung erbitterten mongoIifcE)en Kriegern ermorbet

unb üiele ^uben teilten fein Sc^idfial. ^n bemfetben ^ai)xt unirben

bie ^ubeu öon Stfton, aU biefer kiUe Seft| ber J^renjfafjrer oerloren

ging, glcid) ben bortigen ßf)riften grofjenteitS erfd^Iagen. ^nbeffen

fa!^ aber Söiiig Ütubolf bie '^lu»uianbernng feiner ,,S^ammerfned)te"

I)öd^ft ungerne unb ftritt fid} um iljre jurüdgelaffene uubeiueglicf)e

^abe mit ben betreffenbcn Stäbten, mäljrenb er ben Ütabbi -iöieir m
@nfi§I)eim gefangen fe^te. Um 20,000 Sliar! ©Über mottten bie

Slu^lranberer üoni Könige bie g-rcilaffung il]re§ 9tabbi unb gugleic^

bie 33eftrafung ber oubenmörber uerfdjiebener Drte erfaufen; aber

ber geltbcbürftigc Sütbotf gciuäfjrte nur hai: (entere unb ber 9tabbi

ftarb in feiner allerbing§ milben i^aft.

Slud^ nad) 9?uboIf'§ %ob gingen bie 3ubenl;e^en iljcen @ang

fort, ^u ber bamaligeu 9teid)§ftabt S3ern befdjulbigte man fie 1294

einen Slnabcn ermorbet 5U f)aben, beffen i3cid)nam man aufgcfunben,

JDorouf alle bortigen ^ubcn eiugetcrtert mürben. S^er beutfdjc i^önig

Slbolf, an ben bie Bad:)e beriditet mürbe, entfc^teb, bafj bie ^ubeu auf

alle il)re ©d^ulbfovberungen an bie 8tabt unb eingetne 93ürger gänj«

lic^ ocrsidjten, bie empfangenen @d)eine unb -f^fäuber jurüdgeben, ber

®tabt taufenb unb bem edjultljeifjen fünfljunbcrt Maü Silber ^afilen

foüten, meld)e lelUere Summe bie Sd)ulbuer ber ^uben überualjmen.

3Bäl)renb htä Sronfampfeg jmifdjen ^Jtbolf oon 9taffou unb 'illbrei^t

oon Defterreid^ (129S) befdjulbigte man bie ^ubeu p 9UUtiugen in

graulen, eine i^")oftie in einem 93iörfer jerftampft 5U baben, fo ta^

Slut barauS gefloffen fei. Sin ©beimann Üiamcuy 9iiubfleifdj marf

fid) jum 9titter ber angcblid)en Apoftie auf, fammelte hai-' fanatifc^e

S5oIf um fid^ unb hk ^anbe uerbranute bie fammtlid)en ^uben ju

9tötttngeu. SDamit nid)t aufrieben, eröffnete fie eine SDiorbreife, ücr=

ftärfte fid) fortmäljrenb unb metzelte alle ^nben nieber, bie fie er=

reid)en founte, fo befouberö in SSürjburg; iu j^ranfen, S3aiern unb

Qefterreic^ foüen bei biefem 'ilnlaffe über Ijunberttaufenb 3uben er=

morbet morben fein. 9iad}bem Stlbred^t geficgt unb J^önig geworben,

ftellte er bie Drbnung mieber Ijer unb 50g bie Url)eber ber Sd)täc^terei

äur 9le(^enfd^aft.
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2(e()n[icf) luie in ©eütfc^Iaub oerfd^Iimmerte ftd^ auc^ in (5ni}=

lonb bie Sage ber ^uben. Unter König ©bnarb I. lüurben fic

anfangs äföar [treng aber gerecht be^anbclt. 9((§ aber ein 2)oniini=

faner in Snnbon, 'Uibcvt be 9iebingge, welcher l^ebräifd^ gelernt

^atte, um hk Quben au» i^ren Schriften lüibertegen ju fönnen, 1275

gum Qubentum übertrat unb eine ^übin ef)e(id^te, l^e^ten bie n)ütenben

9)?ön^e, bereu abgefallener Drben^bruber if^rem ßDi^n entging, öof
unb SSoIf gegen hu ^uben auf unb ba§ ^^Parlament tinirbe bai)in

gebi'arfit, burc^ ein Statut ben ^uben htn SBudier ju unterlagen unb

fie and) im Uebrigen mit oHen bamal§ üblid}en 93efct)ränfungen unb

ßaften ,^u überhäufen. Man bejii^tete fie gugleiii) ber §auptfd)ulb

an ber bamaly fet)r ü6ert)aubnet)menben galfd^münserei, unb e» ergab

fic^ in ber Xat, boß öon ben iu,0<i0 ^uben ®ngtanb§, nietete an

einem Xage (127S) fämmtüd^ eiugeferfert iüurben, 293 jeneS 5>er=

brec^en§ fc^ulbig tüaren, neben i[)nen nur iuenig SJiriften; hod) lüurben

©rftere fämmtticf) gelängt, Sebtere aber b[v auf brei gegen Söfegelt

entlaffen. Seitbem ruf)te ber ^uben^afe in ®ng[anb nic^t. Unter ben

gangbaren anflogen, foluol ben erbicbteten einer f^inberfrenjignng, afä

ben luol meift begrünbeten einer Säfterung be» (£I)riftentum§ tüurbeit

an oielen Orten arge (Sematttaten gegen ^uben oerübt. dJlan orga-

nifirte 9JZiifionen gu i(;rer 33efe()rung, bie fie ant)ören mußten, ^apft

iponoriu» IV. befal)! ber englifrf)en ©eiftli^teit, ben SSerfetir ^föifc^en

^uben unb ßfiriften ju fperren unb eine St)nobe in (Sj:eter erneuerte

1287 atte fc^ou irgenbiiui oerfügten SSerorbnungen gegen bie ^uben.

Kurj barauf lüurben oljue befannte SSeranlaffung oUe Quben (Sngtanb^

eingefperrt, aber gegen ein ftorfeS Söfegelt lüiebcr entlaffen. ^m
Sal)re 1290 oerfügte febod^ ber öon feiner bigotten SOktter bearbeitete

Slönig oI)ne ßuftimmung bes Parlamenten bie SSerbannung oder ^uben
aü§ feinem Sfteic^e. @ie »erliefen, 16,511 an ber Qa^l, ba§ Sonb,

Wa§ ni<i)t o^ne nmnigfac^e 3)ii^^anblungcn oor fic^ ging. @tc

lüurben in granfreid) aufgenommen, aber nid^t lauge gebulbet, unb

üerfügten fid) tei(§ nacf) Teutfdjtanb unb teil§ nad) Spanien.

S)enn auc^ in granfreid^ ereilte bie ^uben baSfetbe @d)idfal

toit in ©ngtanb, .'^önig Stiipp IV. genannt ber Schöne liefe int

^a()re 1306, burd) get)eimen iöefeljt an aüe ^Beamte, fämmtlii^e ^uben
be» 9teid)e§ an einem Stage üer^afteu, gan5 mie ein ^aljr fpäter hk
unglürftidjen Tempelritter, unb i^nen bann eröffnen, baf? fie Ui
XobeSftrafe ba» Sanb üerlaffen foüten, oI;ne if)r SSermögen mitnehmen

unb i!^re ©(^ulbforberungen einjiel^en gu bürfen. 2öie hei ben

Xemplern war auc^ bei ben ^uben bie f(^(imme Sage ber Statin

finangen ber geljeime S3emcggrunb be§ 5öerfal)ren§. J)amit oerbanb

ber bösartige 'Jijrann nodi einen f(^auerlid)en Sd)er3, inbent er bem

beutfd)en Slöuig ^^tlbrcd^t, ber al§ 9iad)foIger ber romifdien SSaifer ha^



246

8d^u|rerf)t über aüe ^uben gratifrei(^§ iinb ber umliegenben Sänber

iu §ljifpruc^ naf)m, feine „^ammerfnedfite" aiiSgepIünbert gufanbte.

'iöitt ntc^t§ aU iijven Kleibern unb einem bettelf)aften ^^afc^engelt

mußten fie, ettüa f)unberttaufenb ftar!, hav Sanb öerlaffen, tt)äl)renb

ber geltgierige ^^i^nnäofenfönig i^re ©elter unb ^o[t6ar!eiten in

SBagentabitngen nad) feinem Sc^a^^auje füf)ren ließ. äJietirere ^uben

loel^e bem iöefel)le ber Slnäwanberung nic^t gofge leifteten, mürben

in ber %at getöbet. ®ie Jiöerbannten gogen meift nad) benadibarten

öänbern, ©inäelne aber meiter bi5 nad) ^^aläftina.

®er näd)fte franjofifc^c Sönig, SiibiuigX., gilipp'g So{)n, ^atte

bie Saune, bie ^uhtw luieber in fein Sanb äurürfjurufen (1315); frei=

üd^ Ijatten if)n (Sbelleute unb @oId)e au§ bem $8oIfe, tüeld)e ber

3uben beburften, barum gebeten. ®iefe gingen auf fene ®nabe nur

unter gemiffen 58ebingungen ein, weld^e fie gegen neue ©etüalttat unb

fd^tüere ä^erlufte fieberten. Stber aud) ber ^önig fteüte feine S3e>

bingungen, welche in Slufrec^tfialtung ber meiften üblid^en S3efd)ränf*

ungen be^ ^ubentumS beftanben. ®ie ^uben fef)rten in großer

iOlenge ^urüd unb Subiuigv' Sruber unb DZadjfoIger, S'i^ipp V. üer-

met)rte it)re 9ted)te unb fi^ü^te fie. 2lber bie ®eiftlid)feit quälte fie

fortlüäf)renb, unb a(§ ha^ üon i^r bearbeitete $ßoIf noc^ jubem burdft

einen üom Slönige beabfidjtigten üerfpäteten ^reu^jug aufgeregt war,

fielen bie a\iv .'pirten nebft aüerlei fd)(ed)tcm ©efinbel beftet)enben,

Don 9Jiönd)en angefüf^rten Sreujfaljrer an öielen Drten Sübfranfreid^^,

befonber§ in STouIoufe, über 'öie ^uben fjer unb ermorbeten fie in

JDlaffen. 3lber aud) d)riftlid)e @eift(id)e würben getöbet, Weil fie am
SBoIfe ©rpreffungen ausgeübt Rotten, (änblic^ fdiritt bie bewaffnete

ÜKad)t gegen bie 33anben ein unb jerfpreugte fie, jum Xeil nod^

Spanien, Wo fie ebenfaü» 3uben niebermad^ten, aber ^ute^t ju $aren

getrieben würben, d^ foUen auf beiben Seiten ber ^i)renäen t2ü

Subengemeinben burd^ ben „^irtenfreuggug" öerniditet Worben

fein. @§ ging inbeffen nic^t lange, fo folgte fc^on wieber eine neue

gubenme^elei nacE). 5J[u§fä^ige, weldie in ©upenne fd^Iec^t genäl^rt

mürben, uergifteten 1321 bie Brunnen, woburd) üiele SO^enfdjen ftarben.

©inige ber in t^olge beffen !iöerf)aftcten gaben bie ^u^'f« ol§ Stnftifter

be^ t^refel^ an; man glaubte bie§ natürlid) fofort unb badite fid^ aU
S3eweggrunb entWeber bie $Radje für itjre Seiben ober einen 5luftrag

uon Seiten ber fpanifd)cn 93iauren ober ber 5(raber, wcldfie bamit

einen neuen ^rcu.^gug öereitelu wollten, ^aufenbe oon .^uben würben

in golge beffen oerl)aftet, gefoltert unb tievbrannt, Stnbere auÄgeptün*

bert unb oertrieben unb bie fübifc^en ©emcinben §u einer ©eltbu^e

oon 150,000 ^funb üerurteilt, für weld^e Summe bie 9kid)ften bur^

^oft bürgen mußten.

S)ie Suben in 9iom, oon bcnen wir hx§ ba^in uid^t^ Spezielle»
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p bericfiten Ratten, gogcn SSorteil tton bem in ber elüigen ©tabt ftet§

lüüteiiben (Streite jioifd^en ben feinblicf)en ^4>ai^teien ber Driini unb

©olonna (SBclfen unb ®f)ibeüinen}, welche feine Qc\t fanben ]\ä) um
bie öon ber (If)riftenl)eit 2Iu§ge[to§enen gu befümmern. 31^'^^"^ (laufte

ber ))äpftlic^e ^of bantai^^ im ,,^pl" öon 3loignon. <go lebten bic

römifrfien ^uben in 2SoI[tanb unb pflegten äum Xeil and) SSiifenfcEiaft

unb ®iditung. ®ie bama(§ begtnnenbe iölüte ber italienischen öiterotur

unb bie Siebererinecfung be» flaffifc^en 2(ltertum§, üerbunben mit

bem freien repul)Iifanifct)en Seben ber ©tobte, machte bie Italiener

gubem tüeitfjeräig unb tolerant. Unter if)ren gürften trurbe hiVj dJlä-

cenatentum guter Xon unb ber neapolitanijrfie ^önig 9iobert oon

5{njou befd^ü^te hk ^uben nirf)t nur, jonbern acf)tete aud^ it)r @cf)rift=

tum. ^ennoc^ brol)te htn ^uben in 9lom 1321 eine grofee ©efa^r;

fie foüten ein Kruäifij: üerfpottet ^aben, — loa? it)nen aber gefi^al),

i[t nid^t befannt.

jöefto beutlidjer liegt in blutigen SH^^ ''i^ ®ejc{)ic^te ber ^uben

'3)entj'd)Ianb§ oor, treidle in ber SDiitte beö oieräeI)nten 3at)rl)unbert§

ben ©ipfelpunft be§ ßntfe^ni» unb ©rauel§ erreid)te. ^aifer Sub«
10 ig ber 93aier befigelte bie je traurige ''^l^eriobe 1342 burd) ben fog.

giilbenen Dpferpfennig, ben er ben Quben auferlegte. Sd}on oor()er

aber l^atten bie blutigen 50?e^eleien jener 3^'^ if)ren Stnfang genom*

men. (Sine fanatifdie 33auernbanbe, bie ,,^ubenfd)täger", augefüfjrt

oon swei (SbeKeuten ober 9taubrittcrn, 9lamen§ Slrmleber, morbeten

in ben 3^^^'^" 1336 unb 1337 unerfättlid) unter ben gubcn, nament*

lid^ im S1fa^. ^aifer Submig luar ju oljnmäc^tig, bie ^ubcn ju

fc^ü^en; ju fpät erft brad^te er einen ber Strmleber in feine @ett)alt

unb unter ha§ 9iic^tbeil. Qu berfelben Qcit erhoben ftc£) bie 8täbter

oon Söeggenborf in ^^oiern gegen iljre jübifdien ©laubiger unb

morbeten unb tierbrannten alle ^uben be§ Drte§, gu beren ßrben fie

fid) mad)ten. Um einen 65runb ju biefer 8d)anbtat ju |oben, f)atte

man bie (Sefdiictite einer üon ben ^uben burdjftodjcnen ipoftie aufge«

märmt unb ber (entern SBunber gugefc^riebeu, gu beren @(}ren eine

23aüfaI)rtHrd)e gebaut umrbe, in weldjer ber ^of)re^tag be§ Suben=

morbe» nod) Ijeute gefeiert loerben foU. SDicfe§ S^reiben iüirfte an=

ftedenb unb biete taufenb ^uhen famen bomaB in SSaiern, Defter^

reicf), 93öf)men unb 9)Jä§ren um, ol^ne baJ3 ber Sloifer, ber bamal§ mit

bem ^apfte 5U ftarf bef(^äfttgt iuar, irgenb etloaä gegen biefe ®räuel

tat. -^apft ^eneöift XII. orbuete freilid) eine Unterfud)ung ber=

felben an; aber ba§ Srgebni^ berfelben tft unbefannt; ol^ne 3^eifel

"^atte fie gar !eine§.

5(£le biefe ©d^rerfen toaren inbeffen nur ein fc^lt)ac^e§ S3orfpieI

beffen, maä erfolgte, al§ bie furd)tbare ©ranft)eit he§ „fd^ war gen

ober grofKU Xobesi" an§ Slfien §er fidfi oerljeerenb über (Suropa
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VJäi^k iinb ancjeölic^ fünfunbsnjanjig SD^iflioneit 3}ienf(^en bat)tnraffte.

SSciljrfdjeiiiltrf) blieben bic ^uben, lüeil fie incljr arsneilic^e ^enutniffe

Ijatten unb tool and) mä^tijer (ebten aU bie (Ifjrt[ten, üoii ber 8euc^e

metjr öerfrf;ont al§ biefe; ba» aber brachte fie gerabe in ben 9iuf, bie

Oneöen üergiftet uitb babnrc^ bie ift)ran![)eit üerurfac^t ju f)aben. ®en
5Infong jnr tanatifc^en Ütad^e an il)nen für ifjre angeblid)e Untat

inai^te man 134S in 3übfron!reid) ; Katalonien folgte nad), bann

©aooten, bie ©diioei^, @d]tüaben nnö faft ganj 5^eutfd)tanb, befonberi^

bie 9t[)einlanbe (bie „^faffengaffe") unb S^aiern. 2tn manchen Orten

ita|m ha§ SSerfal^ren gegen hk ^^uben einen geric^tlidjen Sd)ein an,

an anberen loieber tuurben fie einfadj öom ^öbe( tobtgefd;Iagen ober

üerbrannt. 9)ianc^e l^u^^n liefen fic^ tanfen, um bem ©enteret ju

entgeljen; in Sl^onftanj bereute bie§ (Siner, jünbete fein ^au§ an,

rief au§ ben ?5iommen bem SSoIfe gu: er fterbe boc^ aU ^nh^, unb

€§ tierbrannten über öier^ig iueitere Käufer bamit. ^aifer St?arl IV.

t)erfnd)te ein5ufd)reiten, bod) umfonft. Selbft bie Stimme ^^ap\t

©lernend VI. üerljallte in ber öerblenbeten, üerbummten unb üer=

tierten SJienge. Stui^ mandier ©täbte iRat^männer tjatten ben 9}^ut,

gegen bie @d)Iädjterei aufguftef^n unb tk ^uben gu fd)ii|en, fo in

Strasburg, ^^rciburg, ^^afel unb S?ötn, ober umfonft, — bie ganatifer

entfefeten ober überftimmten hk menfd)Iic^en 9tüte unb iDätjtten @e=

fügige ober übten St^nc^iuftij. iOieift würben bie ^ühm aud) auf

„t)unbert ^al)re" ober länger au» ber betreffenben ©tobt üerbannt.

^ergröfeert unb üergrä^Iic^t tourbe biefe fc^euBlidje ©rfdieinung nod)

burd) hk an§ ber erloäfjnten @eu(^e ^erüorget)enbe (Spibemie ber

@ei§Ierfc|aren, iüeld)e fid) jur 33uBe geißelten unb gur 9(biüec^fel*

ung baä^ifc^en auf il)ren U)at)uJüi|igen B^gen ^nhen morbeteu. 2)urc^

bie ©eitler, im lüütenben Stampfe mit iljuen unb im 33ranbe il)rer

^öufer gingen 1349 bie älteften unb größten Sui^engemeinbeu ®eutfc^=

Ianb§, hk in SJlainj unb köin ju ©runbe, ebenfo bie in ©rfurt,

iöre^Iau, Söien, Däirnberg u. a.; anä) in bem fdjioäc^er üon 3wi>en

befehlen 9^orbbeutfd)lanb gcfdiaf) 3(el)nlid^eg in SOiagbeburg, ^annooer,

i^önigSberg in ber Sleumar! unb anbergiro.

(S§ ging jebod) uad) bi efen ©räueln nid)t lange, fo oerga^ mon
bie feierlid)en )öefd)Iüffe wieber, bie ^uben auf ^afjr^unberte ju üer=

bannen, — man tonnte fie nid)t entbel;ren ober glaubte fie nid^t ent^^

beeren ju fönnen, ja hk Sanbe§l)erren iootlten burd)au» „^uben

(jaben" unb bemüf^ten fid^ npeldje ju befommen, unb gloar toten fid)

I)ierin mertipürbigerloeife befonbcry bie geiftlid)en dürften l;erüor.

SDurc^ bie „golbene 33ulle" (1355), bie auf bem 9ieid)§tage in 9lürn=

berg befdjloffene 9teid;§tierfaffuug, geloöi)rte K'oifer Karl IV. ben

iturfürften ha§ 9ied)t, ^nben gu ijalkn, \vk fie SJtetoügruben unb

©oläwerfc ausbeuten burften. 3Jion betrodjtete fie al§ eine @elt»
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queüe loie jebe anbere. ®od^ oer^tnberte bieg neue ^ui^enöerfolgun*

gen ntd)t. %eiU 9fto()f)ett jener ßeiten üt)erl)aupt, tetl§ ©lauben^i^

^a% tett§ (Srbttterung über ben SSudjcr fü()rten luieber ju ©räueln.

tüie bte ^2(u§rottung ber ßJemeinbe ju ^lörbüngen 1384, ber große

^ubenmorb unb Stjnagogenbranb in '>^rag 1386, inelrfien ber

2;^rann SSenjel billigte, ber aucb 1390 aUe ^ubenfc^utben im 3fleic^e

ouff)ob, \va§ hie gilben tief Ijernnterbrod^te nnb iljren Sc^ufDnern

nid^t öiel ^alf, ha fie bem Slönig 15 ^^ro^ent ber ©ut^aben abliefern

mußten. 9ijod) im Qaljre 1400, in toelc^em SSenjel al§ beutfd)er

^i)nig abgefegt lourbe, Iie§ er, ber übrigen^ nic^tö weniger al§ ein

gläubiger Sl)rift luar, SO ^uben oerbreunen, luetl ein (getaufter il)re!5

Stamme^', ^effad), genannt 'ipeter, fie anflagte, in ii)ren ©ebeten

ßl)riftu§ unb hk ÖJeiftlid)feit gu fc^mäljen.

3(uc^ in granfreid) rief man r\a<i) bem «Sc^tüarjen Xobe bie

öertriebenen ^nben unter günftigen ^ebingungen iuieber in'§ Sanb

(1360), lüo fie einen eigenen Dberric^ter, einen ^^rinjen §um ^efdjü^cr

unb üolle .»paitbelg« unb @lauben§freil)eit erhielten. @ie burften @elt

bi» auf 80 (!) '»^ro^ent auyleiljen unb unter befonbersi auögebebnter

©id^erl)eit ^^fäuber nel)men. ®od) traten f|3äter tüieber a3efc^ränfun=

gen für fie ein; auf 'Einbringen ber d)riftlid)en ^Elergte würbe nur ge=

prüften jübifc^en 21er5ten bie 3tn§übung ber i^eiltunbe geftattet; auf

SSerlangen ber ©eiftltdjteit muf3ten fie haS^ ^ubeii^eidjen inieber tragen

unb auf SSunfc^ ber 9iid)ter luurben fie hen Sanbe§gerid)ten unter*

njorfen. Uaxi V. ftellte bk früheren ißorredite ber ^uben wieber l)cr

unb.lieB fanatifd)e ''^riefter, weld)e gegen fie l)e^ten, ftrafcn. 9iur

ber übertriebene Söudjer, beffen fie fidj, mit hem l)ot)en 3i"^f"B'"

ungufrieben, fc^ulbig madjten, beWog 1369 jenen Slönig beinatje, fie

wieber ju oertreiben, aly il;n eine ©eltfumme befd)wic^tigte. 9Ziir ha^

'^iibmfidd)en l^ielt er wieber aufredjt. 311^ gürf^rec^er feiner ®louben§*

genoffen tat fid) ftetiS ber ^ubenfteuereinncljmer 3JJaneffier be iBefou

Ijeröor, ben ber ^öuig üon allen §tbgaben befreite unb beffen 2lmt

fid) auf feineu ©olju üercrbte. 5)er fortgefel^te arge 2Bud)er ber

Suben rief aber 1380 einen !öolf§auflauf l^erOor, hd bem Stiele ge-

plünbert unb (äinige gelobet unb bie Si^ulbfdjeine üerni(^tet würben.

Ter ^21ufentf)alt ber ^uben in granfreid) war inbeffen nur auf eine

3ln5al)l oon 3'^^)i''en bewilligt unb würbe immer wicber auf eine eben--

fallg lurje ^eriobe erneuert. Söaljer fudjten fie, ftet» üon neuem hie

ißertreibuug fürdjtenb, foüiel wie möglid) jufammenjuraffen unb regten

burc^ i^ren äSuc^er unb burd) bie iljnen geftattete Slnwenbung ber

©c^urbl)aft wieber^olt ba» 33olf gegen fid) auf. ^211» nun eiuft ein

getaufter ^tbe fpurloS ücrfd)Wanb, befd)ulbigte man hie ^nben il)n

umgebrad)t ober in'ä 'säuölanb eutfül)rt 5U l)aben, um i^n Wieber jn

beteljren, unb erl)ob fic^ ein fold) allgemeiner ^turm gegen fie, ha)i
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ber tönig 13'.)4 i^ve britte ooUftäubige 3Iu§ir)etfung an§' ^tantvei^

öerfügte, SS Sa{)re naä) ber glüeiten, boc^ bie^^mat of)ne ha'^^^ fie

Eigentum gurürflaffen mußten
;

ja hie ^eljörben trieben iljre ®utl)aben

norf) ein, e!^e fie ba§ Sanb oerlie^en. ^n einigen ber Ärone nirfit

unmittelbar untertüorfenen ©ebieten tonnten fie bleiben. ®ie $ßer»

triebcnen §ogen nadf) ^eutfd^fanb, Italien unb Spanien.

5(u§erl)alb ber beutfd^en 9tetd^§gren5en tüar bie ^ubenme^etei

Wät)rcnb be§ 8rf)irar3en Sobe^ (abgefet^en Hon ben erlüät)nten 6cenen

in granfreid) unb Spanien nnr nnbebeutenb. ^n Ungarn tiertrieb

man jlnar bamaly hk ^uben; aber e^ luar hahei feine 9^ebe oon

Sßafferoergiftung unb oon $8ranb- unb Slcorbjcenen. ^n ^olen aber

lüurbe biefe ^eriobe fogar eine ben ^uben au^erorbentlidf) günftige

unb Jüirfte auf i()r @d)idfa( für ^sa^r^unberte. tönig tafimir

ber ©roBe beftätigte 1384 iljre 9^ed)tc. Qwax fanb er fic| 1347 ge»

nötigt, if)ren 2Sud)er ju befd)ränfen, aber er ()ielt il)ren Sd)u| auf=

red^t, ttienn er aud) bie 9iieberme|elung einer ^Injat)!, bie gegen jene

in jJ^cutfdilanb faum in 93etradit fommt, nid)t oert)inbern tonnte. (£§

loirb t»on bem finnlid^en öerrfc^er erjatilt, er Iiabe 1356 eine frf)öne

3übin ©ft^er jur beliebten genommen unb itjretloegen bie ^uben be=

günftigt; latfac^e ift, ha'\i fie oon ba an in ^olen 5ioar nid^t fo

ooüberec^tigt mie bie tütf)oIiten, aber bod) nid^t fc^Iimmer aly alle

anberen Si^iffibcnten geftettt unb feinen ente^renben 93eic^ränfungen

unterloorfen toaren , ba^er fie auc^ in jenem Sanbc 5aI)Ireic^er ge*

IDorben finb aU in irgenb einem anbern.

SSir fatjen, ha^ bie Qubenoerfolgungen 3ur 3eit he^ ©dnoarjen

Xobe§ aud) einen 2;eil Spanien ^ (Katalonien) in SDZitleibenfdjaft

§Dgen. Qm ©anjen aber ioar biefe§ Sanb nod) geraume 2)^it oon

ft)ftematifd)er 33ebrüdung unb ^ßerfolgung ber tinber 3§raet§ frei.

5(ud) fönig gernanbo IV. oon taftilten t)atte, gleich metjreren feiner

iSorgänger, einen jübifdjen Sd^a^meifter, Samuel, ben er aud) auf

bem politifd^en Jelbe ju 9tate 50g. Selbft bie tönigin=3Rutter SOiaria

be 9}JoItna, )oeId£)e il)m feinblid) gefinnt ttiar, ^atte einen jübifd^eu

^ünftting unb einen Sd^a^meifter an^ bemfelben S?otfe, unb in ät)n*

lid^er Stellung befanben fid) bamali^ nod^ mef)rere ^uben in taftilien,

iüäl)renb in 5Iragon bereite bie fd)Iimmen 3etten begannen, hk fpäter

gang Spanien überfluten foHten, 9^aoarra aber ooüenbS an ben

traurigen ßuftänben teilna!^m, loie fie bamatjo für bie ^uben in t^ranf=

reid^ ^errfcfiten, fo baf? 132S in (SfteKa eine furd)tbare ^u^^nnte^elei

oorfiel, bie fid^ audf) auf anbere Drte be§ Sauber erftredte unb über

6000 Dpfer forberte. 3lber aud^ in taftilien War bie gute Sage ber

:3uben nidit oon ^auer. 5(Ifon§ XI. (1325— 1350) f)atte jloar

lüicber §tt)ei jübifd^e ©ünftlinge, beren (Siner fein Sd^a^meifter unb

9?atgeber unb ber 9(nbere fein Seibarjt unb ?lftronom War, — $8eibe§
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e^rfüd^tige unb I)abgienge SOiänner; nbcr gec3eu ben ©rften, ^ofef

b' ©cija crI)o6 fid^ cinft in SSaüaboIib ein SßoIf§aufIauf, ber i^m bd-

na^e ha^ Seben foftete, roei§()alb ber ^önig bie ©tabt äerftören toottte

unb fid) nur )rf)tüer be[c^tuirf)tigen liefe, ^a ber ^'önig begünftigte

ben SSudjer ber ^nben, lueldie fcf)on unter feinen SSorgängern 33 ^ro=

§ent nefimen burften; fie nal^men aber meljr unb 5nfon§ mufete ben

3in^^fuH uneber regeln, er erl^öl^te i^n jebod) auf 33*:j ^rojent. ®a§
5ßoIf lüar ttiegen biefe» 3Su(f)er§ ungemein erbittert gegen bie ^uben

unb bie (Sorte§ üon taftilien »erlangten 1329 ben 2lu§fc^Iufe ber=

felben öom Säubererrterb unb öon ber ©tetlung ber <Steuer|3äd^ter

unb @rfja|imeifter, tt)a§ aber ber Äönig nic^t ben^iüigte. ®ie geinbe

ber ^uben öerbanben fic^ nun mit ber ©eiftlidjfeit, unb mie febr oft,

fteßte fic^ aud) biegmal ein getaufter ^ube an tt)re Süi^e, Slbner

oon S3urgo§, genannt 9(Ifonfo be ^ßaüabolib, ein gilofof unb ^Irjt

unb je^t fanatifdier j^eiub feiner ©tammeggenoffen, otjue (obfd)on

®a!riftan geluorben) ein gläubiger (I()rift ju fein, inbem er bem aftro=

logifdien gatali§mu§ ^ulbigte unb gegen bie 2öillengfreit}eit fd^rieb.

3n bebräifd^er Sprache öerfafete er heftige 8treitfd)riften gegen bie

j^röger berfelben. (Sr legte i()nen namentlid) bie SSerloünfd^ungsformel

gegen (£f)riftu§ 5ur Soft, tüeldie gegenüber ben öom ^ubentum 5tbge=

faUenen angelüenbet trurbe, unb ftegte, ha fid) biefelbe uid^t leugnen

liefe, auf einem 1336 oom ^öuig angeorbneten ßJIauben§gef))räc^e.

^ie ^olge baöon tüar, halji ber überl)aupt lüanfelmütige l^önig ben

3uben ungnäbig mürbe unb felbft feine gmei jübifdieu ©ünftitnge etn=

!erfern unb in Wolter unb ©efängnife umfommeu liefe, (gr manbelte

aber feinen Sinn aufg 9^eue um, aU fein neuer c^riftlic^er ©ünftling,

(Sion§aIo 9Jiartine5, fic^ gegen t{)n empijrte unb ^ingerid)tet würbe

(1339), unb nat)m mieber einen jübifd)en ©ünftling, bod^ tterbot er

ben SBuc^er. (änblid^ madite ber ©c^marje Sob beut SSanfelmute

biefe» ^öuigg ein @ube.

5Roc^ einmal, unter 9lIfong' XI. @o!^n ^ebro bem „©raufamen"

(1350—1369) er{)oben fidf) bie faftilifd)en ^uben ju einem naml)aften

©iufluffe. @ie gingen mit biefem in furd)tbar tragifc^e gamilien=

wn'ö ©tatgljänbel oerluidelten !ül}nen unb trotzigen fönig bnr(^au!§

einig unb fäm))ften f)ingebenb für il)u. ©ein ^of mimmette fo tion

^mben, 'öa^ bieg ben 9Zeib ber (Sljriften erregte. S)ie ^uben ergriffen

aud) hk Partei ber ©eliebten beg Siönigg, 9JZaria be ^abilla gegen

feine ©d)etngattin, bie J^'önigin $5tand)e üon 33ourbon, bie ii)re gein=

bin tüar. ^su bem 33ürgerfriege smifd^en ^ebro unb feinen feinblii^en

^oftarbbrübern brachten Se^terc ju %oUho gegen ätüölftaufenb Su=

ben um.

®eg Stönigg mäd^tiger ©ünftling unb ©d)o|meifter ©amuet

Slbulafia lebte in fürftlid^em 5Iuftt)anbe. (£r befd)ü^te feine @Iau=
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ben§genoffen itnb ließ mct)rerc :|)räci)ttgc !Si)nagogen bauen, tat aber

nid^tg für i^unft uub SSiffenfdiaft. (Snblic^ lüurbe öoii feinen gcin^

ben ber ßönig auf bie Scbätie feinem ®ünftltng§ aufmedfam gemad^t,

unb ha er felbft in ©cltuerlcgen'^cit irar, liefe er ha§' ina^rfcbeinlid)

nic^t ganj etjrlirfj enuorbene grof^e S3ermögen @amuel§ etn^ie^en unb

i()n, nacl) nieljr lüftern, 136U gn 2obe foltern. SDod) lyurben beni

^önig bie übrigen ^uben borob nictit gram unb töni^ften für i^n,

oI§ fein ipalbbruber § einrieb fid) gegen if^n er^ob unb mit fran-

§Dftfd)er |)i(fe (unter ©ugueSctiu; gegen i()n 50g, tuelc^er ^^ebro bie

cnglifdje be§ „Sdjluarjen ^^irinjen" eutgegenfe^te. @o oft .f)einrid)§

(Sd)oren fiegten, mufjten bie Quben für hen üon iljuen unterftü^ten

ßönig fd^redtic^ büßen. SSiefe manberten am ober liefen fic^ taufen,

um fid) äu fidjern unb ber größte jS^eil ber (^emeiube ^n Xotebo ging

§u ©runbe. ©rft ber 9Jiorb ^^^i^^'D'i^ "^u^'fft 1^'"^" 33ruber !'1369)

mad^te bem entfe^Iic^en S?rieg ein täube, ©er blutbefledte Sieger

beburfte ber Quben unb fdjä^te it)re Xreue gegen ben Xobten, bafier

er fte nic^t üerfolgte unb iljnen fogar SIemter oerIie|. dagegen

luud)§ ber Subenbafe unter bem 35oI!e unb hie ©orte» üon 1371

{tagten Im bem ^önig über ha^ „fcblimme unb !ede @efd)Ied)t" ber

Quben, biefe „^einbe ®otte§" unb nerlaugten it)re Entfernung au§

ben 9(emtern, iljre Sibfonberung in eigenen S^ierteln, ha§ 'Sragen ber

Subenäeic^en, bie 9?ermeibung ^rifttic^er 9kmen u.
f.

w. ©er ^öuig

geneljuiigte nur ^tvti biefer gorberungen, unb jioar fonberbarer SSeife

ba» Slrageu ber Quiunäeid^en unb bo§ i8erbot djrifttii^er 9Zamen.

S8eibe§ aber, in Saftilien bi§t)cr uidjt eiugcfül)rt, lüurbe gerabe ber

?Xnfang jur oöttigen ©rbrüdung ber ^uben im Saube unb feitbem

ging aud) il)re früf)ere gciftige Xätigfeit, bie aßerbing§ fd^on geraume

Seit im SSerfaße begriffen loar, bem völligen ©rlöfdien entgegen.

(Getaufte '^uhm Waren e§ luicber, luelc^e ber ©eiftlic^feit al§ i^aupt=

U'ertjeuge gegen il}re Stammc^geuoffen bieutcn unb in überflüffigen

®Iaubeii§gefpräd£)en nadi $8e!el)rnngen faljnbeten, lüoburdb fie bie be=

t)arrlid)en ^nbeu lebiglid) ju Streitfc^rifteu I)erau§forberten. ®ie

Se^teren mußten übrigens felbft 5ugeftel)en, ha'B ifjre reid^eren unb

üorneljmeren ©enoffen burd^ SBudjer, 3lufmanb, i^iabgier, ipartt)eräig!eit

gegen Strme, ®(eid^i]ittigfeit gegen ibeale ©üter, gegenfeitigen 9^eib

u. a. Safter am Unglüd be§ gonjeu iBoIf§ftamme§ bie 4'>ouptfd)uIb

trugen. ®§ inar Sratfad)e, ha^ bie Quben gegen iljren eigenen @Iau=

ben gröfetenteitö gleidjgiltig gduorbcn loaren unb bie Eifrigeren it^nen

bie ßljriften aU SSorbilber ber 5(nbadjt unb g-römmigfeit tjinftetlten,

unb ha^ ^uben aU feige Stugeber gegen it)re S3rüber auftraten uub

einaubcr an§ niebrigem §af3 ju oerberben fucbten. ^n biefer 3irt

betätigte \xö) u. 5[. ber bei ^icinrid) II. in ©nnft ftef)enbe Dbevfteuer*

^lädjter ^of^f ^idion, inbem er, auf bie 3In!tage wegen Unter=
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fc^Iogungen gu fd^iuerer ®c(tbuJ3e uerurteKt, feine ^(nüäger in einen

^^roje^ tierlüicfclte. ©in iübi'jdjer ©erid^tÄtiof üernrteiüe itjn a(§ 5?er=

räter ^nm %oh(, nnb nadjbcm bie ^iiben üom Ä'önig, ofjne ben 9ia-

men tf;re§ Dpfcr^ ju nennen, bie (Srtaubnif? jur 'pinricl^tnng eine;^

„gefaljrlic^en 9Jten[dien" erfjalten, gingen hk bajn ^u^erfef)enen ^iad)t§

in fein .^an^^, tuccften il)n nnb aU er ^erau^fam, erf(^Iugen fie if)n.

i^önig ^nan I., über biefe Untat nn feines 55atery ©ünftling empört,

lie^ ben 3?oIIftrecfer be§ fogennnnten '3;obeSurtei(s unb einen jübifc^en

9li(^ter f)inricf)ten, entsog ben ^nben ifjre befonbere @erid)t§barfeit,

bie fie fo fe()r nii^rnucf)! Ijatten, nnb öerbot i^nen alte ^^rofeliiten*

mad^erei. ^er $)a'^ gegen bie ^uben üerbreitete unb üerftnrfte fic^

fettbcm nrd) mclir nnb es regnete in ben Sorten* 5(n!Iagen gegen bie

^uben unb eintrage auf S3efd;neibung if;rer Stedite, luetc^e ber er=

bitterte Slönig meift genetjinigte. So traten bie meiften anberiuörtä

üblid^en 93ef(^ränfungen ber '^nhm and) in ^aftilten in ^raft. C£y

fefjtte nur nod) bie blutige i^erfolgung; aber and) biefe fodte nidjt

lange auf fidj luarten laffen. ©ie würbe 1391 in ©ediüa burd) ben

fanatifd^eu ^riefter g-ernanbo ^JJartinej ueranlafst, tt)eld)er fo raftloS

gegen W '^ntm prebigte, ba| ha^ il^m gu^örenbe 3?oIf fic^ enblic^

auf biefelben ftürste unb tticle töbete unb hk ^Truppen beg St'onigS

einfdireitcn mufften, ^en aufbetienben Pfaffen lie^ man unbegreif^

(id^er SBeife ungefdjoren, fo baf5 er fein abfd}eulid]e§ ©efdjöft fort=

fe^en fonnte, unb bamtt bemirfte, ba^ ber '"^öbti fein 2Berf toieber

aufnahm unb \)a§ ^ubenoiertel in ©eoiüa in SSranb ftedte, wobei

oiertaufenb ^uben umfamen. ^-^iele tienen fidj ge^toungen taufen unb

jiuei ber brei Synagogen ber Stabt würben in l?ird)en oerioanbclt,

5)a§ 33eifpiel wirtte anftedenb; äl)n{ic^e Scenen fielen in Sorbooa,

2otebo, S3urgo^ unb oielen auberen Stiibten ^aftiltengi üor, unb fie

oerpflanjten fid) and) nad) Slragou, wo bie ^ubengemeinben in SSa=

lencia, Barcelona, Seriba unb ©erona unb auf ber ^nfel 9JiaIIorca

au§gemorbet würben, foweit fid^ ifjre 9}citglieber nic^t jur 2aufe ht=

guemten. ©feid^c* f)atte ber ''^öbd audi gegen bie SJiauren jn öer=

üben Suft unb lie^ fic^ baöon nur burd) bie ©rwägung abl)alten, ha^

in maurifd)en Säubern gur SSergeltung bafür hk (s;i)riften uieberge*

nieselt werben könnten, ^ie ^wang^wetfe ©etauften, bie natürltd)

unmöglid) ßljrifteii auy Ueberjeugung werben fonnten, wauberten cnt*

Weber an§ ober lebten tvo^ ber laufe wieber al§ ^uben, \Viv:-> fie,

ha bie 33el)örben ein ^iluc'.e jubrüdteu, tun tonnten, fo lautje ber ')^öbä

nid^t breinfd)Iug, 3(u§ ilinen bilbete \i^ fo eine eigene Sjolfaflaffe

äuBerlid)er df^riften unb inuerlidier ^u^c"- \vQU{)e man 90iarrano§

(au* bcm ^ebräifd^en Malnamta, hn bift gebannt, nerbammtl nannte,

©ie würben, weil man il)nen nidf)t traute, oon ben ßl)riften nod)

me'^r gctja^t unb oerfolgt aly bie bem alten ©tauben treu gebliebenen
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Suben, unb mit bcr ©efinnung biefer S^riften ging aud) eine Unzahl

getaufter ^wben einig, weld^e fid^ t3om ^ubentum oöüig lo^^gefagt

Ratten unb nun i^re @tamme§= unb früfjeren ©taubenSgenojfen eifrig

»erfolgen Ijalfen. ©etaufte unb ungetaufte ^wben griffen fidi gegen=

feitig in Spottgebic^ten an, unb foldie fanben fooiel 5In!Iang, bofe

and) ä)x\'\Üiä)'\\)am\d)c ^ic^ter üon benfetbeu ben barin l^äufigen ®e*

bvau<i) ^ebräifc^er SBorte annat)men. 9Jtit biefer Qüt, b. t). mit bem

(Snbe be§ öierjefinten Sf't)^"^""'^^!^^^- beginnt ein neuer 3cit^'iwi" i«

ber ®efc^id)te ber fpanifd^en ^uben. (£§ bereitete fic^ feitbem, ba bie

fpätere ^nquifition bereite ju !eimeu begann, bie furd)tbare ^ataftrofe

üor, tüetd;e nic^t met)r ben ^uben allein, fonbern allen 9iic^tc^riften,

ttorjüglid^ auc^ ben 3}iauren, unb aüen fogenonnten ^e|ern unter

ben ßl)riften galt unb §u ben großen (5ieifte»fämpfen gel^ört, welche

feit bem fünfäe^nten ^a^rf)unbert geiftiger gortfdiritt unb Stillftanb

ober Slücffd^ritt gegen einanber führten.

3(et)nlid; oert)ätt ei^ fid) auä) b^ü^lidi) ber ^uben in anberen

Sänbern. ®ie ft)ftematifc^en unb au§fd)tie6lid)en ^i^benoerfolgungen

tüaren im ^a^vt 1400, mit 'än^naljme ganj oereinjetter fpäterer

gätte, üorbei unb e§ !am mit bem fünfzehnten Qal^rfiunbert eine Seit,

in lüeldier bie erneuerte SSefdiäfligung mit bem flaffifd)en 5(Itertum,

foloie mit SBiffenfd)aft überijaupt unb mit ber öiteratur ber ^iationaf*

fprad^en ben religiöfcn ganati^mu!? immer met)r in ben ^tntergrunb

brängte. ^ie hi§ ba^in unter ben ©Triften öernad^täffigte ®etfte§=

bilbung er()ob fid) nad) unb nac^ ju hm ^errlid)ften Blüten, möl^renb

bie Kultur ber Quben erlofd). 2Bir f)aben ba^er bie ®ef(^id)te ber

le^tern nac^äuJ)oIen, e^e tüir bie weiteren ©c^icffale be§ SSolfeS ^^^-'o^t

»erfolgen.

pritter g^ßfcfinitt.

5)ie iübifc^c Siffenfrfioft uub ^it^tfunft im
mittcialtcx.

1. iPcr Itcbcrgang itr Subcn oon vfUgtöfer )u ujtfTfMfd)aftlid)er 'S^ättgheit.

®ie 2lu§6reitung be^ Sf^iim. biefer Jüngern @tieftod)ter be§

Subentumg, war für Ie^tere!§ in jeber ^e^ietjung epoi^emai^enb. Seibe

9ie(igionen, oon femitifcfjen Jßölfern gefc^affen, finb fir^ fo ä()ntid) unb

bem (S^riftentum fo unäf)nlid), 'i^a^ eine gegenfeitige '5)ulbung jwifd^en

beiben and) in Seiten ber Unbulbfamfeit nid)t§ S?errounberlid)e§ ^atte.
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3«bem ergänzten fie jirf) in getniffer S^ejiefiung. ®a§ ^ubentum er=

teilte bem ^ftam im @efel^= unb Sliiltraeien Anleitung unb empfing

oon i§m eine ©riüeiterung feine§ ®cl*id)t§freife§. ©eine eigene 9le(i*

gioii tonnte e§ atterbingS nid^t ^u einer SBeltreligion machen, inie ber

Sflam eine war; benn e§ fet)Itc it)m hk tüeltbürgerlid^e, für met)rere

S8ötfer paffenbe Slid^tung; aber in meltlidjen fingen tonnte e§ fidfi

an ber ^anb ber neuarabifdjen Sfteligion über bie ©rfiranten be§

9iationaIg(anben§ ^intoegfditüingen. 5IIIerbing§ ging ha§> nid^t, fo

lange ixd) ber ^flam in feinem erften, üon 9Jto^ammeb felbft be=

grünbeten fanatifd)en Slnlaufe befanb. 21I§ aber in bem ^aufe ber

Ommajaben ein erleu(i)tetere§ ®efrf)Iect)t erftanb, ha^ nic^t am $8nrf)=

ftaben ()ing, fonbern, bem geiftürfien S^aratter ber S^alifcntüürbe

äumiber, jebem ©tauben fein Üted^t jutommcn liefe, bo £)atte bie ©tunbe

gefrfilagen, in tt}etd)er \id) Ue Guben au§ it)rer bisherigen Öett^argie

emporreifeen liefen, ^n Stltem, \m§ ni(f)t bie StuSlegung be§ „®e=

fe^e§" betrof, maren fie bamatS tief t)eruntergefommen unb if)r ©taube

iDöre öieüeicit ebenfo oerfnöc^ert mie e§ ber ^raf)mani§mu§ unb ber

33ubbt)iSmuä I}eute ftnb, tüenn nidEit anberlueitige Xätigteit feine '^liu

I)änger oufgerüttett ^tte. '^ijve @pracf)e war nur no^ ein „lallenbee;

(bemifct)" oon ipebräifcf), ß^albäifct) unb üerborbenem ©rted^ifct), i^r

5(nsbrurf uac^Iäffig unb formlos, e» fef)tte i^nen aüer Sinn für

©c^ön^eit unb Alumni ber @ct)retbart. ®o griffen juerft bie arabi=

fct)en ^uben ein, inbem fie W itjuen geläufige, unberborbene unb

in itirem erften ^iluffc^wunge jur S3tüte befinblict)e arabifd)e ©pracfie

unter iljren ®Iauben§genoffen betannt mai^ten. ^^xe ^Vertreibung

au§ ber ^eimot burd) äRoIjammeb mad)te fie §u 5^erolben ber ®pra^e

i()reg Unterbrüderg. 9iad)bent bann bie SIraber ^aläftina unb $8a=

bt)tonien, bie @i|e jübifdier ®elet)rfamteit erobert, gab e§ bafelbft

bereits ^uben, welche in arobifc^er @prad)e fc^riftftellerifc^ roirften,

ja bie Suiten U"i> ©Triften waren im ©tialifenreid^e gerabeju bie

Pfleger beS miffenfc^aftlidjen ÖebenS, fo lange bie Straber fetbft aufeer

bem S?riegSt)anbmert, ta§ fie öorjugSloeife in ^Xnfpruc^ nal)m, fid^ auf

bo§ ©tubium be§ ^orän unb aaenfaÜS nod) etwa« auf ^id)t!unft

befc^räntten. 2)ie S^ben überlegten inbeffen batb, ob neben bem

2lrabifd)en nidfit anä) ifire eigene SJiutterfpradie ber ^^flege wert wäre,

unb fie Rotten hk t)eiligen ©d)riften wieber tierüor, t>k fie über bereu

(ärtäuterungen, äRifd)na unb Xatmub, nat)e§u öergeffen Ijatten. Sie

fc^öpften uamenttid) Dia^rung barauS gu ©treitfdiriften gegen 93lo=

l)ammebaner, Weld)e behaupteten, il)r ©taube wäre in ber S3ibel oor=

^eroertüubet. S)a aber bie ©prat^e ber Xora fd)on feine lebenbe

met)r War, fo tag in ber ßefung itjrer ^onfonantenfd)rift eine grofee

©d^wierigfeit. SDiefem Uebetftanb üerbantte bie erfte wiffenfd)aftlid^e

Xätigteit ber neueren ^uben i^r ®afein; benn bamalS würben, —
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e§ ift imgeirif? üon incm, — bte ^BofalgeicEien bcr Ijei)rätfd)en @rf]rift

erfuiibeii, luelcfic fid) inbeffeii üon ben je^t üblid]cn iuefentlicF) unter«

fd^ieben (fie ftanbeu metft uberr^alb ber SSud^ftoben). ®a5 je^ige

SSofatft)ftem entftanb lualjrfdieinlic^ im ad)tcn ^aljr^unbert burc^ bie

tarier.

®ie Quben, welche au§ Strabten nadj aitberen Sänbern bc§ (Sl)att=

fenrcid^cS übergefiebelt lüaren, fnnben, al§ fie mit beii en(]()er,^tgen

!ÖDrjct)riftcn iinb öeljren ber 9labbiitenfd)ulen in ^alä]"tina unb ^abij=

lonien befannt lüurben, einen getüaltigen Unterfdjieb ,^nnfdjen bem

^ubentum, ba§ fie big^er in freier 3Seife geübt t)atten, unb bem=

jenigen be§ Sialmub, tt)elc^e§ it)nen fröl)tid)e ©efcfligfeit unb SBein=

gelage öeriueljrte. Unter iljncn entiuideüe fic^ bal)er eine Dppofition

gegen ben 2;atmub, hk fic^ and) vetteren iübifd)en Greifen mitteilte,

^n biefem (Sinne unb toaljrfdjeinlidj in gofge ber hie '^uhen (unb

ßljriften) befd)ränfenben ©efe^e be§ bigotten ©Ijaüfen Omar IL, bie

üon ber bnlbfamen 9f{id^tnng ber t>ort)ergel]enben DmmaiiTben ftar!

abtüid)en, trat um 720 in @t)rien ein Qngeblid)er 9JJcffio§ auf, @e=»

reue (@erenu§) mit Spanten, tneldjer ben ^uben bie ^Befreiung unb

9lüdgabe if)re§ ^eimatlanbe§ üerfprac^. (Sr fdjaffte üiele läftige tal=

mubifd}e ©l^eife- unb ^ultgefe^e ab unb geftnttetc ben S5erfel}r mit

Ungläubigen big; auf einen geluiffeu &xah. Si^iele fpanifd)e ^uben, bie

il^re l;od)gef|)annten (Sririartungen Don ©eite ber neuen mol)ammeba=

nifd)en .s^crrfd)er nidit erfüllt faljen, gegen lueldje fid^ aud) ^uben

oielfad) empörten, moüten bem ©erene jujieljeu; aber biefer ®d)lüinbler

luurbe gefangen unb üom Kl)alifen vvcfii^, ber il)n prüfte unb er«

faunte, ben ^ubeu fclbft jiir Söeftrafnng übergeben. 2)a§ Urtel, ba§

ber ©aon üou @ura \pxad], fiel fel)r milb auS; ber ^feubü=9}ieffia!§

unb feine Slu^änger itjurbeu nad^ einer 33u§e in ber ©iinagoge, unb

uodfibem bie ©trafbarfteu gegeifjelt luorbeu, uneber in hk jübifdjc ®e=

meiufdjaft aufgenommen. (Sin geiftiger 9iadjfoIger bc§ ©erenc erljob

fid) etiua 30 ^aljre fpäter in ^^paljan, Dbaia 2(bu ^\a; er nannte

fidE) befd^eibeu nid^t ben SlJieffiag, fonberu nur ben legten SSorläufer

be§felbeu; aud) lel)rte er nidit eine fd]laffere, fonberu eine ftrengere

(5)efe|e§befolgung, öerme^rte bie ©ebete unb uerbot 3-leifc^= uub SBeiu*

genufe. ''Rad) mol)ammebanifd)er Slrt wollte er feine £el}re mit bem

@d)lüerte oerbreiteu unb 50g mit feinen §(nl)äugeru beloaffnet aü§ gur

3eit jener ^^narcEiie, lueldie ben ©turg ber Dmmojaben unb baä 2luf=

!ommen ber 'sJlbbafiben begleitete (751). (Sr fiel im Kampfe gegen bie

Sedieren; aber feine 9(nl)änger erljielteu fid) uod) gegen ämeil^unbert

Sof)re lang.

3)iefe ^Beioeguugeu gegen bie t^raunifdie ."perrldjaft be§ Xalmub

waren um fo beredjtigter, aU biefe» )!8uc^ feine ©runblage, bie ^ibel,

üuä bem 2?olf§betv»ufetfeiu oerbrängt uub fomit bie uüd)terne S3ud^=
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ftobenffouberei an hie ©tette urfprünglid^er retner Cuettcnforfcliunj

gefegt ^atte. ®y ging ein ®rang burc^ bie einjic^tigeren Streife be«

^ubentnntg, gnr S3i6el 3urücfäufef)ren unb ben Slaintub in feine luaf)ren

©c^ranfen ju bonnen. tiefer Stiftung f)ulbigte and) §(non ben

©atjib, inelc^er im Sa^re 762 bie @j;ilarcf)enn)ürbe antreten follte,

bafjer hk @cf)ul[)au|3ter öon'<Sura unb ^^umbabita it^n öon ber 2Baf)(

aug§uf(^IieBen judjten, ja fogar i^m nod^ bem Sebcn getrad^tet I)o6en

fußen. @r mu^te bie babljtonifcEie ^eimat üerlaffen unb in ''^atäftina

3uflucf)t fnd^en. ^n Sernfatem, tno alfo bie ^uben in^tüifc^en tüieber

3utritt erlangt tjatten, baute er eine (St)nagoge, ttielc^e fidj 6i§ gu

ben ®reu55Ügen ert)ielt. ^n feiner geinbfc^aft gegen ben ^almub
oerl^arrte er unb fannte barin feine ©renken. Man erjäljlt üon if)m

eine äf)nlic^e 5leu§erung tuie öon bem ^aiferting (Saligula, nämlict)

er fiabe gelt)ünfii)t, ta^ \\d) oHe Siolmub^ln^änger in feinem Seibe

befänben, er tüürbe fic^ bann toben, bamit fie mit i^m ju ®runbe

gingen. 2)urd) itjn entftanb baljer hk „proteftantifi^e" ober „f(i)iiti=

f(f)e" 9flid)tung im ^ubentum, in loeldier bie «Sabbutöer lüieber ouf=

lebten (oben @. 179), hk (Se!te ber ®aräer, tüelcfie au§fd)(ie|(idj

hk ^eilige ©djrift anerfennt unb hk Ueberüeferung üertüirft. Stnan,

ber übrigen^ nic^t ettüa für einen Stufftärer ober 9leformator gu

t)alten ift, tiielme^r ein 9tea!tionär unb ein arger ganatüer war,

fc^affte ben jübifdjen j^eftfatenber ah unb führte bie fc^tüerfäüige "^Rtu-

beftimmung jebeS äRonat^anfongö nac^ bem 9ieumonb, tuie fie jur

3eit ber Xanaim (oben @. 185), üblii^ tuar, iüieber ein; bie (Sd)oIt=

jatire fottten fid) nac^ bem (Stanbe ber ©erftenernte in ^alöftina

ridjten, aU ob e§ lueiterijin teine SScIt unb feine '^nhm gäbe, ^ie

Seier be§ ©abbati^ unb bie Strenge ber ©peifegebote, foloie bie @^e=

t)inberniffe übertrieb er nod^ weit über ben Xalmub (jinau«, üerbannte

hk ^oefie au§ ber @t)nagoge unb fein gubentum Würbe ein büftereg,

frenblofey, fftabifd^eS unb geifttöbenbeS. SDie SSerwerfung bc§ Xalmub

belüirfte hei ben ^aräern eine üöQig tt3ittfürlid)e @d)riftbeutung oI)ne

gefdjic^tlic^e ©runblagen. 2lu§ 5(bneigung gegen ha» gefc^id)tti(^ ent=

luidelte ^nbentum ergeigte fic^ 5tnan bem ^t)riftentnn: unb ^flam

frennbtid) gefinnt unb befiau^tete ganj rid^tig, 3efu§ l}abt Uo§ ha§>

^ubentum reinigen lüotten. Sfiatürlit^ würben Stnan unb bie Staräer

uon ben jübifi^en ^odjfdiulen mit bem S3ann belegt, tüä()renb fie

i^rerfeitg jebcu SSerfet)r mit ben S^almubjuben ober Stabbaniten

öermieben. 5Inan Würbe üon feinen 5Xnt)ängern aU ©gitari^ aner*

fanut, welche 223ürbe in feiner j^amilie erbtid) würbe, wä()renb in

bem alten @j:i(ard)at öon nun an öielmefjr bie 2ßäf)lbarteit be§ Ober«

l^aupteS burd) hk @d)utl)äu|)ter eintrat, bie fid^ ben burd^ 9tnan'§

35erbrängung fuubgegebenen (Sinflu^ nid)t met)r net)men lieBen. @o
war nun ba§ S"i>fntum in ^\üei fdiroffe Säger gef))alten. 2Ba§ bie
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getftige Slättcifeit ber ^aräer betrifft, fo 6efcf)äfttgten fie fi(| Otel mit

<3d^riftau§Iegung unb «Sprach ftuitben, ir)äf;renb bie S^iabbaniten
, 511=

frieben mit bem Slalmub, in Untätigfett üerfanten.

2)ageiien begannen unter ?e§teren 3Jianc|e, \iö) ben tt)eltlid^en

^iffenfd)often ju tt)ibmen, nt§ bie SSIüte berfelben fic^ im ®^Iifen=

rei(^e gu entfalten begann. (Siner ber (Srften unter biefen 9Jiännern

)uor ber Slrjt unb äRatfjematüer <Büi)al al %a1)axi, genannt 'dtah^

ban (ber tnbeffen ^um Sjlam übertrat). ®r überfe^le baä §aupt-

lüert be§ ^toIemaioS (SUmogeft) in§ Slrabifc^e unb entbecftc bie (Straten^

bred^ung be§ £id^te§. Stuc^ bie 2Btr!famfeit ber motiammcbaniid^en

ipartei ber SOiotojiliten, inelc^e ben 93u^ftabeng(auben unb ben

l^atali^mu» oeriüarfen, übte ©influ^ auf bie ^ui^f"- ^i^ ^aröer

normen bie äRotasititen jum äRufter unb öoran ging in biefer 9ti(f)tung

^e^uba^ubgljan au§ ^omaban am (Sube be§ ad^ten 3af)^'^unbert§,

ber fid) für ben iöorläufer be§ 9JJe)fia§ ausgab. Sr trat gegen jebe

finnlic^e i^orfteUung üon @ott unb für bie menjd)tid^e SSittensfreiiieit

auf unb übte mit feinen Stn^ängern eine ftrenge Stsfefe, namentlidf)

(£ntf)altung üon t^teijc^ unb SBein. (Siner feiner Stntjänger, SOiufc^ta,

fiel aU Dpfer feine§ ganatiamuS, mit bem er jene Seigre ben ^uben

aufbrängen ttioltte. SDietir @ele()rter üU 'ü^td Ujor bagcgen S3en =

ja min ben äJJofe au§ 9iiaf)aiücnb, aud) ein ^aräer, am 5lnfange be»

neunten ^al^rljunberts. 6r »erfolgte unb wiberlegte bie finnlii^en

Slnfd^auungen üon @ott burd) bie ganje S3ibel unb fprad), um feinen

©runbfa^ folgerichtig burd)5ufüt)reu , @ott fogar bie 2BeItfd)ö|}fung

ah, intern er burc^ it)n nur (Sngel unb hnxä) einen ber le^teren bie

SBelt fd)affen lie^, tt)eld)em ßngel er auc^ ade übrigen üon ®ott er«

5ät)Iten ^^anblungen §ufc^rieb.

@egen biefe 9Zeuerer treten bie altgläubigen Quben in öt)nti(|er

SBeife auf, wie bie befdjräntteren 9)?ot)ammebaner gegen bie 3Hota=

giliten, inbem fie bie jinnlid^en iöorftellungen üon ®ott bi§ in if)r

3leu^erfte§ übertrieben. (Sie fd)rieben bem @d)öpfer einen menfc^en=

ortigen Körper ju, nur üon riefentjafter ©rö^e, inbem fie ben ein=

§elnen ßörperteifen 9)ia^e üon taufenben üon iöieilen gaben; auc^ be=

fd)en!ten fie il^n mit einer ;^imm(ifd)en §ofburg, mit ipaüen, einem

Xrone unb einer üollftanbigen i^offjaltung üon (Sngeln, bereu fiöc^ften

(9)ietatoron) fie ben „tleinen ®ott" nonnten, unb gaben biefe ünbi--

fd)en t^antofien für Offenbarungen ®otte§ unb i\1ictatoron» an einen

gewiffcn Siabbi ^^^mael au§. ®ie Sln^änger biefe» ©aHimatl^iaö

nannten fid) „ä)Mnner be» ®Iauben§" unb iuollten iSe^er, S3ef(^iüörer,

J^ranfen^eiler, SSa^rfager u. f. m. fein. 2)ie mt)ftifd)e ^rrlefire üer»

:pflan5te fid^ au» ^ubäa, tt)o fie entftanb, nad^ S3abt)Ionien unb einer

i§rer jünger würbe S14 ©d^ul^aupt in ^umbabita unb gab hk @r=

fd^einung be§ ^rofeten @(ia in ber Sd)utüerfammlung oor. ^m
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(Si-ilarrfiate mad^ten ftd^ tüieber^olt Stnl^änger öerfdjiebener 5Ricf)tungen

bte SBa^I ftreitiij unb in beiben ^od^fd^uten bauerte bie Spannung

jiüifc^en S!Jit)ftifern unb ^aräerfreunben lange fort. 2Bäf)renb biefer

^eit macJite fid^ aud^ hk @cf)u(e ju ^umbabita tiom @j:tlard^at un^

abhängig unb if)x ^anpt natjm gleitf) bemjenigen öon ©uro ben %\ttl

einei? ®aon an. ^odf) ftanben [irf) oft @aone oerfrf)iebener ^orteten

gegenüber. ®ie geifttge Xättgfett ber «Sd^utglteber befdEiriinfte \iö)

nocl) auf @d)rtften über ben ^almub. Qu gteidjer 3^'^ Qtng bie

(Seftenfpattung, fon)oI unter ^aräern aU Sftabbaniten, oft be^iüglic^ bev

fleinlicfifteu S3orfcf)rifteu über 9tetnl)eit, ©obbatljeiligung, ^Beginn ber

SDJonate, folüie ber ^(uferfte^ung be^ gteifd^ey u. bergl., in§ SJJo^Iofe unb

ha§ freier gefteüte morgenlänbifd^e ^ubentum luar in eben bem ®rabe

Serriffen unb uneinig, tt)ie liaS abenblänbifd^e öerfolgt unb bemgufolge

öerfommen lüor. SDie ^aröer tüurben immer fflanifdjer in S^e^ug auf

bie S3eobadi)tung ber Ieüitifrf)en 95orfdbriften, nöl^erten fid^ immer met)r

ben Samariten unb bradf)en gule^t allen Umgang mit ben Ütabbaniten

ah. 3t)re 3teinf)eitggefe|e mürben fo ftreng, ha^ il)re ^ßortiaHen,

in benen fid^ bie nidit üöUig ©ereinigten auffialten muf,ten, ftetg üotter

Waren aU bie ©l^nagogen fetbft. ^n ^aläfttna naf)men bie ^oräer

fogar einen gonj mönd^ifdien ßbarafter an. ^od^ verbreitete fid) if)re

©efte ftarf, namentlich in ^.Jtegt)pten. 2(m meiften trug tjierju ein in

9^orbafri!a unb (Spanien reifenber fdjnjinbelfiafter Stpoftel bei, Üfamenä

@Ibob, meld)er behauptete, bem Stamme ®an anjugebören unb in

5tet§iopien unb Süborabien einige ber „oerlorenen" i^raelitifcfien

Stämme aufgefunben gu l^aben, roä^renb er bie übrigen Stämme in

ben S^agaren fud)te.

^nbeffen bauerten bie lüiffenfd)aftlid)en Seiftungen unter ben diah'

baniten fort. Sfaaf ben Suleiman Israeli au§ §Iegt}pten (ca. S45

—

940), ©ünftling ber fatimibifd)en ßt)alifen, fdtirieb arabifd) bebeutenbe

mebi(^inif(^e SBerfe, bie bebräifdb, latinifd) unb fpanifd) überfe^t

mürben, einen fitofofifdien Kommentar über bie Schöpfung, bie er

naturmiffenfc^aftlid) betradjtete, u. f. m. ®er eigentlid^e 53egrünber

ber jübifd)en SSiffenfdiaft aber mürbe Saabia ben ^ofef au§ gajum
in ^Xegtipten (892—942), ein beftiger ©egner ber .Sl^aräer unb ber

erfte wirttid)e jübifdie Stufflärer. (Sr üermarf bie Sabbatftrenge, hk
©rmartung be;^ äl^effiaä unb bie ^^uferfte^ung ber Xobten unb er=

Härte fogor bie (SJebcte al§ gteid^giltig. @r überfc^te bie t)eirige

S(^rift in'ö Strabifdbe unb gab it)r ©rüärungen bei, nament(id) pr
Setämpfung ber 9JJl)ftifer. 5iud) begann er bie I}ebräifd)e Sprad^e

grammatifd) unb lejifatifd^ 5U bearbeiten. 3tt^Hrf)eu iljm unb ben

^aräern entftanb eine lange 9ieit)e öon Streitfcfiriften. ^m ^va^re

928 mürbe er 5um @aon oon Suro ernonnt unb ^ob biefe ^oc{)fd^uIe

wieber au§ it)rer 55erfommenf)eit, geriet aber mit bem {Sjilardien

17*
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®at)tb, ju beffen geiüiffenlofer 9legirung unb S^olflau^beutung er

nid^t |)anb bieten mod^te, in Streit, unb aU 2)atiib i^n für entfe^t

erfiärte, mad)te er einen 8tat§ftreid} unb entfette feinerfeitS ben

(Splarc^en. S)ie boblilonifd^en ^s^ihtn teilten fid^ in Stn^änger ber

beiben ?5einbe, unb heitte Parteien loetteiferten ben Stialifen ju be=

fterfien, um bie ©egner gu öerberben. ©aabia unb ber öon i^m er=

nannte ®egen=@£ilarc^ tt)urben enblid^ nom ß^alifen entfe^t; ober

in jeinem @j:il fi^rieb ©rfterer feine beften SBerfe retigton§fiIofofifcE)en

unb birf)terifrf)en 3nf)alt§. SJierIwürbig ift, ha^ er in benfetben t)on

bem ©runbfleine be§ ^ubentmng, bem 9J?onott)ei§mu§, abging unb fic^

einer 5trt oon ^ant^eiömu§ äuluaubte. 9^ocE) tt)m ift ®ott lebiglic^

ha§ Seben unb haS' SBiffen ber SBcIt, wag er \ehoa) bei bem bamal§

niebern @tanbpun!te ber 5Jtaturmiffenfcf)aften in fonfufer SGßeife aus-

führte, '^ahei aber trat er gegen ungläubige 3"i>en auf, it)eld;e tk
Öibel rationaliftifi^ aufjufaffen ftrebten, nnb üerteibigte bie SBelt*

fc6ö|)fung au§ bem ^\d)t§. ®ie Söeltanfc^auung ©aabia'S tüar, bem

allgemeinen ©tonbpunfte ber Silbung feiner Qext entfpred^enb, burc^=

au§ antI)rot)0' unb geocentrifct). (är na^m bie (Srbe al§ 9}ZitteIpunft

unb ben 9JJenfc^en oI§ oorjüglirfifteS ®ef(^ö:pf be§ 2BeItaII§ an. ®en
le^tern faf5te er bualiftifrf) auf, nämlid^ mit einer ebeln @ee(e tu einem

elenben S^ör^er, weltfie auf eine gelüiffe Qnt, b. (). für ha^ Seben

eines 9J?enfd^en, eine (£in^eit bilben. ®ie 9te(igion l)ielt er für ein

ber (Seele eingeborenes @efüt)(. ®ie Srfenntni^ beS ©uten unb S3öfen

em)}fängt ber SJienfd^ nacf) itjm nur burc^ Offenbarung bon Seite

ber ^rofeten. ®ie ^rofeten beurfunben if)ren Seruf bnrd^ 3Bunber.

S)en Sct)üt^= unb ©ipfelpunft feineS St)ftemS bilbete ber Sa^, ha'B

taS: ^ubentum, b. ^. bie Sefire SDiofe'S, bie ooCtfommenfte ^Religion,

meber burd^ ®t)riftentum md) ^flam aufgefioben nnb §u eiüiger 'iSauer

beftimmt fei. ®ie 5tu!unft beS SDZeffiaS nnb bamit and) tk 9Iufer*

ftet)ung be§ gteifd^eS foü er auf ta^ ^at)r 964 feftgefe|t t)aben.

Seine jToteranj geigt bie 5(nfi(i)t ha'^ and) bie SZic^tjiiben, allerbingS

nad^ bem ®rabe it)reS S^ertjaltenS gegen bie ^ui^en, an ben 2öottaten

ber meffianifcE)en ©rfüttung teilhaben lüerben. SJian fielet aus aüem,

ba§ er mit ber uorgefa^ten äReinung ber Unübertrefflid^teit beS Su=
bentumS an fein SBerf ging unb le^tereS alfo üon Xenbeng burd^auS

nidfit frei mar. Sn^nier^in aber jeugte eS öon Selbftbenfen unb ging

ba^er in anerfennenSlüerter 2öeife über bie früf)erc rein talmubifd)e

®elet)rfamfeit f)inauS.

^njunfctjen iuar unter ben babi)tonifcben '^nhen Saabia'S 2(nl)ang

luieber gen^arfifen unb madE)te bem Sjilarc^en '^a'oi'ö baS Seben fauer.

Saabia würbe in einer iüid^tigen 3f{ed)t§fad)e öon ber einen ^^artei

§um Srf)iebridbter geiuä^It, 2)aüib üon ber anbern; ha ober Se^terer

nodt) Straften gegen bie SBol^I feines geinbeS arbeitete, bemüf)ten fic^
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friebliebenbe SJiänner fo lange, bi§ bie betben ©egner fidf) üerfö^nten.

©aabio tüurbe lüieber (baon üon ©ura unb erjog nadfi ®aüib§ Xobe
(um 940) beffen unmüiibige (Srben; eö raurbe jebod^ ein ©eitenüer^

lüanbter juni ®j:ilardjen eriüäl)lt, ber mit ben 9}io^ammebanern in

©treittgfeiten geriet unb oom ^öbel in 33agbab ermorbet tüurbe.

S^ac^ biefer Untat liefen bie ^uben bie te|te if;rem Stamme gebliebene

fürftli(^e SSürbe eingeben. %[u<i) ber ®(an§ oon ©uro erlofd^, aU
©aabia (942) ftarb unb biefe ^oc^frf)uIe ging 94S ein. 2öat)rfct)ein=

Itd^ luaren i)k ^aräer r.id^t otjne Slnteil an biefem ©cfiicffat beä 'Mab'

bani§mu§, inbem il)r Slpoftel Slbulfari @al)al au§ ^erufatem auf

bie 9tarf)ri(i)t üon ©aabia'^ STobe narf) ^agbab geeilt mar, um ben

©d^ulen ein (Snbe ju mad^en unb bie Slnfjänger berfelben jum ^aröi§»

mn§ ju befet)ren. SSeibe Parteien befämpften \xä) neuerbing§ mit

tf)eoIogi[d)er ®ele()rj'amfeit einer=, mit (5rf)mäf)ungen anberfeit^ unb

^eibe fanbten mit glei(^ geringem ©rfolge Senbboten ^ur SSefe^rung

ber Gegner au§.

*'Kl§' ha^ Sjilard^at unb ha^a (^aonat üon @ura erloftfien tüaren

anb sugleic^ ha§ oon ^umbabita in Parteien ;,erriffen mar (meld^c§

übrigens 1040 ebenfalls unterging, inbem ber Ie|te (äaon unter bem
t)abfüc^tigen 33uiiben SDfd)eIaI Slbbaula^ beraubt unb t)ingerid)tet mürbe),

terlor Slfien ben S8e[t^ ber S3renn^un!te jübifc^en ©eifteg unb berfelbe

ging an 5lfrita unb @uro^a über. SSier jüngere unter ben legten

©d^ulgliebern oon @ura maren nacf) bem ©inge^en i^re§ Se§r^aufe§

in bie grembe gemanbert, um Beiträge jur SSieberljerfteQung be§=

felben ju fammeln. ©ie mürben aber oon einem @eebefet)t§i)aber ber

f|)anifd^en SJiauren gefangen genommen unb xiaii) oerfrf)ieöenen Sän=

bern gefct)Ieppt. (Sie maren e§, melcfie neue oom ©aonate unab-

i^ängige Se^rtjäufer in ^airo, Kaiman, ©orboOa unb9Jarbonne
ftifteten. S'eineS berfelben leiftete jeboc^ etma§ bebeutenbe§ ober der»

mod^te fid^ p einer Autorität für meitere Greife aufjufc^mingen; benn

einerfeits mar bie talmubifd^e ®elef)rfam!eit erfd)ö^ft unb anberfeitä

maren hk ^uben in '^Ifrifa unb (Suropa bamaliS ebenfo unmiffenb

mie bie ©^riften, mit 5(u§na^me berjenigen in S^janien unb bem
baju get)örigen 3}JagI)rab (3Jiaro!!o), mo um hk SÖiitte be§ getinten

3at)r^unbert§ bie geiftige Kultur ber ^uben it)ren |)auptfi^ auffd)tug,

fo ha% bie f^janifd^en ^uben ber 5lbel i^rer Sfiation unb bie S3e=

tüunberung i^rer ®Iauben§genoffen aUüberall mürben. S)er mefent=

Iid)fte eintrieb §u biefer mertmürbigen (ärfdieinung ift bem ©^aSbai
ibn <Bäjapvnt (ca. 915 — ca. 970) ju Derbanfen, bem SSater be§

€uropäifd^en ^ubentumS, mie man if)n nennen barf, ber feiner 9iation

in ©uropo ben afiatifi^en S^arafter abgeftreift t)at. @r murbc um
940 2)oImetjd)er be§ ßbnlifen 3lbburra()man III. in ©orbooa unb

ftieg fpüter fo l}od^ in beffen @unft, bafe er, ot)ne fiJrmlidE) jum



262

9Jlinifter ernannt ju fein, hie SSerrichtungcn eine§ ©otd^en ausübte.

3ugletd^ \vax er Dberl)aupt ber jübifdEien ©emeinbe in Ciorbooa mit

po(itifdE)en iinb rid^terltc^en S3efui]nifien nnb erf)ie(t öon ber ^Dd))d)ule

in ^umbabita ben 'Sitel eines Dber^aupteS be§ Se^rfiaufeS. (£r

leitete t)auptfäcE)Iid^ ben bipIoinatiid)eu S^erfefjr bc§ fpanifrfien ßfjalifcn

mit ben abenb= uub morgenliinbifdicn ^aifern unb anberen dürften

jener Qtit unb fanbte ein ©d^reiben an ben djasarifc^^iübifctien dljatan

Sofef, ba§ tiefer ebenfalls fiebräifdj unb mit Darlegung ber 55er=

l^ältniffe feine» 9^eid)e§ beanttnortete. Sein miditigfteS i^erbienft ift

aber bie S3eförberung ber jübifdien SBiffcnfdiaft unb Tii^tung in

Spanien, ©r ermunterte feinen §ofbid)ter S[Renat)em ben Saruf

.^ur Slbfaffung eines bebräifc^en 2Börterbud)S (um 955) mit ^arfteüung

ber {formen unb S3ebeutungen aller SBuräeln, gegen loeldieS SSer! ber

gteid^jeitige Siebter (nnb ebenfaüS ß^osbai'S ©ünftling) ®unaf(^
ben Sabrat (ca. 920 — ca. 990) in fpottenber unb heftiger SSeife

auftrat, tueil er fiel) als geborener 9}iorgen{ünber (auS Sagbab) bem

in Spanien aufgeloadjfeneu ©laubenS* uub StrebenSgenoffen überlegen

tt)äl)nte. ©eine ^ritit begleitete er mit einem Sobgebid)te auf ßl^aSbai,

unb eS ftimmt lue^mütig, bafe hie 3JJänner, bereu ®eift fie gum 3«'
fammentüirfen l)ätte führen fotteu, fidö in unloürbigem Kampfe auf=

rieben, unb nod) trauriger, ja cmpörenb ift eS, ha^ ber SDiäcen S^aSbai

fid^ ttou S!JlenaI)emS geiuben beftimmen liei3, feinen bistjerigeu ©ünft--

ling, ber il)n mit einem ^rauergebid)te auf ben ^ob feiner i (£t)aSbai'S)

SRutter überraf(^t unb bem er uerfproc^en, il)m ®ieS niemals jn oer=

geffen, ungel)ört ju nerurteilen, il)u mifel)anbeln, auS feinem |)aufe

inerfen unb biefeS ^erftören lie^, ia fogar feines DpfcrS fpottete. ®aS
finb fc^Iimme gledeu in ber 531üteperiobe ber jübifd^en Kultur unb

jeigen aui^, wie leicht fic^ bie ^uben oon ber ä)?ad)t jur |)ärte ber-

leiten laffcn. (ärft ein fefteS männlicbeS unb bod^ maftöolleS Schreiben

SJiena^emS befcl)ämte hen öerblenbeten ©emaltigeu. ^m Uebrigen be=

mü§te fic^ ber Sediere, hie Äpod)fcl)ulen ©abijlonienS burcl) baS ße^r=

I)auS in Gorbooa ju üerbunfeln, meldiem ^ahhi äUofe, ber bal^in

oerfcl)lagene Suraer (t 965;, einen gemiffen ©lanj 5u oerleit)en mufete,

ben aber auc^ l)ier l)eftige ^arteiungcn unter ben 9J?itglieberu trübten,

in Weld^en bie (£l)alifen einfd)reiten muf3ten. 'Sie ^^ibengemeinbe in

©orbooa mar aufeerorbentlii^ reid^ unb i^re ©lieber trieben großen

Sluftoanb unb traten ritterlid; unb glänjenb auf; leiber t)erbantten fie

tl^re (Sdiä^e größtenteils bcnt Sflaüeuljanbel, üor^üglid^ mit @lan3o=»

niern, bie bann ben Sl)alifcu als Seibgarbc bicuten. ©ineS il)rer

06ert)äupter , ber ©eibeufabrifant S^^oi^ tbn &an, mürbe 9S5

unter bem S^alifen Slfmanfur jum Dberl)nupt aller 3uben im (£^ali=

fate ju beiben ©eiten ber 9)ieerenge ernannt unb ful)r in einem ©tatS*

magen mit ac^tje^n ''^agen als ©eleite. @r erful)r aüerbingS üiele
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SSed^felfätte be§ @rf)icE[at§ unb fe^rte üom S^erfer, irio^tn i^n feine

Unbefled^Iid^feit hvaä)k, tüieber in feine SBürbe gurücf.

®ie !öaf)n 9JJenn^em§ in ber Spi-acf)forfcf)ung oerfolgte junäd^ft

9t6u 3od)aria 5?acE)j'^ ^f)tti"9' "^"^ ^^^^^ fe^anifc^en gamilie, welcher

bie (Sigenfc^aft ber l^ebräifc^en SSortftämme, au§ brei 9JlitIauten gu

tiefte^en nnb ben Uebergang mandjer SJiitlaute in (Setbftlaute entbecfte.

2. flJir ölütqrit ber jübtfct)fn ttJtfl*fnfd)aft in Spanien.

5)er ^ö^e^unft ber geifttgen Kultur be§ ^ubentnm« auf ber ibe=

rifd^en ^albinfel trat ein, at§ berjenige ber arabifc^^manrifdjen ®eiftel=

bilbung bereits öorüber tvav unb bereu SSerfall einzutreten begann,

damals faßte (Spanten Stile» sufanimen, wa§ ba§ jübifc^e 33oIf an

(Steift unb S3i(bung befaß, — in aUen anberen Säubern, in bie e§

§erftreut tt)ar, I)atte feine Seiftuug§fäl)igfeit im ©ebiete be§ ®eban!en§

unb be§ @d^rifttuni§ entiueber feine Sönrzel gefaßt ober i^r ^nhe er=

reid^t. ^ubäa, $8abt)Ionien nnb '?(egi)pten t)atten it)r «Sfepter an

Spanien abgetreten, ©er erfte (eud)tenbe 8tern in ber !ö(üte(^eit ber

fpanifd)*iübifd)eu 2Biffenfd)aft War ©antuet |>oteüi ^bn 9iagrela,

geboren in ßorbotia 993. ^n feine Qugenb (1013) fiel ber blutige

unb fiegreidie 9tufftanb be§ roilben S3erber§ ©u leim au gegen ha^

fpanifd)e ©(jatifat, metc^er foU)oI Straber aU ^nben in hk ?}tud)t trieb.

Sbn 9lagre(a würbe nad^ SDJalaga oerfd^Iagen unb f)ielt bort, tüäf)=

renb er Sprachen unb ben Satmub ftubirte, einen ärmlicfien ^ram*
laben neben bem ^atafte bcy 2Befir§ eine» jener f(einen ©taten, in

tt)eld)e bo§ et)ebem fo gtauätioHc Dmmajabenreid) zertrümmert war.

®er SBefir l^atte eine Siebling§ft(at)in, weldie bei bem getetjrten ^^nben

il^re 33riefe f(^reiben ließ, unb al§ er le^tere fa^. Würbe er auf ben

armen 9iadf)bar aufmerffam unb ernannte il)n p feinem ®et)eimfd)rei=

ber. 21I§ eS mit bem SSefir zum ©tcrben fam, empfahl er ben i()m

immer oertrauter geworbenen ^bn 9fagrela feinem .öerrn, bem Souig

^abu§ tiou ©ranaba aU 9tatgeber, unb ber ilönig Wählte ben ^uben

fofort (1027) gn feinem 9J^inifter, in wcld)er ©teüung er fii^ burd)

feine tlug^eit nnb Umftd^t beinahe brcißig ^af)re long aufred)t t)iett,

fo fe^r aud^ fanatifdje 9Jlufulmanen bie i^errfd^aft eine» ,,Ungläubig

gen" fd^mä^ten, bereu böfe 3u"9fw ^er gewaubte ^ube burd) ®elt=

fpenben ^u §äf)meu pflegte, ^bn 9ZagreIa betjiett feine ©teöung audf)

unter be§ ^abu§ @ot)n unb 9iad^foIger S3abi» unb fierrfdite ftatt

be§ Woüüftigen )^önig§ unumfd^räuft. (£r ftieß fidfi aud^ nidjt baran,

ha% Se^terer feinen il)m unbequemen S3ruber burdE) @ift au» bem
Sßege räumte unb nerbannte fogar brei feiner ÖilaubenSgenoffen, bie

bem ©rmorbeten anl)ingeu. Qbn Ükgrela Ijotte auc^ feine ©frupel,

in feinen ©rtaffcn SOJobammeb ju preifen unb bie Untertanen juni
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V^ebeit waä) bem S?orän ju erma()nen, ob)d)i:)n er äugleid^ Stobbiner

inib 5'ürft (9lagib) ber Suben im Saiibe inar. hieben feinen 9legtrungg=

gefd^öften fc^rieb er 9tb(janblmigen über ben lalmub, ein filofotiic^e»

ißu(^ nad) bem ällufter be§ S^of)eIet iinb ()ebräii"cbe ©ebii^te. (Sr fe^te

ftcE) jubem mit ben jübifd^en ®clel)rten ber fernften Sänber in 8Ser=

binbung unb beförbcrte 2Siffenfc£)aft unb ^iii)tung bnrd^ Unterftü^ung

von Talenten. 9iatürlid) umren aud) unter if)m feine ®Iauben§=

genoffen mit ben übrigen ^eiiiof)nern gtcidjgeftellt unb itjrer 33itbung

tüegen üon ben S3erbern ebenfo geeljrt njie bei ben Slrabern nertja^t.

(£r ftarb im S^oUbefi^e feiner SSürben 1055.

S)ie fdiluad^e Seite ^bn Skgreta';^ toax feine ©inbilbung, ein

großer ©rammattfer gu fein, bie it)n yerfül)rte, mit einem ©laubena^

genoffen, bem biefe ©igenfd)aft njirtlid) §ufam, auf leibenfdjaftlidje

Söeife in hk §Ireno be§ ©eifteg ju treten. S)a§ loar ber ^ir^t 2lbut=

tüttlib DJZerlüan ^bn ©anac^ (latinifd^ Qono 9}krinu§)
,
geboren um

995, geftorben um 105U, beffen arbeiten für bie I)ebräif(^e @prad^-

funbe noc^ je^t frud)tbnr finb. ®r lebte meift in Saragoffa unter

befd)rän!ten 9^abbauiten, loelc^e im ©prac^ftubium eiue (5)efal)r be§

•^Cbfan^ äum ^aröertum loitterten. @r fd^uf bie I)ebräifc^e Sa^Iel^re

unb Ijob bie 9üi§Iegung ber SSibelföerfe auf eine ^öfie, hk fie bisher

nid^t erreid^t Ijotte, nämlid) gur SSürbe einer felbftänbigen SBiffenfd^aft,

unb hetxkh fie in einer für jene Qcit üertjältnifjmäBig redjt aufge=

flärten unb tritifi^en Sßeife, inbem er überaü einen oernünftigen Sinn

an (Steüe be» blinben S3ud)ftabenglauben§ geltenb gu mad^en fud^te.

Seine ^auptroerfe finb arabifd^ gefc^rieben. Gr fonnte anä) bie grie=

rf)ifd)en gilofofen unb beurteilte ^laton unb 3lriftoteIe§ mit ^mev
fid^t, looüte aber oon metafi)ftfc^en gantafien uid^t§ loiffen. ©» ift

eine etgentümlii^e ©rfc^einung, ha}^. bie bi»t)er genannten großen

^Jiönner be§ ^ubentumg ftet^ einanber fpinnefeinb lüaren, äl^ntii^

benen ber granjofen * S^oltaire unb 9touffeau) unb unä^nlii^ ben X)io§*

füren ber ©eutfdjen (®oet^e unb Sd)iüer). So mar Sbn ©anad^

ni(^t nur ber oon Qbn 9iagrela S3eneibete, fonbern felbft mieber ber

f)eftige ©egner be§ brittcn unb Ijellften Sternä ber Söorblüte jübifc^er

Kultur im ällittelalter. 3Bir meinen ben tiefen S)en!er unb ®id)ter

Solomo ben Set)uba ^bn ©ebirol (bei ben Strabern Suleiman ibn

.^odCiia, bei ben G^riften 3ioencebroI ober Sloiccbron
,
geboren in S)k=

laga um lü2l, geftorben 1070. Ueber bem 2;reiben ber SSelt füf)Ite

er fid^ unb mar an^ erf)aben unb fein SBefen ging auf in ^oefie unb

^eiis^eit. 9(1» SBaife unb arm aufgemad)fen, erbielt fein SDid)ten

einen büftern Sf)ara!ter. grü^ reif gemorben, mürbe er auc^ frül)

nit unb erlofc^ in ber ^raft ber Sal;re. ©r lebte meift in Saragoffa,

bo§ uod) unter maurifd^er §errfd)aft ftanb, aber oon 2;ronftreitig!eiten

gerriffen mar, in benen fein ©önner unb üäterlidjer ?^reunb ^ffutiel
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06n ^affan hü§ Seben oevior uuö in beren 5oIge er felb^t bort

öertrieben tüurbe. @r burrfiirrte Spanien, fanb aber Slufnal)me bei

^bn 3lagrcla, unter beffen @(^u| er feine |>auptioerte fd)uf. 9Jlon

fann i()n ben ö(te[ten niittelatterlid^en (^itofofen nennen, wenn man
ben 3)it)ftifer :3ot)anne§ @cotu§ ©rigeno abredinct. ^n arabifd^er

©prad^e unb bialogifc^er gorm frf)rieb er bie „Qucüe be§ Sebens"

(mekor chajim). 9JZerfroürbig ift üor 3tüem, baB au§ biefem Söerfe

feine jübifdie Diationalität unb 9ieIigion nic^t t)eri)orIeu(i)tet; in if)m

l^at fid^ ber ^^itofof jum erften SKale üom ^uben emanjipirt. ©ein

@l)ftem f)at einen pantbeiftifdjen ßt)aratter, atfo einen bem ^ubentum

fd[)nurftrarfy njiberfpre(i)cnben unb man tonnte barin oieüeid)t ba§ Ur»

bilb ber Se^re feine'S Jüngern ©tammesgenoffen, bey üom ^ubentum

abgefoUenen Spinoza erfennen. @ott ift für ilju bie Urfubftans, eine

unteilbare ©in^eit, bereu SBefen unb gorm nidjt unterfc^eibbar ftnb,

hk überhaupt au^er ber (Sin^eit feine ®igenfd)aft I)at. (SS raar bem=

nac^ fcEllüierig, bie Urfubftanj mit ber S53elt in SSerbinbung ^n fe|en

unb ^bn ®ebiroI fonnte bieS aud^ nict)t anbers aU auf eine gemalt*

fame 2Beife. @r nal)m in ber Urfubftauä eine fc^öpferifd)e ^raft an,

bie fi(^ aU SStde ober SBort ©ottc^; äußert unb in weld^er eine un==

enblidje SJJenge üon Straften fdjlummert, bie it)r entftiömen. S)iefe

Gräfte ftnb bie einzelnen Sßefen ber SSelt; je weiter fie fid^ aber oon

iljrem Urqueü entfernen, befto metjr üerlieren fie an if)rer (Sini^eit,

hjerbcn manigfaltig, nehmen oerfc^iebene ©igcnfctjaften an unb Werben

burc^ biefelben für bie ©inne wa^rnetimbar. %i^ 9}ZitteIftufen gwi=

fd^en ber Urfubftans unb ben manigfaltigften üon if)r urfprünglid}

ausgegangenen SBefen nimmt ^bn &tbivoi brci an: bie Söeltüernunft,

bie SBeltfeele unb hk Diatur. ^n biefer wiüfürtidjen Stnna^me liegt

bie mijftifc^e ©cite feiner gilofafie. ^ie SBettoernunft fott @ott am
näc^ften ftct)n, bie 9iatur bem irbifd^en SSefen unb bie mittelfte ©tufe,

bie SKeltfeele, foU hit ©eifter, ©ngel, ©eftirnbämonen u.
f.

m. um-

faffen. Unferm 35erftänbni^ nätier liegt ber ©rnnbfa^, bafj haS" @ei=

ftige unb ha^ ^örperlid^e nid)t bem SBefen, fonbern nur bem @rabe

nad^ öerfc^ieben finb. ®ie eingelueu ©eelen entftammen bem 3BeIt=

geifte, finb ba^er gleid^ Ujm einfad), unenblic^ unb ewig unb !önnen

alle Söefen burdibringen. ^nbem fie fid) aber mit Körpern üerbinben,

werben fie i^rem Urquett eutfrembet. J^ebe ©eele bilbet mit itjrem

Üeiht eine SBelt im 5?Ieineu unb ift ein getreues 3lbbilb ber t)öt)ern

SÖßelt. Se^tere tann ber SDlenfd) burd^ S3etrac^tung feiner felbft er*

fennen unb bunfel begreifen lernen unb fd)licfelid^ tk ewige ÖJtüd*

felig!eit erringen, für mdä)^ er erfdiaffcn, \x)dä)t fein le^teS Qkl ift.

Wlan ftet)t leidet: jübifd) ift in biefem ©ijftem nid^tS, ey ift oieU

me^r aus ber gried)ifc^en ilultur, cor§ügIid^ auS ben öel)ren beS

^laton bertjorgegangen. SSeber bie ©diijpfung, nod^ ber Umgang
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beö antf)ropomorfifcfien &ottt§ mit ben 9Jienf(^eit im ^Hten Xeftament,

nod^ bie SBunber be^? le^tern fiaben bartn 9ftanm, nod^ weniger ha^

©efe^ be» älfofe. Sie abfolute äöiüengfrei^eit, biefe Seele be» ^uben-

tum§ mirb gerabeäu in it)r ©egcnteit iimgcfef)rt, in bie absolute 9lot=

menbtgfeit. Unb bennod^ luar ber Urt)eber biefer Sefjre im Seben

ein gen)iffenf)after ^ube ; Tenfen unb Seben muffen if)m baf)cr jiüeierlei,

ba§ ^nbentum luefentlic^ eine liebgemorbene ©elüobniieit getüefen fein.

5?ie 3uben fanben (in(i) fein ©efallen an bem Stjfteme ifire« erften

nnabljängigen ^enf'er§, au(^ bie SDbbammebaner beacf)teten i[)n ni(i)t.

SBeit meljr ©infht^ I)atte ba^^felbe auf bie t^eologifrfie gitofofie ber

mittelaltertid^en Gljriften, uield)e i^ren ,/3(oencebro(" oielfad) für einen

(SJIauben§genoffen hielten unb il^n je nad) i(jrcm ©tanbpunfte angriffen,

lüenn fie ber ftreug römifcben, unb üerteibigten, wenn fie einer frei*

finnigem 9ticf)tung l^ulbigten.

Sin jeitgenöffiid^er 33ernf»genoffe '^bn ©ebiroB toav S^acbja ben

^ofef 3bn ^afuba, oon beffen Seben nid)t§ befannt ift. Qu feiner

arabifcE) gefd)riebenen ,,2(n(eitung ju ben inneren ^fliditen" ging er,

ööttig oerjdiieben oon ^bn ©ebirol, mit bem i{)m fein ^uq feiner

$Rid)tung oerbinbet, oon bem ^ubentum aU feiner SSorau^fe^ung au§.

S8on beffen ^toei SEeilen, bem Sitten- unb bem ©ebrand)£!gefe|e, fteflte

er erfterey t)ö^er al^ le^tere» unb fid) felbft bamit auf eine fiöt)ere

Stufe ber ^ilbung aU feine meiften StammeSgenoffen. (£r befannte,

in bem gefammten jübifc^en Sdirifttnm feine Einleitung gu einem

innerlid)en Seben gefunben 3U t)aben; natürlich, benn e§ föurbe ja

"^iikä auf ha^ äufeerlidie iBerljalten belogen. ^i-'^i^cEi ad)tete ©ad^ja

ha§ SBiffen gering unb mad)te e» bamit jloeifelbaft, ob er über^oupt

unter bie gilofofen 3U rechnen ift. Seine mr)ftifd)^quietiftifd)e 9ti(^=

tung fül^rtc it)n julefet jur 5(!?fefe unb jur ömpfeblung bc§ ©infiebler^

lebend, toorin loir eine ©inmirfung ber '3(u'3ioüd)fe be« mittelalterlid^en

S§riftentum§ erbliden muffen.

Samuel J^bn Öiagrela t)interlie| einen Sof)n, ^ofef, ber eine

ä§nlid)e gtoüe fpielte wie ber 35ater. ^m Sahire 1031 geboren, folgte

er bem Seljtern in aßen feinen SBürben, namentlid) ai§ SSefir be§

^önig^ '^ahi^ oon ©ranaba unb al^ g-ürft unb 9tabbiner ber ^uben

biefe§ S^IeinftateS. ^m 3BoÜeben unb 5tnfroanb aufgetoadifen unb forg=

fä(tig erlogen, befliß er fid) bcnnod) ber ä)Jäßigteit, forgte geroiffen*

baft für ba§ 2SoI be§ Sanbe§ unb beförberte bie SBiffenfd^aften. @r

war ec>, ber bie nad) Spanien gef(ot)enen Söbne be!§ legten ®oon

oon Sura (f. oben S. 261) aufnahm, begünftigte aber im ©anjen

feine ©(auben^genoffen fo fel)r, ba^ (toie übrigen« in ben meiften fpa>

nifc^en Stoten teuer B^i*, d)riftltd)en unb tflamitif(^en) balb alle

Slemter in ben |)änben oon ^nhm waren unb ba^er bie 33erbern einen

grimmigen ^a% gegen S^ene unb befonberl gegen ben aJiinifter faxten



267

iinb Settern (1064) be§ 3J?orbe§ an bem plö^Itc^ geftorbeneii "ilSrinjen

S3alfin bejrfiulbtgten, bcffen geinb er allerbingi* getüefen tüor. ^u(^

hk @mtft be§ Königs üerlor er, tnetl er firf) tueigerte, einen gegen

bie §(raber tion ®rannba, benen 33abt§ mißtraute, gefaxten SJiorbpIon

au§§ufü^ren. (i-nblirf) er^ob fii^ 1066 ein S^oÜ^aufftanb gegen i^n,

ber bei biejem Slnfaffe ermorbet iüurbe. Sein Xob toor ein unglürf*

lid^eS (^reigni^ für bie 3uben Spanien^ nnb trug wol nidE)t wenig

jum (£rlöfd)en if}rer geiftigen SEätigfeit für einige 3eit bei. 8ic be»

fd)ränften fic^ föö^renb berfelben ttjieber auf ba§ ©tubiunt be^s %aU
niub, in Spanien folool trie anberlüärt§. ©ine ^auptftiitte biefer

^efc^äftigung mar ba§ fogenannte 2otf)aringen in bamaliger großer

SluHbe^nnng; namentlid^ taten ficf) hk 3ubcugemcinben öon SJ^ainj

nnb SBorni§ borin f)crüor; aud) iüurbe in Sl^ormS 1034 eine prad)t=

oofle neue «Stjnagoge üollenbet, eine Seltenheit in bamaliger B^it-

(S§ tauchte ein neue« rabbinifc^e§ ß'^'talter auf, tüetdieS bie SBirffam=

feit ber morgenIänbifd)cn ©atme übertraf. Qu (Spanien nnb %xant'

reid) üertraten biefe 9tid)tnng intereffanter Seife fünf Ütabbinen, Sitte

mit S^ZameiT ^s\<^at, Jueld)e ,^ur S^it bei? Xobei^ Qofcf ^bn 9iagre(a'§

teilg ai§> Xalmubfcnuer 2IuffeJ)en erregten, teil§ and) im ßeben eine

9totte fpielten, aber befdiräntte ©egner Juiffenfdiaftlic^er nnb bic^te=

rifd)er ^eftrebungen ttjaren, and) fid) unter einanber gegenfeitig be*

fc£)beten. ®er ©efeiertfte biefer gangen Sdjule aber irtar ber in ?5ranf=

reid) Icbenbe Ü^abbi Xam (ca. 1100—1171;), beffen 9luf)m bie ganje

^ubenfdiaft ©uropa'« burd}brang. 5U§ mittelmöfeiger $ßielfd)reiber

jener Qc'it ragte and) ein ^'aräer Sefd)ua ben 3t'I)uba ^bu(farabfd)
f)eröor, ber bie Se^re feiner Sette mit manchem an§ bem öerlja^ten

jTalmub bereid)erte. ($§ iüurben bama(§ auf Ütabbi j^am'g Shiregnng,

nad) bem SOiufter ber .ftonsilien, in granfreid) rabbinifdie Sl)noben

get)alten. (Sine foId)e üerbot bai? ©rfc^Ieid^en üon ^2(emtern nnb fprad)

ben 33anu gegen Singeber au§; anbere regelten ha^ (Sljeföefen unb c§

tüurbe 5- 33. in SS:rot)e§ befdiloffen, baf3 9tabbi (^erfdiomS SSerorbnung

^\\v 93ef(^rän!ung ber ^^ielmeiberei nur luni I)unbert ütabbinen au§

brei Derfd)iebenen Säubern aufgeboben werben fönne. @§ fcJ)eint bem«

nad), bafe hk SSielmeiberei bamal§ unter ben ^^uben nod) öorfam unb

nn it)re Siuff)ebung gar niff)t gebadjt würbe, xoa-i tiietteidjt audj auf

d)riftlid)cr Seite mit ju bem •'paffe gegen bie ^uben beitrug.

®ie ^ö^e ber geiftigen Jft'ultur unter ben 3»ben Spanien^ rid)=

tete fid) immer nad) ber Stettung, metd)e Söbue if)re§ S3oIt§ftamme§

bei bortigen j^ürften einnat}men nnb nac^ ber 3?iad)t, mit weldjer fie

befieibct toaren. SS^em föinftuffe eine§ Clt)a5ibai unb ber beiben S^n
Siogrela folgte (ober ging nebenher) bie ^lüte eineö ^bn ®anad) unb

^bn ©ebirol. ®ie §weite |)ölfte bei§ elften unb ber S(nfang be§

jtüölften ^a^r^nnbertc' waren o^ne (jeroorragcnbe fübifc^e <Btat§"
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männcv unb pgleirf) ü^nc bebeutcnbc jübtjrf^e ©elefirte unb ®td)ter.

Stl§ abn '^tnt lüiebev nuftaudjten, folgten iljueii aucf) ®iefe wteber.

Unter ben SDbralüiben ivir!ten näntlid) meljvcre ^nben aU SBefire,

unter weld^en Wir nur ben Slbra^om ben ©Ijija Stibargeloni (1065

bi§ 113G) nennen, mett er gugteid^ ein ®elel)rter üon latent unb $ßer=

bienft luar. Slftronomie Wax fein ciflentlid^eS ^ad), bocE) t)i:Ibigte er,

tuie e» bauial§ geiui^tjulid) tnar, nucf) il)rer ^arifatur, bcr ?tftrolDgic,

obfdjon ber Xalmub biefelbe üerpönte ; au§ ben ©ternen berei^nete er

ba§ ©rfd^einen be§ 9}iejfia§ für tai ^ai)x 1358! deiner oon biefen

93iönncrn tarn inbeffen in feiner 2öir!famfeit üon ferne S^aSboi ober

bem älteren S^in 9iagrela gleid); iras aber bie ^erioben ber 2Bir!=

fantfeit beiber ®rup|jen oon ©tatieimännern betrifft, fo c^ara!terifirt

fid) bie öttere, tt)eld)e unter wol^ammebanifc^em Sinftnffe ftanb, burc^

größere 33orurteiI§Iofigfeit unb geringere 33efangen{)eit im ^ubentum,

bie jüngere aber, auf lüeldie ha§ ßf)riftentum mel^r einluirfte, burd)

bebeuteub I)öl)ere SSoIIenbung in ber Soi'ui unb pf)ere ©ntwidelung

be§ @d)lüunge§ ber ®eban!en; bie le^tere '»^^eriobe jeidinete fid^ über^

bieg burc^ bie §Ibir)efenI}eit eiferfüd)tigcn 5ieibe§ unb ibeale§ Streben

an (Stelle ber geinbfd)aften vorteilhaft auy, iubem oieImef)r 5lüifd)cn

ben ®rö^en biefc« ßeitroum? ein f)eräerf)ebenbe§ ^wffin^n^eniuirfen

iüaltete unb aufrichtige greuubfdiaft blül)te. ®§ ift mitt)in für bo^

äWöIfte Siiji-'^un'^ert gegenüber bem elften in ber fpanifdj^jübifdien

Kultur ein bebeutenber gorlfc^ritt gu üeräeidinen, ber um fo aner=

fenneuüWerter ift, aU er fel)r wenig bon ber ©unft ber ©rofsen ah'

t)ing unb al§ bamal^^ folool ha§ d)riftlic^e al§ ba§> mDl)ammebanif(^e

Spanien in üeine ©taten gerriffeu waren unb uid^t feiten 3lnt)önger

be§ einen ©laubenS üereint mit folc^en be§ anbern gegen ©enoffeu

be§ ©inen ober Stnberen fämpften, wobei ben ^uben, bie fein eigenem

:Öanb befa^en, fein beneiben§werte§ So§ bef(Rieben war. ®er erfte

^eroorragenbe 9iame biefer ^eriobe ift ber be§ Sofef hen ^ahif

(ca. 1080— 1148), 9iabbiner§ in Gorbooa. ®r öerfa^te in arabifd^er

Spradie fitofofifdie SBerfe, Welcf)e $8efauntfdf)aft mit ben Söeifcn be^

alten §eIIo§ nerraten; boc^ war er im ©anjen nur ein Sdiüler ber

arabifi^eu gilofofen. 5iud) fü^rt feine 9leIigion§fiIofofie, bie er in

bem Söerfe Olam Katon (Mikrokosmos) barlegte, lebiglic^ jur 33e^

grünbung unb Jßerl)errlid)uug be§ jübifdien 6JIoubeu§ft)ftem§ mit feiner

2ßeltfc^i3^ifung au0 bem 9iid)t!o.

©ine ui^t fowol fetbftönbigerc aU in ber Stuffoffung urfprüng-

lid^ere unb in ber ^arftettung üollfommenere "Senfertätigfeit finbeu wir

vertreten in Stbul^affan Setiui'ß C'^oteöi, geboren um 1086 in 5tlt=

faftilien. Um in auäiebenber gorm bie Einwürfe be^ (S^riftentumS,

be§ Sflam, be§ S?aräertum§ unb ber gilofofie gegen ta^ ^ubentum

ju wiberlegen, fdirieb er arabifd) unb in 6)efpräd)§form ha§ 93ud)
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©Ijogart, beffen ßinfletbiing ble S3e!ef)rung öe§ (£f)a5arenfönig^ 33u*

lan gitm ^ubentum (oben 3. 221) btibet. ^n biefem feine 9ieligionö=

filofofie iimfaffenben 33uc^e letjrtc ipnleüi, ba^ in retigtöfen fingen

ber gilofofie feine entfc^eibenbe (Stimme gufomme. @ogar biefem be-

beutenben Genfer \vax ba§> Qnbentum mit feinem ganzen SSorrote üon

äJJt)tt)en unb angeblichen Dffenbarnngen üßer jeber Sriti! erijaben,

metl e§, lüie er in feinem ©tauben an bie Unfef)(6ar!eit ber ^ora

glaubte, üor bem gongen 5ßotfe ^giraet geoffenbart n)orben unb bie

Offenbarungen @otte§ \\ä) aini) uacfi^er noc^ lange fortgefe|t t)ätten.

^en erften 9J^enfd;en nat)m er a[§ SSefi^er atter göttlichen 23al)rt)eit

an, lüeict)e (£igenfct)aft fid) auf feine 9tac^tommen, natürlirf) sunädfift

auf W ^atriard^en üererbt fjabe, batier (!; ba^ jübifc^e 5?olf ha^

^er^ unb ben Sleru ber äJienfc^tjeit bilbe unb gum ^rofetentum be=

fonbere Stniage l}aht. <Bo fud^te unb fanb er in aUen etuäelnen Cef;*

reu be§ :3u^c»tum§, ineil er eben üdu bemfelben al§ ber !ißorauö-

fe^iutg feiner ganjeu 2(uffaffung ausging, bie t)ö(^fte SSoßfommen^eit

unb Unübertreffli(^teit unb ^otte bafjer feine SDJüt)e, eä fiegreic^ allen

übrigen itim befanuten ©ijftemen gegenüber ju ftetten. ^a er ging

md} n^eitcr unb fefete alte übrigen S5ölfer ben 3"^^" nac^; bie (ii)vi^

fteu unb 3}ioI)ammebaner nannte er ©ö^enbiener, me(d)e ha§ Sireuj

unb ben fcfiiüarjen Stein ber Baaha öeretiren. 9iur U)enn hie übrigen

$8ölfer 3um 3wi>e»tiint überträten, t)ätten fie 5(nteil au ben Segnungen

@otte§, bod) tonnten fie bie |)rofetifc^e @abe niemals erreichen. SBeit

bie ^uben ia§ ^er^ ber 9Jieufcf)t)eit feien, müßten fie a\i(!^, wie biefe§

im Körper, auf ber Söelt ha§ 9)^eifte (eiben. ®ott l)abt bie 3er=

ftreuung ber ^nhm über alle Sauber angeorbnet, um atte 33ö(fer mit

bem U)af}ren ©tauben ju burd}briugen unb (5()r{ftentum unb ^ftam

feien nur ^Vorbereitungen auf bie föat^re Grtenntni^, tt)etc^e einft alle

SJiJlfer in ben aüeinfeligmadjenben Scf)o« be^i ^ibentumS führen werbe!

Sie gange Sarftetlung, tueuu andi tüitlfürlid) unb oorurtet(§oott, ift

mit ®eift, geint) eit unb 23erebtfam!eit burc^gefüt)rt unb t;utbtgt feiner

felbftfüc^tigen jj;euben5, fonbern reiner Segeifterung für ben ©tauben

ber Später. Um feine ©efinnung au(^ burd) bie 2;at gu beloeifen,

unternafim |)aleüt eine SBatlfa^rt nad) bem beitigen Saube, bo§ ha-

mal» ben ^reuäfa^rern getjörte unb üou bem er überzeugt war, hafi

e§ einft nac^ bem Kreisläufe buri^ ha§ ©tjriftentnm jum ^flam, burc^

erftere£! wieber ^um ^ubentum jnrüdfetjren Werbe. ®r traf in 'palä^

ftina 1141 feine ©laubeu^genoffen in glüdlid^er unb geefjrter Sage

unter c^riftlic^er ^errfc^aft, bod) nic^t frei öou Seläftiguugen bur(^

?3e!e()rungsifud)t, unb fdjeint balb wad} feiner ^Infunft bort geftorben

^u fein.

Ser 5(r5t 31brai)am ibn Saub ^aleöi (ca. UlO— llSO) füllte

in fidj ben S3eruf, bie gilofofie gegen beufträge ©laubensifanatifer ju
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oertetbtgeii. «Sein reItgioii§fiIojoftfd^e§ SBerf „ber I)üc£)fte ©taube"

wollte Sßtffeufdjaft uiib 9leItgton berföt;nen. &k\ä) Strtftoteleä iial^m

er eine S3efeeiung ber SBeltförper, gleich ben jübifcljen 5lle;ranbrinern

ben SBa^n be§ $8erut)en§ grted^tfc^er 2Be{§{)ett anf bem ^ubentum an.

S)te ©lauden^Ie^re fudite er filofofifi^ gu begrünben unb f)ielt fidb

babet aderbingS öon Söiüfür ni(^t frei, ;^eigte aber bodf), baf? er ber

freien ^^orfcljung ttjr $Recf)t ^uerfannte. "iiU ßiel ber gilofofie betra(i)=

tete er bie a^erlüirflic^ung ber fittlidjen ^^uede, weld)e am reinften

im Suöentum üeriüirflic^t feien, beffen rituelle Seite if)m eine untere

georbnete luar. ^bn SDanb fd^rieb and) eine Ueberfid)t ber ^uben=

gefd^id)te oon ber älteften 8eit bi§ auf bie feintge unb eine ®ef(^id)te

5RDm§, bod) beibe obue Jftlriti!.

2lbrat)om ben Weit ^bn ©fra au§ Xotebo (1088—1167), ein

in fid^ verfahrener ^olemifer, öerlor fic^ in ^antt)eiftif(^e ®el^eim=

let)ren unb 9Jh)ftif, unter welcher SJ^agfe inbeffen oft eine rationaIi=

ftifdie Üiic^tung t3erborgen mar; fein |)auptoerbienft ift in ber @j:e=

gefe ber 33ibel ju fudjen. @r bereiste bie SJiittelmeerlänber unb fam

bi§ nad) S3abt)tonien unb f|)äter hi§ nad) ©nglanb; wichtig für bie

35itbnng ber ^uben ^tolieui^ war fein Söefud^ in 5Rom ^ur B^it 5ir=

noib» öon S3re§cia unb in auberen italienifc^en ©tobten. 9iod) be=

rül)mter aU JReifenber jener 3fit würbe 33eniamiu ben ^ona au§

Xubelo, ber in ben ^aljren 1165 bi§ 1173 in aUen be!annten Säu=

bern ben 9Jieffia§ fud)te unb beffen Üteifebefc^reibung in tiiele Spra=

ä)tn überfe^t ift.

Seinen größten ©ele^rten erhielt ba§ ^ubeutnm erft in ber 3Wei=

ten |)älfte bei§ zwölften Sabrl)unbert§, aU im niot)ammebanifd^eu

@))anien burc^ bie 3Itmof)aben ber mofaifdie @toube unterbrüdt War.

SJiofe ben SKaimuni War 1135 in ßorbooa geboren, machte in fei=

ner ^inb(;eit bie S3erfoIgung üon Seite ber SUmoIjaben (oben S. 228)

burd) unb flof) mit feiner ^^ttwilie üor berfelben nac^ bem (^rifttid^en

Spanien. Später aber ftubirte er in bem noc^ maurifd^en ^Jtnbatnfien

Strgneifunbe unb gilofofie uub btibete fic^ ju einem ftaren, atter

9JJt}ftit uub ^^'antafti! abgewaubten Genfer an§. Ungleidi feinen 3?or=

gängeru auf wiffenfd)aftlid)em ©ebiete, weld^c meift jugleid) '3;)id)ter

Waren, öerwarf er bie 33efc^äftigung mit ber ^oefie al§ eine eitle

unb unnü^e. (Siegen 5(nbcre t)er!)iclt er fid) uadf)fid)tig unb rüdficbt*

t)oll unb ftritt nie gegen "ißerJonen, nur gegen ?tnfid)ten. Sd)on in

feiner ^ugeub begann er feine ©rftärnng ber SOiifc^na. 9lad^bem er

ou§ unbefannten ©rünben 1159— 1160 mit feiner ?5amilie nac^ fst^

in Slfrita übergefiebelt, Wo bie Sage ber ^uben bamal§ bie bebräng=

tefte war, ja biefelben fid) äu^erlid^ jum ^flam betennen mufjten, fo

ba^ i^re größte ßiljl int Glauben f(|wanfcnb würbe, erlief ä)iofe'§

im ^almub bewanberter SSater SOiaimun ein (£rmal)nunggfd)reiben an
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feine ©enoffen, im ©tauben ber Sßäter am^jutiarren. 5(u(^ ber

@o^n lüirfte in einer burc^ biefe SSerljältniffe begrünbeteu SBeije, in=

bem er einem gelotifd^en ^i^^^n gecjenüber, ber bie gezwungen hk

9Jlof(f)ee befnc^enben ©laubenggenoffen ber ©ottegläi'terung anüagtc

nnb öon iljuen ha§ 9}iartl)rium »erlangte, hk Sßerfolgten in @d)U^

no!^m, iljre notgebrungene .§eud)elei burd) bie Um|tänbe gu red)tferti-

gen jud)te unb 'i)a§ 3Jiartt)rium iüol al» üerbienftooü, ober nid^t ai§

^^flid^t gelten laffen luottte. daneben aber tie§ er feine ®elegent)eit

unbenup, bie ^uben gur Sßeränberung iljrer Sage anzufeuern unb i()re

®leid)giltig!ett gu tabeln. (gnblid) gluang jebod) bie fortgeje|te Unter*

brüdung bie gamilie SJiaimun (1165; gur ^^lu^tüanberung; fie I)ielt

fid) erft in ^aläftina unb bann in Stegt)pten auf, ttio ber il^ater ftarb

unb ber ©oI)n, nac^bem er burd) ben %oh feinet aB ^uft'et'ei^ reifen«

ben $Bruberä fein 35ermögen üerloren, iuiffenfd)aftti(^er 33efc^äftigung

oblog. (Sr öoüenbete 116S feinen SD^ifc^na=^'ommentar in arabifd^er

©prad^e unb in fitofofifdjem ©eifte. ©ein §auptbeftreben hahei \vav

ein unmöglid) 5U erreic^eube§, uämlid^ ba§ ^ubentum mit ber nrifto*

telifd)en ^^-ilofofie, bie er i£|m aU ebenfo gro^e SBatirljeit an bie ©eite

fe|te, in (ginüang 5U bringen, otine baf^ er hk ÖJrunböerfc^iebcntieit

ber SBurjeln unb ber ©ntwidelung beiber förfc^einungeu in S8etrad)t

509. (£r n^ar gleid^ feinen SSorgängern überijaupt nid)t frei üon SSor^

urteilen unb SSittfürlidjfeit unb unternahm e§ §. 33., breijelin (S)Iau=

ben§artifel auf^ufteüen, njeldje ein ^tbe nottuenbig anerfennen muffe,

nämlidi: l. ba§ ®afein ®otte§, 2. beffen unteilbare (Sint)eit, 3. beffen

UntiJrperlid)!eit unb Unöergäuglic^feit, 4. beffen ©lüigfeit unb 5>'or=

lt)eltlid)feit, 5. beffen aüeinige SSere^rungstüürbigteit (31usifd)Iufe an*

berer (Götter), G. bie profetif(^e ©rlüeduug au§ermäl)lter SJienfd^en,

7. hk SBürbe be» SDiofe ali^ Ijöc^fteu aller ^Jßrofeten, S. hk @öttlic^=

feit unb <». bie Unueränberlid^feit ber Xoro, 10. hk ^orfeljung ®otte§,

11. bie geredete SSelofiuung unb iBeftrafung, 12. haä einfüge @rfd)ei«

nen be§ 3)ieffia^ unb 13. bie 2(uferfte^ung. SBer nidit an biefe kv
tifel glaube, ben erflärte ber er(eud)tete gilofof äRaimuni al§ ^e^er

unb fprad) itjm bie eluige ©cligfeit ab. Slud) in Stegt)pten f)atte ber*

felbe unter ntoI)ammebauifc|em ®rude ju leiben gelobt, erlebte je*

bod^ für fid) unb fein ^olt eine beffere 3^'^ unter bem bulbfamen

©ala^ebbiu (feit 1071). ^ur§ nad) beffen Xronbefteigung erliefe

SJJoimuui ein S^roftfc^reiben an bie in ^emen oon fd)iitifc^en ^ana-

tifern bebrüdten ^uben, in tüelc^em er eine gefc^iditlid^e Ueberfidit

ber biSljerigen ©djidfale feinet 85oIfe§ einfIod)t unb gegen bie falfdien

SSJieffiafe eiferte, bereu oud) bort einer aufgetreten lüar unb fic^ für

unfterblic^ ausgegeben fjatte, aber l)ingeri(^tet U)urbe; felbft fein Jobt=

bleiben brachte feine 5tnl)änger nid^t öon bem SBa^ne ah, ha'\i er trie*

ber auferftel^en werbe. 5ßüu üieleu (Seiten würbe 9.)?aimuni alä 'SiaU
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geber über jübifcfie Stngelegenleiten in Stnfprud^ genommen. Ginmal

\pvaä) er ftc^ baf)in au§, man biirfe ß^riften im ^nbentum unterri(ii=

ten, Jüeil fie bie ©öttlic^feit ber ^eiligen ©d^rift anerfennen, 9J(oI)am^

mebaner aber nid)t, tueil fie ba§ nid)t tun. 33ei anberer ©elegentieit

bagegen ef)rte er bie äJJo^ommebaner aB S?eref)rer etne§ einzigen

®otte§ unb tüarf ben ©Triften toegen ber 5)reinigteit utib ber S3ilber=

nere^rung ©öfcenbienft üor. ^m ^a^xe 1177 finben lüir SJiaimuni

al§ ütabbtner oon Sairo unb ebenjo eifrig in S^eförbernng be« taU

mubifc^en 9litu§, aU in ^l^erbannung aller faräifd^en ©ebräudie, n^elc^e

er fogar mit bem ^^onne beftrafte, irö^renb er bagegen ju tjumaner

SSel)anbütug ber ^aräer fclbft mal^nte. daneben nod^ mit ärjtlid^er

2tu§übnng unb ftlofofifd^en ©tubien befc^äftigt, ooUenbete ber uner=

müblid)e ^itrbetter beffenungeac^tet fdf)on IISO fein gineitey bebentenbe§

©eifte^erjeugnif?, Sßifc^ne^=SLoro, ein Üiiefenirerf, beffen öerfteßung

in gel^n ^afiren in (Srftounen fe|en mufe. @§ ift eine 5(rt (£nct)no=

pähk be§ Siii'fntumö, ein „jnjeiter 2:aImHb", nur in filofofifd^em,

ftatt gefdjöftymäBigem ©etüanbe. Sin bie Sef)re öom "Jafein ®otte§

fnüpft äliaimuni metafi)fifrf)e, on bie @(^ö|)fung ber (Srbe naturiuiffen=

fd^aftlid^e Erörterungen, ^a ber 9iabbiner oon ^oiro ging fo mett

ju fogen, bie SSefd^äftigung mit ber gilofofie ^ahz me()r SSert al§

btejentge mit bem fübifdien ©efe^e. 9triftoteIe§ batte feinen ©eift

jiemlic^ frei gemacbt, lüenn er audö ben iueifen (äriecfien burcb eine

jübifdje S3riIIe betrod)tete. äRit ©ntfc^ieben^eit jog ber S^erfaffer ber

9Jitfc^nel)=^Dra aud^ gegen ieben 9(berglauben in§ gelb. SSon ber

jübifc^en Unfterblid^!eitlel)re lüid^ er in mani^en Stüden ab unb

wanbte fid^ in biefem fünfte mel)r ju 5IriftDte(e§. ^ie Seele fei,

leierte er, an fid^ nicf)t unfterbltc^, fonbern nur eine ^raft, fid^ ju

©Ott emporjnfdilüingen; burdf) f)ö^ere geiftige (Stimmung unb fittlid^eg

ßeben befreie fie fid) oon ber Sßergänglid^feit unb tnerbe unfterblicb.

©anj oon biefer ^^eorte trennte er bie Setjre oon ber Ieiblid)en 9tuf=

ftef)ung unb erioä^nte ifjrer nur gleid)fam unbertoitlig. 5^en 9}ieffia§

betrachtete er lebigltd) aU eine ^olitifdie 2Biebergeburt feinet ä^oltcä

in ber ^ufi^nft- oi)nt atte§ SBeimerf oon Söunbern. SDJand^e talmu*

bifc^e Spiöfinbigfeiten unb ^leinüd^feiten befianbelte er geringfc^ä^ig

ober lie^ fie ganj bn Seite.

ajiaimuni beabfid)tigte unb ^offte nidjt§ geringere«, al§ mit fei*

nem SBerfe tie gange bisherige Xrabitiou ber ^swben ju erfe^en, 'i)a§'

felbe ftatt ber ä)Zif^na unb ©emara an bie Seite ber Ijeiligen Schrift

gu ftetlen. (£§ war barum, um ^ebermann oerftäublic^ gu fein, neu*

l^ebräifd) abgefaßt, ^n einem 2tnf)ang, bem arabifcb gefc^riebenen

„SSud^e ber ©efe^e" unterfud)te er fritifd), toa^ im 5;almub loirflic^

biblifd^ fei unb tüa§ nid^t. xsa er mad)te ben .vlaräern boe^ ßuseftänb*

ui^, ia^ eine loabr^afte Ueberlieferung oon @efc^Ied)t §u ©efd^Iei^t
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in imanfecf)tbarer Söetfe fortgepftanjt fein muffe, ^ennod) f)atte er

teineltoeg§ bie Stbfic^t, ta§ talmubifdie ^ubentum §u untergroben,

fonbern tuottte öieltne^r 2lufl)e6ungen öon ®efe|e§6eftimmungen nur

unter ben im 2almub angegebenen Umftänben gugebeu unb verlangte

für rabbinifcfie ©efe^e benfelben ®ef)orfam tüte für biblifd^e. (Sr fanb

bIo§ bie f^orm be§ ^olmub üeraltet unb tüoUte fie gcitgemäfi ocr=

beffern. ^a er lüar fo ffrupulö^, ba^ er, ft)ie ber ^atmub üorfdireibt,

eine Xora=S(bfd§rift fertigte, am SSorabenb be§ 3at)re§tage§ ber 3^1-*'

ftörung ^erufalem§ nur trodeneS ^ßrot unb Söaffer §u fic^ nal^m,

ii)eiüiffen§biffe über ben Stufentljalt in Slegtipten empfanb, lüelc^en ber

2almub ben ^uben nicf)t geftattet, unb überijoupt jebe ®efe^e§über=^

tretung, §u tüeldier il^n bie Sßer^ättniffe giüangen, beflagte.

@o febr übrigens 9Jiaimuni'§ 9Jitf(^ne^=Xora burd) bie filofofifc^e

gorm einen gortfdiritt gegenüber bem bloö nüd^tern gefe^Iid)en ^al*

mub barbot, fo lag boc^ hk @efaf)r in biefem auf beftänbige ©eltung

unb Unabänberlid)teit ^nfprudj er^ebenben SSerfe, ha^ hnxd) ba^ifelbe

tü^ Subentum geroiffermaßen oerftcinert luurbe, tt)tit)renb bie vabhi^

nifc^en Sd^ulen burd) fortlaufenbe ©rläuterung beS S^almub, iüeld)e

oft einer burc^ bie ßeit gebotenen Slbänberung, SOZilberung ober gor

Stuf()ebung gleid)fam, ben ®eift ber jübifc^en Seljre ftetS in Sßeroegung

erijielten. ßu ällaimuni'» ßeit inbeffen fi^ien e§, al§ ob fein SBerf,

WeldieS eine ungemein rofd^e ^ßerbreitung in ber jübifd^en SBelt er»

|ielt, lüirflid) bie beobfic^tigte allgemeine Slnerfennung finben fottte.

®er 3lu^m be§ ^ndje§ unb feineS SSerfoffer§ luurbe üon ben QdU
genoffen in ben ^immel erhoben unb mon prieS it)n oom %a\o h\^

§um Snbu5 unb oom ^aufafu§ bi§ nad) ^f^^en. ^n ber gleid^en

SluSbel)nung ober tourbe er oud) üon ollen eiufeitigen 2;oImubiften

aU te^er ongefeinbet. Sultan «Solotiebbin toonbte 9Jioimuni feine

©unft äu unb benu^te ii)n at§ ^trjt; fein SBefir 5(Ifob(;eI erteilte i^m

einen 3at)rgef)alt unb bie SSürbe eine» Dberfjoupte» ber ägt)ptifd)en

Subengemeinben; bie il^m öon 9ftid)arb Sötoentierj ongebotene ©teile

eines Seibar,3ite§ fd)lug er jeboc^ au§. Sluf ber onbern «Seite trat ber

ftreng tolmubifdje (Soon üon 93agbab, Samuel ben 2llt unter l)öf*

lidjer gorm mit 5(nf"lagen gegen ä)laimuni auf, bo^ er fic^ üerfdiie«

bener Irrtümer fi^ulbig gemodit, tourbe jebod) üon bem ^^i^fofofen

berb abgefertigt, ^ie Ijierburd) i^m üerurfaditen 5lufregungen f)ielten

it)n nid)t ob, fein britteS bebeutenbeS SBerf ju üotlenben (1190),

Moreh Nebuchim (gü^rer ber Sd)tüanfenben), eine jübifc^e 9telt =

gtonSfilofofie auf ber ©runbloge ber Set)re Saabio'S (oben S. 259},

weldie ober üon bem neuen SBerfe in gorm unb 3nt)alt übertroffen

tüurbe. ®o§ 2BeItalI befielt nad) 3J?aimuni ou» üertüir!Iid)ten ®e=

ban!en ©ottee; bod) uai)m er bem ^ubeutum gulieb eine jeitlid^e

3Beltfd)öpfung on. ©benfo onerfonnte er bie üon feiner Steligion ge*

^enne;3liu Dth^u, jtultutgefc^it^te 6. 2iicciitum§. 18
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lehrten (Sngel unb anbere ßJeifter ai§> bie ber Öiottfiett am näcfiften

fte£)enbe SBefengru^pe; auf fie folgen ber ^immd unb bte ©efttrne,

hit er als lebenb unb befeelt firf) üorfteUte unb beren Kreislauf er

al§ ein fc^nfuc^tooUeS Streben ^n (Sott ertlärte. @ott ^t nur ba«

&üte gef(Raffen; ba§ S3öfe entfte^t au§ bem groben Stoffe. Unter

ben ou§ göttltct)em ©eift unb grobem Stcffe gufammengefe^ten Söefen

ftet;t ber äjlenfd) am ^öcJiftcn unb il)m l^at @ott bte Einlage unb bcn

Xrieb §ur ©rtenntni^ öerltcl^en. ®er SOZenfc^ fann \xä) bat)er I)ö]^er

enttüideln unb burtf) ein ibealeS Seben bie ^rofetifcfie &aht erlangen.

®od) befc^ränfte fic^ SDcaimuni borauf, hk SSorgänge im Seben ber

^rofeten b(o§ aU innerlt(f)e§ @d)auen, nid)t alä auBerlic^e S5orgänge

ju elitären, tok er auc^ bie SSunber nur al§ feltene unb immer nur

für fur^e 3eit üorgefaHene ©reigniffe jugab; einen t)Dl)ern 9lang wie»

er nur ber Offenbarung am Sinai an. SJiaimuni beftimmte biefe§

äöerf lebigtic^ für ^uben unb verlangte, ha^ e§, obfc^on arabifd) db--

gefa^t, nur mit ^ebräifc^en 33ud)ftaben abgefdjrieben Werbe; er konnte

aber nid)t üert)inbern, ba^ e§ fid) and) bei ßiiriften unb S[Rot)ammeba=

nern einen großen 3vuf ertüarb; bod^ tourbe e§ nii^t minber oielfad^

t)on Orttjobogen üerjc^iebener fRetigionen üer!e|ert.

gn tiorgerüdtem SCtter (1198) würbe SJtaimunt Seiboi'ät hei (Ba^

lal^ebbinS So^n, bem Sultan Stlafb^al, für ben er eine ©efunbljeit*

lel^re fd)rieb unb fic^ er!üf)nte, ibm barin auc^ moratifdje @rma[)nun=

gen ju geben, ^n einem feine Gräfte weit überfteigenben SJla^e al§

^Ir^t unb @elet)rter in 2iprudi genommen, ftarb er 1204; er würbe

oon Suben unb 9Jio^mmebanern betrauert unb feine 2lfc^e nad) SEi*

berioS gebrai^t. Tlit it)m erlofc^ hk furje SStüte jübifd^er SBiffen=

fc^aft unb Wo§ nad) i^m fam, war nur nod) ein fd^Wad^er ^aä}t}aU,

getrübt auf5erbem burd) bie SSerfoIgungen beS ^ubentumS, bie gerabe

^ur Beit üon ä)iaimuni'§ STob burd) ben ^apft Snnocenj III. einen

fc^ärfern unb blutigem ®I)ara!ter annat)men, aU fie früt)er gehabt

tiatten. Sc^on ajiaimuni'ä Sot)n Slbra^m war, obfc^on er iJ)m in

feinen SSürben unb Xugenben folgte, tein felbftänbiger Genfer, unb

ba§felbe gilt oon feinen Si^ülern unb Jüngern.

3. Wxc Cpigoncn ber jüötfdjcn lUiffcnfdjaft unb bie ^abbala.

SDer SSerfatt ber jübifdien ®eifte§!ultur geigte fic^ in ber ßeit

uac^ SDflaimuni'S Xob in einem I)eftigen Strumpfe gwifc^en feinen 3In=

flängern unb feinen ©egnern. ®ö War ein unerquidlid^er ®rieg

äWif(^en ©eifte^iäWergen, ber oljne ©eift, aber mit öieler Seibenfd^aft

unb SSerfe^erungSfud^t gefül)rt würbe. Ttan I)Dlte, um Tlamvmi'S

erleuchtete Stiditnug §u beüimpfen, au§ ben talmubtfi^en 9tum:pel=

fammern ha§ befd)rän!tefte 3eug ^eröor, rüdte mit Ünbifcfien antI)ro=
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pomorfifc^en ^ßorftedungen tion ber ©ottfieit in'ä gelb unb arbeitete

mit bem SSanne. ©iner ber erbittertften unb bornirteften geinbe ber

freien gorfd)ung, ©alomo au§ ä)iontpettier, tuollte fogar bte §ilfe

ber d^riftlic^en ategirungen gegen feine freifinnigeren $8otflgenoffen, bie

jünger ^Jlrtimuiit'g in 5luf^ruc^ nehmen. SDa belegten umge!et)rt hit

bem Sel^tcrn auljäugenben ^rooenjalifc^en ©emeinben Sunel, Segierä

unb ^iarbonne ben Q^Ioten ©alomo unb ^toei feiner SünQ^r mit

bem 33ann, unb in SJlontpeüier felbft, ioo hk ©emeinbe geteilt War,

tarn e§ ju 'i^rügeleien um be§ SßiffeuiS unb @Iauben§ toillen. 2ll§

bebeutenbfte SBortfü^rer ber beiben Parteien traten für äliaimuni

®oüib äimä)i unb gegen i£)n ber bereite bei 5tnIaB ber ^ubenöer=

folgungen in ©panien (oben «S. 242) erlüä^nte 9iac^mani auf.

Se^terer, ein unbebingter 53eret)rer ni(^t nur be§ SEalmub, fonbern

fogar oüer Slu^f^rüc^e ber (Saonen, betrachtete ))a§> gan^e ^ubentum

al§ SSorau»fe|ung , bie ficf) jeber (Srörterung entzöge unb über atte

^riti! ert)aben wäre, unb e§ mußte itim batjer jebe fitofofifi^e 2luf=

faffung unb üoüenbio SDlaimuni'S Stbneigung gegen bie SBunber unb

ben StutoritiitSglauben ein ©röuel fein. 9iamentli(i) ftiefj er fic^ an

ber öon bem ?^iIofofen üerfodjtenen S^erioerflic^teit ber finnlic^en 2;riebe,

inbem er on ber 9Xnfid§t feft^ielt, boB 2tße§ wag QJott erfc^affcn l^obe,

gut fei. ^n biefem Sinne fi^rieb er eine in manchen fünften riditig

blirfenbe 5(b§anblung über hit §eilig!eit ber ®t)e. ^ubeffen war Stad}^

mani tro^ oder SJieinungÄtierfc^iebenl^eit, Ut il)n, ben ®efül}I§iuben,

üon SJtaimuni, bem SSerftanbe^iuben trennte, bod) öon ^crfönlid^er

^od^od^tung gegen ben Settern erfüllt. 9iac^mani errong fic^ ein

t)ot)e§ Stnfeljen, fo ha^i feine ©timme fetir beachtet würbe, a\§ er in

ber ©teßung eines ^Jlabbiner§ in ©erona für ben 9tabbi ©atomo

^^artei natim unb bie f))anifct)en ^ubengemeinben in einem @enb*

f^reiben ermatinte, fid^ nict)t tton ben „fc^einljeiligcn, falfctien ÜJiaimu*:

niften" gegen ©alomo einnetimen gu laffen. ®ie 9JJeI)r5at)I folgte

jebod) feiner SJiobnung nidit unb hk ©emeinbe in ©arogoffa bannte

©alomo unb Stile, Wdfi)^ bie Öiröf^e angriffen, hk ha^ ^ubentum

an§ ben gluten ber Unwiffen^eit unb Xor^eit gerettet t)abe, unb be*

grünbete il)r Urteil bamit, ha^ hk jur S3ilbung notwenbigen SBiffen*

fci^aften auä bem Stalmub nid^t erlernt werben fönnen. StlS bann

aber "ök Singriffe ber ©egner freier gorfc^ung 5U ftar! würben, fanb

fiel) 9la(f)mani bewogen, Maimuni gegen beffen einfeitige ©egner 5U

uerteibigen unb überl}au|3t einen SJiittelweg einjufdilagen. ®r \pxaä)

ficE) für Slufliebung be!§ S3anneS gegen SOkimuni'§ 3J?ifd^nel)'SEDra,

aber für SSeftätigung beSjenigen gegen feinen 9}^orel) Diebuc^im au§.

2)iefe grunbfa^lofe Unterfc^eibung jwifdjen gWei tiom gleidien @eifte

befeelten SCBerten War unausführbar unb ber SSorfd)lag Ijotte bal)er

aud) feine ^^olgen. 2)er oiel angegriffene ort^oboi'e ©alomo oon
18*
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SWont^eüter wufete \id) aber nic^t anber§ 511 Ifietfen, aU ha^ er fid^

on bie im ^ai)re 1233 öon ^ap[t ©regor IX. eingertd)tete c^rift*

li(f)e ^itquifition tunnbte unb bte ®omtntfaner um ^ilfe gegen

bie „jübifdöen ^e^er" anrief. ®ie fanotifc^en SWönrfie ließen fid) bieg

nt(f)t jtretmal feigen, fie luaren nac^ bem eben uonjogenen 2ll6igenfer=

morbe (oben @. 2351 nacf) Weiteren ©laubenötaten lüftern, unb a\§

if)nen bie Xalmubjuben SteUen au§ SJtaimuni ttorlafen, löoren fie

natürlich) fofort üon bereu etrafmürbigfeit überzeugt. jDie J^^e^er^

fpürer unb ^e^erric^ter furfiten bie ödu SOtatmuni'g eigenen SSoIf^ge*

uoffen benunjirten ©cfiriften beSfetben in ben jübifdjen i^äufern auf

unb oerbraunteu fie, in ©übfranfreidj lüie in ^ariö. ^nv SJergeltung

würben ©alomo unb feine Stn^äuger öou ben SJiaimunifteu al§ 35er=

röter gebranbmarft unb man tat i^nen, luo man hk SJiac^t ha^n

^atte, ebeufo wie hk üon ibnen angerufenen SRönd^e il)reu d)riftlic^en

i^einben ober noi^ ärger. SRan Wußte bi^^er wenig tion bieferjübi*

fc^eu ^uquifittou jur Qcit ber djriftlic^eu , Weldie überbie§ oon

9lnt)ängern ber „freien Sorfd)ung" ausging unb um fo oerbammen§=

werter ift. ©§ würben über jetju ^^^arteigänger ©alomo'ö ber S5er='

leumbung angeftagt unb il^nen bk jungen au§gef c^nitten. ^a

ber gegenfeitige i^aß beiber Parteien ging fo weit, ha^ man bie ge=

beimflen ^amiiiengefd)ic^ten entfiüHte unb jum Dlac^teile ber ®egner

ausbeutete. Um {^rieben ju ftiften bereifte ber Stabbiner 9Jiofe aui?

(Soucii Sübfraufreid) unb Spanien unb prebigte in ben ^ubenge^

meinbeu nad) ber Slrt, aber uid^t im ©eifte ber ^rebigermijnc^e, S3er=

föf)nung unb 9^üdfet)r jum ©tauben, ben bie geinbfdjaft gerftört

l)ätte. SuS^fi*^ eiferte er jebod) auc^ gegen gemifd^te ®t)en unb öer*

anlaste ^uben, hk mit ®t)riftinnen ober SDb^ammebanerinnen tier=

malt waren, ^ur ©dieibung (Wie jur ßeit ®fra'§ unb SZetjemja'^

gefcbal), oben ®. 116). dagegen anertannte er 3Jiaimuni'§ SSerbienfte

unb ftettte il)u an bie Seite ber ©aouen.

^n ber eben gefd)ilberten 3eil t)cftigeu ^^arteiftreite!§ entftanb,

al§ ©egeufa^ §ur Set)re 9Jiaimuni'y, a\i§ bem §affe gei»2n bie gilofofte

unb au§ ber ftlat)ifd)eu (grgebent)eit in ben Sucbftabeu ber S3ibel unb

be§ Xalmub bie fogenannte ®el)eimlet)re ber Ä\ibbala, wie mon

annimmt, burd) ben um 1200 lebenben blinbeu '^labbi Sfaa! unb

feine jünger 5lfriel unb @fra. ®ie Sabbaliften waubten fic§ gur

frül)ern ajil)ftit gurüd (oben ©. 258) unb übertrieben fie uod^ burcb

abgefd)madte SSaI)ugebiIbe, wetdie 3JJaimuui entfc^ieben oerworfen

Ijatk. @ie oerfdimöl^tcn t^ uidjt, ©ott, bie ©ugel unb bie §immel

nad) irbifd)en, freilid) riefigen ajiaßen ju meffen, nur bemüt)ten fie

fid), in aüen bcrgteidien agabifc^en 3llberubeiten einen tiefen Sinn gu

finben. 3t)r ©runbfa^ war: bie ©ott^eit fei erf)aben über 2ltte§,

über (Sein unb Renten, ^n fotd) panttieiftifd^er allgemein [)cit wäre
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eine üon i^r ani^geftraf)Ite ^raft, lüelc^er trieber eine folc^e unb fo

ge^nmal entftraljlte. ®iefe 5et)n (Subftangen (Sefirot) würben naä)

2;ugenben benannt; mittele berfelben fonne ftc^ @ott üerförpern unb

fi(i)tbar madjen unb bie Subftansen felbft ücr(eiblict)en fi(^ in au«ge=

§eid)ueten unb tugenbl^aften älienfdjen, befonbcrs« htn t}ebraif(^en '>^a=

triard)en unb ^]>rofeten. ®ie Seelen foüten in ber (Seiftertuett non

jet)er üorerfdiaffen fein unb fic^ auf ber (Srbe in Körper begeben, um
bariu eine ^^robe il;rer Xugcnb abzulegen; meun fie biefe nic^t be*

fteljen, müßten fie in onbere ^ijrper tüanbern. @rft loenu fämwtlid^e

liorerfd)affene ©eelen irbifc^ geboren feien, föune bie ©eele be§ 9Jieffia§

erfdjeiueu unb bie übrigen Seeleu erlöfen. SJZit biefem b(ü:^enbeu Un=

finn traten bie ^abbaliften ben gilofofen entgegen unb ruhten nic^t

bigi fie biefelbeu gefc^lagen unb bem getetirlen i^ubentum ein @nbe ge=

mad)t ()atten, lüa§ iljuen enblid)®ant ber uienfd)Iid)en5)umm^eit getaug.

@d)ueCl unb obue t)arten Slampf gelang ec> allerbing» nid^t. ©in

grojser S^orteil für bie Äabbata iuar e», ha^ fic^ it)r 9iad^ntani

untenoarf unb nod) metjrere Slutimaimuuiften nac^ fic^ 50g, unb gtoar

gefdm^ beibe^, §ur ©c^anbe biefer Seute, nic^t au§ Ueberjeugung,

fonbern in Solge groben 3ttut'erfd)trinbel!?, ben it)uen bie Sl'abbaliften

üormad)ten. 5)ie öet)re berfelben faf3te balb and) unter ben ^uben

jDeutfd^IanbS gu^ unb faub bort befonberS in ber ©uc^t, aü§ ben

93uc^ftaben I)ei(iger Spanien unb ©djriftfprüdie burc^ bereu 35erfe^ung

ober bnrd) Unibilbung in ^ci^jlgeid^eu aÜertei getjeimui^ootlc Deutungen

I)eraU'JäUilauben. <3o mar haS-' ^ubentum in brei Parteien 5erriffen:

bie filofofifdj ©ebilbeten, t)k ftreugen Xalmubiften uiib bie ^abbaliften

(2;euteube, ©laubige unb Slbergldubige), toeldic fümmtlid) einanber

auf bie bittcrfte SBeife befeljbeten. 9iur aU üou ben (£l)riften ber

2;almub oerbranut lourbe (oben ©. 237) regte fid) hav ©etoiffen ber

Subeu unb uat)ui bie S'cinbfdiaft ah. ^n Spanien aber, bem bamall

uod) glüdtid)fteu g-tecf ßrbe für hk ^uben, gelang uod) met)r; bie

Siad^iüirtuug ber beiben Ölütepcrioben bortiger jübifdier ©eifteöfultur,

ber früt)Iingt)afteu be^^ elften unb ber fommerlid^en be§ jioölfteu "^aijX'

tjunbertö, oermoc^te im brcijetjuten unb oieräeliuteu no(^ eine britte

füld)e, freilid) nur eine fd)luad)e, t)crbftlid)e, ju erzeugen. 2tn ber

@;ii^e biefer ©patliugi5periobe ftetjt ber ütabbiuer ©alomo 33 eu

alberet ani^ Barcelona (ca. 1285—1310), ein Sd^üler Diadjmani'^

unb ^ona ©erunbi'* (eiue§ jelotifdien '>2ln!^änger» ©alomo'» oon

äüoutpcUier), ber fic^ freili(^ barauf befdaraufte, ber gilofofie einige

®ered)tigfeit luiberfaljren ju laffen, fonft aber tem Xalmub unbebingt

ergeben mar; oierjig ^al)xe lang mürbe er atö tjöc^fte ^tutorität in

ber iübifdjcu SBelt ueret)rt. (£r fammelte and) für ben in 31cgi)pten

bei einer 3u'5^"W'-'i'n^'9""ä bebröugten SDaoib iöiaimuni, bes^ gilofofen
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©nM. ^I§ geioanbter ^olemtfer trat er 'auf geilen ben im öebrät=

f(f)en fef)r geiDanbteit äßöncf) Staimunb 9Jlartin, ber bie ^^iiben ()cftig

ongetjriffcn, unb gegen einen freigeiftigen äliol^ommebaner, ber gegen

QÜe brei monotf)eifttfd)en Steligionen lo^jog unb ganj rtd^tig be»

l)au:ptcte, hk %oxa fei bem jübifd^en S^olfe 6i§ auf (£fra unbefannt

geJuefen, tüogegen e§< ficE) 93en=5tberet fel^r begnem mocf)te, inbem er

einfach) bie Offenbarung am (Sinai a(§ feftftefienbe Xatfad)e Iiinfteüte.

Sn üf)n(ic^er Seife luirfte 3(aron ^oleüi, ebenfalls aii§ 33arceIona,

Jüeldjer bie £el)re oon ber 2luferftel)nng be§ f^Ietf(i)c§ if)re^ roß

matcrielfen ^n^altel gu entftciben unb folüeit möglid) ju ibeaüfiren

fuc^te, inbem er Icljrte, ha^ ber 9Jienfd) am ©übe ber 2;agc, wenn fein

®eift eine f)o(}e Stufe erreicht, einen ätfjerifc^en Seib erf)alten löerbe.

®en 9iiebergang ber 333iffenfd)aft unter ben ^nben betüieg bamal§

bereite ein in S?eutfd)Ianb lebenber ^ntt, SOlofe ben föt)a§bai 2:a!u

(geftorben in SBiencrneuftabt;, ein S^erfet^erer ^Hiaimuni'g, ber gubem

bie umterieflen SSorftellungen üon @ott tjerfodit, al§ Ijahe er S3eiDeg=

ung, Stimmungen u. f. w. 9iod) bornirter änfserte fid) ber franjöfifdie

aber nad) Stfto au^gelüanberte Qube ©alomo ^etit, Joeld^er ben

Slriftoteleg löc^erlid) machte unb al§ ^'abbalift gegen 9)kimuni in'^

gelb 50g. ®arob erzürnt rid)tete bey öefetern Ssereftrer, ber ^amo§^
!er ©j:ilard} ^ifd^ai ben ßljigüja ein ®ro()fd;reibcn an ''ßcüt, ber

bem in 2(u§fid)t geftcdten 33anne nur burd^ eine 'ävt '^Inäjt nad)

(Suropa entging, xüo er in feinem Sinne prebigte unb namenttid) in

S)eutfd)Iaub SInflang fanb. ®a§ ©egenteil war in Italien ber gatt,

tt)o bie aufgetUirten ffeinen Üiepublüen unb ?S'ürften bie Quben gegen

ben ^apft fc^ütiten unb biefe SJiaimuni efjrten, fo fel)r oud^ fonft ber

STalmub in Stnfe^en ftanb. Solomo ^^etit tiatte bie ^erfljeit, tüiebcr

nad) Stffo 5nrüd5ufel)rcn unb bort burd) feine 3ln^änger S[Roimuni'§

©diriften gum '^niev öerurteilen gu laffen, ja fogar auf bem ©rabe

be§ großen SSeifen bie ^nfdirift 5U entfernen unb burc^ eine anbere

§u erfe^en, weldje ben '£obten al§ ^e^er unb 33erbannten be^^eid^nete

!

®er italienifd)=jübifd)e ©eleljrte ^iUel au§ SSerona üerttjenbete fid^

t)ieranf au§ .tröften überaß Jod er fonnte für tk (I*f)renrettung Tlau

muni'Ä, beffen Snfcl ©aoib beluirfte, ha^ ber (Sj:ilard) in äRoffuI,

S)anib ben ®aniel, I2S9 ben ^^etit mit bem 93anne bebrof)te unb

ber (Si'ilard) ^ii<i>ai le^tern gegen aÜe Sßerteumber unb S5er!(einerer

3Jiaimuni'§ auöfprad). tiefer ©efinnung fd)Ioffen fid^ fämmttidje

Subengemeinben ^^a(äftina'§ an.

®a2i war aber nur ha^ lefete Stuffladern ber Siebe jur SBiffen-

fd)aft im ^ubentum. S3alb foÜte biefelbe gonj unb gar üon ber

^abbala überiüud^ert werben, weldie immer lauter fid^ äuBerte unb

immer anma^enber auftrat. ®egen (Buht be§ breigefjuten Sa^^^unbertS

l^atte fie bereift^ unter ben ^suben in gan§ Spanien t>k Dbert^anb unb
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hit bebeutenbften ä)iänner auf i^rer (Seite, tüie 5. S. ^obro§ ben

gofef ^aleoi, aii§ ber ebeln gamilie 5Ibu(afta gu S^olebo, (1234

—

ca. 1304), tDeIrf)er aU Strjt ober B'inansmaitn bei ber Königin Tlaria be

SOloIina (oben @. 250) in ©uitft ftanb, aber au!§ unbefannten ©rünbeu

etnft bei bom ^onig in Ungncibe fiel unb ,^um ^^obe oernrteilt lourbe.

lir mar ein erbitterter '^dnh ber gilofofie, unb bei feinem großen

8(nfe!^en fonnte e» nicEit fe!C)Ien, bajs il^m in feiner 5Ricf)tung jal^treii^e

jünger nad^folgten. 5(bra^am ben (Samuel Stbulafia auä Sara=

goffa (1240— c. 1291) fritifirte bie ßabbola fo treffenb, ha^ man
meinen foüte, er rooüe fie gan§ oerttjerfen; allein er feöte, wie er

lüä^nte in %olqt göttlicher (Singebung, nur eine fogenannte §öf)ere an

i^re (Stelle, bie inbeffen Uo§ in 93uc^ftaben= ober SSortfpielereien, oer*

bunben mit a§tetifd)en Hebungen, beftanb. ©r trieb fid^ al» 5lben=

teurer in ber 2BeIt uml^er unb beabfic^tigte 12S1 ben $apft ä)i artin IV,

5um Qubentum gu befctjren, loas i^n ju 9{om in ben Werfer brachte,

^n Sizilien gab er fict) für ben 931effia§ au§ uud fanb and^ ©täubige.

Ueberl)aulDt irirfte fein 93eifpie( anftedenb unb pftonste in tiiele ^n^en

ben aSabn, al§ mären fie ^rofeten unb SSunbertäter. ^er befanntefte

unter i£)nen mürbe SJlofe be Seon (ca. 125u— 1305), melcber aber

ben berrfd^enben SBabnfinn burd) fabbaliftifdfie ^üc^er gefdiicft au^ju*

beuten unb burd) ^Betrug @diä|e ju fammetn üerftanb, inbem er hk
9iomen älterer jübifc^er @elel)rter mißbraudite, um fie aB 25erfaffer

eigener SJJacbmerre erfdieinen ju laffen. (Seine ^eroorragenbfte Sätfd)-

ung ift ta§ 9Sud^ Sotiar (Öilans), haS" er bem 2anaiten Simon ben

Sodioi jufdirieb. ^en 3n[)alt ht§ Soljar anzugeben ift nid)t (eid)t;

e§ ift Unfinn unb Aberglaube, Alle» müft burd)einanber gemorfeu unb

D^ne Anfang unb (Bnht. ^ie ^au:ptfad)e bilben gebeimniBtioUe unb

alberne Deutungen oon ©cfdiic^ten ber %om, moju aller möglidie

tabbaliftifdie unb mt)ftifd)e .pumbug unb eine SSerfünbigung be» SDief*

fia§ auf ben Anfang be» urerjebnten ^atirliunbertS fommt. ®egcn

ben Xatmub oerijält fid) ber Sot)ar oeräd)tIic^ unb nennt it)n bie

Sflaüin ber ^errin ^abbala.

^er Soljar mürbe bei feinem (Srfdieinen oon ben ^abbaliftcn

ftürmifd^ begrüfst unb mie um ein unfcf)äl^bare» @ut riffen fie fic^

borum. Man t)ielt i^n fogar für ein göttüd) geoffenbarte» 2öerf.

AI3 ber §älfd)er ftarb, oerriet feine SSitme ha§ ©efieimni^ oom Ur=

fprunge be§$8ud)c§; bie^ betet)rte jeboc^ bie S'abbaliften ni^t unb fie

betjarrten auf ifjrer 53egeifterung für ba§ SOladimerf. ^a» le^tere

tonnte immer ungeftörter im .Greife be§ ^ubentumäi hk 'iBtffenfd}aft

untergraben unb ^erftören unb Xummfjeit unb Aberglauben an ibrer

Stelle pftanjen unb ).if(egen, mäfirenb e§ jugleid) burdi feine ^ügellofe

^ontafie unb Sprarf)e fomol bem befonnenen teufen al» bem feufd)en

(Smpfinben unenblidjen Sdbaben jufügte unb burd) feine SSerbre^ungen
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ber S8i6el maBlofe aJJiBOerftäubniffe berfelben öerurfac|te. 5)a§ ^uben^
tum iüurbe immer ärmer an ciebtlbeten uiib geleierten ajJönnern, bie

jubem feUift in ben fabbaltfttfc^eu Irrtümern befangen iüoren. <ScJ)em

^06 ben Sofef goloquera, ein fiimtifc^er ^ube (ca. 1215—ca. 1290
Oerfud^tc ^mnr nod^ hie gilofofie ,^u üerteibigen, aber er felbft fanb
in ben iiriec^ifc^en gilofüfen utrfite anbere^> al§ im Xalmub unb be=

tiauptete, erftere t)ätten i£)re 2Sei§I)eit üon ben Ijebräifd^en ^^atriard^en

empfannen! 5cic^t üiel öernünftiger bact)te ^^faat 5lIboIag om ©nbe
beg breisebnten Sa^rfjunbert^, lüeld^cr a{§ ^nbe ha^^ Gegenteil oon
bem ntnubtc, tüoö er aU ?yiIofDf lehrte nnb bennocb bon ben fpäter

nodf) tiefer gefunfenen ^nbcn al§ ^e|;er öerfc^rien tüurbe. ^onfequen=
ter tierfu^r Seüi ben G^ojim ou^^ S?iIIefrand)e hei Xouloufe (ca.

125S—ca. 1306), lüeld^er 9JJaimuni'x- 5(nbenfcn p rcdjtfertigen fud^te,

otine ibn üöftig gu nerfte^en, unb hit S3ibel rationaliftifd^ ju beuten

fid) bemüfite, inbem er in ben SSunbern natürlicbe Vorgänge erblicfte.

©in anbercr gorfcfier biejer fpoten 3cit, i8ibal älienabem SJJeiri,

Stabbiner in ^er|)ignan, lüoßte bagegen in Sibel unb 2;almub, uu=

gleidb fomol hcn a)h)ftifern aU ben 9(IIegorifern , nic^t§ anberec>

Indien ai§ tüa§ nad] feiner nücbternen ^i(uffaffung barin lag, nnb jeidt)^

ncte fid) nor feinen 3eitgenoffcn iuenigftcn? büvä) guten Stil unb lo-

gifcbc Crbnnng an§, luie er and) bem ^Jtberglauben entfd)iebcn feinb

mar. ©c^emarja ^triti (b. 1^. ber Ureter) anä 9^egroponte, 2tbfömm=
ling eines narfj @ried)enlanb nnSgemanberten tömifdjen ^uben, trat

um ba§ ^aijv 1300 mit bem großen ^^lan auf, bie 9tabbaniten unb
^aräer 5U üerföljuen; er mar ber einzige fRabbanite, ber bie ilaräer

nid^t üerbammte, unb feinen ©faubenSgenoffen fagte er runb I)erau§,

ha'^ fie über bem 2a(mub bie beilige @d)rift ganj üernad)Iäffigten.

©eine 2?emübungen marcu jcbod) umfonft. 'J'em bigotten 9iacl^maui

folgte fjinmicber 9tbba=a)^ari, genannt 5(ftruc be Suuef, au^^ ^JRonU

^DcHier, beffen ej;treme 3Bnnberfud)t if)n §ur c^e|erried)erei verleitete,

fo ha'ß er 1304 33en=5Iberct (oben 8. 277) gum ©infd^reiten gegen

Seöi ben Kljafim berebete, unb unter ben ^uben in ä)bntpellier ent=

brannte ein beftiger Streit ^mifdien ben 'iJtnliängern ber gorfdnmg unb

beneu beS 51berglaubcu5i unb ber (^eifteStnec^tung. SDie Se^teren

tüüblten in ben übrigen ©cmeinben üou Sangueboc unb J^atalonien,

bamit 33en=5tberet bnrc^ eine übcrmältigenbe ^(ngal)! ^um iöannfprudie

bemogen mürbe. 'Oiun manbertc bamaly ^Xfdier ben Sed^iel ober

5(fc^eri aui? bem Ütbeinlanbc uor ber i^erfolgnng burc^ 9tinbfleifd)

(oben S. 244) nad) Spanien any unb mürbe 1305, aU geinb jeber

toeitlid^en 2Siffenfd)aft unb ber einfeitigfte 2;almubjube, ber \\d) benfen

läfet, eine Stüfee ber bunfclmännifc^en Partei in ber ©emeinbe jn

^lolebo. 5In ibu manbte fid) fofort %bba'd)iaxi unb miebertjolte ben

fc^on frütier M 33en=3(beret gemad^ten ^orfd^tag, allen ^uben unter
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breifetg Saf)^en «^ie Söeid^äftigimg mit ben SSiffenfc^aften ju öerbteten.

Sl[d)eri !am il)m eifriger entciegen aU er nur lüünfd^te, unb mm er=

ftärte jidi auä) 33en=5(beret bereit mitjumai^en im Kampfe für bie

9tttein^errf(^aft be§ Xalmub. ®er ^ampf War ^art; benn noc^ fiatte

bie 2öiffeni(^aft j^reunbe in 93Zenge. 5(m 26. ^nü 1305 erliefe enb=

lid^ 33eii=9tberet auf 5(fdicrt'§ eintrieb unter fcierlid^en (Jcrimonien üou

^Barcelona au§ ben Sannfludi gegen S^ben, ber unter 25 Qa^=

ren eine iuiffenf(^aftlict)e Sdirift läfe, unb öerurtcilte bie Schriften

jold^er jum geuer. Slber gegen biefen Sann lüurbe in SJiontpeüier,

auf ben eintrieb be§ gelehrten ^a!ob ben 9)iad)ir Xib bon (aud^

^rofiat ober ^rofattu§), einc§ tüdjttgen ^^Iftronomen uwh geinbe»

bunfler 33eftrebungen, ein ©egenbann Io§geIaffen gegen ^ene, lueld^e

i^re ©ö{)ne am Stubinm einer Söiffenfdiaft ober Sprache Ijinbern ober

einen ©c^rtftfteüer loegen filofofifdier 9ticf)tung fd^mä^en. ^n^luifc^en

fanb bie ^Vertreibung ber 5»ubcn auy granfreid) (1306, oben ©. 245)

ftatt unb SJiadiir lieB fid) in "'^erpignan nieber, ha§ jum i^önigreid)

äUaüorca gcljörte; and^ 9(bba=^9Jiari )uüt)Ite biefen 2lufentl;alt unb ber

Sampf na^m feinen ^^ortgang. Xer ginfterling Stfdieri ertlärte nun,

er f)ahi bem 33annfprudje gegen bas ©tubium nur ungern äugeftimmt;

Ie^tere§ müfete eigentlid) für ha§ gange Seben oerbotcn uierben, unb e§

toar tool nic^t of)ne (Sintoirfung ber ^Verfolgungen be» bamaligen 3uben=

tum§, ha^ biefe büftere unb üerälüeiftungSüolle 5(nfid^t immer \mi)x

8(nf)ang fanb, befonber§ feit 93en*2(beretg Sob (1310). ®ie unffen*

fct)oftIid)e lätigfeit erlofd^ nad) unb nac^, unb mit ber ioeltlid^en

würbe fogar hin auf ben 'Saimnb bejüglidie immer ärmlidjer, loooou

gerabe bie fdjWadjen ©diriften ber talmubiftifd)en @ij()ne 5(fd)eri'!g bo;§

beuttic^fte 3f"9nil3 «biegen. Q^ah e» nod) üereinjelte Suben, hk fid)

im ©ebiete ber SBiffenfdiaft betätigten, fo toaren e» eben feine from=

men Suben, nur ^uben bem Stamm unb 9Jamen nad), fo ber fpauifd^-=

iübifd)e 5-iIofof ^faaf ^^l^nlgar (ca. 1300— 1349\ lüeldjer bie Söiffen*

fd)oft unb bie £rt()obpj:ie nebft ftabbala unter ber 9}Ja§fe einey ijüng^

lingi? unb einey ©reifet auftreten unb fid^ ftreiten liefe. 9kd) il)m

öerfditüonb bie jübifdje SBtffcnfdiaft in Spanien gang unb trieb nur

nod) in ©übfrantrcid) einige ilnoc^pen. ®er toeitgereisite ^ofef Jfa^pi

in Sarrae-con (ca. 12S0—ca. 1340\ ein marmer S5eret)rer äliaimuni'^,

beffen Urentel in 5Iegl)pten aU< befd)rän!te ^^almubiften gu finben if)n

fe^r betrübte, fdjrieb eine gefü§Iüoüe, 3ieligion unb gilofofie tierföt)=

nenbe ,,{Srma(}nung an feine ©öl)ne", tonrbe aber wegen einiger freien

^eufeerungen über 9titnaIgebote arg oerfe^ert. Seoi ben (5ierfon

(Seo ®erfonibe§, 12S8—ca. 1345) betätigte fid) aly Slrgt unb 5lftro=

nom unb burc^ ein religionÄfi(ofofifc^e§ SBerf, in weldjem er hk
©trenggläubigen wegwerfenb bel)anbelte unb felbftänbige Stnfic^ten

felbft gegenüber 5(riftoteIei§, 5Iüerroe§ unb äliaimuni aufguftellen Wagte,
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lüie er benn 5. '^. bte Sd^öpfuncj aii§ bem 9fliift§ oeriüarf, loäfircnb

er l)tntüieber bte SSunber ni(f)t antciftete iinb ber 5{[troIogte f)utbigte.

dv fanb am metfteit ^^{nflong bei ben (I()riften nnb -^apft ßlemeiiy VI.

liefe ]ld^ ec^rifteii öon ifim überjefeen. dagegen öenoarf bie SBunber

nafieju Moje bcn ^oiim 9iarboni (ca. 13u0— 1362), ber aud^ ben

j^atari^mug befämpfte.

Sflad) bem ©djtuargen 2;obe, tüelc^er fo öiel jübifc^e Opfer tx--

forberte oben @. 247), mangelte c§ fotnol an ^almubfunbigen all

an fc^riftlidien Ueberliefevungen, fo bafe Stinoben gehalten werben

mußten, um bie oerlorencn alten i^erorbnungen loieber I)er,^ufteClen.

®ie ^uben waren ein oöüig unlüiffenbca nnb oerfommcne» Sßolf ge-

worben, nid)t nur bur(^ hie söerfolgungen oon Seite ber ßt)riften,

fonbern in geiftiger 33e3ie^ung noc^ melir burd) biejenigen oon Seite

i()rer eigenen 5s"il^tifitoren unb !^efeerrtd)ter. 2)ie SBenigen, h\e fid)

über bcn großen |)anfen ertioben, waren mittelmäßige iSöpfe, ^abba^

liftifd)e ©rübler unb Schwärmer, i^ompenbienfabrifanten ober gelotifdie

®ümpf^ät)ne, aud) ^^l^olemifer gegen hav ®f)riftentum, nnb würben

wenig ober nidit beachtet, lieber fie erf)ob fid) einigermaBcn nur

ßf^oÄbai ben 5[brabam (ire^ca» (ca. 1340— ca. 1410) in Barcelona,

fpäter in Saragoffa, Sfiatgeber am aragonifdjen §ofe, ein tüchtiger

©egner ber fdjotaftifdien j^ilofofie unb unter ben Quben in Weitem

Umfreife (aud) in g-ranfreic^;) al§ Slutorität angefet)en. ©inige oer=

einbette fpiitere ipani)cF)=5Übifdie Sd)riftfteller , weldie mit ben ^Iüte=

feiten ber '^iffenfd)aft ilire§ 5lboptto-i^atcrIanbc» nidit meljr im Qu--

fammenljange fteljen, aud) bereits nicf)t mebr bem SÜattelalter, fonbern

ber ^teu^eit angepren, werben wir im nädiften 5Ibfd)nitte fennen

lernen, weldier uuio in öie Qeit I)inütierfüt}rt, in ber bie wiffcnfd^aft*

lid)e ^ätigfeit, nadibem fie oon bcn x^uben gewidjen, auf bie d|rift=

lieben ^i^ölter überging, um bei i^nen 3'0i"tfd)rttte gu mad^en, bie bi§

l}eutc ununterbrochen i^re ©a^n üerfolgt l)aben.

4. J3if iülitfd)e iDid)tkunft.

9lad)bem ber poetifdje @eift ber ^yraeliten feit ber unbefannten

®ntftel)nng^5eit be^ 6o()en Qiehe^' unb be?? $)iob oerftummt War, Wecfte

i()n bie 33ernl)rung mit bcn bid^terifd) angeregten unb in ber ^;|?oefie

bocf)begabten 5Irabern wieber aii§ bem ©dilummer. (5r na^m jebocft

nid)t benfelben Sd)Wung wie bie wilbgeniale Seier ber unbanbigen

2Süftenföt)ne, bie oon blutigem 5^'ampf unb ftnrmifdier Siebe ertönte,

fonbern oerfenfte ficf) beinalje ausfdineßlicl^ in Mx» ©ebiet be§ ererbten

Ölauben§ unb ber Se()nfudit nacf) bem oerlorencn Ü^atcrlanbe. ©g

war eine ausfd)IieBlid) reIigiÖ!§ = nationale Xi^tung, meift ba^u be=

ftimmt ben ©otteebienft in ber Spuagoge auszufüllen unb bem 58e=
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bürfniffe be§ ^olk§ gemäfe ju eriueitent. 5tl§ erfter neu^ebräifd^er

jDt(f)ter, oon bem aber tücber .'petmat noc^ ßeit^^ter befannt ift, lüirb

Sofe ben ^ofe ^ajatljom genannt. St(§ feine beften Seiftungen

gerten feine 9Jeuja^r§gebirfjte tion erf)abenem ©d^njung, aber mit SSer*

norfiläffignng ber gorm. ®» ift be5eid)nenb, haf, eine ^id^tung ä^n=

lid^er 9lrt bem 5tpoftet betrug (©imeon Slaifa) jngefcfjr leben luirb,

meldjer nad^ einer ^nbenfage üom ©tauben an Sf)riftu§ abgefallen

unb wieber ganj ^ube geluorben fein fotl. ®a§ iBeifpiel ber arabi*

fd^en ®id)tung trug bagu ))ei, "ök g'orm ber f)ebräifdjen ju öerebeln.

®er erfte Siebter, ber bie bebräifd^e 3Jiufe mit bem 5Retm befc^enfte,

war ^aunai fioa^rfctieintid^ ,^u ^nhe be§ fiebenten 3at)rl)unbert»),

beffen ©d^itler ßteafar ben S^atir ober ^aliri fic^ in buutte unb

mt)ftifd^e Probleme tierlor. 9.(uf eine ()ö^ere Stufe ftieg bie jübifc^e

^oefie in (Spanien im §ef|nten ^n^l^^bunbert. i^ier tüirfte bamat§,

üon (5ba§bai (oben ©. 262) untcrftü^t, ^unafcl) ben öabrnt, luetdjer

ber t)ebräifc^en ©^rac^e ha§ 3^er§ma^ fd)enfte unb fie mit einem SBoI*

flang fianb^abte, inie er feit bem Rittertum nid)t mef)r oortjonben ge=

mefen lüar. ^ad) arabifd^em fünfter ftellte er ben biöl;er auc^fd)Iie^=

lid^ geiftlidfien ^id)tungen ber neueren ^ubeu aud^ h)elt(idie, nament=

lid) It^rifdje unb fatirifd^e au W Seite. ^Seniger bebeuteub aU
Xid^ter ift fein gelehrter ßeitgenoffe unb gcinb SJienaljem ben Saruf

(oben @. 262). SBie fie felbft, fo befet)beten fid) auc^ t!^re bid^teri=

fd)en ©djüter aU feinblid)e Parteien lange Sdt.

^n ber SSfütejeit neutjebräifc^er ©eifte^iJuItur loaren bie meiften

|übifd)en gilofofen unb SSeförberer ber SBiffenfc^aften aud) sugleidj

^idf)ter in ibrer ©prad)e. ©amuel ^bn 9ZagreIa, ber mäd^tige

iübtfdje aJJinifter ®ranaba'§ (oben 8. 263), fcbuf einen neuen ^fatter

(S3en Xeljiüim), foioie eine 9teit)e tion @)3rüd)en unb ©leid^niffen (33eu

SOiifdilej; aber feiner ®id)tung feljlt ebenfo fet)r ber ©djioung lüie bie

3lnmut. @rö|er in ber ^oefie n^ar fein ß^itgenoffe unb ©ünftting,

ber S)enfer ^bn ©ebirol (oben @. 264). SBie bereit» angebeutet

t)at feine 9}Zufe einen meIaud)oIifd^en Son, aber fie mar oon fold^er

9Jiac()t, ha'^ er unbebingt über hk ©prad^e gebot, bie bereit? oeraltete

tatfäd)lid) tierjüngte unb e§ fogar ba^in brad^te, eine l)ebräifd)e ®ram=

matif in $Serfen unb nid)t of)ne bid)terifd)en ©djluung ju fcE)affeu.

ßu ben ergreifenbften ^id)tuugen geboren biefenigen auf feinen ®ön=

ner Sefwtiet ibn |)affan, befouber§ ouf beffen tragifd^en Zoh. Seit

biefem ©reigniffe öerbüfterte fidf) feine Stimmung noc^ met)r. 3()m

ebenbürtig mar 5tbu=?lmr Sofef ben (SI;a§bai, mal^rfcbeinlid^

au!§ Sorboöa, tion bem inbeffeu nur ein ein5tge§ ®ebid)t erf)atteu ift,

meldiey Samuel ^bn SfJagrela unb beffen bamat» nodi iungen Sol)u

^ofef feiert. '^Ihn gabfil (£t)a§bai, Sofef§ Sotjn, feit lu66 5Befir

in Saragoffa, bidjtete nur in arabifd^er Spradje; aber bie Slraber
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fagten oon iljm: „3Bcnu 'ühu ^atl^t bid^tet, c\\auU man ^aiibtvä

lüaiiräuuetimen; er rei^t ntcf)t SScrfe, foubern SBunber aneinanber."

SBeniger origtiiell imb getümibt erlüte^ fid) ^faaJ ^bnöiat (ca. 1030

—

1089), beffen religiöfe ®id)tungen einen vätfell)aften 3"9 l)aben unb

im iübi[d}en ß)otte§bienfte ©ingang gefunben I)aben. ^\\ä) 3bn @iat

»ererbte bie btd)terifc^e Stber auf feinen @oI)n W)U ^adjavia; oon

feinen öieberu fagte ^uba ^okoi: fie ftetgen mit (51)erub§flügcln ftoI§

unb !ü()n gum §immel em^or; bie einen feien fanfte ^^ropfen fcfimerg-

ftiüenben 33oIfam^, hu anbcren geuerfunfen, meiere haS' |)er5 toilb

entflammen.

S)er erotifdie S)id)ter ©alomo ben (Balbel au§ (Eorboüa

bid^tete nac^ bem 9Jlufter ber iD^ofamen be§ "»JlraberS ^ariri einen

fatirifdien Stoman, beffen |)elb, Slfc^er ben Set)uba, eine 2Irt SDon

Ouijote, burd) lauter S^äufdjungen gcfül)rt loirb.

Qn bie ^^it ber stoeiten ißlüte^eriobe beS fpanifd}en ^ubentumS

fiel 'ahn |)arun 3}iofe ^bn (Sfra, nebft brei ebenfalls feljr begabten

Srübern @oI)n eine§ ^Beamten unter S^n 9kgreIo. ©eboren um
1070, flol) er au« bem 35atcrl}aufe, U^eil ilim ber iiltefte 33ruber hie

|)anb ber bet^geliebten Xodjter ocrloeigert tjatte, uub irrte im Siebeö=

grom bid)teub umljer. ©eine S)ic|tung ift nid^t lieblich, entbet)rt aud)

be§ SBoIf(ang^3 unb liebt bie ©d^loülftigteit. S)agegen bet)errfd)t fie

bie ©prad)c geloanbt unb ift aufserorbenttid) frud^tbar. ^n feinen

öiebern „ücrl)errlid)te ber S)id)ter feine ©önner, fang oon SSein, Siebe

uub gi^eube, prte§ ha§' fc^loelgerifd)e Scbeu unter Saubbalbad)iuen

uub S5ogc(gefaug, flagte über bie Strcunuug oon greunben unb über

^^reulofigfeit, jammerte über ha§ beraunal)enbe ©rcifenalter u. f. io."

Sll§ feine Qugenbgeliebte, hk fonberbarer Seife ein anberer 33ruber

erljalten unb bie er mit uuftreitig tiefem ®efüt)Ie befungen, ftarb

(1114), oerfüljute er fid) mit feinen 93rüberu, befang iljreu 2:ob forool

al§ ben fpätern ber trüber in ergreifeuber SBeife unb biditete hiä

an fein eigenes ©übe (1138), uod^ im Xobe oon ^nba |)aIeoi

gefeiert.

®er Öcl^tgcnaunte (oben ©. 26S f.), wol ber gröfste ueul)ebräi=

fc^e 2)id)ter, befaug feine ©ijuuer uub bid^terifdjen greuubc; feine

SBein^ unb Siebe§Iieber finb feurig unb l)od;ftrebenb. „®er füblicEie

<pimmel f|)iegelt fid) in feinen Jöerfen ah, aber auc^ hit grünen 9J?attei!,

bie blauen Slüffe, ha^ ftürmifdje 9Jieer." ©eine 9iaturfc^tlberungen

foüen 5U ben beften afler ßeiten geljören. @d)ou in ber Sugenb

§eigte feine iDZufe !ünftlerifd)e SSoHeubung, reiche (ginbilbungötraft,

fd)öne§ (Sbenma^. (£r liebte e§, om ©übe eine§ I)ebräifc^en ©ebidjtee

einen arabifc^en ober fpauifd)en SSer» anjubringen.

^er le^te ueut)ebröifcf)e Siebter in Spanien loar 3ef)uba ben

Salomo 5(Id)arifi (ca. 1170 — ca. 1230), beffen Seicfitfertigfeit ben
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SSerfatt jener ^utturtätigfeit anzeigte. @r führte ein un[täte§ unb

abenteuerlid^eS Seben unb feine Steifen brachten i^n h\§ na6) Stegtjpten

unb ^erfien. (Sr befang 2ltte§, ©rljabencÄ lüie ©emeine», SBalir*

l^eiten bey ®Iau!6en§, luie bie — ©tid^e be» 5Iot)e§, beinai^e mit f)anb=

iDerf§mä^iger ©etnanbtlieit unb mit ttji^iger ißerlüenbung üon 33ibel=

Iprüdjen, ober oI)ne Ip^ere iöegeifterung. ©leid) ©alomo ben @a!bel

ai}mte er be§ ^ariri 9}la!amen nad) unb oerfe^te fie mit ^ritif älterer

unb bomaliger ®td)ter.

(Später fd^Ieuberten fid) aüerbingS uod) bk 5ln^änger unb ©egncr

ajiaimuni'§ bittere ©pott= unb ©treitgebid^te gu; aber ein SDic^ter üon

Sebeutung unb SBei^e trat nic^t mef)r auf. ®er SSert ber gabeln

be§ SSeradjja SJafban, eine§ fübfran^öfifc^en ^uben in ber 9Jlitte

be§ breijef^nten ^a^rl^unbertg , hk übrigen^ bIo§ ^Bearbeitungen be§

2(ifopo§, Sibpai unb Sofman finb, beftet)t nur in U)i|iger Slntüenbung

üon S3ibelüerfen. SBeitere jübifdie SDii^ter in @übfran!reid) waren

ber bombaftifc^e 2lbrat)am S3ebarefi (au» SSegierS) unb fein be*

gabterer ©ol^n ^ebaja, genannt ^enini (ca. 1280 — ca. 1340), ber

in bem SSannftreite jtoifd^en $8en=^beret unb ben greuuben ber SBiffen-

fc^aft (oben ©. 280) burd) ein ju ©uuflen festerer Partei üeröffent*

lid^teS formgenjanbteg, aber poefieleereS ©ebic^t hk ^e^errid)ter

geifelte unb fogar in gurd^t fe|te.

?(ber and) in lebenben europäifc^en ©prad^en üerfud)ten fid) jübi»

fc^e ®tc£)ter be§ 9JiitteIaIter§. 2öir finben unter ben beutfc^en Wuuk^
langem be§ §tüölften unb breijefinten Sat)rt)unbert§, etwa an ber

©renäfd^eibe berfelben, ben ^uben Süpinb üonXrimberg (an ber

fränüfd^en ©aale), ber aUerbingS üon ben abeligen Jüngern feiner

^unft fd^eel angefeljcn würbe.

3(rabifc| bietete in ber erften §älfte be§ brei^etinten ^af)r()un=

bert§ Sbrat)im ^bn @at)al in ©eüißa, meiftenS Siebe§Iieber. SS)ie

Straber fd|ö|ten i^n I)odf) unb jaulten für ein (gj:emplar feiner ®e=

biegte §el)n ©olbftüde (ein ©orän foftete nur eines), worüber fic^ ber

gilofof 5(üerroe§ f)öd^Iid^ iirgerte.

Sn ber erften §älfte be§ üiersefinten ^at)rf)unbert§ lie^ ©antob

be (Sarrion, ein fpanifc^er 3"^e, feine Seier faftilianifd) erflingen

unb riditete an ^ebro ben ©raufamen (oben ©. 251) M Slnla^ be§

Xobeg feines S?aterS Sebren unb @rmat)nungen in gorm üon ©en-

tengen. S" berfelben 3eit lebten unb wirften aud^ jübifc^e ©atirifer

unb bid^teten in oerfc^iebenen ©prad^cn. i?aIont)moS au§ ber ^ro-

üence, ©ünftling be§ Königs ütobert üon ^tapd, geifelte arabifd^ unb

l)ebräifd^ ben jübifdjen SBud^ftabenglauben unb 3fiitual§wang unb fc^rieb

wi^ige ^!|5orobien auf ben Xalmub. 9Jlef)r jDidjter aU er War ber

itaitfdEie ^ube Immanuel Bifroni, genannt 3iomi, weil er in 5Rom

lebte; aber biefer „mittelalterliche |)eine" entweit)te bie S)iufe burc^
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g-rtnolität unb 3otcn()aftig!eit. @r üerfefirte mit ©ante, fo fel)r feine

Slrt toon biefem abfticE)t, beffen ^ölle unb ^arobic§ er auf nicfit unge*

frfjtctte SBetfe in jübtfd)em ©eifte troneftirte; er bic^tete aucE) italienifd),

Une er bie italienifc^cn 85er§formen auf ha^' 9ZeuJ)ebräi](f)e übertrug.

ÜioüeÜen nadj 2lrt be^* ©ecamerone noUenbcten [feinen leichtfertigen

@til. 9Jiit S3en <S>athd, Slldjarift unb i^m tritt ber jübif(f)e ®eift

bereite in feine neuefte 3eit, in lüeld)er er feine frühere SBürbe immer

mel)r öerliert, bi§ 3ule|t, mit 3hi§nai)me ber SJJänner flrengfter 2Biffen=

fc^aftlid^teit, bie §erfe^enbe griüolität if)n üöüig bel)errftf)t.

ji.'i

Vierter ^^BfcDnitl

2)te 3«^cu im Bcitnltcr bcö Äam:pfcö gttJtft^en ^uquift*
tton uub ^uinanitöt.

1. Wk Ufrtrctbitng ber 3ui>tn ans Spanien unb |Jortugal.

3e meljr auf ber i6erifd)en §albinfcl ber S3efi^ be§ ^albmonbc'^i

abnahm unb ha§ ^reuj feinem enblicficn (Siege über jeneS eint^eitlic^c

geografifcfie ©cbiel entgegen ging, befto geneigter lüurben bie f^ani=

fd)en ßl}riften, mit hm manrifc^en tieften im öaube ööUig ouf^u-

röumen, meil fie üon ben fortlDöljrenb fdimädjer juerbenben 9ieid)en

be§ Sflom nid}t§ met)r jn fürchten Ijatten. ©eitbem fid^ bie Soge

in biefer SBeife geftaltete, mar ber Slam^jf für haä ^reu§ nid)t mel^r

ein bop:peIter: im grteben gegen bie ^uben unb im Kriege gegen bie

SJianren, fonbern er mar ein gleidijeitiger unb beftänbiger gegen beibe

nid^tct)rifttid)e (Sfemente im d)riftlid)en Sanbe. 3n biefer 9^id)td)riften'

S^erfotgung, meldie ungefät)r mit bem Slnfange be§ fünfzehnten 3a^r=

I)unbert§ an bie ©teüe ber blofen Qu'^ftt^c'^folguns trat, fpieltcn

namentlich abgefallene unb getaufte ^nhm eine berüorragenbe 9loÜe.

3ur Qdt ber ^ubenüerfolgung üon 1391 (oben @. 253) \vav aud)

ber 9tabbiner ©alomo Seoi au§ S3nrgoi§ (ca. 1351— 1435) ßfjrift

gemorbeu unb '^atte ben 9Zamen ^aulu§ 93urgenfi§ ober be

©onta älZaria angenommen. Dbfd)on oor feiner Xoufe ein anwerft

gemiffenl^after unb fcJ)rifttunbiger ^ube, iüurbe er nac^tier, ungleid^

ber großen SOiet^rjal)! feiner ®Ianben§genoffen, \vd6)t nadi 3^a^9'^*

taufen ftet§ mieber §um alten ©tauben 3urüdtel)rten, ou§ @{)rgeiä ein

eifriger ^atljolil, ftubirte in '*^art§ ST^eoIogie unb mürbe ^riefter.

3Im §ofe be§ 6)egenpa^3fte§ SSenebift XIII. in 3lüignon mad^te er
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fein ÖJlücf unb lüurbe ^omtjerv in Seütfla. 3nbem er firf), aU 3ln-

gelöriger be§ ©tarnmeä Seöi, einen $8ertüanbten ber älioria nannte,

er^oö er S(nfprüd)e auf ftöliere ^ird^enämter, unb um Ieirf)ter an fein

3tel 5U gelannen, begann er, geftü^t auf feine ^enntni^ be§ t)ebräi^

fd)en ©djrifttuni'^, eine heftige ^olemif gegen ba§ ^ubentiim. S^ein

geborener (£i)rift ^at Dor if)m fo gegen lefitereS gemutet, wie biefer

getaufte 3«be, beffen 33üf)Ien felbft ben d)rift(ic^en S'irc^enf)äuptern

unbequem würbe. %U ebenbürtige (Segner traten loiber i^n '^o'\üa

^bn^ißiDeö, fein ©d)üler, nun 'ilr§t, unb ber un§ bereite befannte

G^^oÄbai Grefccx^ oben «3. 282) auf ben SBa^IpIn^. Sefeterer

uittcrlDarf in fpanifc^er 'S^rarf)e haä (5^()riftentum einer ruf)igen Sritit.

^sn fatirifd^er SSeife tat boSfelbe ber nad) feiner 3iT^iiiS§taufe gum

^subentum jurüdgeteljrte 2lr§t, 5{ftronom unb ©rammatiter ^\aat ben

DJiofe, genannt ^,|5iofiat ®nran, inbem er unter bem ©cfjeine c^rift*

lid)er Uebergeugung bem ©egner bie bitterften SSat)rtjciten fagte(1396),

j. S3. er Werbe oietteidit noc^ gar ^apft Werben, nur fei e§ ungewiB,

ob in 9lom ober in Sloignon! ""^a^ft Würbe er nun freitid^ nifiit,

aber boi^ Sifdjof oon ©artagena, i^angler üon ^aftilien unb ©e^eim-

rat J»Iönig .»peinric^ III., beffen jwei jübifdie ßeibär^te unter feiner

ütegirung bie ^ubenmet3cleien ücrbinberten, weld^e ber getaufte 3elot

gerne Iierbeigefü^rt t)ätte. ®ocö War aud^ ber ^önig felbft bulbfam

unb ftettte bie ^nhm ben ©()riften gteii^, Wäf)renb er ben 323uc^er

bef(^räulte unb ftreng bcftrafte. öe|tereä «Sdiidfal erlitt unter i^m

an<^ gernanbo SJiartinej, ber fanatifdie Stnftifter ber 9Jie|ieIeien öon

1391 (oben @. 253j. ^laä) bem 2;obe be§ Königs (1406) übte jeboc^

''^3aulu§ ^urgenfi§ auf bie iRegirung (wätirenb ber SJünberjü^rigfeit

^uan II.) ben größten (Sinflu^ anS- unb ein (Sbift Don 1408 erneuerte

bie früt)eren, bamals oergeffencn '^efdiräntungen ber ^uben. SJlefr

'^llguabe^, ber (Sine ber beibcn erwäi)uten Seibär^te unb lieber*

fe|er bes Slriftotele» in'ä ^ebräifdie, war i^m befonberS ein 2)orn

im Stuge unb würbe aU 9)Htfd^uIbiger on angeblii^er (3d)änbuiig

einer ;&oftie eingeferfert, gefoltert, bi^3 er ha§ gewünfd)te ©cftänbnifi,

ben ß'önig tiergiflet p f)abeu, oblegte, unb bann granfam tjingeric^tet,

fo auä) feine a)titanget(agten. ji)ie nun eifrig Wieber öerfolgten ^uben
fIot)en in großer älienge nad^ bem benadi)barten Slfrifa unb würben,

ba bie 9(Imot)aben (oben @. 228) längft geftür^t waren, Don ben

9)io^ammebancrn gut aufgenommen. 2)ie bortigen S^bengemeinben
erl)ielten burc^ bie (SinWanberer gang f^anifdb-iübifdien S^arafter.

ein fpanifd)cr 9tabbi ^faaf ben ©c^efdiet würbe im 9teid)e 2;iemfen

Dberrabbiner unb üeröängte ben S3onn über hk engt)eräigen 3»ben,

öon 2llger, weldie bie 'Intömmlinge ou§ ©panien nii^t oufne^men
wollten.

(£in 5Weiter getaufter Qube, ber feinen @tamme§genoffen in @pa=
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nien gur ©ctfel würbe, lüar ^ofua Sorqui, aU (i{)rtft (Ikrouimo

be Santa lye, Seibargt beä ^:i3a|)fte§ iöenebift XIII. in ^luignon.

Se^tercr, oortier ^ebro be Snna nnb ber fanatijd)e S)ominitaner

unb ©eifelbruber ^icente gerrer bilbeteu mit ©rfterm ein Sllee^

Blatt, 'da§ mit blutigen 3ügen in hk ©efc^tc^te ber fpanijd^cn

Suben eingetragen ift. 33icente ^^errer jud)te am 9(nfange he^-^

fünfjetinten ;5al)r^unber» ben ©eifetföaljn ber äliitte be§ üierjefinten

gu erneuern unb 50g, \iä) geifelnb unb mit großem Slufioanbe

t^eatralifcJier ©aben gegen ^uben nnb S?e^er prebigenb burrfi bie

Öanbe. @r i)atte baju infofern SlnlaB, alä eine entfe^Iid)e 8itten=

lofigfeit in ber S^riften^eit eingeriffen unb auä) bie Äir(|e burdf) ba^

gleid^Seitige S5orf)anbeniein breier ^äpfte in einer il^r 5Infef)en tief

erfd^ütternben SBetfe gefpalten tnar. 33icente gerrer felbft War ein

tabelloä tugenb^after SJienfc^; toenn aber ber jübiftfie ©ele^rte ®rä§
ben Umftanb, ha'^ berfelbe tro^bem burd^ feinen ganati§mu§ äRorb=

gebauten weden konnte , bamit erftären ju foHen glaubt (©efd^, ber

^uben Till, (g. lüS), ha'^ bie bamalige gäulnife in ber c^riftlicfien

Se^re felbft geftecEt ^aben muffe, fo t)at er infofern red^t, aU ha§

ß^riftentum aüeg ganatifc^e nnb öierard^ifcE)e Dom ^ubentum, wie

aße» 3(eftljetif(i)e 00m ©ried^entum unb alle» fittlicE) 2^üd^tige unb

®ntlt)icfeIungÄfäf)ige üom Germanentum entlei)nt f)at. |)ier I)anbelt

e» fic^ inbeffen um !eItifc^=rDmanifc^e Sauber, in lüeld)en ha§ @er=

manentum wenig eiugebrungen war, befto mel)r aber ha§ 9tömertum

einen i^ang gu graufamer .^örte unb ju frioolem Seben gugleic^

flinterlaffen I)atte, ber mit ben S3eifpielen blutigen (Silaubeny^affeg,

weld^e bie tion ben ^uben über!ommenen „f)eiltgen *2c^riften" oon

einem ^o\na, '^a'oih, ^e^u u. 21. erjä^Ien, nur fd^eu^Iidie grüd^te

zeitigen fonnte.

S:er genannte ^rebigermijnrf) unb ©eifelfanatifer warf feinen

^afe gan§ befonber^ auf hk mit ©ewalt unb nur jum Sdfieine be*

fetjrten ^uben. @» gelang il^m in ber %at, üicie 9}iarrano§ aud^

innerlid) bem SatJioIijiymu^ ^u gewinnen unb er gewann burd^ bie

©ewalt feiner Üiebe unb ben 9ämbu5 feiner 'i|5erfijnlid)feit ben faftilifdien

^of ju bem Unternef)men , bie ^uben unb SOkuren gewaltfam §ur

2:aufe 3U bringen, gerrer ^atte ben ©ebanfen, in ben Synagogen

unb DJJofdieen ha§ ^renj gu prebigen, wo bann bie Suben unb 2JJo»

^ammebaner gezwungen fein foHten, ii)n anjupren; faü» hk^ aber

ni(^t frud)tete, war ii)m jebey SJlittel pm Qw^dc willfommen. Sluf

feine 3lnregung unb burd^ be§ ^aulu§ Surgenfi» eintrieb Würbe 1412

ein ®efe^ erlaffen, nad^ Weldjem bie 3uben nur nod^ in befonberen

Quartieren ber Stäbte (^uberiaS, in Stßlien @I)etti) mit eigenen

(Sin= unb SüiÄgang^toren woI)nen, Weber .'panbwerfe, nocE) bie 3Iränei>

funbe treiben, fein 2(mt befleiben, feine eigene @ertcE)t!§barfeit mef)r
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l^a&en, eine eigene raul^e S^rod^t mit bem ^ubenjTeden tragen, feine

SBaffe füt)ren nnb ben S5art \nd)t abnefjmen burften. 5ht§Jt)anbernbe

^uben follten ifjr S5ermögen oerlieren nnb, Wenn ergriffen, Seibeigene

be§ ^önig§ toerben. Streng tüurbe allen Untertanen oerboten, bie

^uben irgenbtüie jn fc^ü|en. f^errer |3rebigte in ber lat in (St)na=

gogen unb SJiofd^een unb eine SDiaffe bon Quben nnb 3Jiauren ließen

firf) an§ 9(ngft unb ©c^reden taufen, loorauf i§re @otte§^äufer in

.^ird^en tiertüanbett lüurben.

9Jad^bem er fein SSerf in ^aftilien getan, lüonbte er fid^ uac^

Slragon, beffen neuer ^önig ?^ernanbo, ein !aftilifcf)er ^rinj, tfjm

hie ^rone üerbanfte, unb aurf) l^ier öodfü^rte er biefelben ,,2Sunber"

ber Sefefirung. (£§ foHen bama(§ in beiben ©taten über gwanäig-

taufenb ^uben in ber befannten SSeife ,,befetjrt" n?orben fein, ©er
in ^ifa abgefegte unb gebannte, in Spanien aber anerfannte @egen=

pap\t S3enebift XIII. I)offte burd^ hk $8efe^rung ber fpanifctien

^uben gum äffeinigen S3efi|e ber ^iara ju gefangen. (Sr fub gu

biefem ^Wede hk 9tabbiner 9(ragon'§ ,^u einem ®fauben§gefpräd^ in

SEortofa ein unb ftefite if;nen aU ®egner ben bereits genannten

^ofua Sorqut, je^t ©eronimo be ©anta i^t gegenüber, ber fid)

fäd^erfid^er SSeife unterfing, hie 9J?effionität ^efu au§ bem 2;afmub(!)

5U beWeifen. @§ erfd^ienen gegen gtrangig jübifdje «Sd^riftgefe^rte;

aber fie tüaren jagljaft, fürd)teten fic^ öor ber ©clualt unb geigten

fid^ ba^er bem ®egner nid)t gelnad^fen, 5)iefer tonnte nun mit ber

gröBten SBifItür unb ^ed^eit »erfahren. SS)oö ©efpräc^ bauerte faft

^voei 3a^re. ^n ber erften ©iluing, tüefd^e mit attem ^omp ber

^'ird)e eröffnet lüurbe unb bie armen ^uben btenbete, bro^te (^eronimo

ben öe|teren gfeid), luenn fie fiit nid)t befe^rten, loürben fie mit bem
©dfittjerte ba^in gerafft luerben. 5(f§ fie fid^ bagegen hei bem oor=

fifeenben ^apfte befdfiiuertcn, entfcE)utbigte biefer hie ^äxte be§ 9tebner§

mit feiner ?lbftammung! Ueberr)aupt gingen bie erften ©ifeungen

unter mifber S3ebanbfung ber ^uben baljin. 9^od^ unb nad) aber, ha

fie feine 3)äene mad)ten fid^ gu befel^ren, Jüurbe ber Son, ben matt

gegen fie anfd^fug, immer :^oc^faf)renber unb brof)enber, unb je mel^r

©eronimo fcfitt^ad^e (Steffen he§ Stalmub entfjütite ober fjarmfofe fold^e

öerbref)te, unb je mef)r ingttiifc^en SSicente gerrer burdj feine &ei'^e=

feien bie ^uben einfdE)üd)terte unb ^;prDfefl)ten mad^te, hie bann in hie

SSerfammfungen gefü£)rt Jourben unb if)r neue§ ®fauben§be!enntni^

abfegten, befto fd^fimmer ftanb e§ mit ber Sage ber ^nben. Snbftd^,

am 11. Wai 1415, erfie§ ^öenebift XIII. eine Suffe, n)ef(^e ben

^uben ha^:-' Sefen he§ Xalmub unb d)riftenfeinbfid)er 3d)nften unter=

fagte unb bereu S?ernidf)tung anorbnete, aflen '-iscrfefjr gtüifd^en Quben
unb (S:f)riftcn aufl^ob unb aUe übrigen jemafS angeorbneten SBe-

fd^ränfungen erneuerte. S)a aber biefer ©egenpapft batb barauf burd^
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bo§ ^on^il oon ^onftaitg abgefegt tüurbe, fanben and) feine S3uÜen

feine ißead^tung mel)r. Selbft feine bill^erigen fanatifd^en (Spie§=

gefetten S^tcente gerrer unb ©eronimo fagten fid) üon i£)m Io§, öer=

fanfen aber balb felbft in S)unfel^eit. ^nbeffen toar bamit ha§ So§

bcr ^uben nic^t beffer geworben, lüelrf}e auf ber iberifcfien ^albinfel

nur no(f) in Portugal ^ulbung unb fogar ©cftn^ fanben, inbem bie§

fleine fReid^ bamal§ noi^ f)ö{)er ftrebte aU nadi (5d)einbefel)rungen,

unb bamit befdjäftigt iuar, ber 9Jienfd^^eit neue 23al)nen be» ^erfe^rä

unb ber ©efittung burc^ biyi)er unbefannte SOJeere auäuweifen. Sßiele

fpanifc^e ^uben fIot;en bal)er nac^ ^^ortugal. Sludb in ^afttlien mur=

ben inbeffen tit Qubengefe^e nicE)t immer ftreng ooUäogen, bo man
hie finauäiette i^ilf^guelle, lüelc^e ik ^uben barboten, nidjt gan§ pxdä=

geben mod)te. (£§ bnrfte benn aud^ in ben St)nagogen luieber un=

geftört gegen hk ^ubenfeinbe unb felbft gegen ba§ ©!)riftentum ge=

:prebigt inerben, tt)ie Ijintoieber bie SJiönc^e folrtol aU beEei)rte ^uben

im gegenteiligen 5inne eiferten unb äaJ)Ireid)e ©treitfc^riften öon

beiben leiten J)in= unb f)erf[ogen. Um Singriffe auf has, Oubentum

au§ mifjüerftanbenen S3ibelfteüen äurüdäumeifen , oerfa^te ber pro*

üeuvalifdjc ^ntt Sfaaf 9iatan 1437—1445 eine S3ibeIfontorbanä

öon riefiger Slrbeit aber oijnt geiftigen ©e^alt. Dffenfio ging ha=

gegen Qofef ^bn ©diem-Xob (ca. 14UU— ca. 1460) üor, weld)er

bie djriftlidEien S)ogmen einf^neibenb fritifirte, freili(^ nur ^u bem

3tüede, bie Unfeljibarfeit be§ SuA)entum§ gu erlueifen! ß^ajim ^bn
äßufa, be§ Settern 3eit9ei^offe, unternahm e§, ein Softem auf*

äufteüen, nai^ welcfiem 5)i|putationen mit etjriften p fül^i'cn feien.

Stber nid)t nur bem (£l}riftentum gegenüber encadite noc^ einmal bie

tI)eoIogifc^e ^;|iolemif ber Quben, fonbern fie raanbte fid^ aud) luieber

gegen bie eigenen 2;unfchuünner unb Sle^erricEiter. ©in Sieilne^mer

an ber Sifputation oon Xortofa, ^ofef '^Hbo (ca. 1380— ca. 1444)

öerteibigte bie freie filofofifdje gorfd)ung, aber in ben enggejogenen

©renken be» Xahnub, über bie er fic^ nid)t erJieben !onnte ober

tüoüte; aud) if)m war haä ^itbentum üon üorn Ijerein bie ^öc^fte

SBa^rljeit, oI)ne ha^ hkS' erft nod^geioiefen ju toerben brandete. 'S)abei

ftanb er aber, tuol unbelon^t, fo fet)r in 2lbl)ängigteit oom ß^riften*

tum, ba^ er ben ©tauben aU ^auptbebingung jum ©eelen^eil

I)infteüte unb bie jübifdien ©ebote gleid^fam aU ©atramente be^an^

bette, ^a aud^ ber üon it)m t)erfod)tenen freien gorfd^ung bing er

fo wenig an, ha^ er fogar bie ^abbak jum %e\l für bered)tigt unb

ben ©otjar für ein i)eilige§ )&üd:) t)ielt! Eigentümlich öerfutjr ber

fd)on genannte ^ofef Qbn Sct)em==Xob, inbem er ben t)eibnifc^en

unb moflimifdjen SBeifen wieber gerccEit würbe, bagegen, im 3Biber=

fprud^e mit älJoimuni unb oielen anberen jübifdien ©elet)rten, it)ren

3ufammcn^ang mit bem S^bcntum leugnete; inbem er nun aber bamit
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bem le^tern ben fiIofofi)d)en S3oben entzog, berfiel er, objcEiott ein

Gegner ber ^abbata, trieber in einen mt)[tijc^en uub tüunberfü^tigen

<5)efid^tefrei§.

9lüe biefe oerfpäteten 93emü^nngen retteten jebod^ hit fpanifcEien

^uben nid)t üor if)rem Untergange ®in SSor|pieI gu tüeiteren argen

^Verfolgungen fa^ 1435 bte ^nfel älialtorca. SDort oerbreitete fid^

haä aud) anbern)ärt!§ fpufenbe abgefcfimarfte @erüc|t, bie ^uben ^tten

in ber 6^arlüocf)e einen manrifc^en Wiener gelrenjigt. jDer 35i)(i)of

Iie§ in S'olge beffen jiuei Quben einferfern, \>k il)m aber ber fönig=

Iict)e Statthalter ftreitig marf)te unb in feine ©etualt brad)te. ^^ier=

gegen em^pörte fid^ nun ber ^öbel unb ber ®tattl)alter luurbe ge*

glüungen, ein geift(id)e§ (Seri(^t jur Unterfudiung ber ^aä)z ein§u=

fe|en. ®ie Stngeflagten tourben gefoltert unb iljnen t)a§ geiüünfd^te

©eftänbniß abgepreßt ßuQ^fi*^ beging ein weiterer Qube bie ©c^änb»

lid^feit, einige feiner ®Iaubcn§genoffen al§ Urheber jene^ angeblichen

öiräuel§ anzugeben. ®ie§ nü|te it)m nichts; er lüurbe felbft in bie

<Sad^e öeriüidelt unb jum Xobe üerurteilt, rettete aber fein Seben

burd^ bie S^aufe, unb mit i§m öiele anbere 'ätngetlagte ober 5ßer=

bäc^tige. (£§ gab fortan auf SOlaüorca feine ^U'^f^Ö^weinbe mei)r.

3{ud^ auf bem geftlanbe ging e§ balb nid)t beffer. iitifonfo be ßor*

tagena, S3ifd^of oon 33urgo§, ber üor ber S3efe()ruug heä $aulu§ 93ur-

genfiS geborene @o^n be§felben, f)e|te ben ^apft (£'ugen IV. auf,

ein (Sbitt gu erlaffen, burd) toeld^e^i er (1442) hit oom päpftlii^en

©tu^Ie ben ^uben ^aftilien§ angeblid) beiuidigten ^^ripilegien auf=

l^ob, atte iemalsi oerorbneten 33efd)ränfungen ber ^uben niieberi)er'

ftetlte unb biefelben aud) auf bie äJici^ammebaner au§bel)nte, meiere

nun bie SSerfoIgungen ber ^uben faft immer teilten. 33eibc nid[)t-

d)riftlid^e Parteien galten nun al» Pogelfrei unb bie Stjriften micben

größtenteils getjorfam il)ren Umgang. ®ie§ tüar aber nid)t nad^ bem

(Sinne be§ Ä'önig§ ^uan IL, meldjer auf bie ^Ätte ber ^uben im

näd)ften ^al;re ein ®efret erließ, in ttjeldiem er aüe in ^olge ber

päpftlid^eu iöuüe oorfommenben Singriffe gegen ^uben unb 3JiufuI^

manen unterfagte unb ben 35ertef)r ber ßt)riften mit benfelben au§»

brüdlid^ geftattete. ®od) ^ielt er an bejonberen Slbjeid^en foioot al§

abgefonberten 3Bol)nungen ber 9Jicl)td)riften feft. ^apft DüfolouS V.

aber beftätigte in einer SSulIe oon 1451 bie SInorbnungen feine» SSor*

gänger§. SU» bann fogar ber ®önig i^suan II., burd) bie Pielen in

ba§ Snbentum ober ben ^flam jurüdgefallenen 9ieudjriftcn in ;^er=

legent)eit gebrad)t, biey bem ^4-^apfte flagte, befal)l biefer nod^ in bem=

felbcn Qö^re hk Srneunung üon Ququifitorcu, um gegen jene

9ieud)riften einjufdireiten. ®er 9{üdfaU jener 3ieud)riften Ijatte außer

ber 2ln^änglid)feit an ben alten, unfreitüiüig aufgegebenen ©lauben,

üielen ®runb in ber ßurüdfc^ung, welche fie üon Seite ber Slltd^riften

19*
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erfuf)ren, in bereit ®ejellfd)aft: fie ntcöt §itgelaffen ttmrbeit. ®egen

btefe ^oltung ber 2lltd^ri[ten erlief S^ltfoIauS V. eine eigene 33utle,

aber umfonft. ®oif) bauerte e§ nod) eine Zeitlang, etje hk angeorbncte

^nquifition i^r Söerf beginnen tonnte, fo wenig \vax biefem hk S3e=

öölferung nod) geneigt. Studi bie nid)t getauften ^uben mürben unter

©nrtque IV. öon ^aftilten unb ^^uan II. üon Stragon nid)t öerfolgt;

oieImet)r beüeibeten mef)rere tion it)nen fogar fi3ntgli(^e Slemter unb

SSiele Waren jeljr reid). ®oc^ erfielit man ifire ftarte Stbna^me bor=

au§, baf3 1290 bie faftitifd)en ^uben noc^ 2,564,855, 1474 aber nur

nod) 450,000 MoraüebtS an Steuern äaljlten; bainalg waren i^rer

baf)er (oben ©. 243) nod) 800,000, nun nur noi^ 150,000. 3u=

gleid^ Ijörten bie legten ©puren geistiger Xätigfett unter ben fpani»

fc^en Suben auf; felbft bie i^abbaliften Oerfd)Wanben unb hk Un*

glüdlid^en rüt)mten fid) bereite i^rer unbebingten ©läubigfeit unb

jlnwiffent)eit.

®te Seit öerf)öItniJ3mä^iger ®ulbung ging inbeffen §teinlid) fd^netC

üorüber; balb taud)te bie alte Stnflage be§ S£)rtftenfinbermorbe§ Wteber

auf unb bie ©omtnifancr wüteten raftIo§ gegen W Ungläubigen unb

betrieben burd) fanattfc^e unb oerIeumbertfd)e @d)riften bie SSertilgung

ber ^e^er, ^u^^n unb äRauren. S3efonber§ ein gewtffer 5lIfonfo be

!S:pina jeic^netc fid) in biefer ^tnfidjt ou§. ^n SSaüaboIib bewirfte

1451 ein SKönd) mit beut ^ru^ifij in ber §anb ben SOJorb oieler unb

bie ^lünberung atter ^ubcn, wobei aüdj ^ofef ^bn ©d^em=2;ob

fiel. jDie Urljeber ber S^at würben §War geftraft, aber oI)ne (ärfolg.

Sluc^ jet^t waren e§ Wteber tiorjüglid) ^ubenabtömmlinge, \vdd)t bie

Sage il)rer ©tammeggenoffen öerfdjiimmern tjalfen. Söon ^ad^eco,

ein @oId)er, bewirfte, ha'^ ^ouig ©nrtque alle frül)eren i8efd)rän!ungen

ber Suben in feine ©efe^gebung aufnal)m. (Sr war e§ auc^, ber htn

fd)Wac^en (Snrique ftürgte unb feinen S3ruber Stifoufo gum ©c^eintönig

madjte, öon welchem 1465 in mehreren ©tobten neue ^ubenöer^

folgungen ausgingen unb auc^ fortbauerten , al§ burd^ feinen Xoh
(Snrique wieber auf ben SEron gelangte, ^n (Jorboüa fanb 1472

eine furd)tbare SJZetjelei unter ben 9ieud)riften ftatt unb in mel^reren

anbalufifd)en ©täbten unb 1474 audf) in ©egoüia 9iad)af)mung, 3llte§

norjüglid) in golge ber Stnftiftungen be§ ^ac^cco. 2)ie üJiad^t be§

Settern nal)m jwar ein ©übe, al§ @urique'!§ ©d)Wefter Sföbello,

bie (Srbin ^aftilienS unb ®attin bey Stragonefen gernanbo be» ^a=

tt)oüfd)en, ben Xron beftieg. S)odj bradjte biefer äöec^fel ber $err=

fd^aft ben ^uben unb übrigen 9iid)td^riften, fowie ben 9leucf)riften unb

Sfteformd^riften ni^t nur feine (Srleii^ternng, fonbern war im ©egenteit

ber Stnfang ber furd)tbarcn iTataftrofe, bie iljren Untergang burd) ba§

blutig=branbige Ungel^euer ber ^nquifition f)erbeifü£)rte. ^n feinem

Sanbe (Suro^^aS waren bie ^uben fo tauge günfttg gefteUt gewefen
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tok in ©^anien, in feinem Würben fie bafür fo grünblii^ nnb öott=

ftänbig befeitigt iüie bort.

SJieriiüürbiger SBeife iüenbete fid^ biefer le^te in Spanien gegen

atte ni(^t untnbel^oft fQtI)oIif(i)en SOicnjrfien gerichtete ©turin guerft

befonberg gegen bie 9JJarrano§, bie gum (£f)riftentum befel^rten, aber

baSfelbe nnr lüiberlüiHig au§übenben Suben, melcEie foüiel immer

möglief) bie jübifc^en ©ebräudje fortiDöIjrenb beobadfiteten nnb gu

bieiem Qwtäe mit ben ipirflic^en Quben in bauernber SS'erbinbung

ftanben. ©eitbem ha§ bigotte ^ar g-ernanbo nnb SfabeÜa ganj

Spanien be|err[cl)te, lagen iljm bie S)ominifaner o^ne 9taft mit SSer=

leumbungen unb S3efd)tüörungen in ben D^ren, bie ^nquifition in

®Ianben§fad;en eingnfüljren, nnb ha ha§ ^ar enblirf) nachgab, be*

UJitligte ''^ü\)\t ©ij-tug IV. gnüortommenb 147S it)re Sinfüfjrung.

Sfabetla mar inbeffen uorerft geneigt, e§ mit DJZilbe §u oerfucben unb

lie^ burc^ ben ©räbifc^of oon ©eoiüa einen ^atec^i^mu§ für bie Tlav=

rano§ aufarbeiten, inbem fie fo finblic^ mar, bemfelben eine C£in=

mirfung in it)rem (Sinne äujutrauen. ®a aber hk SJiarronoiS nid)t

nur auf if)rem ©tanbpunfte oerbarrten, fonbern (äiuer oon it^nen fo=

gar eine @djmäl)fc^rift gegen hk ©orte oon ß^riftentum fc^rieb, meldte

bamal§ in Spanien praftijirt mürbe, gab oud) bie S^önigin i^re ®in«=

miüigung gum ß5Iaubeuygerid}te, metd^eg 1480 eingefet^t unb öom
^apfte beftätigt mürbe, junäc^ft aüerbingS nur für ©eoiüa unb beffen

Umgebung ; aih^ it)m entmidelte fic§ aber bie entfe^Iicfie SInftalt, meiere

unter bem 9iamen ber fpanifcEien Si^wif^tion eine 9fieil)e ber fd^eu|=-

Iid)ften S3(ätter ber Söeltgefi^ic^te gefüllt t)at 2)iefclbe fanb anfangt

bei ber 33eoöI!erung nichts meniger aU 'Entlang unb ber Slbel üer=

I)ielt fic^ ablel^nenb bagegen. ©ine Stn^al}! SDiarrano§, mel(^e fic^

bemaffnet gegen bie ^nguifition öerfdimoreu, maren bie (Srften, meldie

t|r anheimfielen; SInbere ergriffen bie gludit. ®a§ am 5(nfange be§

Qa^reS 1481 im Älofter San $auIo ju Seüilla feine „Strbeiten"

beginnenbe ®Iaubeu§geric^t Ijatte nid)t§ eiligere^ ju tun, al§ auf hk
glüd)tigen ju fa^^nben, unb oerbreitete aud^ gleic^ fo großen Sdireden,

Jbofe biefelben, mo fie aucE) maren, eilig ausgeliefert mürben. Sd^on

am oierten SEage na(^ ber (Sröffnung ber Si|ungen mürben fed)§ äRar*

rano§ gum geuer üerbammt unb üerbranut, unb fo ging e§ fort.

SSalb fa^te ha§ genannte ©ebäube bie äRenge ber Opfer nid)t met)r

unb e§ mürbe ftatt bemfelben ba§ Sd)Io^ ^riana in einer SSorftobt

öon Seoiüa gemät)lt, an beffen Xor mon bie ^nf^rift anbrad^te:

„2luf, ©Ott, rid^te beine Sa(^e. ?5anget nn£i hk ^^üc^fe!" 5luc^ mu^te

man einen befonbern ^la^ gum SBerbrennen ber Opfer abfteden, ben

furdjtbaren Quemabero (bie S3ranbftätte). 3""^ Sd^ein erlief ha§

Snguifitton§gerid}t an bie Sieudiriften ein fogenannte» ©bitt ber ©nobe,

melc^e§ it)nen eine gtift gur S3e!e^rung einräumte, ©iejeuigen aber,



294

lüelrfie jid^ bnju bereit erflärten, tüurben jur ?lngeberei gegen äße

t^nen befannten ^eimlid^en ^uben gegtüungen. '^a man marf)te le^tereS

hei ©träfe bcr ©jfommunifotion aßen, an^ ben alt(i)riftlic^en Spaniern

§ur ^flic^t unb ergog fo hk gan^e 33eüöl!erung gur SSerräterei unb

SSerleumbung. SDer ^nquifition gu entgegen tnar fe^r j(i)tt)ierig. SWIe§

in ber SBelt tonnte ben ^ßerba^t tjeimüd)en ^nbentumS begrünben.

glicht nur toer oom SJJeffiaS \pxaä), ben ©abbat feierte, feine ^inber

befd)neiben lie^ ober jübifc^e ©peifegefe^e beobachtete, fonbern and^

wer am <Bahbat fic^ fauber Heibete, ben S^ifd) mit einem Xafeltuc^e

bebedte ober tein geuer anjünbete, wer am SSerföt)nung§fefte Seman=

ben um SSersci^ung bat, wer feine ^inber fegnete o^ne ba§ treuj

babei §n machen ober il)nen l^ebräifrfie D^iamen gab, wer ^falmen {)er=

fagte Dl)ne hahd bie ®reieinig!eit anzurufen, Wer bie gaften nic^t

I)ielt, ja wer übert)aupt etwa§ tat, \oa§ einem fübifc^en ®ebraud§e öt)n=

li^ fal) ober wer irgenb einen !att)olifc^en ^ebrauc^ tiernac^Iäffigte,

war ft(f)er, burcf) 3Ingeber ber ^nquifition überliefert ju werben, ^m
erften '^a1:)xe be§ 2Bir!en§ ber fpanifc^en ^nquifition würben in ber

^roüing ©ettiüo allein 298, im (Sr^bigtum ßabij aber fogar ^Wei»

toufenb jübifdje ^e^er öerbrannt. ©ogar Xobte grub man au§ unb

öerbronnte i^re 5Refte. SS)a§ SSermögen ber S^erurteilten würbe eine

reicJie ©innatjmequette für ben ©tat unb ha§ ^nquifitionSgerirfjt, Wa§

§ur fleifsigen gortfe^ung biefer ^uftijmorbe ermunterte, ©ne SJienge

äRarrano§ f[o() nadi ©ranaoa, ba§ nocE) ben 9)iauren geprte, ^or=

tugol, Stfrifa ober Italien, ^ier befc^Werten fic^ (Sinige üon i^nen

bei bem ^apfte ©ij:tu§ IV., weldier mit 9JiiBüergnügen Wat)rnal)m,

ha'iß er bei bem guten (55efc£)äfte ber ^nquifition leer ausging unb bal)er

an gernanbo unb Sfa^etta (1482) ein febr ungnäbige§ ©d^reiben

rid^tete, worin er it)r S^erfat)ren gegen bie ^e|er tabette. @r brot)te

il)nen, bie ^nquifition ganj in hk §änbe ber ®ominifaner p legen

unb oerweigerte bie (Srlaubni§ jur (Srrirfjtung weiterer S?)e|iertribunoIe.

^önig gernanbo üerftanb ben SBinf, unb e§ ift nic^t fct)Wer gu er*

raten, burd) weldie 93iittel er bei bem fimoniftifd^en (unb fobomitifd^en)

^apfte ben ©rla^ einer Suüe bewirtte, wetd^e andi in Slragon, \vk

in ^aftilien, hk ©infü^rung ber ^nnwifitiön geftattete. @ij:tu§ er=

nonnte felbft ha§ neue Sle|ergeric^t , unter beffen aJiitgtiebcrn wir

5um erften StRoIe bem furchtbaren tarnen be§ ^lomay be S^orque«

moba, be§ gröfUen 9Jienfd)eurüfter§ atter ^al^r^unberte begegnen.

Stragon befaf3 inbeffen alte 9ted^te unb (Siefe^e unb beratenbc ©täube,

mit benen fid) bie neuen (Sinrid)tungcn nidjt gut öertrugen, fo bajs

ber ^apft ben ^tragonefen ha§ 3ugeftönbniB mact)en mu^te, 5(ntläger

unb Sengen follten ben 5.tuge!tagten gegenübergefteüt werben unb hd

bem $ßerfaf)ren Deffeutlic^feit ftattfinben. ®a inbeffen ©iftu§ jebem

SRarrano, ber entfliel)en tonnte, auf tliugenbe ©rünbe ^in 3lbfoIutton
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erteilte, fo brangen ©^anienS Tlomvä)en, benen aüguütele aJienfc^en=

braten entgingen, auf ©rric^tung einer ^I^i^eKotionSinftang in il^rem

9lei(i^e. ®er ^apft übertrug biefetbe bem ©rjbifd^of ajfanriqne üon

©eüilla, tt)a§ aber tüenig gu bebeuten ^tte, inbem bie ^nquijttion

if)re Urteile faft immer fo frfineU üoüäiefien lie^, bofs !eine 3eit jur

Stppeüotion übrig blieb. 2)er gegen haä gut §of)Ienbe @^)anien in

Slöem fo tüillfäljrige ^a|5ft tierorbnete ferner auf Stntrog ber fpont=

f(f)en 9J{onarcE)en , ha"^ fein öon ^uben abftammenber S3ifc^of ober

fonftiger ©eiftlic^er (bereu e§ SSiele gab) im guguifitiongprojeffe oI§

9li(i)ter walten bürfe, bamit hk 2tngeflagten \a uidf)t frei ausgingen.

@ijtu§ toat überf)aupt fe^r freigebig mit SSuüen unb erlief halh, üon

5tugeflagteu beftoc^eu, milbe unb balb öon ber fpauifc^en 9legtrung

beftoc^en, trieber ftreuge, \üel(f)e bie erftereu aufhoben. 9ktürli(^

lüurben ^enc, tüelcbe in 9^om 3lbla^ gefud^t unb gefunben, in Spanien

ju fdfiiDeren Strafen öerurteilt. Uebert)aupt »uct)^ bem fpanifd^en

®Iauben§brad)en ber ^amm immer me^r unb er belüir!te bei bem

^apfte hk ©infe^ung eine§ ©ro&inguifitor^i, beffen 2BaI)I (1483) natür=

Ixd) auf feinen 5S3ürbigern faüen fonnte al§ auf Xorquemaba. ^er*

felbe erricf)tete fofort neue Stribunale in ßorboüa, Säen, 95iKa 5ReaI

(ie^t (Siubab 3fleal) unb SE;oIebo unb befe^te fie mit glaub cn§ioütigen

©ominüanern. gür Saragoffa ernannte er, nad)bem gernanbo in

?(ragon bie öerpöute ®üter!onfi§!ation lüieber eingeführt, ben ®Dm=

berrn ^ebro 3lrbue§ unb ben SE)omiuifaner ©a^par ^uglar 5U 3"=

quifitoreu. ®ann erlief ^orquemaba bie mit Sßtut unb %ti\n ge=

fc^riebene „.^onftitution" ber ^nquifition, lüeldie öon ^erferqualen,

golterfc^mergen unb SSranbopfern ftro|t. ^m ^önigreid^ 5tragon, be=

fonber§ in Xeruel unb SSaleucia, brachen (1485) $8ol!§aufftänbe gegen

bie ^nquifition au§, lüeld^e blutig unterbrürft lüurben. Unter ben

^ubendiriften 9(ragon'§ aber bitbete ficE) eine SSerfd^tüörung gegen ben

frommen 9Jlorbbrenner 2lrbue§, n)eld)er am 15. September tuätirenb

ber grüfjmeffc öon ben bajn ^Beauftragten ermorbet würbe. (Sin

$ßoIf§aufIauf fatt)oIifc^er ?^anatifer brof)te bie gnbenc^riften nieber§u=

mad^en; man befdjWid^tigte itju aber burc^ ha§ 33erfpred)en ftrenger

SSeftrafung ber ©(^ulbigen. ®ie golgen be§ SSerbred)en§, ^a§ at(er=

bing§ burd^ bie bumpfe SSer^meiftung in ?5otge be§ SBütenS ber 3«=

quifition entfc^utbigt werben taun, waren nid)t fold^e, Wie fie bie

Xeilne^mer ber %at wünfd^en fonnten, 9(rbue§ würbe al§ 9Jiärti)rer

gefeiert, i()ni eine SDenffaule errid^tet, Sßuuber erfunben, bie er be=

gangen ^ahe, unb wenig fehlte, fo wäre er fcf)ou bamal§ §um |)eiligen

geftempelt Worben, weidjer SBaI)nWi| ^in§ IX. öorbet)atteu bleiben

foüte. ©iner ber SSerfd^wörer fpielte ben 35erröter unb feine öor=

nef)mften ©enoffen würben burd^ bie ©trafjen gefd^teift unb bann ge=

^ängt, nadibem man ibnen bie §änbe abgefiauen. Ueber gwei^unbert
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SBeitere Jüurben öerbraunt, nod^ mel^r ju elotgem Werfer öerurtetit,

barunter ein Isolier ©eiftlic^er unb öiele Slbeltge. ÜJiancE)e ©täbte

fperrten fid) umfonft gegen bie ©rrid^tung öon Qnquii'ittonstrttiunalen;

biefelben tiebecften balb ganj ©ponien unb bei il)ren Autos de le

brannten Xaufenbe unb Staufenbe.

^^orquemaba, toetc^er ha§ Uebel be§ fjeimlidien Qubentumg mit

ber SBur^el au^jurotten iuünfc^te, unb bie le^tere in bem 3uff'n^nten=

l^alten ber ä)iarrano§ mit ben loirtTic^en ^uben erblidte, »erlangte

Oon biefen, tüetd^e jo i()re @tamme§= unb l)eimlid)en Q)(aubenygenoffen

in ^eobadjtung ber jübifdjen ©efe^e uuterridjten unb Unterstufen

mußten, Eingabe jener 9)larrano§, loeldie jübifd^e ®ebräud)e mitmad)*

ten. ®§ ift nid)t befannt, ha'\i fid^ Quben gu SSerrätern t)ergegeben

t)ätteu; fie mußten bat)er teit§ fliet)en, teil§ Jüurben fie üertrieben.

3^re größere Qatji fanb aber immer nod) S(^u| hei ben iOZonardien,

lüel(^e fogar noc6 einjelne jübifd^e Beamte t)ielten; aud) benu^te ha§>

fSoU mit SSorliebe ^uben al§ Ster^te, ©ad^lualter u. f. in. ^'iaal

5Ibrabane[, beffen gamilie fon ®at3ib ju ftammeu bel)auptete, ^er=

foffer religiöfer @d)riften, Joar oberfter Sinanäbeamter hc§ ^önig§

Stifou« Y. öon ''Portugal unb ein üertrauter gi^eunb ber erften

©bedeute biefe» State» unb gu feiner Qe\t inaren ben ^uben in ^or=

tugal, benen bort bie meiften t^iuanjpäcl^ter angel)örten, gar feine Se=

fdiränfungen ouferlegt. 2(ber ^oao II., Sllfon»' 9iad)foIger, befdjul^

bigte Slbrabanel t;od)öerräterifc§er '•ij.^Iane unb 5)iefer ftot) nad^ Spa^

nien, lüo er met)rere 33üi^er ber 33ibel fleißig !ommentirte, aber bolb

on ben §of berufen unb §um ginangminifter ernannt lüurbe, U)a§ er

1484 Uä 1492 blieb, — tüä^renb be§ ärgften 2Büten§ ber Snquifi=

tion gegen feine Ö)Iüuben»genoffen, benen er allerbingy nü^Iid) war

foüiel er nur fonnte. (Sr I)atte ba^u befonber§ (S^elegenl)eit, aU ber

maurifc^e ©tat ©ranaba üon gernanbo unb gfabeüa, nic^t o§ne mög-

lid)fte finanzielle 3Iu§beutung ber ^uben (1491), erobert lüurbe unb

bamit gauj (Spanien unter diriftlidje §errfd)aft fam. 2Bo bie Sieger

einbogen, fielen i^nen jaljlreidje Opfer üou ^uben, bie einft getauft

tüorben unb nun furd)tbaren dualen erliegen mußten, ^a, haä ia-

tl^olifc^e ^önig»par loünfc|te nun bie ^uben üoüftönbig au§ Spanien

gu üertreiben unb fud)te baju bie Ermächtigung bei ^apft Suno =

cen§ VII. nad); fie luurbe jiuar oerloeigert, aber ba§ fromme ^ar

!ef)rte fic^ baran nid)t, fonbern befal)! am Snbe be§ Wäx^ 1492, ein

^oIbe§ Sa§r, beüor il)m eine neue SBelt cntbedt ftiurbe, im maurifc^en

^önig§fd)ioffe 2IIf)ambra Ut SSertoeifung aller ^uben au§ Leiber

fämmtlid)en Staten (Spanien nebft ben ^nfeln Sarbinien unb Sici=

üen). @§ ift merfiüürbig, "^a^ in bem ©riaffe aU ©rünbe baju

Weber ber 2Bud)er ber ^uben, nod^ Vit it)nen öom ^Iberglnuben fonft

gur Saft gelegten blutigen ©räuel angegeben würben, fonbern bIo§
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i§re (Sd^ulb am 9lü(ffalle ber 9Zeu(f)riften in ha§ ^ubeutum! Sfihxa-

6anel§ j^ürbitten, ben graiifamen ^cfe^t §urürf§vinel)men, lüurben burcE)

Sorquemaba'ä fanatifcfie ©egenöorftettungen öerettelt. @d)on am ®nbe

be§ Suli mußten bte ^iiben ba§ ßanb üerlajfen in bem fie fo lange

glüdlid^ unb nodj länger J)eimifd) gelüefen, unb gluar mit großen S5er*

lüften an ^ab unb ®ut, ha ben ßf)riften aller Umgang mit it)nen

unterfagt mürbe unb fie bal^er feine Käufer für unbemeglidie§ ©igen*

tum fanben. Siielfad^ mürbe ein §au§ für einen ßfel ober ein 3Bein=

berg um ein @tüc! %ü(i) I}ergegeben! ^a in Stragon üe^ g-ernanbo

uoc^ bie @üter ber ^Vertriebenen mit Sefdjtag belegen. %üä) mürben

fie no(^ in ben legten Stugenbliden auf 33efeI)I SEorguemaba'» burrf)

SBefe^rungSöerfud^e belüftigt. 9^atürli(^ ^atte ba§ 6t)riftentum be^

(2c^eiterl)aufen§ feine 2(näie^ung§!raft für fie unb bie ^^rüber, bereu

Seiber fie brennen fal)en, nerftärtten il)reu SSibermiüen. 9tur einige

©teuer^täc^ter empfingen iik ^aufe au§ ©igennu^. 3()rer breit)unbert=

taufeub raanberten enblid) au§, ber jmanjigfte unb gugleid) ber ge=

merbfamfte unb gebilbetfte Xeil ber 33eoöIferung ©panien^i. (ä§ mar

ein ungeljeurer ^ertuft für hie öfonomifc^en Gräfte be» Sanbe§, beffen

9luin bamit feinen Stnfang naijm; benn e§ fef)Ite feitbem on ^ter^teu, an

Saufleuten, an ^anbmerfern u. f. m. ®ie 9)tarrano§ rädjten fic^

met)rfad^ für bie ißertreibung i^rer 93rüber, inbem fie bereu ärgfte

SSerfoIger ber ^nquifit'on überlieferten. Xorquemaba aber, meld)er

über ad)ttaufenb üon i|nen gemorbet, mußte in beftönbiger SIngft um
fein Sebeu äittern unb fein 9iad)foIger ®eja tüurbe felbft al§ ijeim=

lii^er ^ube angeflagt.

®ie au§ Spanien üertriebeuen 3uben manbten fid^ grö§tenteit§

nad) benjenigen ©ebieteu ber iberifd^en ^albiufel, meld)e nic^t unter

bem ©fepter geruanbo'g unb Sfibetla'g ftanben, alfo nad) ^ortu=
gal unb9iaöarra. ^m le^tern fleinen 9fieic^e, haä bereite üon ber

gurd^t üor ber Igm^uifition angeftedt mar, fanben jebod) nur lüenige

glüc^tlinge 5Iufna()me unb aucE) biefe mürben nac^ !ur§er Qdt jur

Xaufe gegmungen. Söeffere ^u§ftd)ten fd)ienen ben ^(uSraauberern an=

fang§ in Portugal ju blüt)en. ®er ^önig ^oao II. mar für it)re

2(ufno^me, freiließ nur au§ §abfuc^t; aber bie portugiefifc^en

^uben fetbft luaren e§, meldte eine (£riaubnif3 pr 91ieberlaffuug i^rer

oerbanuten S3rüber tjintertrieben unb bemirften, ha^ il^nen nur gegen

fd)mere Slbgaben ein oorübergetjenber 21ufent()alt bemiUigt mürbe.

3tüei£)uuberttaufenb Seelen betraten ben S3oben '»Portugal», meift

Suben, aber auc§ öiek 9}Jauren. Sie burften aber nur motleue ^Iei=

ber mit bem ^ubenfleden tragen. Dbfd)ou ber Slijnig einen jübifd^en

Seibar^t t)atte, Sofe SVeciu^o, meld^er ha§ Siftrotabium »erbefferte

unb fo bie bamaligen (Sntbedunggfa^rteu nad^ fernen (ärbteilen be^

förberte, unb obfd^ou Soao felbft gmei S"^^i^ ^^^ ^Ü^" fanbte, um
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ba§ Sonb bc§ „^riefter§ Sof)amie§" aufsufud^en, Ite^ er bennod^ bie

aufeer ben ^uben ixaä) Portugal geflol^etten SD'larranog burd^ eine auf

Slnregung be§ ^ap[te§ ^nnocenj VITI. ernd}tete ^nquifitionSfornmif»

fion üerfolgen, iüeld^e S8iele oerbrennen Ik^, unb oerbot jubem bie

Slu§raanberung ber äRarronoS. 3"9^fi<^ befdjulbigte man bie ^uben,

eine ©euc^e, hjeld^e bamal§ in Portugal l^errfc^te, au§ Spanien ein=

gefcfileppt ju l^aben. SHS bie ad)t $)Jonate be§ bcwittigten 5Iufent=

^alte§ üorüber loaren, ließ ber ^önig bie ^uben jum Xeil auf (S(^tffe

bringen (1493), tüorauf fie an beliebigen Orten, meift in 9(frifa, au!?-

gefe|t unb bort wieber oon ben 9}io!^ammebanern bebrürft würben.

^ie ßutücfgebliebenen aber würben gu ©flaDen gemarf)t unb ii)re ^in=

ber nad^ ben @an=Sioma§= ober „öerlorenen" '^nieln in Stfrüa ge*

brorf)t unb im (Jf)riftentum ergogen. Xer närf)fte ^önig SRanoel

(feit 1495) fd^enfte febod^ ben jübifrfien ©flaoen bie grei^eit unb

Wäfjtte ben ^uben 5lbral)am gflcuto, ber übrigeng ein gebilbeter

5(ftronom War, ju feinem i^ofaftrologen. SJianoel üerbot auBerbem

ben 9}Jönd^en ba§ auf()efeenbe ^rebigcn gegen hk ^uben. 5(1* er fid^

aber um eine 2!o(^ter gernanbo'§ unb ^fabeKa'^ hetoaxh, Würbe ibm

oon ben fünftigen ©diwiegereltern hk Sßertreibung ber ^uben au§ ^or=

tugat §ur S3ebingung gemacht. So fcf)r ber ^önig biefer 3i""i'tung

wiberftrebte, mufete er fie benno^ erfüllen, ta bie 33rout fanatifd)

barauf beftanb, unb 1496 befaf)! er ben ^uben unb 9JJauren Slu^«

Wanberung ober Xaufe. (£r lief? ifjnen ein ^al)v ßeit; benu hk @nt=

fernung fo öieler nü|Iicf)er Untertanen tat il)m im ^nnern leib unb

er liätte fie gerne aU- S3e!et}rtc im Sanbe bef)alten. Um aus biefem

Dilemma ju fommen, Iie§ er 1497 fämmtlidje jübifc^e ^inber ben

©Itern entreißen unb gcwaltfam taufen. Sine Stnjaf)! ^uben tonnten

üor ber 3tui'fü()rung be§ graufamen Sefef)Ie§ mit i^ren Slinbern

flieljen, Stnbere entjogen i^re ^inber unb fid^ fetbft burc^ ^i3bung ber

®ewalt. ?U§ bann bie ^yrift ber 5(u§Wanberung berangc!ommen wor,

lieft ber jum Unmenfd^en geworbene ^önig fümmtlid)e nodi übrige im

©lauben ücr^arrenbe ^uben, swangigtanfenb, nad^ Siffabon gur (Sin=

fd)iffung fommen, öerjögerte aber ben Termin, unb aU biefer öor*

über war, fuc^te er fie burdi ©nt^ieftung ber 9Ja^rung jur $ßetel)rung

§u jwiugen. ©ie würben enblid), al^ bie» iHiittel nidit frud^tete, ge=

waltfam nad) ben Slird)en gefdileppt, wobei Stiele fid) ta^ geben

nal^men. S)ie SJiauren liefe man unbeläftigt au^wanbern, — Weil ey

nodf) dürften ifire» ©lauben^ gab, bie fie räd)en fonnten. — SBenige

3uben enttarnen nad) 3lfrifa unb ber dürfet. • Stiele ber mit ®eWoIt

S3efet)rtcn fanbten Slbgeorbnetc nac^ 9iom, um üom feilen ^^apftfc^eu*

fal 511 e ja über VI. für @elt Öo§fpred^ung üon ber erjwnngenen

^aufe 3U erlangen. ®er fpanifd)e ©efanbte in 9tom bewirfte aber

i{)re ^(bweifung. ^nbeffen befann fid) SO^anocI wieber anberi^ unb
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gejüäl^rte ben getuattfam (Setauften ätDan§ig ^ol^re grift, tnnertialb

toeld^er fie tüegen 3flücEfafl§ in ha^ 3ubentum ittd^t gur iRed^enfd^aft

gcjogen tuerben foüten; jebo(^ galt biel nur ben portugieftfd)en, nicftt

ben an§ Spanien eingeicanberten Quben. Xtefe würben nun gemä^

bem fö^eöertrage be§ ^önig§ uertrieben unb einige ßurücfgebliebene

eingeferfert unb ju 'Sobe gefoltert. <So tüurbe bie fanatifc^'fat!f)oIifct)e

iberifc^e .g)aI6infet if)re ^u^en ^o^- — jw^t Schein; benn einerfeit^

blieben hie gemaltfam 33efef)rten im ^nnern ^ii^en unb anberfeitS

toaren in ber frühem ben ^uben günftigen B^it fo üiele SSermi]d^un=

gen glpifclien it)nen unb ben ©Triften be» Sanbesi üorgefommen, ha'^

ga^IIofe gamilien Spaniens unb Portugals, namentlid^ be§ Stbet»,

unbered^enbar üiel jübifd)e§ SSIut in i^ren Stbern l^abenl

2. Wtc 3uflänbc bfr JJuben in anörrcn fänbcrn oor öcr Deformation.

Sn ^eutfrfilanb, ta§ tt)ir am @nbe be§ titerge^nten '^a^v^mx^

bert§ öerlaffen (oben ©. 249) fa§te ^önig 9iupred)t au§ bem pfol^«

bairil'rfien l^auje ben ©ebanfen ber ©rric^tung eine§ Dberrabinate§

für hüQ beutfd^e Sleic^. ^uben maren feine (Sinnefimer für hk Suben=

fteuern unb burften bei nad)Iäffiger SinUeferung ober SBtberftanb ben

Söann in 3(ntt)enbung bringen. ®a aber if)r 2tnfet)en §u gering inar,

ernannte ber Sönig 1407 ben 'Siahbi ^§rael, einen „getet)rten unb

rebli(^en Qui'en", jum „|)o^en|)riefter über aße S^iabbinen, ^uben

unb ^übinnen be» 9tei(^e§". Stber and) 'ißiefem orbneten fid) hu

Sflabbinen nid^t unter unb üerbäc^tigten if)n, ber fic^ bon ungläubiger

Dbrigteit ein 2(mt übertragen laffe, bei i^ren ©emeinben aU unreb=

lid^ unb tnillÜtrlid^. ©iefe @d)i3pfung ftiar baf)er tobtgeboren unb

oerfdiraanb noc^ üor bem ablaufe ber turgen 9^egirung 9tupred)t5i.

51I§ unter feinem 9lad)foIger @igi§munb (1418) bie .^ird^enüerfamm=

lung öon ^onftanj bem breifad)en ^apfttum ein (Snbe mad^te unb bie

©inljett ber ^irc^e ttjieber fierfteüte, bofften and) bie Suben auf beffere

3eiten, brad)ten bem neuen ^apfte ä)lartin Y., al§ er feinen feier=

Iid)en Umjug in ^onftanj fjielt, bie 5;ora entgegen unb baten if)n

um S3eftätigung ifjrer Siedete. 2)er ^apft empfing fie barfdE) unb

fogte 5U il)nen: ,,^^x ^abt ba§ Ö^efe|, öerftet)t e» aber nid^t; ba§ olte

ift üerfc^Jüunben unb ha§ neue ift gefunben." &väi^ bemerft tiierju:

„®er 58linbe tabelte hk Se^enben"; e§ gehört aber eine ftarte

@eIbftüberfcE)ä^ung, um nid)t ju fagen: SSerblenbung bagu, in ber

Stufre^terljaltung einer 9iotionalreIigion in 3fiten, Wo folc^e feinen

3tüed me^r baben unb hk 90?enfd)f)eit ftd^ in immer größeren iTreifeu

um biefelben ^beale fd^ort, ein @el}en ju erbliden. S)a§ 6briften=

tum be§ 9)iitte(alter§ war al(erbing§ loeit entfernt, haS^ @efet^ ber

fortfd^reitenben ^onjentrirung gu erfennen, aber bei aüer feiner 9tol)=
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^eit al^nte e§ boc^, ha'^ ha§ SBoI)re intb @iüige firf) nidit nacE) SSöI!er=

ftämmen fonbern fann. ^nbeffen beftätigte ber ^a|)ft auf einbringen

@igi§niunb§ bie Steinte ber ^uben bennod^ unb ber ^aijer felbft, \o

fef)r er bie ,,Äammerfnerf)te" ausbeutete, benen er u. a. bie Soften

be§ ^onjilg üon S^onftan^ auferlegte, befof)! ben gürften, ©tobten,

93eantten unb 2lngel)örigen be§ 9tet(f)e§, jene 9tecf)te gu achten, ^er

^a^ft feinerfeit§ üerbot in einer S3uIIe (1419), bie ^uben gu beläfti=

gen, gur ^aufe gu gtüingen, gur geier c^riftli(f)er gefte auäu^alten unb

ifjren $ßerfel)r mit ®t)riften p ^inbern.

2lu§ htm ß'onjil öon ^onftanj ober inenigftenS au§ einer Xat

be§felben lüurbe halb borauf eine S3ett)egung geboren, voelc^e ha§

beutf(i)e Dieid) erfc^ütterte unb nirfjt otjne 3uffln^ittenl}ang mit bem
^ubentum loor. S)ie ©egner ber ^errfd)enben 9tid^tung in ber !att)0=

Iifc§en Sirene, üon ben Slrianern an bi§ in \päk Qdt ijexah, ftan=

ben, n^ie loir bei ben Slfbigenfern gefe^en, oermöge il}re§ SBiberftan*

bp§ gegen (SJö^enbienft unb ß^Iaubeuiojtüang
,

ftetS ben guben met^r

ober loeniger nat)e; benn erftenS loaren fie SSerfoIgte gleict) ^emn
unb jioeitenS füt)rte ein (Streben nad) 35ereinfad;ung heä ®^riften=

tum§, nad) 3ui^üdfül)rung beSfelben auf feine Oueaen üon felbft ^ur

Serütjrung mit bem ^ubentum. Sie» toar nun aud^ gon§ befonberS

ber gatt Ui ben |)ufiten, biefen Sfiädiern be§ in ^onftang üerbrann=

ten Qot)anne§ i^u§, biefen tfc^ec^ifd)en 3Biberfad)ern ber römifd^en

^ird)e im beutfd^en 9teidje. @ie liebten eine altteftamenttidje ©pred)*

unb 2tnfd]auung§tüeife, nannten fi(^ bie Israeliten im Sl'ampfe gegen

gilifter, Slmmoniten, 9J?oabiten u.
f. \v., jerftörten ^ird^en unb ä1ö=

fter ai§ ©i^e neuen ,§eibentumS. D^ne ha^ bie ^ufiten mit ben

Suben im 3uffln^wen^ng ftanben, lourben bennoc^ Sediere oon hm
^ömifi^gefinnten mit ©rfteren äufammengeloorfen, befd)ulbigt, fie gu

begünftigen unb ftatt it)rer, benen man nid)t fo Ieid)t beifommen tonnte,

üerfolgt unb mi^t)anbe(t. ^n SBien braci^ 1420 unter ben alten

abergläubigen SSorloänben beS ßinbermorbeS unb ber ^oftienfc^änbung

eine ^uben^e^e au§. ®r§()er§og 3t I brecht lie^ atte ^uben feines

©ebieteS in ben Werfer werfen, il)re ©üter ergreifen, bie Slrmen auS

bem Sanbe treiben, bie ^inber in ^löfter f|)erren unb bie (Stanb|of=

ten, föeld^e bie ^aufe oerloeigerten, — oerbrennen. SSiele ^uben
t)atten fid) auc^ bieSnml ioieber felbft getöbet, bie jur Saufe ®e=

gionngenen aber ftofien gu ben §ufiten nac^ S3öf)men, auc^ nac^ ^oten

ober Italien. SIIS ber furd^tbare §ufiten!rieg auSbradC), lüurben üon

ben fat^olifc^en beeren, tüie jur 3eit ber ^reu§§üge, bie ^uben nie=

bergeme^elt. SDie jübifd^en ©emeinben 3)eutfd)Ianb§ fafleten unb bete=

ten, um ©rlöfung gu finben. $apft 9}Zartin V. unterfagte ben ®o=
minifanern, gegen bie ^uben §u ]^e|en unb fagte in feiner S3uHe üon

1422, ha§ ß^riftentum ftamme üon ben ^uben unb biefe feien not*
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tüenbtg gur S3eftättgiing be§ erftern. ®od^ umfonft; e§ folgten fognr

tueit entfernt öom ^riegSfc^aupIa^e frf)euBIi(i)e ^ubenBränbe in ^öln,

9ftaüen§6urg, Uebertingen, Sinban. ®ie beutfrfien Qnben famen fo

nod^ met)r l^erunter a\§ fte öermöge i^rer Unerfa^renl)eit in SBiffen=

fd^aften unb im Xalniub fd^on Waren; nur aU 2ler§te jeid^neten fiel)

einige an\\ fogar eine grau, ©ara, wetdfie in Söiirjburg rcid^e (Sin=

nal^men mad^te unb bie ©üter eine§ (äbetmann§ ertüerben fonnte, hk

i^x bie ©tänbe in granfen, ®eiftltc^!eit, Stbel unb ©täbte fixierten.

®a§ Sensit in S3afel (1431— 1443) beftätigte unb öerfdiärfte

hk S3efdf)ränfungen ber ^uben unb fügte nod) bie neuen tiinju, 'öa^

fie feine Uniöerfitiitßgrabe erhalten burften unb ha'i^ fte 93e!ef)rung§s

:prebigten ant)ören mußten.

31I§ ber genonnte ©rjfjersog 3lI6red)t (al§ II.) beutfd^er ^önig

tt)urbe, bel)ielt er auc^ in biefer Söürbe feinen bo|)^3eIten ^afe gegen

Äe^er unb ^nben. (Sr geftattete (1439) bem 9late öon ?lug§burg,

hk ^uben ju oertreiben. Unter feinem 9Zac^foIger griebrirf) III.,

tüeld^er felbft gu träge Wav, übernahmen ber ^apft ©ugen IV. unb

ber grangisfaner ^o^anne§ be ©a|3iftrano bie fRoUt ber ^uben*

I)e^er. 58ei ©rfterm fdfieint Slbnfo be ßartagena, ber ©olf)n be§

fpanifc^en ^nbenc^riften ^aulu^^ S3nrgenfi§, ben er ganj befonber§

eierte (oben @. 291), biefe ©efinnung belüir!t gu fjaben, tueli^e oudf)

fein 9iarf)foIger auf bem t)eiligen @tut)Ie, 9HfoIau§ V. (1447—1455)

teilte. 3u berfelben 3eit lie^ ^ergog Subtüig ber Sfteidie öon S3atern=

Sanbg^ut, tüeldier, ein großer ^agbtieb^aber, bie ^uben al§ eine 5lrt

SBilb SU betrai)ten fc^ien, an einem Xage (5. Dftober 1450) alle

Suben feines Sauber einferfern unb i^xt ®üter mit ^efct)(ag belegen.

®en cE)riftIic^cn ec^ulbnern lüurben öom ©täte alle Qiu\en erlaffen

unb bie ^iben mürben nacE) oiermöc^entlid^em Öiefängni^ gegen ein

Söfegett öon 30,000 ßJutben entlaffen, aber fofort au§ bem öanbe

getrieben. ®er S3oben, mo foId)e§ gcfrfiaf), mar ben iöeftrcbungen

5RitoIau§ V. günftig unb al§ biefer nod) in bemfelbcn ^at)re ben

9ZifoIau§ üon ßufa (au§ ^ne§ an ber älZofel) gur Üteformirung ber

^iri^en unb Stöfter nac^ ®eutfc^tanb fanbte, gab er i^m unter ber

§anb nod^ ben Sluftrag, über ben SJoHjug ber ^ubengefe^e, nament=

lid^ über ha§ fragen ber Qnbenftecten gu loadien. ßufa fc^ien fid^

biergu befonber§ ju eignen, inbem er für eine ^Bereinigung oder 9te=

tigionen fd^tüärmte unb ju biefem Qwtde ben 9lid^td^riften gegen S(n=

erfennung ber ®reieinig!eit ha§ 3"ScftänbniB ber Sinfül^rung ber

S3efct)neibung bei ben ©briften ju mad^en bereit mar! Wt^v olö ßufa

mirtte inbeffen ber bereite genannte ßapiftrano, ber unter ber ^ö=

nigin ^ot^anna öon Sfieapel 3ngnifition§rid)ter über bie ^uben ge«

mefen mar unb nun öon ^apft 9iitotau§ al§ Segat nad^ S)eutfd)Ianb

unb ^olen gefanbt mürbe, ein trägerer gauatifer öon ber 5trt beS
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Spaniers SSicente f^errer (oben ©. 2S8). ®te ^ubenbefefirung war
bcr offen etngeftanbene i^auptgloed feiner ©enbung. äRit feiner liiir!=

fainen ^erfiJnltc^feit nal}m er 2t(Ie§ toa§ gu 6efeI)Ien I^atte, grünbli»^

gegen bie ^uben ein. 23ifii)Df ©ottfrieb üon 2Bür§burg, tt)eld)er

öortier biefelben geredet 6ef)anbelt f)atte, erlief narf) ©apiftrano'S Sluf«

treten (1453) ein 2lusiueifung§-(Sbitt gegen fie. SBeit fc^Iimmer maren

ober bie «folgen feinet 3iufentölte» in @ct)Iefien. greilid^ mögen

bort bie ^uben manchen SDrurf ausgeübt f)aben, ber Erbitterung gegen

fie pftangte. Senn e» wirb erjätilt, baß bie meiften ber gatilreic^en

^iergoge be§ 2anbe§ unb öiele (itäbte be»felben il)re ©d^ulbner Waren.

3Bie on öielen anberen Drten trug aud^ fjier it)re §obfud)t öiel jn

il)reni Unglücf bei. ^n S3re§Iau erregte ©apiftrano, fobolb er ba=

I)in !am, burd^ feine fanatifcfien ^rebigten eine unget)eure Siufregung.

3)e§ reid)en ^nben 9Jie^er*) @d)ulböerfc^reibungen Würben für bosi

bunime S3oIt Wie gewoI)nt in eine burd^ftodiene unb blutenbe §oftie

öerWanbelt, fämmtlid)e Quben ber ©tabt eingeferfert, tt)re ^^ahe mit

SSefd^Iag belegt unb bie '5d)ulböerfd^reibungen im ^Betrage öon 25,000

©olbgulben weggenommen. '2)er Söiener ipof würbe baburd^ für

®urd)fü§rung beS ^il^rojeffeiS gewonnen, ba^ (Ia|)iftrano le^tern bem

jungen Xitntartönig oon S3ö^men, SBIabiflaw ^oftI)umu§, ®ot)n

5llbrect)t§ IL, üorlegte, ftatt bem wirflid^en iperrn be§ Sanbe§, bem

^ufitenfüt^rer ©eorg ''^obiebrab. @§ würben ^ii^eii gefoltert unb

geftanben, \oai!> man Wollte, wäijrenb eine getaufte alte ^übin frei=

wittig nod) (SdE)änblicf)ereö über il)re S5oItöge»offen au»fagte. ^n
golge beffen würben and) bie ^ubcn ber 3täbte Striegau, ^auer,

@d)weibni^, SöWenberg, Siegnit^ unb fReictienbac^ eingefterft unb nad^

S3re§Iau gebrad)t. ßapiftrano machte aU Äe^errictiter furzen ^^iroge^

unb liefe ouf bem ©algring 41 ^uben öerbrennen. 2)er 9labbiner

unb Slnbere entleibten fidf) unb bie Uebrigen würben au§ ber @tabt

Oertrieben, Ue Äinber aber 5urüdbel)altcn unb p bem erlogen, xva§

man bamal§ (£I)riften nannte. Unä bem Vermögen ber SuA)en er=

baute man hk S3ernl)arbiner!ir(^e. ^n ben anberen fd)lefifd^en

©tobten üerful^r man äl)nlid), ebenfo 1454 in Olmü^ unb Jörünn.

(£a|)iftrano wanbte fidf), nad) in Sd)lefien unb 9JJäf)ren uoUbrac^=

ter Strbeit, nad^ ^olen. ipier l;atte 1447 ^'önig ^afimir IV. bie

alten 9ted^te ber Sui^et^ beftätigt unb üermeljrt unb jogar üon Zapften

erloffene 33efc^ränfungen berfelbcn aufgehoben, ouc^ bie ^^rioilegien

faröifdjer ©emeinben in ^olen erneuert. Sie ©eiftlidjfeit fol) biefe

günftige 6tettung ber ^uben mit 3Jiifeöergnügen. Söo nun gu gleid)er

3eit oud^ bie ipufiten mit il)rer Äeld)Iet)re in ''^olen 51nt)ang gewon=

*) ©er yiame fommt uom (jebräifdjen Meir (ber Seuc^tenbe) mit 2lnle^=

ttung an iüQ beutfcf)e 2)ietcr (5ßäd)ter, uoiu lat. major).
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nen Ratten, lub ber 33ifd^of üon ^xatau, ^arbinal 3^19«^^^ DIe§ntcfi

ben reifenbeii ©d^eiter^aufenangünber (Sa^tftrano naä) Sßokn ein, tüo

er im Xriumf empfangen tüurbe, aber feine ßeit nur benu|te, um im

Söuube mit bem ^arbinal ben ®önig gegen ^uben unb ^ufiten auf=

^u^e^en unb i^m mit ^ötlenftrafen §u brol)en, ttJenn er gegen bie

Ungläubigen unb ^e|er nid^t einf(f)reite. S)a nun gerabe bamaU
(1454) bie ^olen Dom beutfcljen 9titterorben in einer (B6)ia6)t befiegt

tüurben, erflärten hk ^^anatifer biefe» Unglüd be§ ^'önig§ ül§ eine

©träfe für feinen a)iangel an ©e^orfam gegen hk Kirctie. Um e»

narf) feiner Sflieberlage nic^t ouc^ im Sanbe felbft mit ber ©eiftlid^feit

gu ücrberben, l)ob bafter Ä'afimir hk ^rioilegien ber ^uben auf unb

befahl i^nen ha§ Xragen einer befonbern Xrad^t.

S)ie näc^fte %at dapiftrano'^ U)ar bie ^rebigt ju fünften eine»

neuen ^reu^sug^ gegen hk S^ürfen, raelc^e furj üortjer Slonftanti =

nopel erobert unb bem btjjantinifd^en 9teicE) ein @nbe gemacht I)attcn.

Xa man bem ^apfie 9iifoIauö V., in beffen Sluftrag er prebigte,

nid^t traute unb Pon feiner |)abfurf|t haS^ ©d)Iimmfte ermartete, fanb

ftc£) unter ber ^reugcSfa^ne nur ©efinbel ^ufammen, tueldie^i unter

bem uugarifd)en gelben |)unt)abi (einem une^elid^en ©oI)ne ^aifer

©igi§munbg) unb Gapiftrano felbft (1456) bei SSelgrab einen fleinen

©ieg über bie Spürten erfocht. Gapiftrano ftarb balb nact)f)er.

3ur 3cit be§ ßapiftrano finben lüir unter ben ^uben ®eutfd^=^

Ianb§ bie erften beutfd)en unb teilweife je|t nocf) befteljenben S5or=

unb (5Jefc^kct)t»namen. So!ob SBeil, 9labbiner in 9iürnberg, fpäter

in ©rfurt, roar aU 3^almub!unbiger unb ©c^iebrid^ter in Weitem

Umgreife angefel)en. S§rael ^fferlein, Ütabbiner in äRarburg unb

banac^ in äöienerneuftabt, trat gegen bie ^2lnnal}me Pon ©portetn auf,

lüelrfje eine ßiunal^meguelle ber 9labbinen iüaren. ©eligmann Dp =

ptnl^eim, 9tabbiner in S3ingen, t)ielt 1455 auf 56 an feinem 2Bof)n*

orte eine 3tabbinerit)uobe ab, toelc^e aber nicC)t oon 3Xbgeorbneten ber

©emeinben befudjt lonrbe. S)a fie bennoc^ Stnfprud) barauf mad^te,

ha'^ ii)xt S3efd)tüffe im gangen 9i(;einlanbe bei ©träfe be^ 33anne6

befolgt werben foüten, proteftirten bie rl)einifd)en ®emeinben gegen

i|re ^nmafeung. Sfferlein fd^Iug fic^ auf if)re ©eite; ob e§ ii)m ge=

lungen, ben ftarrtopfigen ©eligmann Dppenljeim ju überzeugen, ift

nid)t befannt. Sind) Piele anbere ütabbinen perfud)ten bamaB, o§ne

auf bie fd)Iimme Sage ber ^uben Stüdfidit gu nel)men, bie tieinen

^äpftlein gu fpielen, loeldEie, lüie ^afob Sßeil bcgengt, meift unloiffenb.

fittenloS unb getoalttätig Waren. S(uc^ öegen hk jubringlidien 33ettel=

juben, iüeld)e aU angebliche fRabbinen bie ©laubenssgenoffen branb=

fd^a^ten, fdjritten SBeil unb ^fferlein träftig üor.

®ie Sage ber ^uben in Italien Wetteiferte lange ^dt in |)in=

ficf)t i^rer günftigen 35ert)ältniffe mit berjenigen ibrer trüber in
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(Sponien. ®er ausgebrettete ^anbet ber (StiibterepuMifen btefes San=

be§ erweiterte ben ®eft(^t§!ret§ iljrer SSürcjer, unb biefer Umftanb

fotool aU bte ©iferfud^t ber ©täbte unb il)rer ^arteten, toeirfie fein

anbere» @efüt)I auffommen tie§, üerl^inberte eine SSebrürfung ber

^uben. D6fd)on bie Stoliener, namcntlid) bie ßombarben, jc^on fel^r

früf) angefangen I)atten, S33uc^er= unb ®eltge[ct)äfte ^u treiben, gab

t§ bennoc^ in aüen ©tobten and) ^uben, ioetc^e ba§[elbe taten; au^er«

beut gehörten bie beften ^lergte biefem ^olh an unb nid^t nur hk
n^eltlicfien giirften, fonbern auc^ 93ifc^öfe, .^arbinäte unb felbft ^äpfte

f)ielten meift jübifctie Seibärjte. Qmu t)oben bie ^ä^fte ©ugen IV.

unb 9äfoIau§ Y. auä) in Italien hie Privilegien ber §uben auf, —
allein hk§ tüurbe tnenig bead^tet, benn je näf)er ber i^urie, befto toe-

niger e^rte man fie. 21I§ SSeifpiel bainalS felbft auf geiftlicfier ©eite

^errfd^enber S[)ulbfamteit wirb er^älilt, ha^ (1470) ber S3ifd)of öon

^aoia, oI§ eine ^übin, weirfje fid^ taufen laffen wollte, bieg bereute,

felbft il)ren Tlann ermunterte, fie au§ bem Sl^Iofter, Woljin fie fidE) be^

geben, jnrüdsu^olen, — tuäljrenb in bemfelben S^^re in 9tegen§burg

ber Sßorbeter Kaiman, ber benfelben Sntfdjluf? gefaxt Ijatte, aber

wieber gu ben ^uben jurüdgelebrt war, ^um STobe oerurteilt unb er*

tränft würbe.

®a§ Zeitalter, Weld^eS in Qtalien ha§ 2öieberaufbtüf)en ber

2öiffenfd)aften nad; bem 35orbiIbe ber antifen SBelt erblidte unb be=

fonberS burd^ hk S^unft unb 2öiffenfd)aft liebenben 9Jiebici öon ^lo^

renj üerlierrlidjt würbe, faf; benn aud^ ^uben aU SJlitftrebenbe in ber

33ewegung ber ©eifter an ber ©eite ber ßljriften. ^uben waren bk
SSegrüuber ber erften SSudibrudereien in Italien, aud^ namljafte @e=

lebrte, wäfirenb iljuen, wie ibren SSorelteru in ^aläftina, bie bilöenbe

^unft ferner lag. ^e|uba ben 3ed)iel, genannt SiJieffer Seou au»

9leapel ;ca. 1450— 1490) erläuterte ben 3lriftotele§
, fdirieb ^ebräifd^

eine (S^ramntatif, Sogit unb 9tetorit, unb üerglic^, wa§ bamalfo ein

SBagni^ fd^ien, al§ äd^ter ^umanift bie Seiftungen ber alten ^ißrofe^

ten mit benjenigen Sicero'S unb anberer „Ijeibnifd^er" ©d^riftftetter.

(Slia ben SOlofe, genannt 5)el SDiebigo, urfprüuglid) au§ einer beut*

fcE)en, nadf) Ä'reta au^^gewanberten gamilie (1463— 1498) fd)rieb lati=

nifd) über ba§ t)eibnifi:^'iübifd)=^iflamitifd)e SDenferfleeblatt *iJlriftotele§=

9Jtaimuni=3loerroe§ unb war ein greunb ^^^ico'§ öon 3JJironbola.

^n einem geklärten ©treite §wifd^cn Parteien ber Uniöerfitat ^abua
würbe er aU ©d)iebri(^ter berufen, in golge feine§ ©|}rud^e§ al§

Se^rer ber gilofofie augefteHt unb leljrte in ^abua unb gloreUfV SSon

il^m lie§ fid^ ^^ico im |)ebrüifd)cn unb in ber arobifdjen j^i^ofofie,

öon einem anbern, aber bunfleren iii^eftrebungeu geneigten ^uben, ^0=

c^anon 3tleman, in ber ©abbala unterric£)teu, in Weld)er fein ^a^n
aüe ®laubcn§fü^e be» ©I)riftentum§ entbedte; ouc^ ^fl|?ft ©ii'tU)§ lY.
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teilte biefen Stfterglauben , welcfien SDel 9J?ebtgo offen unb grünblid^

branbmar!te, lüie er au<i) tk gä(frf)ung beg @o§ar (oben @. 279)

ent^üßte unb ben Xalmub !ritifd§ fic^tete. S" feiner Ijebrätfrfien

„Prüfung ber ^Religion" beliauptete er, ha^^ Subentunt beruhe nid}t

auf @Iauben§Ie^ren, fonbern auf religtöfen |)anblungen; im Uebrigen

ober lief feine 9leIigion§fiIofofie, tüie bie faft aller anberen jübif(f)en

gilofofen, auf eine Jßer]^errli(f)ung be§ ^ubcntuin» Ijinaus, beffen über=

natürliche Offenbarung er feft(}ielt, unb luenbete fidj polentifcf) gegen

ha§ ©Ijriftentum. 2)iefe beiben ©ele^rteu ftanben inbeffen giemlic^

oereingelt im ^i^i^entum ha, beffen Slnge^örige in Italien, befonberg

aber in ©icilien, meift in bumpffter Untuiffen^eit, gum Steil aurf) in

arger ©ittenlofigfeit öerfunfen waren, obf(f)on fie burcEin^eg bie jübi«

fd^en 93orf(f)riften ftru^ulög beo6act)teten. ©o fehlte e§ aud^ nid^t

an oerbo^rten Stabbinen, loeltfie ber freien gorfd)ung ^olternb unb

geifernb entgegen traten unb gegen i^re SSerfed^ter ben S3anu fc^Ieu=

berten. ^n golge eine§ S5orfaae§ biefer 5Irt mu^te S)el 9Jiebigo

Stauen öerlaffen unb nadEi ^reta §urücffe^ren.

5lud^ in Italien bradj aber enblict), jule^t unter allen euro^äifdien

Säubern, bie ©eud^e ber Subenüerfolgung Io§. ^fjr f)eroorragenbfte§

SBerfjeug war ber t^rangigfaner SSernarbino üon {^eltre, ein be*

geifterter ©c£)üler be§ ganatiferS ßo^iftrano. (Sr tiefte ha§ SSoIf.

nid)t nur gegen bie Suben, fonbern auä) gegen i^re c^riftlid^en @ön=
ner unb ber fd^amIo§ betriebene 2öurf)er fam i^m nur gu \vol gu

(Statten. 9JJerftt)ürbig ift inbeffen, ha^ biefer barfüßige Settelmöni^

gegen ba§ fo,^iate Uebel auc^ gleid^ ein Heilmittel bei ber §anb ^atte

unb in ben ©tobten, bie er burrf)§og, mit gefarameltem ©elte SSor-

frf)u^f äffen grünbete, an§ benen bie 2trmen ^arletjen gegen fünf

^rojent 3in^ erhalten fotiten. ®ie gürften jebod^, Welche bie ^uhtn
befcf)ü^ten, legten i£)m ha§ ^anblüer! unb üerioiefen if)n. 9iun

roanbte er fic^ nact) bem ©üben beS Sllpenlanbe» Xirol unb prebigte

in %vient gegen hit ^uben. Stuf fein Stnftiften befd)ulbigte man fie

be§ 9)?orbe§ an einem suföEig ertrunfenen Ä1nbe, beffen Seiche im

gluffe bei bem ^aufe eine^ '^ühen t)ängen blieb. 5tudf) f)ier gab fic^

ein getaufter ^ßolfsgenoffe , Sßolffan, jum giftigften 5(ngeber gegen

feine S3rüber l^er. 2tuf ber golter befannten fie natürlid) toie immer
ha§ ©rforberlic^e unb würben fämmtlid) öcrbrannt, hi§ auf Oier, bie

fidf) taufen liefen unb nun auf einmal feine äRörber me^r Waren!

3u ben ©ebeinen beg ertrunfenen Äinbe^ aber waUfai)rtete bie wat)n=

betf)örte |)eerbe unb man fat) Sßunber an bem „3JJärtl)rerIeic^nam",

ben man ^eiltg fprec^en (äffen wollte, \vaä aber ^^^apft <B\itü§ IV.

oerweigerte (1475). S'Jid^tgbcftoWeniger fanb ha§ ä)Zärcf)en üon bem
S'inbermorb unb Seicf)enWunber in Orient burc^ ganj 5)eutfrf)tanb

©tauben unb tjotte namentlid) in Stegeui^burg trübfelige folgen.



;3uö

®ie bortige ^ubengcmeinbe luar eine ber geacE)tetften in ©eutfc^Ianb,

ha ]\(i) il)re ©lieber biird^ rec^tfd^affene§ Öeben auSjeid^neten. ®ie

©tobt 9^egen§[)urg loar bamal§ ftreitig jtüifd^en bent tatfer grieb=

rief) III. unb bem ^erjog Subtüig bem 9fieid)en oon 33aiern, ben

wir bereite aU Subenfeinb !ennen (oben @. 301). ''Beiht "»^iarteien

I)atten niii)t§ angelegentti(f|ere§ gu tun, oT» oon ben bortigen ^uben

@elt gu erpreffen, toa§ biefe beWog, ficE) unter ben ©c^u^ ber nod^

immer gefür(^teten ^ufiten ju fteöen. ®te§ fieberte fie jebod^ ntd^t

gegen ben |)af! be§ SÖifc^ofy |)einric{) üon 9^egen§burg, Weld^er ^uerft

©t)riften ftrafte, weil fie mit Quben irgenb lüelcfien SSerfeljr gepflogen,

bann bic IJuben ^toang, bie 58e!ef)rung§prebigten iöre» getauften @e-

noffen ^^cter ©d^warä anju^ören unb enblid) jum ^obesftreidie gegen

bie 3?er()a^ten au(?I)oIte. SDer greife D^abbiner 3§raet Öruna (au§

93rünn (ca. 1400— ca. 14S0), Söeil'y unb ^fferlein'» ©dmler, meld^cr

mit einem Xalmubfunbigen, ?(mfdiel, in ©treit lebte unb feine Partei

t)atte wie SDiefer oud), fo ha^ i'xä) bie Sln^änger 33eiber I)eftig be=

febbeten, unirbe oon einem loeitcrn getauften ^uben, §an§ SSatiot hz'

fd^ulbigt, ein ©briftenHnb gefdilac^tet ju baben, unb einge!ertert.

5?at)oI naljm fcbod) feine Slnüage gurüd unb mürbe üerbrannt, iöruna

aber cnttaffen. ®amit war inbeffen ber .'panbel nic^t ju ®nbe. ®er

^aifer oerlongte öon ben 3uben iRegcn^burgö @ett jum Kriege gegen

^erjpg ^arl ben ^üljnen üon ^^urgunb; ber i^ergog Submig oon

5Baiern aber Perbot ilincn bie ßoblung, worauf ber ^aifer bie @e*

meinbe einfdilicfjen {ieß. 3II§ fid) bie ^uben notgebrungen auSlö^^ten,

oerboten ber ^erjog unb ber 33ifd)of bie 2Bud)crgefd)dfte unb erliefen

ben d^riftlid^en ©d^ulbnern i|re ©d^nlben. 5tl§ man nun üon bem

panbel in Orient I)örte, i>d weldiem ber auy Stegensburg ftammenbe

^olffan aud) eincv in biefer 8tabt oor ad)t ^al)^-*^^ angeblid^ burc^

^uben begangenen }^inbcrmorbe§ erwähnte, bob ber iBifc^of fofort

gegen bie Pon 33olffan be,^etd)neten Später einen ^ro^e^ an, unb mit

^Bewilligung ioerjog Subwig§ würben (1476) fe(^§ ^uben be§ ^inber*

morbe§ angeflagt. 2tuf ber j^olter ging e§ ju wie gewor)nt, ja aü^

bem einen würben me£)rere ^inber; man fperrte elf weitere ^vuben

ein unb ^ielt bie gan^e ©emeinbe burd^ an ben Xoren ibrei? Quar-

tiert aufgeftettte Sacben in §aft. ®er an hie Slnflage nid|t glau=

benbe .^aifer befallt bie ^uben frei^ulaffen; aber ber 9iat get)ord)te

ou§ gurd^t Por Pfaffen unb ^öbel nicbt unb fdiob bie Sdbulb auf

|)er5Dg öubwig. 2)er ^aifcr erklärte hie ©tabt in be§ gteid^e« ©träfe

unb entjog it)r ben 33Iutbann. '^laä^ langen S5erf)anb(ungen mufite

fid^ bie ©tabt enblic^ fügen, aber bie S3u§e, bie ibr auferlegt Würbe,

mußten bie ^uben nad^ longer Si^eigerung 5af)ten unb würben bann

freigelaffen (147S).

(Sine bebeutenbe S5ermel)rung feiner jübif(^en ^^eoölferung erhielt
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Italien burd) bte Stuötreibung ber 3 üben au» 8ponien (oben

'3. 296). S)iamentli(f) lanbeten eine SJienge gfüc^tltnge 1492 tu

9^ea^el, beffen ßöntg gerbinanb o^ne S^orurteil war unb fie mit=

leibig aufnal^m. Unter i^nen befanb fid^ anä) ^\aaf 5lbrabanel

(oben 'S. 296) unb erhielt fofort ein 3Xmt am |)ofe. 3fu§ unbe-

fannten ©rünben bradj aber unter ben in 9Zcapel angefonimenen

Suben eine 8eud)e au§, luelc^e nid)t nur arge 5öerlüü[tuugen unter

itjnen anrid^tete, jonbern foipol ta^ S^olt al§ ben 9(öel oeranla^te,

Dom Slönige bie ^Vertreibung ber ^uben gu oerlongen. ®er ^önig

fdllug hiele^ ©efuc^ ah unb Iie§ für hk ^abeu öor ber ©tabt

S^ranfentjäufcr errtd)ten. Sein ^ßer^altcn ging aud) auf feinen @ot)n

9nfon§ über, unb Stbrabanel blieb in feinen ^ienfteu auc^ al» er

feineu STron öerlor.

Rubere au§ S|3anien flie^enbe ^uben tuurben üon geuuefifc^en

@d)iffern unmcufc^Iid) bel)anbeit unb fogar teilweife in';? 9JJeer ge=

Juorfen, in weld^e^ audj gi^aueu unb ä)?öbd)en freiwillig fprangen,

um itjre (Stjre öor ben fred)en (Sd)iffern ju retten, ^n ©euua
burftcn nad) einem beftel)enben ®efe|e ^ni^e" •"<^'^ langer al§ brei

Xage weilen. SJlanc^e liefen fic^, au§get)ungert aufommenb, um einen

SSiffen ^rot taufen. Met;rere ber in ©enua weiter ©ewtefenen

waubten fid^ nac^ 9tom, würben aber üon itjren eigenen 35otf§ =

uub ©taub en§genoffen »erraten, weldie bem fc^eu^tidien ^^apfte

^üe^anber VI. taufenb S)u!oten anboten, ha^ er bie fpanifc^en ^u^en

abWeife. «Sogar biefe§ Sd)eufat war aber menfd^Iic^er uub geredeter

aU bie römifdjcu ^uben unb wie» biefe felbft ftatt ber Stntömnttinge

au»; um jweitaufenb Zutaten fcbod^ t)ob er, in feinen fonftigen (ii)a=

ra!tcr prüdfaüenb, biefe ^Verfügung wteber auf.

3)^er!würbig ift, ha^ man bamat» in Statten allgemein ber 5tn=

fid^t War, hk in jener 3eit ficE) üert^eerenb Oerbreitenbe Suftfeudie

(Sj'philis) fei burd) bie '^ühtn au» Spanien ein,]efc^(epf)t warben.

SSa^rfcbeinlid^ üerWedjfelte mau bie erwäf;nte Seuche, welche bie

^uben mitbrad)ten, mit. ber glcid^jeitig üermutlii^ au§ bem neu ent-

becften 5(merifa üon ben Spaniern I;erübcrgebra(^ten Si^fili».

©ine fd)Iimme Söenbuug na§m i>a§ Sdiidfal ber nadj dleapd

geftot)eneu fpnnifdien 3"^^"/ (^^ ^önig ^arl VIII. üou j^ranfreid^

jeue§ Sl'iJnigreic^ eroberte. Sie ()atten feitbem nur hit 3Baf)I jwifc^en

^aufe unb 2Iu§Wanberung. 9Iud^ bie jübifd^e ©emeinbe in ^^ifa

Würbe in i^olge be§ '2)urd)5ug§ ber t^rau^ofen unb il^rer Gewalttaten

jerfprengt unb ^ene, we(d)e barauf nac^ gtorenj gogen, ucrtriebcn

bie Söirreu, bie fic^ an iia§ 5Iuftreten be» Steformator» Saoonarola

fnüpften. ^iaat Stbrabanel, we(d)er mit ^önig 9tlfon§ nad) Sicilien

gefloljen, irrte nad) bei ^önig» 2obe in ber SBelt um^er, lebte fpäter,

feines SVermögen» beraubt, at» 2lr5t gn 'äJionopoIi in 9(pu(ien, unb

2u*
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ftarb 1509 bei einem feiner «Sö^ne in ^ßenebig. 2)ie franäöftfc^e

|)errfcf)aft in Steapel ivav inbeffen halb burcf) bie fpani)d)e abgelöst

tDorben; aber bcr Sjicefönig ©onfalöo üon ßorboüa, beffen Seibargt

Scon älJcbigo 5lbrabanel, ^faa!§ ©ol^n, roar, t)erl)inberte bie 3tu§=

füfirung be§ S3efel}Ici^ gernanbo bey S^aÜjoIifc^en, bie guben au§ bem

Sanbe ju vertreiben. SDagegen mu^te in 33eneLiento ein ^nquijitionS'

geri(f)t gegen SOtarranoS aufgefteüt luerben. @o erhielten fid^ bie

Suben Italiens immer uod) in einer günftigen Sage unb in großer

Stnjaljl; felbft bie ^^äpfte bulbeten fie ol)ne 2(n[tonb, \a mit nod)

me|r ©unft alä bie übrii]cn dürften. SS)er ^ube 33onet be Sai»

War Seibargt 5llei'anber§ VI., bem er ein aftronomif(i)e§ 2Ber! mit

einem friecbenben (Sd)reiben loibmete, unb Seo'g X.; ©imeon 3ct-=

fati beHeibete bicjclbe ©teile bei gu^iuS IL 2(m ungünftigften lüar

bk Sage ber 3nbcn in ben 9tepublifen ®enua unb S^euebig, tti

n)el(i)er Ic^tern fie je narf) ber ^errfc^enben ^ortei bolb gebrüdt, balb

loiebcr getjegt würben. Qn S^enebig entftanb (1516) "Oa^ erfte ©Ijetto

für fie. ®cr angefel)enfte ^ube ^talienS am Stnfange be§ fedjSjel^nten

Sal)rl)unbert§ tuor (Samuel 5XbraboneI, Sfaaf^5 jüngfter @o^n, ber

mit feiner fein gebitbetcn ©attin 93enoeniba Slbrabanela burd^ feine

grofäen ®Iüd§güter luie feine Siebe §ur SBiffenfd)aft oiel für bie

^ebung feiner S5oIf§genoffen tat. (Sinen aufgeüärten ^uben bet)er=

bergte g-errara in 3lbra()am t^ariffol (1451— ca. 1525), ber hd |)er5og

©rcolc I. üon (Sfte feljr beliebt mar unb mit gelel)rten SlJönc^en

über hk beiben 9teIigionen biS^utiren mu^te. Dieben bem Qubentum

mufste er jeboc^ aud) ben SBudier mit f ofiftifcbcn ©rünben gu üerteibigen.

Sn5lüifd)en f)atte in ®eutfd)lanb hk ^ubenöerfolgung äugletd)

mit jener ber ^Je^cr immer meiter gewütet. 5lu§ ©c^looben unb ben

geiftlid)en iperrfd)aften waren bie S^ben am @nbe be§ fünf^eljnten Saf)r=

l)unbert§ fdjon gang üertrieben; benn obfd)on ^aifer SJU^imilian 1.

fie onfong§ befd)ü^te unb gleid) feinem Spater einen jübifdien Seiborgt

I)atte, ber fid) „S3efeI)I?I)aber ber beutfdien Quben" nennen burfte, —
bewalirte er biefe ©efinnnng nid)t immer unb lie^ fid) oft, felbft

burd} bie abgefdjmarfteften 9JJärd)en betijören, fo baf3 unter it)m

galjlreidje ^Vertreibungen üon ^uben üorfamen, beren unbeweglid^e (Süter

er o^ne Söebenten einbog, '^a er felbft oertrieb bie ^uben au§

(Steiermarf, Kärnten unb Srain, Wo fie neben bem unWat;ren S'tn*

bermorbe and) ber weit waljrfdicinlic^ern Urtunbenfälfd)ung befd)ul=

bigt würben unb gewifs uidit unfd)ulbig an iljrem Ungtürf Waren

(1496). 'iiud) ben 9iürubergern erlaubte er bie ^Vertreibung ii)vev

Suben; freilid) l^atten fie bort fd)mäl)lid)en 2Bud)er unb S3etrug ge=

trieben unb fdileditem ©cfiubel l^crberge gegeben, ^lel^nlidje Sl'ata=

ftrofen erlitten bie Stuben uod) in üielen beutfd)en ©täbten, wäl)renb

fie iljuen in anberen eutgeljeu tonnten.
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(gine bcnftüürbtgc @i>0(^e bifbete in ber ®efd^id^te bcr ^u^^n

bie (Srobening ^onftantinopeliS burd) bte dürfen (1453) ober

ütelmefir fie bracfite eine fd^on beiläufig l^unbert 3a{)re tior^er be*

gonnene 5;atiad)e gur allgemeinen S'enntniB, nämtidi biejenige, bafe

bie ^uben öon (Stitt ber Surfen lueit me^r SDulbung unb 9?ec^te

genoffen aU hamaU unter ben ßljriften, bal)er fie benn auc^ ba§

Ünternet)men ber Xürfen ge^en ßuropa ebenfo fef)r begünfttgten wie

fieben^unbert ^afire früljer i)a§ ber 3lraber in Spanien. DJur ftan=

ben fie bieSntat auf ber ©eile ber ^Barbarei tnie bei bem frübern

5lnlflffe auf ber ©eite einer ()öbern ®eftttung. t^retltc^ tnaren fie

inbeffen felbft beinalje S3orbaren geworben, nacbbem hk wiffenfc^aft^

Ixäje unb bid)terifcl)e Xl)ättg!eit unter i^nen aufgeprt t)atte. Sultan

SKo^ammeb IL gewö^rte nadb ber (Sinnabme ber ^auptftabt be§ ge=

ftürjten blj^antinifc^en 9ieicbe§ ben ^uben freie ÜZieberlaffung unb

fReIigion§übung. ©einen jübifi^en Seiborjt §a!im ^afob ernannte

er 5U feinem ginanjminifter unb fteHte einen Dberrabbiner über

fämmtlid)e ^ubengemeinben feine» 9teid^e§ auf, Welche SBürbe bem

5D^ofe ^apfali oerliefien Würbe. SDerfelbe erf)ielt feinen ^la^ im

5)itian nad^ bem SD^infti unb bem Dber=UIema unb oor bem grie*

c^ifcb'(^riftiic|en ^atriar^en! (Sr War auc^ Dber=8teuereinnef)nier

ber ^ubengemeinben be§ 9tei(^e§ unb beftätigte fämmtlic^e fßabbinen.

@egen W Ä^aräer benahm er fid) unbulbfam unb oerbot, fie mit bem

Salmub befannt ju mad^en, weil fie i()n oerwerfen; aU ob fie fo für

benfelben l^ätten gewonnen werben !önnen! Stiele ^uben gogen au§

Sänbern, Wo fie bebrüdt würben, nad^ ber 'Xürfei, hk aU i()r ßlbo'

rabo galt, unb e§ würbe Don '^]aat Qax^ati an bte ^uben in

®eutfd)Ianb unb Ungarn in biefem @inn ein ^tufruf erlaffen, ber

ibre öeiben in biefen Säubern unb i^re grei^eit in ber Xürfei (eben-

big unb Wi|ig fd()ilberte.

Stud^ in ^aläftina, wo feit bem (Snbe ber ^reu^jüge Wieber

ötele ^uben niebergelaffen Waren unb fic^ f)eimifc^ fü()Iten, aud^ 5(cEer=

bau unb SSie^juc^t trieben, Wanberten auf§ 5^eue ^inber be§ alten

SSaterIanbe§ ein unb auf bem 93erge 3ion in ^erufatem Würbe eine

@l}nagoge gebaut. ^f)ve bortigen Siacfibarn, bie grangiSfaner, er=

l^oben barüber SBefd^werbe bei bem ^apfte, welcher fofort in einer

SSuCle ben c^riftlidien ®c^iff§eigentümern unterfagte, ^uben nad^ bem

„l^eiligen Sanbe" mitjunel^men. ^ludi ber ®oge oon SSenebig äffte

biefen Wa^nfinnigen SBefe^t nac^, obfd^on ja in ?5otge beffen (Suropa

bir if)m fo fe^r oert)afeten ^uben bet)alten mu^te!

9Jiit ber B^it griff unter ben ^uben in ber Xürfei, in go^ge ber

i{)nen btü^euben grei^eit, and} wiffenfcE)aftIic^e§ ^irfen wieber ^la^,

haS' \iä) namentlid^ an ^bn @fra (oben ©. 27ü) anlehnte. Sbenfo

würbe bort tiielfacf) S)ulbung unb S?erftänbigung gwifc^en 9iabbaniten
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utib ^aräern geübt, trelc^em S3cftre6en aber SJJofe ^apfdi fort*

träfirenb entgegentrat, bi§ bie Unbulbfamfeit iik'ie^ büftern 9t§feten,

ber ftet§ auf f^arter @rbe fdjiief nnb bie Seibenjdjaftlici^feit feiner

©egner, bie il)n fi^tüerer 9^itualtierle|ungen 6ef(^iilbigten, unb, tüenii

auc^ umfonft, jn ftürjen üerfucfjten, unter ben ^uben ber Sürlei

einen tieftigen ^^arteifrieg ^eröorriefen. 3tudf) bie ©iferfudjt jtpifd^en

ben au§ bcrfdfjiebenen Räubern unb ju üerfc^iebenen Seiten in Seru=

faleni eingelüanberten Qubcn ^ervi^ beren (Sinljeit. ^ie älteren ©in-

ttianberer furf)ten aüe Saften ben jüngeren aufjulaben, fo bo^ biefe

luieber aussogen unb S^ne in foId)er iöebürftigfeit äurücflieBen, ha^

fie ^ofi^itäter, @t)nagDgen=®egenftänbe unb fogar bie Xora=9?oIIen

Dcrfaufen mufsten. S>ie(e ^uben lüurben 9Jlof)ammebaner, bauten M
ber ©tinagoge eine eigene SOJofdiee unb jerflörten fdjlie^lid) (um 1474)

bie 8t)nagoge, hie il^nen im SBege ftanb! 3i"" ^a" ^i"^i^ neuen

fammelten bie alten ©inmanberer in ber ganjen 23elt ®elt, lüotton

aber i^re 9?orftel)er bie ^älfte für fid) beljielten, ttiie fie oud^ bie

.*öinterlaffenfd)aften ber in ^erufalem geftorbenen ^ilger einbogen unb

mit bem ^^^afd;a teilten! @o trieben e» bie 3"^^" <^« ^^"^ ^^^t
nad) bem fid^ il)re 9iation fo Ijei^ fel^nte! Später lüurben bie Sßer=

t)ältniffe beffer; bie jübifd^e Seoölferung üon X5^rufalem tüuc^§

jtüifdien 1488 unb 1521 öon 70 auf 1500 Familien. 3ur Seffernng

trug namentlid^ ber auy Italien eingelüanberte ^rebtger Dbabfa bi Ser=

tiuoro bei, tueli^er bei feiner ^(nhnift hk ^uben ^erufalem» „ol)ue

5tu§not)me rot), menfd)enfeinbli(^ unb gelüinnfüc^tig" gefunben ^atte.

(Sr errang eine Qead)tete Stellung im öanbe; er, ein ^ube, gelangte

baju, in ber alten c^^eimat ber ^uben älintid) einem gürften ober

Dberbeamten ju lüalten unb SSerbefferungen ein^ufüljren, meldte ©tabt

unb Sanb au§ bem Sd^mulje unb ber Stolj^eit gu l)ö^erer ©efittung

fül)rten. 31el)nlic^ tt)ir!ten eingelüanberte ütabbinen in anberen Stäbten

be§ „fieiligen Sanbe^," fo aud^ in beffen Umgebung, in 5)ama^! u. a.

Orten.

5^ie "lürfei tüar namentlich für bie au§ Spanien unb Portugal

oertriebencn ^uben ein gefud)te§ nnh an6) glüdlidfie;? 5(ft)l. ®ie

lürfen, weld^e mit iljrer S3arbarei bie eben §ur S31üte emporfteigenbe

(Siöilifation ber Sljriftenbeit ju zertrümmern fud^teu, machten iuenig=

ften§ ha§' ©ine, \va§ bie dljriften uerbroc^en, bie ungered^te |)ärte

gegen W 3nben, gut. Sultan 93aiefib II. befal)l feinen S3eamten,

bie ^uben überaü aufjuueljmen unb gut jn bel^onbeln unb bebrol)te

hk Suluiberljanbelnben mit bem Xobe. 5(uc^ 9}iofe ^apfali reifte

uncrmüblid) im 9?eid)e uml)er, ben nnglüd(id)en 9?erbannten ipeim^

ftätten äu fd)affen. ß§ fanben brei bi§ iner()unberttaufenb berfelben

in ber Siürfei Stufnal^me unb aud^ 9ied)tCH3leid)ljeit mit ben ©inge-

borenen unb bilbetcn ben bi« ba^in im Sanbe fe^Ienben 33iirger* nnb
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^Qnbiüerferftanb, wie auä) il^re SIerjte eine gead^tete ©teHuiig er=

rangen. Wut SSorliebe 6ebiente man fic^ ber weitgereiften ^uben
and) al§ 2)oImetjd^er. ^n ^onftantinopel iüud)§ hk jübifd^e ßJe-

meinbe anf 3ü,00U Seelen an nnb ^atte 24 (St)nagogen nod) ber

^erhinft if}rer SJJitglteber (5. $8. ,beutfd)e, apuli]d)e, fa[tiltf(f)e, grie=

(^ij(f)e ©emeinbegri^ipen). (£» brarf)en jeboi^ balb ^^arteiungen in ber

©emeinbe au§ jiuifdjen Ueberfrommen, lüelcEie jeben i^erfeljr mit ben

^aräern oer|3Önten unb fogar ^ene mit bem ^onne belegten, lüeld^e

^aröern irgenb irelc^en Unterricht erteilten, unb ben greifinnigeren,

toelrf)e bicje ©ng^erjigfeit öertoarfcn. S)ie än)eitgrö^te Subengemeinbe

im türüfc^en 9ieid)e föar ©alonifi, wo jogar bie Suben an 3a|l

bie 9ttd)tiuben überragten unb unter ßrfteren niieber hk fpanifdjen

SSerbannten haä mei[te ©etuid^t ausübten, fo ha'^ ©panifd) bie ^err=

fdienbe @prad)e bort würbe.

SSiele 3«bcn jud^ten auc| in 9Jorbafrifa 3uffurf)t- 2lm f(^(imm=

ften erging e§ it)nen im je^igen Algerien, in öliger, Dran, ^^ugia,

wo fie üon ben 33erbern mit ©d^üffen empfangen Würben. 9^tc^t

beffereS So§ Wartete berer, hk \\ä) nadb g-eä Wanbten, wo fie oor

junger, ^eft unb ber ^arte ber ^Bewo^ner ^u ©runbe gingen.

UebrigenS befa^en biefe Sänber bereits oon frül)er l^er eine ftarfe

jübifdje 33e0ölfcrung. ^n 9Jiaro!fo befleibeten^uben ©teilen am §ofe.

^n geg betrieben bie fünftaufenb jübifd^en gamilien bie meiften §anb=
Werfe unb ein 3ube Samuel Stluatenfi Ijatte ein gü^reramt bei ben

©ingeborenen inne unb erfod)t mit feinen ©laubenSgenoffen einen

©ieg über eine Gegenpartei. ^Defto uubegreiflid^er ift e§, ha"^ bie

öertriebeueu f)3auifd)en ^uben nidjt beffere ä(ufnaf)me fanben. 2lt§

^arbinal 36imene§ Dran unb Sugia eroberte, foü i^n ein Swbe
babei al» ©pion unterftü^t ^aben. 9totürlid) würben bie in biefen

©tobten niebergelüffeuen ^uben gerfprengt. ©el)r oiel trugen bie

Suben jur Eroberung 5tegt)|jten§ burd) bie Xürfen hti unb 2lbro=

t)am be Saftro würbe bort SJHngpäd^ter beS ©ultanS. ®ag Dber=

rabbinat in 3legt)pten würbe aufge{)oben unb ben ©emeinben i^re

©elbftänbig!eit jurüdgegeben. ©er türüfc^e ^afd)a 2td)meb ©d)aitan,

weldf)er fic^ unabt)ängig ju ma^en fuc^te, würbe baran üon ben

^ubcn üerljinbert, iubem 9(brafjam be ßaftro, ben er für fid^ gu ge=

winnen fud^te, i^n bem ©ultan in ^ouftantino^el oerriet, worauf er

feine 2But an htn ^uben in ^airo auslief unb fie burc^ bie SOiame«

lufen aui^plünbern liefs. ®er tragifd)e jj;ob be§ 9tebetten rettete bie

^uben oor Weiteren ©rangfaten.

3. iilef|lantfd)-habiialifltfd)c öd)U)ärmfrftfn.

Sl'eine ber §al)treid)en gegen bie ^u^^en ocrübten Gewalttaten ^at

in bie @df|idfale biefeS SSoIfe» fo tief eingegriffen unb baSfelbe auf
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bte SDauer \o tief niebertjebrüdt tute bte S^ertreihtng feiner ^?(nge=

I)örigen ai\§> Spanien unb Portugal ®te fpanifd^en ober tüte fte

fid^ felbft nannten, bte feforbifc^en ^itben bilbcten getüifferma^en

ben Slbel unter iljren ^olU-^ unb ©lauben^genoffen; inetjrere ber §u

iljnen geijörenben gaimlien leiteten ttjren ©tantntbaum uom ^öntg
®at)ib ah. Unter it)nen fonjentrirte ftc^ 9{tle^i ober beinahe Me§,
Xoa§ haS' ^ubentuin fett feiner SSerbrängitng aus^ ^aläftina an t)ö^e*

ren ibeafen 33eftre6ungen umfaßte, unb auct) ber ftttltc^e Söert ber

beffercn gamilien unter ben fpantfcf)en Sui^f^^ f^onb über bcm S)urct)=

fc^nitte be§ über bte befannte (Srbe gerftreuten S8oIfe§. 9^un aber

tnaren biefe beften ber Suiten Jrtit einem Male S3erbannte unb 53ettler

gettjorben unb tüurben über oerfc^tebene Sänber serftreut; too follten

ha !ünftig bie ^uben i^ren ftttlic^en ^alt unb il)re geiftige $8Iüte

fiteren? Ungeachtet all tt)re§ (S(enbe§ i3er§lt)eifelten aber hk fefar=

bifdien ^nben nid)t an iljrer ßi^^i^nft unb füljlten fic| ftetyfort in

tt)rer SOSürbe, ou§ t^rem 2lboptit)=SSaterIanbe ben ©tolä be§ ©panier;^

mitne^inenb. '^oä) immer ftjaren fte bie gebilbetften tinb loürbetiollften

^uben, burd^ fte tourben in aüen Säubern, too 3uben lebten, f^janifc^e

ober portugiefifdje 3ubenfotonien gegrünbet, in Slfrüa, in ber 2;ür!ei,

in Italien, in ben SJieberlanben; fte fonberten fic^ im S3ett)u^tfein ttirer

SBürbe üou ben übrigen ^uben ah, t)eract)teten biefe uub beljerrfrfjten

fie, 100 bie Umftänbe ba(^u füljrten. ©ie fprac^en überbie§ bte fdfiöne

@pra(i)e be§ Sauber, au§ bem fte üertrieben looren, rein, föä^renb

bte ^ühen anberer Sänber hk Spradje berfelben mit einem eigentüm^

liefen (,,iübelnben") Stccent rebeten ober fic^ allerlei 9Jiifrf)fprac^en

aneigneten, in benen aud) i>a§ ^ebräifdie ein ©lement bilbete. ©beufo

jeic^neten fte ftd) burc| 9tetnlic^!eit, bttrci) (SJefdjmad in ber ^leibung

unb in ben ^o^nungen, fotoie in ber ?lu§fd)müdung ber ©tjnagogen

ott§. ©0 mußten fte attcrbing§ hie SEonangeber im ^ubentum tDer=

ben, beffen SSerfaH eintrat, at§ fic^ hk SSorjüge feiner fpanifdien

@öf)ue üerloreu.

®a^ burd^ bie SSertreibung ber Suben au§ oerfc^iebenen San*

beru in ben bebeuteitbften Stäbten aller SBeltgegenben ^uben oer=

fd^iebener ^nng^e unb abtoeid)enber ®elool)n|eiten unb 3lnf(^auungen

§ufammengert)ürfelt tourben, tjerurfac^te in ber jübifdien 2SeIt eine

fteigenbe 3et.1plitterung. '3)ie jübifi^en SSelüo^ner ber ©täbte fonber=

ten fid^ in griei^ifc^e, itatiettifdie, fpanifd^e, portugiefifc^e, beutfdbe

u. a. @t)nagDgen==®emeinben ah, \a fogar noc^ fpe§ieller in fafttlifd^e

unb aragonifc^e, folabrefifi^c unb apulifii^e u. f. ItJ. (£§ t3erfd|iüanb

aller ©emeingeift unter ben ^uben, bie t)erfd)iebenen ©emeinben einer

©tabt ftanben fid^ toie j^rembe gegenüber unb biejenigen oerfd^iebener

©täbte, felbft eine§ Saitbe^^, tierloren alle güt)Iung miteinanber.

SludE) blieben fie im alten ©d)(enbrian üerfun!en, fümmerten fid) lüeber
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um SBiffenfd^aft nod^ Siclitung, rtcfiteten aü il)V ?tugenmerf auf ben

Sialmub uub bie G^eriniouien. ®ie gilofofie trurbc gefd)niäf;t, \a fogor

i^r bie (ScE)u(b am Itnglüc! ber ^uben betgemeffen. Sine fe()r öer=

einleite «Steflung nal)m ber bereit;? T©. 308) genannte Seon SJiebigo

Stbrabanel ein, meldfier mit ben beften köpfen bey d)ri)"tli(^en ^ta^

Iien§ in Pflege ber 3Biffenfc^aftcn loetteiferte unb in [einen „®e=

fpräcben öon ber Siebe" (Dialoghi d'amore), einer Slrt fi(D[ofii(f)en

9tomon§, über ben jübifdjen ®efi(f)t§frei§ tüeit bt^auS griff, baber bo§

S3ud^, tuelc^ey metirerc 3Xuf[agen uub Ueberfefeungen erlebte, bei

ß^riften mebr S3eifatt faub a(!§ hei 3uben. Se^tere fanben nod)

immer, jo immer me^r unb in immer meiteren Greifen ben meiften

©efd^macE an ber ^abbala, bereu 2tnf)änger fogar ben Sialmub öer=

tic^tlic^ anfat)en unh in i^rem Ouar! ha§ qan^e ®efe^ unb atle SSei§=

beit eutbaltcn mahnten. (Sine mijftifcbe 9tic!)tung machte fiif) bem5U=

folge immer breiter unb giüar öorgüglid^ mit Se^ie^nug auf ha§ @r=

fc^eineft be§ HJieff ia§ unb bie S3ered)nuug ber ßeit feiner ^tufiiuft

unb feine§ 3f{eic^e§. Sc^ou 3faa! Stbrabanel I;atte biefem le^tern

5ß?a()n 35orf(f)ub geteiftet, aüerbiugy in ber gutgemeinten 5tbfi(f)t, hk
©emüter feiner megeu i^rer Seibeu an ber ßw^i^nft be§ ^ubentum«

tierjtüeifeinbeu 3fitgeuoffen jn erf)ebeu unb gu tröften. (Sr profejeite

ba§ (Srfd^eiuen be§ 9}Zeffia§ auf ha^^ ^a^r 1503, unb bie SSoflenbung

feines 3Berfe§ auf 1531! ®ie§ benu|enb, trat ein bcutfdier ^ube

5tfd^er Sämmliu 1502 in Qftrieu al§ $8orIöufer be§ 9Jieffia§ auf

unb prebigte $8uBe; er !am aber balb um ha§' Seben, tüorauf tiiele

3uben enttüufdit jum ßl)rifteutum übertraten. 3lbrabanet fd^luieg be=

fd^ämt; Stnbere aber hofften frifd) meiter auf ben ä)leffia§.

®ie SlJJarranoö in Spanien unb Portugal, toeli^e noc^ immer

]^eimlid)e ^uben unb forttüäljreub Opfer ber luütenb fortbrennenben .^n*

guifitiou maren, gaben bem ®Iaubeu§gertd)t inSeüilla auä SSerjtüeiftung

alte ß^rifteu al§ ^eimlid;e ^uben an unb e§ gelang ibnen, biefelben

\n§ Ißerberben ju ftürjen, mag aber bem ©ro^inquifttor, (Srjbifdiof

©eja unb feinen Kreaturen i^re (Steffen foftete. 3)er ^arbinal Xi=

mene§ fam an feine ©teile unb t)erfut)r üorfii^tiger, of)ne barum bie

jübifd^en unb mo^ammebanifc^en D^Jeudiriften , 5)Jiarrano§ unb 9J?ori§=

co§ befonberS ju fd^onen. ^a er öerbot feinem 3ögi"ig ^aifer

®orI V. bie ®ulbuug ber ^ui^cn «ni> ^a^ @emät)reulaffen ber 9}Zar=

rauo§. Unter feinen ^fJadifoIgern aber mürbe e§ toieber fd^Iimmer;

benn nun traten ben ^wben unb SJiauren bie c^riftlic^en „^e|er" al§

britte ©ruppe öon Opfern ber Autos de te ^ur Seite, ©tmaä beffer toar

bie ßage ber 3Jiarrano§ in Portugal, mo ii}iKn "\. oben ©. 298) ber

^önig aJlanoel stoaujig ^aljxe grift jur ©rfenntni^ ibre§ „Qi'rtumS''

bemiffigt I)atte. Sie burften Ijebräifd) lefen, tjotten in ßiffabon if)re

Stjnagoge unb founten augmonbern toenu fie Suft t)atten, — bod^



314

tüurbe bie§ fpäter 6efdjrän!t. dagegen lüoren fie, teit^ be§ Oolau'

ben§ unb ber $Raffe, tetl§ i^rer mit ben Sljriften lüetteifernbeii S5etrte£)=

fam!eit unb \'i)ve§ 3Bu(^er§, befonber§S?onilr)ud)er§ tüegcn bem d^ri[t(trf)eu

S3oIfe äu^erft üerljoBt, öor bitten aber ber Dberfteuerpäd^ter Üiobrigo

9Jia§ccren^a§. SDie SDominüaner brangen raflIo§ barauf, bte 9)iar=

vaxxD§, tnenn fie iübif(f)e ©ebräuc^e befolgten, jur Stecfienfcljaft ju

sieben. 5t(§ bie 33ifc^öfe ifjnen nic^t toitIfaI)rten, prebigten fie gegen

bk 9ieu(^riften unb liefen Sßunber gefc^el^en, um ha^ S3oI! aufju^

regen, ©in 93iarrano, ber ftd^ über ein foId)e§ 2Bunber in einer

firdje geringfc^ä^tg äußerte, würbe (1506; öom ^öbel tobtgefdilagen,

toorauf ein S^olfgionftnuf entftnnb unb hie 9)iönd)e mit bem ßteuje

jum ^ubenmorbe fiepten. SJZeljrere STage Ijinburc^ tüurben bie SOZar*

ranoy öon Siffabon erfd^Iagen unb oerbrannt, Tla§caven'i)a§ lebenbig

§erriffen, ?5"i^fluen unb Jungfrauen gefc^änbet. @elbft alte ®f)riften

trof hei biefent Stnkffc hie ^riüatrad^e ; e§ follen smifd^en gtoei* unb

öiertaufenb SJienfc^en umgekommen fein. ®er entrüftete ^öitig liefe

mel)rere ergriffene 33?örber f}inrid)ten unb fogar 3tt)ei äliönc^e üer=

brennen. (Später lüurbe er burd) ben fortgefe^ten a?oI!^()a§, ber fid^

gegen i^n tüanbte, gejiüungen, ^^efc^rän!ungen ber 9)carrano§ jU5U=

geben, ©einem Boljn unb D^adjfolger ^oao III., einem ^faffen=

!nec^te, würbe haS' 3»fawmengef)en mit ben ^-anatifern leichter, unb

aU er ouf ergangene ^lage 1524 eine Unterfudinng aufteilte, tDeld^e

ergab, ha^ hie 3}farrano^ fortfuI)ren, c^rifttic^e ©cbräud^e §u üer=

nac^täffigen unb jübifdie ju befolgen, anc^ ein getaufter 3"^e ^en=

rique 9^une§, aU eifriger ^fiömltug ^^irme-^^e genannt, i^m ai§

@piou bienenb, jene 53eobad)tungen beftätigte, entfd^Iofj er ]\d) jur

@infüf)rung ber 3nquifttion gegen bie 9)iarrano§ in Portugal unb

fanbte 9^une§ nad) Spanien, um fid) ha§ SJiufter ^u berfelben ju t3er*

fc^affen. ®er ®pion würbe aber nol)e ber ©renje öon gwei mar=

ranifdien (Sc^ein=9JJönd)en ou^^ 'diaä)e ermorbet. @ie würben (1525)

nac^ 3tbbauen ber i^^änbe §um 9tid)t|)Iat3e gefdjieift unb gel^ängt.

3}ier!würbiger SBeife öerfolgte nun aber ber fc^Wac^finnige ^önig bie

<S>ad)e nid)t Weiter, erliefe auc^ feine S3efc^rän!ungen gegen bie 9)iar=

rano§ unb errichtete feine Jnquifition. SSol^er rüf)rte biefe Umftim^

mung? jDie 5tntWort liegt Wol in folgenber Söegebenl^eit:

jDattib, ein orientalifdjer Jube, al§ angeblid)er 5lbfömmting

be^ (Stamme! 9luben 9{eubeni genannt, gab fid) hei ben 3)?uful=

manen für einen 9^ad)fommen 3[RoI)ammeb§ unb bei ben Juben für

ben ©of)n einc§ fübifdjen ^önig§ in 5(robien au§ unb trat 1522 Don

ber arabifdien öanbfc^aft 6t)aibor (oben <S. 211) au! feine 9iunb=

reife burd) hie oon Ju^en bewol^nte SBelt an. @r burd^Wanberte

9iubien, 2Iegt)pten, ^aläftina unb fam bann nod^ 33enebig, wo man,

ber bamaligen neuen Gntbeduugen oon Säubern unb SCReeren Wegen
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ouf ifin aufmer!fom VDiirbe. @r toav fc^tüars iinb 5tüerg{)aft, fprac^

nur ein oerborbene:? ^ebräi[c^, UJOÜte üom Xalmub nid^t* lüiffen,

UJä^renb er ber S^'abbata ant)tng, unb bef)nuptete, hk Surfen au§

bent f)ei(igen Sanbe üertvetben 311 lüoffen, lüenn er SBoffen unb 9)lann=

frfjoft bagu erhalte, ^n 9ftom Jtjurbe er öom ^apfte S(emen§ VII.

empfangen, luelc^er folüol ben ^aifer aU bte ^Reformation fürcfitete

unb baf)er 93unbe§genoffen annaljm wo er fie fanb. ®te§ tnob einen

9fiimbu§ um ti)n, ben auc^ 58enoeniba 3ibrabanela foben ©. 308)

unterftü|te unb mit einer f^abne befd^enfte, fo \)a'\i t()n ber .^önig üon

^ortngat in fein ßanb einlub. sbaüib Dlüubeni erfd^ien 1525 mit

feiner t5al)ne hd ^oao III. unb mürbe mit großer 5(u^^5etct)nung be=

^anbett. ®ie§ bemirfte, ha'^ bie portugiefifc^en 3)larrano§ Xa'oih für

ben ä)Zeffia§ ^ietten unb itju aU iiiren ^önig ehrten, ebenfo bie

fpanifc^en, toeld^t auf (Srlöfung an§ i^rer ^nguifttionÄfiötte I)offten

unb unter föelctien bomal^ meljrere 9)?änner unb grauen aU ''^vo'it'

ten auftraten unb regelmäBig I)ingerid)tet mürben. ^aOtb§ f(^mär=

merifc£)efter 55erel)rer mürbe ber 9Zeucf)rift ®iogo ^ireö, geboren

1501, bamalS ©rfireiber an einem ®eri(f)t§^ofe, ein öerjücfter SSifto=

nör. SSon ®aOib falt be()anbelt, befc^nitt er fi^ felbft, nannte fic^

©alomo SOioIc^o unb fIo() au§ %üvä)t öor ber ©träfe für feinen 5lb=

fatt öom S^riftentum nac^ ber Sürfei. %!§ ©enbbote ®aüib§ reifenb,

^atte ber fd^öne Jüngling ©lud in S3e!e^rungen ju feinem 9Jieffia»

unb gur ^abbala. (Sr benu^te bie (Srftürmung 9tom§ (1527) gur

SSerfünbigung be§ meffianifd)e§ 9leic^e§. SDie ^uben würben fo auf=

geregt, ha'i^ portugiefifdie 9JJarrano§ e§ Wagten, in ber fpauifc^en

©rengftabt 33abaioä Opfer ber ^nquifition gu befreien, ^n golge

btefeS SSorfaüe§ würbe öon Spanien au§ bem Sl'önig bie §öfle fo

^ei^ gemacht, ba^ er ben ®aöib 5Reubeni, bem er bereite acf)t ©cf)iffe

unb biertaufenb ©ewe^re üerfprorfien, plö^üd) ciu§ bem Sanbe oer^»

Wie§ unb balb barauf fid) entfdjlo^, in feinem 9teic^e bie ^nguifition

gegen hk 9JJarrano§ einjufüljreu 9lod) el)e bie» gefc^ei)en wor, lie^

ber fanatifdje SBifc^of tion ßeuta in Dtiüen^a eigenmäd)tig fünf 9Jlar=»

rano§ tierbrennen (um 1530), Worüber haS- öerbummte 3?oIt jubelte

unb ©tiergefed^te feierte. ®ie $8af)n war gebrocfien unb ^oao bat

nun felbft ben ^apft um ®ewät)rung ber ^^iiw^fition für Portugal«

SßergebenS oerwenbeten fid^ bie Rumänen S3ifd)ijfe oou Stlgartie unb

gund)o(, ©outin{)o unb ^int)ciro für ba§ Gegenteil unb füf)rten an,

ba^ ber ^;|.^apft felbft ben 9Jiarrano§ geftatte, ha^^ S"^enti"" SU 66=»

fennen. ^nbeffen War ^ireg:=9JJoI^o in Italien angekommen unb pre=

bigte in ben @t)nagogen be§ ^ir(^enftate§ ungeftört; er fam nad^

giom unb lebte f)ier aU a3ettler oertteibet, Weil nad^ einer ©age ber

gjieffiag bieg tun foütc, würbe ber ^nguifition überliefert, aber oom

^apftc befreit unb burfte aud) in ben ©ijuagogen $Rom§ auftreten.
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^ier fam er and) mit ®aöib ^Rüubeni lüieber äufammen, fiel aber üon

i^m ab luib erüärte if)n für einen 5lbenteurer. S§ fanben bamal§

Ueberfcl^iüemnnincjen unb ®rbbeben ftatt, luclcfie iüJotcbo üerfünbet I)aben

jollte, unb e§ erfc^ien ein dornet, fo ha'^ man i^n aU ^rofeten felbft

im dfiriftlidjen 3ftom üeref)rte, ber ^a^[t fic^ it)m nocf) me^r anjcfilof?

unb in ^^olc\^ feiney (£influ[je§, bem aucb ber ©rofepönitentiar Sar=

binal Soren^o ^ucct erlag, bie SeiüiKigung ber ^nquifition für ^or-

tugot üertüeigerte. SBer om eifrtgften gegen SJioIc^o arbeitete, ha§

waren bte ^uben, bie i^n fogar gu oergiften fuc^ten unb ilju bei ber

Snquifition ansagten. ®§ luurben ^Briefe üon i()m beigebracht, Welche

ha§ (SI)riftentum angriffen, unb nun f|jerrte ficE) StemeniS nict)t lönger

bagegen, ha)ß Tloidjo üernrtetlt tüurbe; im ®e(]eimen aber rettete er

U)n, e§ tüurbe ein Unbe!annter ftatt feiner üerbrannt unb SJloIifio

!onnte fliegen. 9Jad)bem er ferne unb ^ucci geftorben ttiar, erlag

enblicb ß(emen§ bem ^Drängen au§ Portugal unb beiüiUigte bie Sn=
quifition. ^fJun föurbe anä) bort ta|)fer gebrannt unb ben ungIücE=

lid^en 3Jkrrano§ hk §lu§tt)anberung »erboten, bamit fie bem ?^euer=

tobe nicbt entgingen. 9}iancl)e, bie fic^ f(ürf)ten fonnten, gingen in ber

g-rembe elenb gu ©runbe. ^lad) 5Rom Sntfommene Üagten hd bem

^a;)fte über ha§ treiben ber ^nquifitiou unb tiefer geigte fic^ ge-

neigt 2tb§ilfe gu fct)affen. Snjtt)ifd^en tterfügten fic^ ^Reubeni unb

SJJoIc^o, bie fic^ iüieber bereint Ratten, nacf) üiegenäburg gu ^aifer

ßarl V., um für bie berfolgten SJlarrano» ein gute§ 2Bort einzulegen,

Ujurben aber (1532) eingefertert unb ber J^aifer natjm fie in i^effeln

nadi 9}lantua mit, tt)o er ein ^te^ergertcE)t auffteüen tiefe, ha§ ben

3}iotc^o 5um ©d^eiter^aufen öerurteilte Unter bem Särm unb ^om|3

öom ^aifer gefeierter gefte lourbe ber UngtücEttcbe, bem im gälte ber

S3ete^rung greifprediung jugefagt ttjurbe, ber bie ©nabe aber ftolj

öon \xä) tüieS, öerbrannt. ©o ging e§ bem e^rlicben ©d^luärmer; ber

abgefeimte Sd^lüinbter aber, ber fc^Warje Dteubeni, tüurbe nac^ @pa=
nien gebrad]t, ber ^nquifition übergeben, bie it}n nict)t berbrcnnen

!onnte, loeil er nid)t getauft roav, unb ^oft nac^ met)reren ^a^ren im

Werfer burd) @ift an§ bem SSege geräumt Werben fein. %n 9JJotd§o'§

Seben unb Xob aber würben, nac^bem ber ©djworje bereite oergeffen

toar, Sagen unb SBunber gefnüpft unb mehrere jünger feiner ße^re

fetinten fid) entmeber nad^ feinem SJiart^rertobe ober festen feine ^re=

bigt öom berannot^enben Süeffia^^reit^e fort. ®er ^apft, bamat§ fon^

berbarer SBeife bulbfamer at§ ber ^aifer, War burd) ben %oh fcine§

(SJünftlingg nic^t erbaut unb f(^man!te batjer lange §mif^en ^tuf^ebung

unb S3eftätigung ber ^nquifition in ^ortugat, für weld^e beiben @nt-

fd)tüffe tt)n greunbe unb ^^einbe 9Jfotd)o'§ unb ber S!Jiarrano§ ju be=

arbeiten fud)ten, Wobei ein SJiarrano, Quarte be ^aj, bem ber ^ö=

nig üon ^ortugat baä größte SSertrauen fdienfte unb ber in 3flom
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frf)ein&or für liefen, in 2öir!Ii(f)feit aber für hk Tlavxai\o§> iuirfte,

hai SJletfte ju ©taube bradite. 9lü(f) im '^aljxt ber Verbrennung

!i)?oIdjo'g ftcüte ßlemenS ha§ S5erfa[jren ber ^nquifition in Portugal

ein unb im näc^ften ^a^re l^ob er c§ auf, inbem, luie er aui^füfirte,

hk 9Jiarrano§ nid^t alö ©Ijriften p betrauten unb bal)er aucJ) nic^t

a\§ Sieger ^u beljanbeln feien. @r uerfügte bann ii^re g-reilaffung

unb SSeriüeifung üor fein eigenes ®erirf)t, fanb aber no(^ für gut, bie

Süge beizufügen, er I)abe bie§ au§ eigenem eintrieb üerfügt, roatjrenb

mon überaü lüuf^te, bafe bie ^urie öon ben SDiarrano» reirf)liii) be=

ftod)en war. ®er ^jortugieüfdje |)of fe^te alle ^ebet in S3eiuegung,

biefeä Sreoe rüdgäugig §u machen unb orbnete einen ©efanbten nad^

9iom ah, ber hk (Bad)t bc§ @d}eitert)aufeng energifc^ betreiben mu^te.

(Sin anberer ^arbinal ^ncci, SIntonio, mar aU nuumet)riger @ro§=

pönitentiar babei ber eifrigfte 5lnlüalt ber ^nquifition. SIemenä blieb

jebod) hi§ gu feinem 2obe (1534) feinem ©tanbpunhe getreu. Slber

and) fein 9^ad)foIger ^squI III. au§ bem |)auie garnefe toav ben

^uben günftig; er orbnete eine neue Unterfud^ung ber @ac^e an, £)ob

bonn burd) eine S5uüe 1535 hk Qnquifition in Portugal auf unb

bewirfte bie greilaffung ber gefangenen 93iarrano'3. 2tu§ $Rad)e rourbe

burdfi 2öer!äeugc beS pürtugiefifd)en ^ofeS ein SJJorbanfatl auf ©uarte

be ^aj üerübt. Sfiun üerfuc^te e§ biefer |)of, feinen ßraerf burd^ ben

mäd)tigen ll'aifer ^arl §u erreichen, ©erfelbe I)otte eben fl536) fei=

nen @ieg über^^uniS erfodjten unb hk bortigen Quben teils nieber=

mad^en laffen, teils mit nad^ (Suropa gefd)Ieppt. 2(IS Xriumfotor

fonute er öom ^apft (SrfüHung eines SBunl'd^eS oerfangen unb lüä^Ite

bagu bie SBiebereinfü^rung ber ^nquifition in Portugal. 2)a nun

§ugleidi bie (Seltmittel ber 9JiarranoS ausgegangen roaren, würbe oon

bem innerlid) luiberftrebenben ^^a^fte 1536 beS ß'aiferS unb ^^ortu*

galS SBunfd) erfüllt unb baS (SlaubenSgerid^t Wieber bergefteüt. (SS

lüurbe nur SUilbe ^ur Sebingung gemad)t, aber natürlid^ nid)t auS»

geübt; t)telmel)r fud^ten bie ©laubenSioüteridie in Portugal nod^ jene

in Spanien 5U übertreffen. (SS folgten neue 83ef(^iüerbeu ber Max'
ranoS in 9tom unb beloirtten, ba^ ber ^^ap'it burdf) feinen 9iuntiuS

in Portugal bie ^nquifition übcrlüad)en unb iljre Dpfer moglic^ft

fd^ü^eu ließ. 9hjn befdjioerte fid^ ber Ä'önig binroieber über 33egün=

ftiguug ber !rl'e^er burd) 3tomS Drgane. ®ie ©ac^e naijxn aber eine

für bie 9)iarranoS fd)Iimnie SSenbung, als 1539 au ber ©atljebrale

in Siffabon ein baS (St)rifteutnm in jübifdjem Sinne arg bcfd;impfen*

ber 9lnfd}lag gefunben unb ber 33iarrano (ämauuel ba (Sofia als $i^er=

faffer entberft unb nad) Slblmuen ber ^ünbe ücrbrannt würbe. ®ie

^nquifition nabm an (Sd)ärfe gu unb ber portugieftfcE)e ^of überbot

in 5Rom bie ^43eftedjungen ber SJiarranoS, tk wicber aufgenommen

waren. Xro^bem Ijiclt '»^aul III. ben ©tanbpuntt ber 3Jiilbc feft unb
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erlief eine neue S3uIIe ju ®un[ten ber SDZarrano«, bte aber in ^ov*

tugal einfach nid)t hcad}tct lüurbe. SS^er fanatifcEie Infant §enrique,

93ruber beä ß'önig§, tüirfte, oblüol üom ^apfte nii^t anerfannt, aU
©ro^inqnifitor mit ber grimmigften S3ranblüut. |)Df iinb ^urie fämpf*

ten Ijartniidig fort unb befcl)ulbigten fiel) gegenfeltig (unb mit ©runb)

ber ^eftedjltififeit; e§ toar ein empörenbey <Bä)aü']\)id, loie Söl^ne be§

©fjrtfteutumc^ ha§ bie ^Religion ber Siebe fein fotlte, bem 33ater il)rer

ßird)e DJJangel an ä)iDrblnft üoriuarfen unb JDte burci) fc{)nöbe§ (^ofb

hk ©inen il)n jnr ßrfüflnng feiner ^^fli(f)t, bie 3Inberen ^ur 35erle^ung

ber GJebote feinet ®Iauben§ §u beluegen fudjten. 'Jreilid) trieben aud)

bie 93ZarranoÄ einen 5-anati§mn§ für haä ^"^^"tum, ber fic^ mit ber

Sage unglüdlic^er Dp\tx tuenig üertrug. (Sin gelotifdjer Strgt ging

in Siffabon bei allen SOZarranenfamilien t)ernm unb befd}nitt bcren

^inber; cbenfo liefen e§ bie ä)Jarrano!o an '^^rofe(t)tenmad)erei bei ge=

bereuen C£t)riften unb an 33efd)iin)}fnngen be§ (Sf)riftentum§ nid^t feh-

len unb trugen fo in überflüffiger 33eife niel p it)rem eigenen Un=

glücf bei. ®od^ tourbe öon beibcn Seiten fo üiel gelogen, baf5 je^t

fd^loer bie 2Baf)rI)eit ber 2;atfad)en ju crfcnnen ift. ^apft ^au( III.

loar lüie ein fdjloanfenbeö 9to^r. ^2tuf ber einen Seite ftanb er unter

bem (Sinfluffe ber 33iarrano§ unb it)re§ (Weites, auf ber anbern unter

fanatifc^sfatljolifc^er ©iniüirhing; er Joar e§, ber ben -Sefuitenorben

beftätigte unb in ^om bie ^uquifition gegen d^riftlid^e ße|er ein-

füt)rte. ®er Sjerfolgcr ber Se^teren tonnte nic^t luot ber 33eid)ü^er

ber jübifcl^eu 3dieind)rifteu fein, unb al* er öoUcnb^i mit bem ^^aifer

verfiel, ber mit ben ^n-oteftanten über eine ^Bereinigung beiber 9teli*

gionsparteien gu untert)anbeln begann, ergriff $an( III. feinerfeit-3 bie

@egenmaf?regel, mit bem ijofe üon Portugal fid) ju üerftanbigen.

S3eibe 2:eile mad)teu fid) ^UQfftäubniffe. SDie in ben Werfern befinb*

Iid)en ällarranoc^ lourbeu (154S), ISUO an ber äai)l, entlaffen unb

mußten ba§ ^ubentum feierlid) obfd)Wören. SBurben fte rüdfattig, fo

foüten fie einfad^ aU ^e^er inie anbere foldje bel)anbelt locrbeu.

®er llnterfd)icb toar freilid) ein geringer unb in ^^ortugal mie 8pa=

uien ging bie entfe|rid)c Slrbeit ber ^"'•l'iifit'on meiter i()ren ®ang.

jDocI) ift e§ merhüürbig, ha\i bie '^^äpfte, felbft bie tet^erfeinblic^fteu,

nod) lange eine milbe ^^eljanblnng ber portugiefifd)en iOZarranoe be=

fürwortetcn.

60 oft e§ inbcffen fpanifc^cn unb portugiefifd)cn äl^arrano§ mög=

lid) war ju euttomnien, flüd)teten fie fid) nad) ber Xürfei, benn anc§

in Italien loar feit ber liiufür)ruug ber Qefuiten unb ber römifc^en

^nqnifition für ^subeu feinem i8leiben§ mel)r. ^a§ ben Settern nun

auc^ ^^atäftina toieber offen ftanb, begünftigte ben in ber Suft Iie=

genben $aug nad) 93ieffia£;=gantafien. Diamcntlid) mor ©afet in

©alilda, hk grij^te jübifd)e (^emeinbe beio Sauber, eine eigentlid)e
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<Sc^tuärnier[tabt , in tüeld^er oud^ 9}?ot(f)o geweilt iinb jünger §nrü(f=

gelaffen tjatte. 2)a Maimuni hm ©ebanfcn nu§gefpro(^en, bem 5luf=

treten be« 9}ieffia§ tüüxhe bie ©infe^ung eine§ allgemeinen S^ncbriony

ber Suben öorangef)en, \o »erlangte man in ber SO^itte hi§ [ed)§5cl3nten

3al)rf)unbert§ in jübifc^en Greifen allgemein nad) SBieberl^erftellung ber

priefterlic^en unb ric§terlid)cn Drganifation, wie jie jnr Qe\t be§ S3e=

ftef)en§ eine§ jübifdjen @tate§ gehaltet Ijatte. ®ie bamaligen 9tab=

binen üerfafien iljr 5lmt oljne ©rmädjtigung einer üorgefe^ten religiij=

fen 33el;örbe nub fanben ba^er öielen SSiberfprudö. 2)er in feiner

^ugenb au^ Spanien geflogene ^afob SBerob (1474— 1541), nun in

©ofet lebenb unb griiBe§ 3(nfeÜ}en geniefjenb, intereffirte ixä) bejon*

ber§ für bie crluätjute 9ieform unb lüurbe baljer 1538 oon einer

S^erfammlung, lueldie hk öom Xalmub üorgefdiriebenen ©igenid^aften

befaft, jum DOerrabbiuer geWüIjIt. '^laä) bem Xalmub fonnte er jidi

nun beliebige SOtitglieber beigefeüen unb mit il)nen ein @t)nebrion

fonj'tituiren. Sr tonnte jeboc^ nid)t anbcr§, al§ auf bie ©emeinbe

ber .s^au)3tftabt ^erufalem Üiüdfic^t ncl^men unb föaljlte hm bortigen

gelehrten Dbcrrabiuer Seüi benßt)abib, einen geflüd)teteu jpanifd)en

9Jtorrano, gu feinem erften S3eifi^er. 2)iefer fanb fid^ jebod) für ^e*

rufalem tt)ie für fid) felbft beleibigt, bafe er fid) unb hk 9Jcutterftabt

be§ 3ubentum§ einem 5lu§tuärtigeu unb einem fteineru Drte unter=

orbnen foüte, ebenfo aud) burdj bie fdjroffe gorm, in luelc^er 33erab

üorgegangen lüor. (Sr proteftirte baf)er gegen bie ongema^te SBürbe

be§ Öe|tern, obfc^on bie gro^e 9[)ie()rt)eit ber ^uben SernfalemS feinen

©tonb:puntt nic^t teilte. 9latürlid) fonnte in bem Uicd^felooflen %aU
mub jebe Partei if)re SXnfidjt begrünben. 58erab rechtfertigte fein

Unterfangen auf eine feltfame SBeife: e» fämen nielc SOfarrano^ nad^

bem „f)eiligen Saube", loeld)e burc^ if)r ©d)eind)riftcntum gro^e <Sün=

ben begangen; tiergeben werben fönnen biefe nur bnrd) eine ^ufee,

.

gu uielc^er bie gefei^üc^ Oorgefd)riebenen 39 ©eif^el^iebe gel;ören, unb

biefe fönnen nur oou einem gefeptäf^ig orbiuirten islotlegium t)crl)iingt

Werben. SSerab mußte aber bei bem fct)iüertr)iegenben 2Biberf:prud)e

^erufalemS feinen ^^lan aufgeben unb gugleid^, ha bie türfifdjen ^Se=

f)örben gegen if)n, beu fie loot ftati-gcfä^rlid) fonben, einfcöreitcn woll-

ten, ha§> Saub oerlaffen. 3?orl)er l^atte er öiel Xalmubiften orbinirt,

barunter einen fd^wärmerifdjen ^»"öer SJiolc^o'S, ^ofef ^aro. ®ie»

öermeljrte nur hm innern ^rieg ^wifc^en ©afet unb l^erufalem unb

unter ben Ieibenfd)aftlid)ften @d)mä^ungen beiber ©egner ftarb S3erob.

S'aro na^m aber fein Sißerf auf. Sn§ Kommentator be§ tjon 2tfd)eri

(oben S. 280) ncrfa^ten 9ieligion§gefe^budl)e§ unb 5?erfaffer eine§

eigenen neuen folc^en ^atte biefer Kabbalift unb Söifionär einiget

Slnfe^en; aber er brad^te e§ nur jum erften 9tabbiner üon ©afet

unb feine tjcd^fliegenbeu meffiauifd^en ^;|5Iane gingen nidjt in @r=
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füllung, toie überl^aiipt in ber ^ubenfieit biefe ^füd^tung fid^ über»

lebt ^atte.

4. ßcud)ltn unö IJfcflTcrkorn.

®a§ @nbe be» fünf§ebnten nnb ber 5tnfnng be» fec^§§ef|nten

Sal^r£)unbert§ faf)en eine benfujürbige 33eluegung burc^ bie ©eifter

ber europäifc^en iDienfd)()eit gittern, ^^iefelbe t)atte gnjar fd^on in

Stauen jttieitinnbert, in ^eutid)Ianb fiunbert ^aljre t)ort)er i()ren 2(n=

fang genommen, aber in ber angegebenen Q^it erreichte fie i^ren ^öt)e=

punft nnb erregte bie a(Igemein[te 3(ntmerf|amfeit. ®§ I^anbelte fi^

barnm, ber SBiffenf(f)aft, lueldje roät)renb be» jogenannten TlitteU

alter» im 33ereid)e ber (£t)riften[)eit bie i)J?agb be» ©laubenS getoefen

toar, il^r 9ted)t ju erfäm:pfen nnb t^r aU ^errin tt)re§ eigenen ^aufe5
bie gebü^renbe |)ulbigung angebeiljen ju laffen. ^a§ t)erüorragenbfte

3JiitteI §nr ©rreidiung biefe» Q\vtdt§ ivax hk loieber erlüac^te ^ennt=

nife be» griec^if(f)en unb römifd^en 2(Itertum§, biefer unoergefe^

lid^en (Stufe menfc^Iic^er Stuttur, tt)eld)e bie üoüe Unabl^ängigfeit ber

©nttüicfelung be» ©eifte» Don allem ®lau6en an nnirbijdiie ®inge jum
5(u§brud"e gebrad)t batte. ^n Italien bef)errfditen bie Sd^rifttümer

ber jmei antifen iBöIfer hk neue S3eii)egung ooUfommen; in ®eutfdö*

lanb bagegen fam, Xoa§ befonberS begeic^nenb für ben S"t)fl^t biefe»

33ud)e§ tft, nod) ba» ^ebräifc^e @d)rifttum be» 5IItcrtum» binäu.

S)ie ^umaniftifd^e, b. i). reine, burc^ fein ®Iauben»)ijftem getrübte

Humanität beförbernbe ^^eiüegnng ftanb in Seutfd}Ianb in ber innig*

ften 5>erbinbnng mit bem ^ubentum unb feiner &e)d)\(i)U, namentlii^

mit ber ©efdjidite feiner Verfolgungen. (So öerfdiieben an fic^ ha^

Subentum unb hav ©ermanentum finb, inbem jene» auf hk ?^orm

ben l^öc^ften SBert legt, biefe§ aber ben S^b^^t oor etilem fud)t unb

prüft, — jene» ha^S fittlid)e S^er()alten nur nad^ bem Sud^ftaben be§

@efe^e§, biefeiS aber nnc^ ber innern (Stimme be» ©eifteö mi^t unb

wögt, — jene» felbftgenügfam fid) in bie @d)ranfen eine» 'iSolU'

ftamme» einengt, biefe§ li)eitt)er(^ig SSerfel^r unb 85erbinbung mit an»

bereu 3^ölfern anftrebt, jene» feine Slufgabe bereit;^ erreid^t §u b^ben,

feiner i^ernolltommnung meljr ju bebürfen glaubt, biefeS Don feinen

geblern unb 3}iängeln über,^eugt ift unb maBlo» nad) liöl^eren Seiftungen

ringt, — fo berü!^ren fie ficb bod) bdh^ in ber ^^ffcge be» 5-amilien=

leben» unb in ber Slnbängliditeit an religiöfe Ueberseugungen. 2)a=

ber bat fid) benn in 5)eutfc^lanb ein tieferes ^ntereffe |ür ba» Sllte

^leftamcnt eingelebt, für lüelcbe§ bie romanifi^feltifcben S5ölfer ficb

wenig ober nid^t erwärmten. Qnbem tik ^eutfd)en im Eliten iöunbe

t>k $ßerfünbigung be» bleuen fuc^ten, mürben fie oon ber richtigen

3tnnaf)me, bafs ba§ ^ubentum bie iBorbebingung be§ ß^riftentnm» ift,

ju einer fantafiereid^en Kombination beiber 3ieligionen l^ingeriffen,
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treld)e in SSirflid^feit feinen ®runb l)at unb auä) üon ben ^uben
ni(^t anevfannt luirb. ^a fetbi't inbem bie ^eutfdfien bie ^nben länger

unb grimmiger üerfolgten aU anbere SSöIfer, lag bie» nic^t nur in

ber fittlid^en ßntrüftung über SSudjer unb .'pa6)ud)t ber eingeiüanber*

ten t^i-'en^blinge, fonbern üiettcicf)t noc^ mcf)r in ber Erbitterung bar=

über begrünbet, ha^ bie ^uben bie ©rfüttung, ober, toeltlic^ §u fpredien,

bie SBcitcrentlüideümg, bie foymopolitiicl^e Sluygeftaltung i^re» @Iau=

ben§ nid^t begreifen unb fic^ i^r nidjt anfd)Iie^en iroüten, ha^ fie

fjartnädig in ber ®injd)rän!ung bc§ religiöfen @ebiete§ auf t^r be^

fonbere§ S8oIf§tnm öerijarrten unb bemnod) gegen ha^ ^beol ottgemein

menfdilic^en gortfc^reitenS jur SSerüoIIfommnung fic^ able|nenb oer*

i^ielten.

SSDie ©inreifjung ber @rforfd)ung I^ebräifd^en (Sd^rifttumg unb

5lltertum§ in ben S?rei§ ber SBiffen^i^tDeige, ber bie 9Jienfd)Iieit auf

eine I)ö[)ere ©tnfe geifttgen Seben§ unb frnd)tbringenber ©inftd)t ^eben

foUte, ift öorgügltd) einem 3)knne gu öerbanfen, ber in ber ange*

gebenen 3^'* bie geteerte Qnn'it 5^entfc^Ianb§ fd)müdte; lüir meinen

ben im ^i^tire 1440 jn ^forgljeim geborenen ^of)anne§ 3ieud}Itn,

ber fid) nadj ber in ben f)umoniftifc^en Greifen (lerrfc^enben (Sitte

gräcifirenb ^apnion nannte. S(I§ ^Begleiter eine» jungen babifc^en

SKarfgrafenfoIjne» nac^ ^ari§ getommen, würbe er mit ben Streitig»

feiten ber fdjoIaftifd)en gilofofcn befannt unb üon ^o^ann SSeffet

jum ©tubium ber ©taffifer unb ber 35ibet gefülirt. ^n ber erft 1460

üon bem ^a|)fte ^in§ II. (^iccolomini) in Erinnerung an feinen

Stufent^att föäljrenb beg bortigen ^on§i(§ ju Safel gegrünbeten

Uniöerfität t)örte er ben ®ried]en 5(nbronifo§ ^ontoblata», oer=

faf3te auf 9(nregung be§ geleljrten bortigen Sud)bruderS Qo^ann

Slmerbad) fein latinifc^eg 5D3örterbud) , ha§^ an ber ©rengfc^eibe ber

beiben Sflf)i^f)unberte 23 Sluflagen erlebte, unb t)ielt S^orlefungen über

hie griec^ifc^e ©prad^e, loaö bie SJZöud^e, ttjeld^e barin ®efat)r für ha§

römifd^e @i)ftem gitterten, fo in .^^arnifc^ brad^te, ha\i fie ben 9Jeuerer

raftloc^ befcljbeten. @r fe^te ba^er feinen Stab weiter unb lie^ fid^,

nad) SSanberungen burd^ gran!reid^, an ber 1147 gegrünbeten Xlni=

oerfität Tübingen nieber, öon bereu SanbeS^errn, bem ©rafen ©ber*
l^arb im iöart üon SBürtemberg, er in fjoljem SJlafee geef)rt unb na^
9{om mitgenommen lourbe, iro feine Satinität bie Sl'arbinäle in (£r=

ftauuen fe|te. ?tuf ber ^eimreife lüurbe er audf) burd} ^ico üon 9Jli=

raubota mit einer fonberbaren Hinneigung gur f)ebräifd)en ®el)eimle^re

(^abbala) angeftecEt, hk nur i>a§ @ute Ijatte, il)n nä^er mit ber

l^ebräifd^en ©prad^e befannt ju madjen. SBatjrenb er feinem

Sonbe§f)errn politifd^e ©teufte leiftete , beurfunbcte er feine neue

mt)ftifd)e 9tidjtung burd) ha5 S3ud) „üom luunbertätigen 3Sorte", worin

ein ©riedie, ein ^ube unb er felbft fid) über bie @el)eimniffe be§
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@ein§ unterreben unb bie Sfiamen ®otte§ unb ^cfu mt)fttfc^ gu beuten

jud^en. S)e§ tüodern' ß'6erl)arb 2:ob unb feineio 9bd)foIger§ 5t5=

ueigung gegen 9teurfjltn trieften SDiefeu naä) ipeibelbevg, luo er be§

^urfür[ten ©unft geno^, — fo lange e§ il)m gut ging. ®ie fd^oIa=

flifc^eu 9)Zön(f)e aber, tüeldje bie bortige Uniüerjität be^errfc^ten, öer=

lue^rten ilim ben Unterricht im ^ebrüifc^en unb feinem S3ruber jenen

im ®rtect)ij(^eu. ©eine STätigteit Jüar oieljeitig; er beüeibete geitiüeife

ha§' Stmt eine§ ftfilüäbifdjen ^nnbe^ricf)ter§, fi^rieb über 9iec^t§Jui[fcn--

fc^aft unb ®efd)id)te, bict)tcte jogar, te()rte aber immer iüieber mit

^ßorliebe §u feinem Siebltng^ftubium, ber I}ebräifd)en ©pra^e unb

®e!§eimlet)re jurücf. ^ro^ ber SSerirrung, iretdje im ^weiten fünfte

liegt, ift er burd) hk mit bem erften oerbuubeue ^rotlamation freier

$öibelforfd)ung ein ^ionier ber 9lefonnation getrorben, unb tütber feine

atbfidit geriet ber fonft fo friebfertige Wllann ^ierburc^ in einen ©treit,

beffen Samt jenen ber S^irdjentrcnnung üorauS öerfünbete.

2)iefer ©treit naijm feinen Stnfang in ^öln, einer burc^ ©omini*

faner im ©cifte ber Qnquifition unb ber @eifte§!ned^tung geleiteten

©tabt. S)ie ©etöiffen it)rer SSerao^ner !nebette gu jener 3cit öI§

SnquifitionSridjter ober „^e^ermeifter" ^atob üan |)oogftraaten,

ein norbifc^er S^orguemaba; iljm ftaubcn befonbery Slrnolb au§

Stongern unb Drtuin be Ö^raeS (Drtuinu§ ®ratiu§) an§ 2)cüenter

gur ©eite. 2e|terer üertrat in bem fanatifc^en unb !el^erfeiublid)en

Kleeblatt aU ©pejiatität ben ^uben^a^, bem er in mefjrercn §e^=

fd)riften Suft mad^te unb babei lüie faft 9((Ie feinet @elic^ter§ üon

getauften 3 üben eifrig uuterftü^t mürbe. Unter btefen fpielte gnerft

Stifter üon Farben bie ^auptroüe, ber fid) erft im fünfjigften Saf)^'c

Ijotte taufen laffcn. ®r mußte, um feine 9ied)tglänbigtcit p belueifen, üor

bem ßr^btfdjof^ ermann üon ^öln ein (SlaubeuÄgefpräi^ mit Ütabbinern

Ijalten, beuen gegenüber er ba§ gui^cntum ber ärgftcn Säfterung alle»

(£t)riftlict)en befc^ulbigte unb beluirfte bann bie ^Vertreibung aller Quben

an^ bem ß'urfürftentum S^ölu. dlaä) feinen eingaben, bie luol nid^t

fef)r gelüiffcn[;aft iüaren, fc^rieb Ortuin be ®rae§ ha§ ^üö) „öom
'QiUn unb üon ben ©itten ber ^ubcn" (1504). ajicrtmürbiger SSeife

tuarf er barin ben ^uben nid)t§ @d)(immerc§ üor, aU baf3 fie nid)t

üon i^rcm ©tauben laffen lootlten, üou erbtditeten SVormürfen, 5. 33.

baf3 fie bie 5XbgefaIIencn toben, natürlich abgefeljen. (Sin ,^meiter unb

bekannter geworbener jübifdier ^rofeIt)t, beffen fic^ Drtnin bebiente,

luar ^ofef ^sfeffertorn, au§ ä)iäf)ren gebürtig, feinem Bei'ije"-' ein

jVleifd^er , ein SJJenfc^ ofjue aüe S3ilbung unb gugleid) ol^ne fittlidjen

ipalt. SSegen eine§ S)icbftat)(y mit (Siubruc^ geric^tlidj beftraft, lie^

er fid) um 1505 toufen, ma§ nad) bamaltger ^rayiv ber I^erunter-

getommeuen unb üermatjrloSten ^irdje feine ©dimiertgfeit Ijatte, unb

uaf)m ben $8onmmen ^oljanney an. Unter feinem i)bmcn erfd)ien
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eine gaiiäe 91ei^e öon ©rf)riften Drtuiii§ ober anbereu SJlöncl^e, imb

glüar ineift gugleid) Intetnifcf) unb beiitfd). ®ie er[te \mx bei* ,, Spiegel

giir (SrmalinuuiV', luelc^er in golge einer fluiden S3ered)nnng ficf) aller

<5c^mäl)ungcn anf 3uben nnb 3ubcntnm entl}ielt, bie 3nben fogar

gegen ungeredjte 5ln!Iagen nub JCerlenmbungen, 3. 33. Juegen Sinber^

morbeS üerteibigte unb fid) bloS über il)re nid)tigen SOieffiaS^ßrluar*

tungen auf()ielt. ®aron lunrbe ber 3Sorfd){ag gelnü^^ft, ben ^iiben

ben 2Bud)er gu üerbieten, fie jum SDirdjenbefiic^ an^^ufjatten nnb ben

Xaünub gn bcfettigcn , bamit fie :3etii^^ fl^^ öet"- illJeffia^^ erfennen

lernen, ^n einer lueitern unter ''^fefferfornS ?Xn§()angefd)tIb üer-=

öffentliditen Schrift, „bie ^nbenbeid^te" (1508), riidte ber S^erfaffer

fcfiDn inel)r mit ber ©pradie I)ernii§, machte bie (Sebräuc^e ber ^uDen

lädierlic^, tuarnte bie (£l)rijten Dor bem Um(:^ange mit benfelben unb

mat)nte bie S-ürften, fie gn tieriogen. ^üiffallenb ift, ba^ in biefer

©d)rift and) ^^fefferforn?^ (^cnoffen, bie getauften ^ui^e«, angegriffen

unb il^nen in«gefammt Stüdfafl in "öaS ^ubentum üorgemorfen würbe.

"Sie fotgenbe ©c^rift ^fcfferfcrnS , über ba§ Ofterfcft (1509), 6e=

fdiulbigte bie ^uben berett^a, bie ßf^riften nic^t nur 5U betrügen, fon=

bern aud^ gu toben nnh crHärte e§ a(§ ®t)riftcnpfl!d)t, W „räubigen

|)unbe" jn »erjagen, unb jttjar tüenn hie gnirften e§ nidjt tun, bnrd^

^olf^^aufftanb. SDie i^nntanität Ijatte inbeffen bereit» fotc^e t^ort=

fdiritte gemadjt, ha'B biefe 5(ufforberung nic^ty mef)r rairfte. ^^feffer*

!orn geriet üicimcljr hd allen anftänbicien nnb gebitbeten Seuten in

9}lif3ad)tung. @r glaubte öietleidjt fid) au§ berfelben jn ^ieljen, in=

bem er in ber ©d)rtft „3nbenfetnb" fic^ al» üon ben 3uben mit bem

ilobe bebroljt barftcttte, über beuSöut^er berauben unb bieGuadfalberet

ber jübifdien 'Jlcrfjte !(agte unb üorfc^tng, bie x'^uben ,^n allen unreinen

^JXrbeiten ju uerlüenben. SDie ©djrift enbct mit 2B-,eberl)ü(nn,] be^

Antrags, ben S^almnb unb atit fübifc^en ©j^riften mit ^luonaöme

ber Sibel jn üerbrennen; e§ füllte eine ::)Bieöerl)olung beo 5luto be ge

öeranftaltet lucrben, metdie^ ber i^arbinal 3£tmene§ wenige ^afire

Dorficr an bem St'orfin unb hcn übrigen religiöfen Öü.Ijern ber ^Dianren

nerübt Ijatte; ber ©üben follte im i)tDrbcn fopirt werben. Um bie§

gu erreidjen, bcburfte man aber beä itaifer». ^2((y aJiittel|)erfon würbe

iülajimitianS ©ci)wefter S^unigunbe, früher |)er,5t)gin üon Öaiern,

je^t ^^Icbtin ber g-ran^iyi an.-rinnen gu 9Jlünd)en angeriehen, ^^-^feffer»

foru würbe an fie cmpfüljren unb Ijatte ben ^luftrag, iljr bie 3nbcn

fo fc^warg wie möglidj barguftdlen. Sie 3B':rfung war bie gcljoffte;

S'unigunbe gWeifelte an bem ©eljörten um fo weniger al§ ber 5öeanf=

tragte felbft ein geborener ^«iibc War, unb empfaljl ilju iljrem Sruber

mit ber 33itte, bie Schriften ber gilben öerbrenneu §n laffen. ''Pfeffer«

forn eilte uadj Italien, iubem iDtaj:imilian im Kriege gcjcn bie

^enebiger üor ^abua log. ^lOiertwüröiger äöeife erliefs ber ^aifer

21*
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fofort (1509) einen 33efe^I, in toelc^em er ben ^fefferforn Iieoott=

mäd)ttgte, im ganzen 9telrf)e bie ©rfiriften ber ^uben ju unterfnc^en

unb bieienigeiT, ineldie ber 'iöibti unb bem cfiriftlic^en ©lauben ,^u=

lüiber tüären, ju üerniditen. Dtjne Bögern ging ''^fpfferforn an fein

inquifttorifd^eg 2Ber!, unb jn^ar begann er bamit in granffurt am
SDiain. SDa jeboct) bie Qdt ber eigentlichen Qubcnoerfolgungen tiorüber

War, ju lüeld^er SZiemanb inel)r Snj't bezeugte, fo tuaren hk ^uben

je^t 5Uöerftc{)tli(^er geluorben unb faxten ftc^ ein ^erj, inbem fie mit

SSerufung auf bie faifcrtic^en grei^eitbriefe 5Xuff(i)ub ber ^onfi§fa=

tion i^reg ©igentumS »erlangten , ha fie an ben ^aifer unb ta^

^ommergericf)t ap|)ettireu luoüten. 9tl§ tro|bem "i^fefferforn eine

Öauöfud^ung uad) öerbädjtigen ^ücfiern üornebmen inoüte, proteftirten

bie ^uben bagegen unb erzwangen ben 2(uffcf)ub. 3u9^cirf) naf)m

fid^ il^rer Uriel üon ©emmingen, ber l^uman gefinnte ^urfürft^

(Sr^bifrfiof tion DOiainj an unb üerbot ben ©eiftlidfien , fic^ an ber

gel^äffigen 9Jiat3regeI gu beteiligen. 9lun tüagte auc^ ber 3iat bon

grantfurt nid)t me^r, fein onfänglicE) ben ^fefferforn unterftü|enbe§

58erfat)ren fortäufe^en. S£!er ^urfürft aber tat nod) me^r, er iuanbte

fid) an ben ^aifer unb erfud)te it)n, iüenigftenS einen fac^uerftänbigen

unb unbefangenen 9}Zann mit ber Stngelegent^eit gu betrauen, ©egen

^feffertorn, ben er ju fid) fommen lie^, äußerte er, "öa^ SJianbat be§

^aifer§ entljalte einen gormfefiler unb muffe barum abgeänbert

werben. S3ei bicfer ©elegenljeit foü ber 9kme 9teud)lin§ genannt

tüorben fein, unb biefen griffen nun ^fefferforn unb bie ©ominifaner

fofort auf , inbem fie entloeber loä^nten , ber berühmte ©ete^rte

würbe auf iljre «Seite treten, ober ben ber '»^fafferei abgeneigten

^umaniften bat)in ju bringen ()offten, baß er fid) eine Sölöfee gäbe.

@§ War bamat§ au^erorbentüd) fdjWer, fid^ ilenntni|5 ber

l)ebräifdjen Sprad^e gu üerfdjoffen, inbem bie ^uben, weld)e fie oüein

befa^en, teils au§ ^efcEiränttljeit eine ©teile im SEalmub bal)in au§=

legten, bafj e§ unftatttjaft wäre, Ungläubige in ber „I)ei(igen Sprache"

§u unterrid^ten, teil§, unb bie§ mit ®runb, gegen hk ß^riften miß*

trauifd) Waren, unb ba^er fürd)tcten, SDiefelben möd)ten mit ber er=

Worbenen ^enntniB irgenb weld)en ^-^cifsbraud) treiben. 9teuc^Iin war

bamalS eine ^dt lang ber einzige Sljrift in Guropa, ber ba§ ^ebräif(^e

grünblic^ tannte; burcf) it)n aber ift biefer B^^eig be§ SBiffen» ein

©emeingut ber geleljrteu (£^riftenljeit geworben. (Sä ift eigentümlid),

bafe er bie ^uben aU Station unb i^ren ©tauben l^a^te unb mit ben

SSef(^uIbigungen, Wcld)e ^^fefferforn gegen fie erI)ob, gröfjtenteilS ein=

Oerftanben war, beffenungead^tet aber perfönlid) mit iijuen gern oer»

!e^rte unb SSiele üon if)nen liebte unb ad^tete. Dbwol er ein burd^*

au§ gläubiger (Etjrift war, ftanb er bennod) bei ganatifern unb ßefoten

wegen feiner ^efd)äftigung mit ber gried)if(^en unb ^ebräifd)en ©pra^e.
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bcn 3"n9ftt ^^^ öerf^a^ten ©(f){§matifer unb 3«^^"- "^^ ©erud^e ber

Scheret. SII'S i()n nun ^fefferforn auffud^te, setgte er \iä) bamtt ein*

oerftanben, baf? bieienigen jübi[d)cn ©d^riften, roetc^e ha§ ©f^riftentum

fct)mäf)eten , nerntd)tet würben, ^te(t aber ha^ (Stnfd^reiten felbft unb

namentlich in bem 6ea6fi(f)tigten Umfange für unftattfjaft, inbem aud^

er in bem taiferlicfien SOJanbate einen gormfe^Ier fanb. 9Zun mad^te

fidC) Pfefferkorn auf, um öon 9J?aj:imiIian einen unanfed^tbaren 93efe6I

p err)aiten: aber anä) bie ^uben taten iia§ St)i"ige unb faubten au§

granffurt ben S^natan Scüi 3^0 n unb au^5 anberen ©täbten anbere

Stbgeorbnete an ben ä)ionar(f)en , hei lüeld)em Ijumane St)riften it)re

<SQ(i)e unterftü^ten. SJla^-imilian empfing \)k Stnlüälte ber ^uben

frcunblic^; aöein ein öon $fefferforn überbrad)te§ Schreiben feiner

bigotten ©d)luefter üerlt)ifcl)te biefe Stimmung wieber. (Sr tabelte in

einem neuen SJlanbat ben 2i>iberftanb, ben bie ^uben bem erften ent=

gegengefe^t, befatjl hie Sl'onfi§fation fort^ufe^en unb pr ^^rüfung ber

jübifcfien SSüdber neben 9teud^Iin aud) — SSiftor öon Farben unb —
^oogftraaten jugugiel^en. ®ie 33üd;eriagb mürbe nun mieber auf*

genommen, in granffurt am 93lain mürben fünf5eljnl)unbert SBerfe

eingebogen unb in anberen (Stäbten be§ 9ti)ein(anbe§ '^^leljulic^eg öotI=

brad^t. ®ie ^uben münfc^ten einen ÖJemeinbetag, eine 35erfammlung

öon Slbgeorbneten ber ^ubengemeinben im 9^eic^e, abgulialten unb auf

bemfelben ju beraten, wie bem gegen fie gefüfjrten ©treidle gu

begegnen ober au§äumeidf|en Wäre; aber gerabe bie größeren unb

reid)eren ©emeinben öertjietten fid^ in biefer Qad)e fo gletd)gittig, halii

bog Unternet)men ft^etterte. dagegen mürbe ber 9ftat öon granffurt

ben Suben günftig geftimmt, öermenbete fid^ für fie hei bem Saifer

unb fc^ü|te bie a?üd)erbatleu ber jübifd^en 93ud)I}änbter, meiere gur

f^ranffurter We\]e tarnen, gegen bie tonfiSfation. ®a fic^ 5U9leidE)

bie öffentlidie SJieinung ju Ungunften ^^fefferforn^ menbete, Wollte fie

®tefer umftimmen , inbem er eine neue ©d^rift gegen bie ^uben, be*

titelt „p ßob unb ®t)re be§ Sl'aiferS 3)iaj:imtlian" öeröffentlic^te.

Wxt t)ünbifdE|em ©c^WeifWebeln Wieberbotte biefelbe öor bem Satfer

alte bi§ babin gegen bie Qu^'^n ertjobenen 33efd)ulbigungen unb öer=

langte, bafe bie ^uben alle i§re ©d)riften ausliefern unb bann

feierlid) befd)Wören foüten, teine bet)alteu gu traben. <2o Wankelmütig

inbeffen 9JtajimiIian War, fo efelte it)n hie ßubringlid^feit ber S"qui*

fitoren bod) an unb er befaf)I bem State in granffurt am 23. SJtai

1510, ben gu^cn ^^^^^ ©d)riften jurüdjuftctien, bi§ bie Unterfud^ung

öollenbet wäre, ©ie bamit günftig gemenbete ©timmung gegen bie

^uben fd)Iug aber Wteber um, oI§ ein ^ird^enbieb in ber Ttavt he-

f)auptete, eine ^oftie, bie er mit ber SJ^onftranj geraubt, an ^uben

öerfanft äu (jaben, unb in i^olQe beffen ^nrfürft Qoadiim I. öon

Sranbenburg unb ber S3if(^of öon ^öranbenburg eine ^uben^e^e in
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©ceite festen. @y iüurben bei biefent ^tnlaffe 38 ^uben auf einem

9tofte öcrbrannt imb stuei, tüetd^e jid) Ratten taufen laffen, nur —
entl)auptet. 5tuf bicfeu %aii geftübt, bmngtcn bie S^ölner Sornini^

faner ben ^aifcr auf^ 9leue, ben ^almub, ber an ber SSerbovben^eit

unb ^avtnäcfigfeit ber 3"^^" fdjulb fei, gu üerniditen, unb bie fana*

tifd)e S^unigunbe l3cfd)\uor ben trüber unter Xränen unb gußfaü,

ha§ ©elüünfc^te ju üoßsie^en. ^n ber 9}ieinung, beiben teilen ge=

redjt 5U werben, lüieö 9JJa^-imiIian ben (Srjbifdiof üon SOiainj an,

©utadjten üon bentfc^cn Uniöerfitäten, folüte üon iReud^lin, Starben

unb |)oogftraaten ein3u()oIen. 9\eud)Itn§ ©utaditen, am 6. DÜober

1510 bodenbet, jtuar pebantifc^, aber grünbtid) gehalten, fprad) fid^

üor aßem bobin au^, baf? nid)t bie gefammte iübifd)c Siteratur in

einen Zop] gcluorfen tnerben tonne. @d)inäf)fd)riften gegen \>a^

(Sf)riftentnm
,

fagte Üteuc^Iin, fenne er nur jlnei, ben Xolbot 3of<^ii

(oben <S. 180) unb bie @d)rift eine§ getüiffen Sipmann au§ 9}Kin)aufen

(um 1400); biefe feien üon ben ^uben bereite befeittgt loorben, tüenn

fie fid) aber bennod) üorfinben , fo foden fie a(Ierbing§ Derbrannt

tuerben. S^ie 58ibettommeutare ber ^uben bagegeu ertlärte 9ieud)Itn

al§ für bie d)riftli(^e SJ^eoIogie uuentbef)rlic^. Sie ®efang=, ©ebet«

unb ^rebigtbüc^er bürfen ben ^ui^f« t^o*^ faiferlidiem 9led)te nid^t

entjogeu iüerben. ^bre fi(ofofifd)en unb anbere iüiffenfd)aftlid)en SSerte

unterfd^ciben fid) nid)t üon fotdien anberer Sßöltcr. 23a§ ben ^almub

betrifft, fo geftanb 9ieiic|nn, baüon nid)t§ gn üerftetjen, in nield)em

Satte fid^ aber aik (£[)riften befänben; ttiäre er inbeffen üerbeublic^, fo

flätte nion i!^n fd)on finif^er, a(§ man nod^ l^ärter gegen hk .^uben

üerfnbr, befeittgt. Uebrigen§ muffe berfe(be üortjanben bleiben, bamit

bie G^riften fid^ feiner üorfommenben %ütiv, fei e§ im ©laubenc'ftreite

mit hm ^nben ober für eigene t^eologifi^e Qwedt bebienen fijnnten.

5tud^ fei e§ unftattt)aft, ^emanbem ©elt ober @elte§mert, tuogu auc^

93üd)er geijören, ju ent^iel^en. 5^ie tabbatiftifdien Schriften enblid)

nafim 9teudilin, ber ja für biefelbe eine befrubere öiebt)aberei tiatte,

mit ^Berufung auf if}re S3cliebt^eit felbft bei ''^äpften unb gut fatl^o»

üf(^en ©cletjrten in Sd)u^. 9^eud^tin fd)IoB mit bem Slntrage, ben

^uben feine @d)riften lüegsuncf^men unb 5U gerftören, aber an jeber

bentfc^en Uniüerfitiit gluei '^'rofefforen ber f)ebräifd)eu ©pradie anju^

fteüen, bamit bie 3uben befto leidjter auf bem 2Bege ber Ueber.^eugung

jum Sbriftcntum befef)rt merben mögen, vmt Ucbrigen raar 9leu(^ttn'§

@utad)ten mit ben berbftcu 3(uÄfätten auf ^feffcrforn unb beffen 3Scr=

faljren geiuürjt, luenn and) beffen Üiame nic^t au§brüdlic^ genannt

tüar, unb e^ fc^eint überbaupt, ha^ 9ieud)Iin burdi feine grünbltdiere

^enntnif3nal)me üon ben jübifdjen ©diriften günftiger für bie ^iti'Ci^

geftimmt lüurbe al§ er e§ üorf)er lüar.

9Ctte übrigen ®utad)ten, bereu SSerfaffcr at(erbing§ fämmtlid)
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unter bem (Stnfdiffe ber ©omitiüaner ftonben, bou bcnen ja olle t^eo=

logifd^en gafuttäten befet^t tuaren, 6e^af3ten ficf) mit feinerlei Söetüeiä-

füf)rung, foiibern erttärten ganj eiiifad^ ben Sialmub unb alle übrigen

jübifclen ©diriften mit SluSuatjme ber 35i6el, oljne fie 511 fennen ober

aiiä) nur fennen ju tüotten, a(§ üerberblid^ unb ba^er nur toert, ocr-=

bräunt ju luerben. 2)ie ^uben füllten fortan, nact) biefen ©utad^ten,

über bie @cE)äbIid)!eit il^rer ©cEiriften befragt toerbenf!); geftänben fie

folclje ein(?!), fo fönne gegen bie ^^i^ftö^^ni^g berfelben ni(^t§ einge*

ttenbet ioerben; im anbern g-atle fotiten fie ber ^nguifition überliefert

unb als ^e^er be^anbelt werben! ^a bie gatultäten öon SJlainj

unb (Srfurt gingen noc^ lüeiter unb bef)au^teten: and) bie jübifd^en

Bibeln tonnten oerberbt fein; ba^er feien and) biefe ben ^nben ab^'

5unet)men unb ioenn fid) jener Umftanb beftätige, 3U oerbrennen. 9Jlan

|atte alfo ben Urte^-t nac^ ber SSuIgata bemeffen, unb lüenn er mit

biefer tenbengiöfen, im !atIioIifd)en Sinne bearbeiteten Ueberfe^ung

nid^t übereinstimmte, al§ gälfd)ung beljanbelt! ®a» war bie tatlp-

lifc^e Sßiffenfd)aftlid)t'eit be§ 9JiitteIatterS ! ©inige ©utad^ten fprad^en

fid) überbie!§ noc^ ba^in au», ha% ben ^uben alle (Seltgefc^äfte auf

3in§ 3U oerbieten feien. 5lbgefel)en üon ber SSerloerflic^feit be§

2Bud)er§ ift ba^ gän^Iidie 55erbot beg 3'"'5nel)men§ ein ebenfo großer

Unfinn al§ eö ein SSerbot aller ©ntfc^äbignngen für irgenb toeld^e

©ienftleiftungen Wäre, unb ha bamal» bie ^uben, l)öc^ften§ mit ^u§=

nat)me ber 3ftabbinen unb ^lerjte, feine anberen al§ ßitt^Gff'^öfte be-

treiben fonnten unb burften, fo !om jener Eintrag einfach it)rer SSer«

niditung gleid).

®urd) 9iänfe unaufgebedter 5(rt befam 'ißfeffertorn 9{eud^Iin§

©utac^ten, haS^ biefer öerfigett an ben ©rgbifc^of üon 22lah\^ gefanbt,

nod^ bor bem ^aifer erbrochen in hie i^anbe. S« l^öc^fter Erbitterung

über ben ^n^alt be§ @ntad)ten§ fowol, al§ über bie ?iu§föCte gegen

il)n felbft ging er fofort mit ben ^ominifanern an bie 3tu»arbeitung

einer neuen §c|fd)rift, be» „§anbfpiegel§ gegen bie ^uben unb il^re

*5d)riften", unb macbte nebft feiner grau ben H'otporteur für biefeibe

an ber granffurter grül^linggmeffe 1511. S)a§ a}iad)roerf rid^tete

fid) befonber§ gegen ?fteud)Iin unb fein ©utad^ten unb fud^te lehtereS

§u miberlegen, inbem e§ namentlid^ ben SBiberf^rud) sloifdjen 9teud^^

lin§ frütierm unb je^igem ©tanb|)unfte I)erborl)ob. Se^terer würbe

fogar berbäd)tigt, aU ob er auf bem ^^unfte ftänbe, fic^ bem ^«ben*

tum angufclilie^en, ja fogar ai§ ob er bou ben ^uben gu feinem ®ut=

ad^ten beftodjen wäre.

®ie öffentliche jDleinung entfd)ieb fid^ für 9leudfilin unb felbft ber

JJaifer war entrüftet über ben Eingriff auf ben großen ©ele^rten,

oergafe aber bie ®ad)C: nur äu fdinetl. 9teud)(in muffte felbft für

feine (St)re eintreten unb tat e§ burd) bie @egenfd)rift „Stugeufpieget".
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S)iefet6e entlarüte ha§ Xreiben $fefferforn§ mh ber ^e^evric^ter, trat

für bie in biejer @acl}e ungerecht betjoiibelten ^uben in bie ©diranfen

unb lüurbe al§ ha§> Qddjtn einer neuen Qext tion allen ^^i-'eibenfenben

begrübt nnb fieluunbert. 93erbote öon geiftltd)er Seite beiüirften nur
eine noc^ ftärfere SSerbreitung be§ „5(ugenf^tegel§". SJlertiuürbig ift

inbeffen, ha^ bie größten ©elc^rten ber ßeit, bie äfiitftrebenben

9teuc^Itn§, luie (Sra§mu§ üon ^otterbam, 3)^utianu§ 9tufu§ unb
SSilibalb ^irn)eimer, lüelc^e auf iljrem unentjdiiebenen @tanb|)un!te

öon jeber (Srfcf)utterung bey ^iri^enfi)ftem§ Seeinträrf)tigung itjrer ge=

lebrten äRufje unb e):)ifuräijd}en 3ftul)e fürd^teten, 9^eud)(in tabelten,

ha^ er bie Quben üerteibige unb baburd) bem (5i)riftentum fc^abe,

beffen SDogmen fie felbft, toenn jie ganj unter ftc^ luoren, mit ber

bei^enbften ©atire unterkühlten. @ie f)atten nid)t ben SJiut, mit bem
Reifte ber QqH üott unb gan^ für @ebanfenfreif)eit einpfteljen nnb

(Serec^tigteit für alle SJlenfd^en p üerfed)ten.

^fefferforn fe|te inbeffen ben ^am^f gegen Sieuc^tin unb bie

jübifdje Siterntur mit allem öifer fort, ben it)m bie Ijinter itim

fteljenben SDominifaner-^e|errid)ter einflößen tonnten. (Sr uerftieg fid)

fogar folueit, luogu iljm unbegreif[id)er 3Beife hk (5Jetfttid)feit bie (Sr=

mäd)tigung erteilte, in granffurt, freilid) oor, nic^t in ber ^irc^e, p
:prebigen. SSor einem c^riftlidjen ^ublüum, ba§ ber ©tabtpfarrer

befonber§ baju eingetoben, eiferte ber loegen (Sinbrudjg beftraftc

gleifc|er, ber „[)ö§tid)e ^uh^ mit abfdjredenber @efta(t, mit au§ge^

:prägten jübifd)en Bügen nnb ®emeinl)eit oerratenber 9}Ziene in feinem

iübifd)=bentfd)en Sauberioelfdj" (®rä| IX. @. 125) gegen ben ge=

tet)rten 9tcud)Iin unb bie^uben! 3n äöin aber trieb man ei? noc^ gan^

anber§. Strnolb üon 'Songern fanb im Sluftrage feiner ®omini!aner=

brüber im Slugcnfpiegel eine SJlenge üon S^e^ereien. 9tendjlin bangte

e§ bereits öor ber allgemein gefürc^teten ^nquifition fo fetir, ha'^ er

fic^ bagu IjerablieB, fi<^ i» einem @d)retben an ben öon Siongern gu

entfd)ulbigen, ba§ er in geiftlic^en 2)i.ngen mitgefprod)en, nnb hie

®omtni!aner, bie ^n^^er ber ^nguifition, ju bitten, ba^ fie i^n

nic^t ungel)ürt öerbammen möd)ten. SDie ^nquifitoren tiefen i^n lange

ouf ^tntmort luarten nnb f^ielten bann bie ©näbigen; fie tüollten i^n,

fd)rieben fie im 3annar 1512, mit 9iad)fic§t bet)anbeln, toenn er fein

Urteil über ben Sialmub mtberriefe. 9teuc^Iin beteuerte in feiner (Sr=

toibwung feine ffteue, über SEC^eoIogie gefc^riebeii ju t)aben, nnb feinen

^nben§af?, lehnte febod) ben SBiberruf ah, ha er nid)t§ !c^erifc|e§

gefdirieben fjabe. ®ie ©ominifaner brot)ten iljm febod), fall§ er ben

„3Iugenf^iegeI" nic^t äurüdnätjme, il;n aU S^e|er ju be()anbeln. 9hm
tourbe e§ bem Stngegriffenen aber p arg; er marf 2)emut unb 9fieue

weg, fc^Iug ben Snguifitoren 3llle§ runb ob unb eröffnete bamit einen

Ärieg auf 2eUn unb Zoh gegen bie SDominüaner. 2)iefe erloiberten
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feine ^riegÄerüärung mit einer 9Inf(agcfi^rift gegen i^n aU einen

^e^er, ireld^e bem S^aifer geiribmet lüurbe nnb biefen fd)lt)a(J)en SOJann

an^ iuirflid) gegen 9ieu(f)Iin einnal^m. (Sr üerbot am 7. Dftober 1512

ben ^erfauf unb befallt bie Unterbrücfung ber ©cfiriften 9{eurf)ttn§

§u ©unften ber Snben. Stber hiz jafjireicfien Slnfiänger 9leucölin'§,

b. i). afie geinbe ber ^nquifttion unb greunbe ber Glaubensfreiheit

belüirften, hafi biefeS ®efret tuenig uü|te. ®a erfc^ien eine neue

(Sd^rift unter ^fefferforn^5 Dkmen, ber ,,Sranbf:piegeI"; fie fud^te

a^ieurfiling tüiffenfdjaftlic^e öetftungen ju fcJ)mä(ern unb ^erati§ufe|en,

be[)au|3tete lügenl)after SBetfe, 39Zaimuni habt geraten, bie (£f)riften

tDbtäufrf)(agcn, unb fd)Iug bor ben 3uben aüeö ©tgentunt gu nel}men

unb e§ Sllirc^en, ^löftern unb ©pitiilern ju geben, bie alten ^uben

§u betjanbeln toie hk räubigeu |)unbe unb bie fiinber il)nen lüegju»

nehmen unb gu taufen.

9teud}Iin ooüenbete am 1. SJiärj 1513 eine träftige unb hk
^e^erri(^ter öödtg nieberfd^mctterube $8erteibigung!3fcf)rift, bie er an

ben ^aifer Wla^ richtete. Siun erften SOiale wagte er e§ in biefer

©d^rtft, bie ^uben „unfere älZitbürger", \a fogar „unfere 58rüber"

f,u nennen. ®er ^aifer, ftet§ ben Stimmungen be§ Stugenblic!» naä)-

gebenb, nal)m bie ©d^rift lüotwoffenb auf; ba er aber nad)t)er, üon

(Seite ber geinbe fReuc^Iin^ bearbeitet, tüteber fcfunantte, furf)te er ftd^

eublid) bamit gu Reifen, ta^ er beiben ^^orteien Scbtoeigen gebot.

@rft |e^t aber trat auc^ .^oogftraoten auf ben S^ampfpla^ unb

ma^te fiel) an, 9teui^tin nad) SDZain^ ju jitireu, um bafelbft ai§ ^c|er

gerichtet §u werben, obfdpu er nid)t bie minbefte SefngniB baju ^atte.

Fendilin fanbte einen Sad)lualter nac^ SJiainj, um gegen biefeS red)t=

lofe $8erfal)ren ju proteftiren. ipoogftraaten aber eröffnete, bewaffnet

mit brei 9?eud)Iin üerbammenben gafultät§gutad)ten (au§ ^öln,

Söwen unb ßrfurt), o^ne Wetterei bie S5ert)anblungen, in benen er

felbft §XnfIäger unb 3lid)ter War. Sieudilin» Sad^Walter ap^ellirte an

ben pät)ftlid^en @tu()l unb tierlief^ ha§ Qofai; §oogftraaten fa§ ein,

haiß fid) fein 23erfaü)ren uid)t balten Iic& unb trat all 9iid)ter guriicf,

blieb aber 3(nf(äger unb man War bereit! einig, ben „2(ugenfpieget"

jum geuer ju üerurteilen, aU bie Stubenten üon Tla'ui^ ftc^ erf^oben

unb mit |)ilfe it)rer juriftifdien ':}>rDfefforen einflu^reidie ^^erfonen

bot)in brad)ten, ju bewirfen, ba^ bal S5erfal)ren bi» ju 9teud)Iinl

eigenem (Srfdieineu aufgefdioben Würbe. SßSirfIi(^ er)d)ieu 9teu(^Iin

felbft mit jwci Stäten feine! 3'ürften, bei ^ergogl öon SBürtemberg.

'^'k'5 pafete ^opgftraaten ntdjt, ber nun bie 95er^anb(ungcn fjinaul

fd)ob, bil ber ßeitpuntt "öa War, in weld^em ha^j (Snburteil geföllt

werben foUte, wenn fein S^ergleid) 5U Staube gekommen. Sd^on war

9lüel jum 2luto be fe über ha§ öerfel^erte 'iSiid) bereit, all ber (Sr§=

bifcfiof Uriel, feinen früt)eru , eine Qdt lang üernac^Iäffigten Staub-
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pnntt Jüteber einitel^menb , ha^^ ^e^ei*gertcf)t plöt^Itd^ nitf(ö§te. ?(uf

biejen „^riumf Oieuc^Itn^" btd)teten lllrid) üon iputten uub |)enuann

öom iBufc^e il)r biefen Slitel füf)renbe§ ^ufcetlteb. SS)er „^rtumf"

fonnte aber nid)t üottenbet fein, fo lange bte tuei^futttgen ^e^erjäger

tf)re 3)kd)t betitelten. IRendjlin woUte beider bem tüettern treiben

bei* Sedieren üorbeugen unb tuanbte fid) an ben jübifdjen Seibarjt

be§ ^apfley öeo X., bamit bic unericbigte @trett[ad)e anf eine ge=

redite SSeife aufgetragen »erbe. SDer '^a\)\t trug bte Unterfuc^ung

ben ^Sifc^öfen non 2Borm§ unb Spei er auf, bereu @rfter aber auf

feine S^etlnatjme öerjic^tete. ®er ^roje^ üerjog fid) in haS" ^at)r

1514; aber bie ä'ölner SS)Dutint!Qner , )xidä)e ha§ eiugefe|te ®erid)t

offen öeradjteten unb felbft ben ^a|)ft p^uteu, »arteten ^a§ Urtel

nic^t ah, fonbern üerbrannten ben „5lugenf^iegel" öffentlich unb

fd)Iugeu beffeu „S^eriirteituug" jiiin geuer fogor int @eric^t§fa(e ^u

©peier an, »ofür fte einen $8erU3ei§ ert)ielten. SDa§ (Snburteit fiel

gu 9leud)liu§ fünften an§, fprac^ i|n tion jeber ©träfe frei unb tier=

urteilte §oogftraaten in bie Soften. Si^ie 2)Dntinttauer lel^uten fid^

offen gegen baffelbe auf uub bauten noc^ auf hk Sefted^tic^feit ber

ri3ntifd)en ^itrie uitb auf hm ?5auati§mn§ ber tljeologifdien ^^afultäten.

Stuf ber anberu Seite aber fdjarten fid) bie Jünger be§ l)umauiftifd)eu

2Biffeu§ unb ©treben§ um Steud^tin tok um einen SSater unb hiU

beten beut finfteru Raufen be§ fd)eibenbeu 9JZitteIattery gegenüber

bie Sola^^i' ber geiftegfreien 9Zeu§eit. ^n gauj ®eutfd)lanb haltete

ber 2öort= unb g-eberfantpf, itub gegen bie S^outinifauer erflarten fid)

auc§ bereu geifttid)e 9iebeubuf)Ier, bie g-ran§ig!aner , ber ©rofemeifter

be§ beutfc^eu 9i{tterorben§ . niet)rere S3ifc^öfe uub Siebte; ber l^oifer

gjiai* oerraettbete fid) bei bem ^apfte tuiebertiolt für 9ieuc^lin, ebenfo

bie ^erjoge griebrid) ber Seife üon @ad)fen uub Ulrid^ üon SBürtem*

berg. Sin ber ©pi^e ber 9teuc^tiuifteu aber ftanbeu al§ fü^ue SDegen

Ulrich üon §utten, §ermann üom Sufdie, SStltbalb ^ir!f)eimer,

(5rotu§ 9f{ubtanu§ u.
f. ». ®ie ®omiuifaner inaren fo öerbol)rt unb

üerbiffen in tt)re SSerbatumuug§fud)t, ha'B fte ^apft unb ^aifer Iäfter=

ten unb fid) mit ben |)ufiten gu ücrbinben broI)teu, — bie fid) aber

für foldie ©efettfc^aft bebauft l)ätteu. @ie umnbteu fic^ fogar an ben

.^önig üon j^i-'nufreid), um üon ber Uuiüerfität '»^ariS ein üerbammeu=

be§ Urteil erlangen ?,u föuuen. ©ayfelbe lourbe aucf) »irtlid) gefällt

uub ber Slugenfpiegel jum geuer üerurteilt. Unter bem (Sinbrud

biefe§ an bie SSlütenjeiteu be» ganati^mu« erinuerubeu @prud)e§

fd)rieb ein SDominüaner unter ^feffer!oru§ Flamen bie @d)rift ,,©turm=

glode, «Sturm über uub loibcr bie treulofeu S^i^en, 2tnfed)ter be§

Seid)uam§ C£l)rifti uub feiner ®(iebmaf5en; Sturut über einen alten

Sünber 3ol)aitn 9teud^lin
,

3»»eiger ber falfd)en ^tiben uub be^

jübifd)en Sßefen»/' ^fefferforu luurbe wegen Uebertretung beS taifer»
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(Id^en S3efef)Ie§, ber 6etbe Parteien fd^tüetgeit c^cljei^eit, jur 9ted)enjcf)aft

gebogen; aber bie eifrige ^unigiinbe i)al] if)m ittib ben gen er:pfäffen

lüieber an§ ber ^atfd}e. 5^aina(§ toitrbe in ^oatk ein getaufter ^ube,

^faff 9tapp, and) ^fefferforn genannt, tüaf)rfd)eintic^ luegen

.^irdjenranbey, mit glnt)enben Bangen gcrriffen unb bie ijunraniften,

tioran Ulrid; oon |)utten, beuteten biefen g-aü gegen ben erften ^feffer^

forn unb feine ^elferstjelfer au!§, geigten aber babei, ha'^ e§ ifinen

in ber gangen ^adje nic^t um hie ^nben, fonbern um hk freie '^ox=

fd^ung §u tun luar, inbem fie iljrer innern Slbneigung gegen bie ^nben

aU Jßolf freien ßauf liefen, ta§ SSerbrec^en be§ gmetten ^feffertorn

in'§ 9)Jaf3(Dfe übertrieben unb if}m nod) üiele anbere Untaten gu=

fd^rieben, aud) folc^e, hk man frül)er fätfdjlic^ ben S^^^e" P^* öift

gelegt fiatte (^inbermorb, ^oftienfd^änbung, SSrunnenüergiftung u. f. tu.).

SBä^renb fid) nun ber ^roge^ in glüeiter ^nftang üor ber

römifdjen ^urie f)infd)Iept)te unb hk S3eforgni§ gesiegt tüurbe, baf?

ber unbemittelte 9^eudjlin gegenüber ben mit ®oIb um fid^ lüerfenben

S3ettelmi3nd)en ben bürgeren giefien iuürbe, erfc^ien im ©eifte ber

freien j5orfd)ung unb be§ |)nmanismu§ ein SBerf, beffen Seftimmung

tnar, bie geinbe biefer 55eftrebungen burd^ 93Io§fteUung üor ber Sad)=

luft ber SBelt moralifd) gu öernid)ten. SS^ieS S3ud), betitelt ..Epistolae

virorum obscurorum'' ($ß riefe ber S)un!elmänner), tüeld^e» ©traufe

ben beutfcfien SDon ^luifote genannt Tjat, obf(^Dn e» latinifd^ gefi^rie=

ben, ift eine fo treffenbe ^erfifflage ber fd^oIaftifd)en Grübeleien unb

eine fo tänfd^enbe 9lad)aljmung be§ möndjifdien Sliidjenlotein , bo^

öiele ^toftermänuer ba§ 33udi im ©rufte aufuatpten unb mit 23oI=

be{)agen lafen, o§ne bie ©atire gu berftel^en. ®ie bebeuteubften unter

ben SSerfaffern haaren: für ben erften Xeit ber U)i|ige ^^rofeffor

ßrotu§ 9lubianu§ in (Srfurt unb für hm gineiten hk beiben !riege=

rifdE)en .f)umaniften ^irfljeimer unb |)Utten. SDie löriefe ber

©unfelmänner umfaffen brei ^änbe. S)ie gmei erften entljalten

lauter meift an ben äRagifter Ortuinus Gratius (genannt vir inenar-

rabilium doctrinarum) gerichtete 93riefe öon öerfdjiebenen ®eiftlid)en,

bereu 3JJet)rere im '$ivi<i)t abgebilbet finb, mit beut ©egenftaube gur

©eite, bem if)r D^ame entfpridit, 5. 33. 93accalanreu§ ^^Dma^3 Sang=

fcE)neiberiu§ , 9}?agifter Joanne« ^ettifa?:, ^etru« §afenfufiu§ (ober

.s^afenmufiuÄ) , ®uiif)elmu§ ©d^erfd)Ieiferiu§ , ,§enricu§ ©d^aff^muIiuS

n. sa. ®iefe(ben erfunbigen fidj in einem öatein, ha§ SBort für Sßort

bem bamaligen ^eutfd) entnommen ift, nac^ bem ©taube be§ ©treite»

gtnifdben Sfteuc^lin unb ^fefferforn, g. ^. Etiam debetis me certificare,

quomodo stat in guerra inter vos et Doctor. loannem Eeuchlin,

quia intellexi quo iste ribaldiis (quamvis sit Doctor et Jurista)

nondum vult revocare verba sua. Ober: Et praecipue scribite

mihi quid faciat D. loan. Pfefferkorn, an adhuc habeat inimicitiam
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cmn Doctore Reuchlin et an vos adhuc defenditis eum, sieut fecis-

tis, et mittite mihi unam novitatem. 6^ tüerben 5(u§fätle auf bie

^umantften gemacht, hnxä) tüel^e bie 93rieffc^retber fic^ ungemeiner

Säc^erlic^feit preisgeben; auä) üerfuc^en hk Sefeteren SBerfe, in benen

fie atler ^^oefie unb ä)ktri! öof)n fprec^en, 5. 33.

Sunt Moguntiae in publica Corona
In qua nuper dormivi in propria persona
Duo indiscreti bufones
In magistros nostros irreverentiales nebulones
Qui ardent reprehendere magistros in Theologia,

Quamvis ipsi non -sunt promoti in Philosophia. ti. f.
vo.

'i^abü loerben ßirc^enüäter, ©c^otaftifer unb Snquijition mit einem

Sob über)c^üttet, ha^ äußerft fomij^ wirft, '^nvd) i§re broflige Se=

fd)ijntgung geißeln bie ^^rieffteüer bie Sitte unb bie Silbung ber

@eiftlid)en jener Qeit fdjarf. 33o§{)after SSeife ift bem gtoeiten 33anbe

hk S3emerfung angehängt: Komae Stampato con Privilegio del Papa

e confirmato in lugo. qui vulgo dicitur Belvedere. SJler britte 33anb,

raeld^er Briefe SSerfcbiebener an 55erfc§iebene enthält, öerbreitet fid)

oorgüglirf) über hk Uuinaijme, roeld)e bie beiben erften gefnnben unb

läßt üi§ 3(n^ang folgen: klagen (Lamentationes) ber Sunfelmänner

über bie Singriffe, tüelc^e fie erlitten.

®ie SSirfung ber Xunfefmännerbriefe \vax bie ge{)offte; fie tijbeten

ba§ 2Jiönc^tum burc^ ©elac^ter; tt)er aber bti ber ©efc^ic^te am
fd)Iimmften tüegfam, bas lüaren bie ^ui^en. 2ie Siunfelmönncr fuc^ten

ii)X i8erberben unb bie greunbe be§ Sidjteö mod)ten fie nic^t; fo ge=

rieten fie sroif^en «Stühle unb 33änfe unb mußten hk ßec^e be^a^Ien.

2)er neue Gr^bifc^of t>on 9)Zain5, 2llbrec^t oon Sranbenburg, üer=

onftaltete auf Stnregung oon greunben ber ftölner Sominifaner 1516

eine 2;agfa|nng in granffurt, um über eine StuSiüeifung ber ^uben

äu Dertianbeln, raarum, ift nid)t bcfannt, lüa^rfdieinlict) aber luegen

beä 23ud)er5 unb allgemeiner Slbneigung be» SSoIfe» gegen bie gremb=

linge. (£5 erfc^ienen SIbgeorbnete ber mittelrf)einifd)en dürften, ©täbte,

9(bteien u. f.
tu., tonnten fic^ aber über nichts einigen unb S!'aifer

9}iaj mad)te ber 3ad)e ein ©nbe, inbem er fid) für feine „^ammer=

fnec^te" in'§ äRittet legte unb bie weiteren 35erl)anblungen abfdinitt.

Snbeffen ^atte fid) im ^roseffe gegen fReud^ün ha§ )8iatt gan§

p beffen (fünften getnenbet unb am 2. ^uü 1516 erfannte hk ^urie:

ber „^ugenipieget" enthalte feine Äeöerei unb öoogftraaten fei Wegen

Xlnbotmäßigfeit ju beftrafen. 9^od) ^atte ber ^opft felbft ju fpred)en;

aber auf ^Betreiben ber 2)ominifaner unb if)rer yreunbe fc^Iug er ben

ganzen ^rojen nieber. 2)em Streite unter ben erregten (Gemütern

mad^te er aber bamit feine Gnbe. .poogftraaten tüurbe hti feiner

9türffef)r am 9tom überall üerf)i3fjut unb oerac^tet unb feine Seute
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rächten ftd) an'i tf)rc SBcife. SSei bem ^apfte toiirbe um @e(t 1517

ein SSerbot ber ©imfelmännerlirtefe ertrirft, i)a§ aber ntdjt il^re be*

rett§ eriuätjnte g-ortfe|ung unb il)ren fteigenbeii 2(n!Iang oerfjtnberte.

Sine fd)(immcre %o\Qe be§ ©trcite^3 gtüifdjcn 9teud^Iin unb feinen

geinben tttar ha§ (ginbringen ber ^abbala, burd) beren .^od)[(^ü|ung

ber gro^e ®elet}rte fic^ erniebrigte, hei feinen g'i^ennben unb felbft

Dielen geinben unb bamit eine Ijetllofe 33erti)irrung ber ©elfter.

Wogegen tüirfte ber ^aImub=Streit auc^ ntäd)tig auf hk größere unb

tiefer greifenbe S3en)egung ein, toelc^c ber ^umaniftifd^en folgte unb

nid^t lüie biefe bloS bie ©ebilbeten, fonbern ha§ gefammte Solf er=

griff, nämlid^ auf bie S3einegung ju ©uuften einer ^Reform ber

(^riftlid)en ^'ird)e. ©leic^ bei SSeginn berfelben lüurbe bie ©ac^e

Sfieudilin§ unb ber l^ebräifdjen ©diriften mit berjenigen ber ^ird)en=

tierbefferung al§ gufammenge^örenb betroc^tet. gür 9teud)Iin unb

öut^er gugleid) unternolim auf |)utten§ 3(ntrieb granj t>on gidingen

1519 eine geljbe gegen bie ®ominitaner, um ^oogftraaten jur ^nljtuitö

ber Soften be§ ©peierfdjen ^rogeffe^ §u zwingen, unb i)k <Baä)t

enbete mit be§ ^e^crmeifter«, ber ben burd) feinen ^roge^ öerarmten

9teuc^tin entfd^äbigen mu^le, (Sntfe^ung burd) ben ^apft. ^a ße|terer

ging in S(ner!ennung be§ Söirfen» Steuc^lins; fo tueit, baJ3 er felbft

jum ®rude be§ Slalmub anregte. ®aniel iBomberg, ineldier

üfer SUiitlionen ®ufaten auf jübifc^e Sruderei üerluenbet ^oben foll,

ooüenbete ben ®rud be§ jerufalemifdien fon)oI al§ be§ babt)Iontfd)en

Xalmub, be§ Ie|tern in 12 j^oliobänben! Sfteudjlin mu^te in feinem

Stiter feine 9?aterftabt üerlaffen, bo man i(}n für bie Steformation

mit öerantiüortlid) madjte, obfd)on er mit ber ^Trennung öon 9iom

nid)t einüerftanben War. (Sr mu^te noc^ erleben, ha^ (1520) fein

„Stugenfpieget", ber boc^ in fftom gerechtfertigt morben, nadjträglid)

gugleid) mit 2utl)er'§ 5luftreten öerbammt mürbe, meil man bdhe

33emegungen, bie l^umaniftifd^e unb hk reformatorifd^e, (^ufammenmarf.

2(ud^ ^feffertorn lie^ im Jßerein mit hem mieber eingefeWen .^oog=

ftraaten nod) einmal üon fid) I^ören burd) eine neue (unb le^te)

©d)mä{)fd)rift gegen 3fJeud)Iin „eine mitleibige 0age über aüe klagen",

auf beren 2:itelbilb üteuc^Iin geüierteilt unb geljängt erfd)ien unb

beren fd)mu|iger %c^t mit bem 53ilbe übereinftimmte. 'äud) tuieber=

^olte ber Säfterbube alle feine fiiil)eren @d)mäl)ungen unb Jßerleum^

bungen feiner 58o(f§genoffen unb üerlangte beren Vertreibung. ^ereit§

h)aren 1519 bie ^uben oon 3iegen§burg (oben @. 3u5) auf SSer=

langen ber ©eiftlid^feit nic^t nur, fonbern aud) ber ^anbtuerfer, öer-

trieben lüorben, nad)bem fie feit ®ntftet)ung ber @tabt ha gemoI)nt

t)atten, @ö mürbe i!^nen öorgemorfen, bo§ hk ©tabt burd^ fie

l^eruntergetommen unb oerarmt fei; „aller c^anbel fei in it)re §önbe

gefommen, fie Ratten ©etreibe für bo§ 9tu§Ianb aufgefauft, ben Söetn=
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f)anbet öon ©cfilüalien unb ha§ (Sijengejd)öft an ficf) geriifen; bie

Stabt l^abe biirc^ fie in ben lefeten 40 Sauren 132,000 ©ulben cin=

gebüBt." ®te ^.Vertriebenen gätjüen 500 ©eelen, i()re auöftel^enben

©d^ulben unirbcn iljncn für 6000 ©niben abgefanft; il)re §abielig=

hnten if)nen abjnfanfen lüar aber ben ß^riften burc^ oufgefteütc

2Bod^en üerluel^rt. ®ie <Sl)nagDge würbe niebergeriffen unb an tf)rer

stelle eine Slir(^e gebaut, Jüoran 'i)a§ ganje 95oI! mit „frommem"

Gifer arbeitete, tuie e» aud) hk 4000 2)en!mä(er beö Qubenfriebt)ofe!?

jerftörte. S)ie faiferlidfie Sftegirung na!}m ^wav biefen ©eiualtftreidj

ni(f)t fo leicht t)in unb üerlangte SBieberaufnafjme ber ^nben, üer=

ftänbtgte fic^ jcbod^ mit ber ©tobt gegen eine geringe ©ntfd^äbigung

an bie ^iiben. S3t§ bal)in iüaren bic ^uben an§ fotgenben größeren

©tobten uertrieben luorben: S'öln, 5Xugsburg, ©trapurg, 9iürnberg,

Siörblingen, ©peicr, (äßlingen, S^entliugen, ^olmar unb ütegenSburg,

unb befaBen nun nur nod^ in grantfurt am SJiain unb SBormS nam =

bafte Q)emeiuben. 9tud^ biefe gu üertrciben n»ar ^feffer!orn§ le^ter

SBunfrfj; er mürbe ieboc^ nidit erfüllt. 9iend)Iin erfiielt noi) in I)oI)em

Vtiter ben Setirftulj! ber Ijebräijdfien 3pradje in Tübingen; er ftarb

1522 in fjüljer 2(d)tung. ^fefferforn aber ift tier|d)oHen.

5. Wit Jicfovmotton unb bic 3ubcn.

gür bic ©efc^ic^te be>5 ^nbentumS ift jene ^eriobe üon gan^ be=

fonberer SSid^tigfeit, in Uield)er ba^ an^ il)m I)erüorgegangene Gtiriften^

tum in äwei fid) feinbltc^ gegenüberftel)enbc ©lanbencn-jenoffenfdiaften

verfiel, ^urd) biefe Trennung würbe einerieitC' bic MatS^t ber römi=^

fd)en ^ird}e, üon weldjcr unb non bereu '5?(nt)äitgern bie '^uhni bii?

bal^in fo öiel §u crbulben gel^abt, fo fel)r gefdjlnac^t unb anberfeitö

burd) bie SBiberfprücJ)e ,VDifc^en ben (5)(aubenÄ(c[)ren ber üerfdjiebenen

d)riftlid)cn Parteien hav ?tnfel)en ber (Mlaubeuyjal^e, hk man in» ha^

I)in ben Gljrtften aufgcsuningcn, fo fcf)r gcfc^mdlert, bci^ oon ha an

bie ißerfolgungen ber ^nben immer feltencr unb fpärlid^er würben

unb nac^ oertiältniBmäfjig fur^er S^it ganj anfprten. 2{IIerbtnge

Ijattc 5U biefcr Grrnngenfc^aft ber (Serec^tigfeit, ä)lenidjltd)teit unb

ljüf)ern ©efiltung fdjon bie ber Steformation uorangeljenbe {)umani=

ftifct)e S3eiüegung beigetragen; aüein of)ne haä ©ntftet^en einer bie

greitjeit ber 3"orfd)ung im '>|>rin3ip janerfennenben unb öon (Stot§=

Organen gefd)ü^ten Äirc^e wäre hk Ijunmue 9tid)tung nic^t im Seben

3ur SBafjrljeit geworben unb bal)er aud^ nid)t ben verfolgten ^nben

gu gut getommen. S'^^^^^ trat an bic 3teüe ber gewalttätigen !öer=

folguug ber ^uben nod) für geraume '^dt eine f)arte S^ebriidung ber=

felben, welche jebod) mit ber 3*^^ bnrc^ bie SSciterentwidfung ber=
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felbeti S^een, tuelc^e bie Sßerfolgung Befetttgt fiatten, ebenfalls i^r

(iiibe erreid^tc.

®ie tiefe Entartung unb (Sntfittlicf)ung tu ber römtfc^en Ä1rd}e,

tüelc^e gum ^ebürfntf? einer 9ieformation fül)rte, ift be!annt unb tüir

öeriüeifen bejüglid) näherer eingaben, lüeldje in bie ®ef(f)id^te be»

^ubentmuS nic^t geijören, auf beä ^erfaffer§ „^tügemeine Ä^ultur*

gcfd)ic^te" (33anb IV S. 100 ff.).

SJiartin Sutf)er, ber füline aber budiftabengläubige Wönd), ber

bie 33egeifterung altteftomentlic^er '»^rofeten mit ber ^nnigfeit eine»

beutfdieu ©emüteS foluol al§ mit ber S)erbf;eit bey urJüüc^figcn ©er--

mauen üerbanb, t)atte erft auf 35erftänbigung mit ber ^ird)e get)offt;

aber balb genug mu^te er bie Unmöglidjfeit einer folcfien einfetten.

®er S3rud) erfolgte unb e§ fonnte feine ©emeiufd^aft mel)r fein 5^1=

fc^en bem (£l)riftentum bc§ äuf^ern §anbe(n§ unb bem ber inuern

©efiuuung. ®ie f;eftigen @Iauben§ftreitig!eiten, luelc^e nun §unäc|ft

2)eutfd)Ianb jerriffen, toaren befonber§ ben ^uben günftig, toelc^e gu

öerfolgen 9iiemonb Qdt t)atte. SBie aüe §äu|3ter religiöfer ^arteten,

bie fid^ unb ifjrem @i)ftem nod) nic^t eine fefte unb ftdiere Drganifa=

tion erfüm:pft Ijaben, äußerte fid) Sut£)er im Slnfange bey öon i^m

unternommenen Stampfe» in anwerft bulbfamer SScife über bie 3»ben,

üerbammte hk gegen fie geübte |)ärte unb faub Q& fe()r begreif(id),

ha^ fie feine Suft batten, einer ^ivä)t beiäutretcn, öon bereu Drgauen fie

fo fd)nöbe befjanbelt würben. 3" einer befouberu @(^rift unter bem

bejeidinenben 'Sitel: 'üa^ S^fuS ein geborener Sni^f geiücfen (1523),

geißelte er hk biidjcrigen SJiac^t^aber in ber (S^riftenljeit, ha^ fie bie

^uben tüie |)unbe beljoubelt unb ben (Sijrifteunamen entehrt I)ätten,

unb bat bie „^apiften", wenn fie mübe geioorben, it)n Se|er 5U

fd)impfen, nun ilju einen '^ühen ju fd^elten. ®anu ermat)nte er bie

(ifjriften, bie ^uben freunblicl^ aufjiiue^men unb fie ebriid) mit arbei=

tcn äu laffen, bamit fie öa» 2öud)crn aufgeben, greilidj f}atte Sutf)er

hai^i ben l^auptjloed, bie ^uben für ha§ ßl)riftentum ju gcluinnen,

U'äfirenb auf ber anberu Seite üiel feurige ^nöcn tjofftcn, bie epal=

tung im <Sd)ofe beä GbrifteutumS Joerbe beffen Untergang ^erbeifü^=

reu unb brei geletjvte ^uben fogar Sntljer für il)re ^Religion 5U ge^

ununen fud)tcn! tiine geluiffe Slnnäfjeruug giuifdjen ber ^^artei ber

9ieformatoren unb bem Qubentum luar nid)t ju üertenncu. älian fa^te

eine 3u"eHP"Ul ä"'" Sllten 2;cftament, inie fie in !att)olifd)cn Slretfen

nid)t üblicb mar unb noc^ je^t nid)t ift, man mäl)Ite gerne alttefta=

mcntlidje 9kmcn für hk ^inber, man mibmete fid) immer mei)r bem

©tubium ber Iiebriiifdjen ©pradje unb erriditete neue isieljrftüble für

biefclbe; ber Umgang §iuiid)en jübifdien öe()rcrn unb d^riftlicbeu @c^u=

lern fc^Iiff manit)ey SCorurteil ab, — jum älZiBüergnügen fomol d)rift=

Iicf)er a\§ jübifdjer ©trengglöubigen. 3lud) in 3-rautreii:^ faub biefe
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^ebräifcfie SBetüegung ©tngong, obfc^ou bort bte 9fteformatiou nod)

tüenig 3iiil)ang ^atte imb furj üorljer 3teit(i)Iin in ^ari§ üerbammt
tüorbeu war. Cbgfeii^ bort itod) immer fein gube tüotinen burfte,

Ite^ fügav ber ftrengtatljotifc^e %xa\\^ I. I)e6räifd)eSef)rerbaI)in berufen,

^n ^^^art^i, loo breiljunbert ^afire früljcr 9}laimnni'§ SSerfe oerbrannt

lüorben, lourben jie je|t (1520, gebrudt! 2(ud) öutfjer lernte t)ebräifcf)

unb Ue grucf)t biefe§ ©tubium» i[t bie ÖJrunblage jott)oI feineS reti=

giöfen S3aue§, al§ ber neuern beutfcfien Siteratur getüorben, — feine

^^ibetüberfe^ung! ©§ 'folgten llebertragungen ber S3ibe( in 9)ienge,

in afle gebilbeten Sprachen; and) ^uben überfe^ten fie in hk @pra=

dien ber Sänber, in benen fie lebten; (Sita ßeöita, ber Se^rer ber

meiften bebentenben ®elef)rten (1468— 1549) übertrug fie inS SDeutfdie.

Slber ungeaditet ber S3erü^rungen jiüifc^en ber 9fteformatiDn unb

bem ^nbentum blieb boc^, ft)äbrenb bie erftcre bag (£f)riftentum auf

neue S3a£)nen fütjrte, im le^tern 2ttte§ beim ^Jttten. Tldnt nun @rä^,

bogfelbe l^ahe feiner SBiebergeburt beburft, fo tüiberlegt er btefe 5tn=

fid)t felbft gleich borauf mit folgenber ©c^ilberung be§ bamaligen

Subentum§: „SDie erljebenben unb üerfittlicbenben ©ebanfen be§felben

waren hi§ bafjin nic^t gum ®urd]brud) gefommen; aud) ^ier fehlte

beim S^olfe hk 3nnerlid)feit ber 9teligion unb hn ben güfirern bie

®IarI)eit be§ @eifte§. SBerftätigfeit unb fdjolaftifdier ®unft waren

aud^ unter ben ^uben I)eimifd). ^m ®otte§bicnfte würbe bie (Srfiebung

unb im ®efd)äftsieben ber reblid)e (Sinn üermi^t. ^er ©iinagogen--

9titu§ tjielt fram^fljaft 'äüc§ feft, tüa^ an§ bem Stitertnm überfommen

war, füüte fid) mit unoerftünblidien S3eftanbteilen unb i^atte im @an=

jen einen unfdiönen ßi^arafter. ^rebigten gab e§ in ben beutf(^en

©emeinben unb iljren anberweitigen Slolonien fo gut mz gar nicbt,

(jödiften» talmnbifc^e $8orträge, We(d]e bem Sßolfe, namentlid) bem
weiblid)en ©efc^Ied^te, unoerftänblid) Waren unb ba^er iia§ @emüt
falt, oljne ©diwnng unb allen natürlid}en 9tegungen preisgegeben

liefien. ®ie fpanifc§-portugiefifd)en ^rebiger bebienten fid^ gwar ber

flangöoüen Sprad)e iljrer Heimat; aber it)re SSorträge woren öon

fd)oIaftifd)em SBuft gefüllt unb für bie SaienWelt nid^t Weniger un=

uerftönblic^". (Giefd). b. ^uben IX @. 221).

®en erften Slnla^ gur SSiebcroufnal^me ber burd^ bie 9ieforma=

tionSbewegung unterbrod[}enen ^ubenöerfolgungen bot bie anard)ifd)e

3eit bc§ beutfd)en S3auernfriege§ (1525). ®ie aufftänbifd)en

33auern, welche an§ Sutl)er§ Seigre bie politifc^en ^'onfequengen ^k1i)en

wollten, fal)en in ben ^uben nur 93Iutfauger unb SBerfgeuge be§ beute=

gierigen unb oerfc^Wenberifd^en SlbetS, ber 2lbel unb ber ^öt)ere 5Bür-

gerftanb witterten in i(;ncn 2lufl)e^er unb §elfer§f)elfer ber gud^tlofen

^^auern. @o Würben fie oon beiben feinbüc^en Parteien mi^fjanbelt

unb e§ fam ba^in, ta^ ber in Spanien im Subenf)affe gro^gegogene
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^aifer ^avl V. fie.. cil§ feine „^ainmcrfneckte" gegen "ük Sönt feiner

norbifc^en Untertanen frf)ü^en mu§tc. Unter ben gorberungen, n)el(f)e

bte S3auern mancher Drte auffteüten, figurirte aud^ bie Vertreibung

pber gernljaltung ber ^uben. ®er Sl)aifer ^ielt ^toar ftreng auf ha^

SEvagen ber ^uben^eid^en unb öerbot bcn SBucfier bei* fc^werer (Strafe,

luad^te aber, ha^ bie ^iben nidit beraubt ober getöbet, aurf) nii^t jur

Saufe geglünngeu lüurben; benn er öeracf)tete bie fc^önen (Sinnaf)men

ntdit, U)eld)e il}m öon it)nen ^uffoffen.

9ioc^bem jeboc^ biefe anardiifd)e Spifobe im SSIute ber S3auern

untergegangen, traten bie religiöfen Sragcn tüieber in ben SSorber=

grunb. SDie öerfc^iebenen S(nfid}ten über bie ber freien gorfd^ung

übertaffene S3ibel begünftigten ha§' 5luftau(f)en t)erfct)iebeuer neuer

^irctien unb ©eften. Unter biefen gab e§, in j^olge ber S5ertiefung in

ba§ 9llte S^eftament, natürlid) audi fotc^e, bie fic^ bem ^ubentunt

notierten, bie ©reieinigtcit üerlüarfen, üon ber ja nic^t einmal tai?

5yieue. 2;eftament ettüaS tnei^, ben ©abbat feierten u.
f.

rv. Wtan

nannte fie |)albjuben ober ^ubenjer; öon länger bauernbem 93e=

ftaube aber tooren bie Unitarier ober Stntitrinitarier, beren SSer=

treter 93lid^ael (Serüet burd^ hk ^roteftantifd^e ^nguifitton Saloin'?^

in @enf beni Sofe fpanifdier ft'efeer unb ©eljeimjuben überantwortet

rourbe. 9lidf)t wenige ©eftirer trugen aii§ DppofitionSluft gegenüber

ben I)errfd)enben ^irc^en offene 9Zeigung für bie :3uben jur ©(^au,

lüa?^ aber nid)t§ öJute§, Weber für fie, uod^ für Se^tere belüirfte, fon=

bern nur bei ben 9Wod)tf)abern ber größeren ^irdfiengemeinfc^aften

^ubentia^ ^ftan-^te, in 9tom wie in 2Bittcnberg unb GJenf. ^aifer

^'arl V. fcfiien e§ nid)t ertragen ju tonnen, baf3 in einem feiner

(ärbftaten hk ^wben noc^ gebulbet würben, nämlic^ in 9Zea^eI. @r
befat)( i(]uen üon 9iegen§burg au§ bei ©träfe an Seib ober ö)ut ober

bei S5erbannung haS' SEragen ber ^ubeUf^cidjcu, Worauf fie bie frei=

wiüige 5(u!?Wanbernug üorjogen (1540—1541), natürlicfi meift nadi

ber SLürfei. ©amuel 5lbrabauel unb $8enoeniba Slbrabanela, bie tfir

©diidfal teilten, wanbten fidfi nad) j^errara, beffcu ^erjog Srcole IT.

aU ^ubenfreunb galt. 5Jlur ein Saljr fpäter würben hk ^nben, bencn

man bie ©diulb an Seucr^brünften beinmfs, auS^ofimen nertricbeu,

uadjbem ©inige öon ibueu (jingeriditet Würben. (Sin %tii tonnte gegen

gutes (Seit unb bie S^erpflid^tung gunt t^tedeutrageu wieber jurüd«

!etiren. 9n§ eine foldie S^erWeifung audi im ^i§tum (äidiftdbt wegen

augeblid^en ilnabenmorbe§ brol^tc, fd)rieb ein lutberifdier (Skiftlic^er

bo§ „^ubenbüdilein" gnr 33ertcibigung ber ^uben unb ^nr 2Biber==

legung ber über fie üerbreitetcn 9Jiorb== unb ^ranbfabetn. 5(nber§

liefen fid) größere ^ird^enlic^ter oernetimeu, — nic^t gu iljrer (S^re,

unb gwar ©egner unter fid), bie fid^ einft in Seipjig alle ©dtimac^

augetau Tratten, ber 9^öm(ing Dr. ^oiiann (Jd unb ber in feineu
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älteren klagen äum üeineit ^a^fte geloorbene Sut^er. 3a, e§ tft faft

unglaublich, aber letbcr toafir, ha^ ber Sefetere nodf) getjäffiger gegen

hk ^uben lo^gog aB ber (Jrftere, unb njie er fttä^renb be§ S3auern=

friegeS jum S^ieberfc^Iagen ber 33auern wie toller ^unbe gelje^t,

ftrafte er je^t Sügen \va§> er früt^er §u ©iinften ber 35erfoIgten ge=

fd^rieben unb glaubte nun fogar bte olbernften 9Jiärd)en über jübif(f)e

Untaten, ^e^t toar il^m fein @c§tmpfn)ort §u gemein, c§ auf bte

3uben 5U fjäufen, benen er felbft früfier feinen ©rlöfer zugeteilt, unb
er fucE)te fogar ^^fefferforn §u über|3feffern, inbem er gerabe§u üor=

fd^tug, bie Synagogen unb Subenljäufer gu gerftören, ben 3uben alle

öütf)er unb felbft bk S3ibel folüie alle SSarfc^aft tüegjune^men unb

fie fd)Iie^Iid) nac^ ^^aläftina jurücfäutreiben! fragen mx nac^ ben

©rünben biefer |)altung be§ anfänglichen Kämpen religiöfer 3"veif)eit,

fo muffen luir fie guerft in Sutt)er§ S(erger barüber fuifien, bo§ fid^

bte Suben nicf)t §um Sf)riftentum unb jtnar ju feiner ^onfeffton be=

!et)ren lüollten unb mel^r ober toeniger mit ben if)m üerljo^ten Seften

sufammen^ingen. ©cwiß aber f)aben aurf) bie Suben bomal», ha i^re

35erfoIgung ruf)te, nämli(f) gu ber S^it be§ ©laubensftreite^, ber fie

otterbingg bagu Ijerau&forberu !ottnte, il^re I;)ö^nifd^en ©loffen über

ha§ ®f)riftentum gemacht, tt)ie immer, toenn fie (Selegen^eit baju ^tten,

unb e§ oljne B^i^eifel pgteicJ) aud) mit beut SSud^er fo arg Une mög=

lidE) getrieben. ®enn, fo ungerecht unb empörenb man aud^ il^re Sc=

Ijanblung burc^ bie S^riflen lange Qi\t f)inburcf) finben mu§, ha»
!onn man mit bem beftcu SSißen nid)t fagen, ha^ fie fid^ jemals bei

onberen S^iilfern beliebt 'gemad)t ^aben. (5§ ift baljer burcfiau^

wal^rfd^einlid), haS^ e§ auc^ ungef)Drigef^ $8er^alten auf jübifd^er Seite

unb nid)t lebiglid^ ^a^ unb S5crfDlgung§furf)t mar, \va§ bamal» fotool

bie ©ried^en in Äleinafien (1545) gu Stufläufen unb ungeredjten Stn*

flagen gegen hk S^ben, al§ bie ri3mifd)en ßatl^olifen in ®enua
(1550) §ur iiöHigen ^.Vertreibung berfelben beftjog. 5?ou le^term SSer=

l)ängni§ mar aud) ber @efd)id)tfc^reiber -Sofef ben 3ofua i^o^eu
1496— 1575), ein 2(bfömmling fpanifct)er 3uben betroffen. ®ie ®e=

fd^id^tfd^reibung in I)ebräifdjer @pracl)e mürbe bamal§ üon meljreren

gelelirten Su^^^" ^"it Srfolg betrieben, ©er genonnte folgen fd^rieb

eine 2(rt 2BeItgefcfiid)te tjom Untergänge be§ römifd^en 9teid)§ an in

annaliftifc^er {^orm, mit befonberer 9lücEftc^t auf bte ^äm|3fe jmifd^en

ß;t)riftentum unb 3flam unb gmar mit eigentümlicher ^ßorliebe für

granfreidi, meldte» bamal§ feine ^uben in feinem (Gebiete bulbete, —
bo^ auBerljalb feiner eigenen Qdt oI)ue aUe ^ritif. Sein ^citöc^offe

3uba Sbn S5erga, beffen 8of)n ©alomo unb (I-nfel ^ofef, bie al§

äRarranog nac^ ber Sürtei au»gemanbcrt marcn, fd^rieben aüe brei

an einer ß5efd^id)te ber ^ubenoerfolgungcn lutter bem ^itel: hk Qn6)t'

rute Suba'», bod) mitöinfleditung ja^treicfier rein erbid^teter S3egeben==
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Reiten. S)en ©runb ber S^erfolgung i^xeä SßoÜjSftamme» fanben bie

3bn SSerga natürlich in bem Umftanbe, ba| ®ott bie, toelrfie er liebe,

jüd^tige, nebenbei aiiä) in S3eftrafung be§ SlalbsbienfteS in ber SSüfte,

a(§ ob biefer ©ienft be§ (5JoIbe§ ni(f)t burc^ ade ^a^r^unberte gebauert

unb fortiüäI)renb üiel an ben Seiben ber ^uben oerfd^ulbet ^ätte! 'äU

äußere ©rünbe ber S8erfoIgnngen njurben bie Slbfonberung ber Quben

oon ben S^riften, hk Städte ber öe^teren für ben Stob ^efu, hk 33er=

ge^en ber fpanifd^en ^uben mit (Sljriftinnen (V), ber ^Jleih auf bie

jübifd^en 9tei(i)tümer nnb fa(fd)e <&ihz ber 3 üben (>roI ai§ Schein*

c^riften?) angefül)rt. Xie 3bn 3?erga gaben gu, ha^ „alle S5iJlfer ber

(Srbe im §affe gegen ben jübif^en (Stamm einig, otle Kreatur be§

^immel» unb ber (Srbe gegen il^n oerfd^tooren, haf^ hie Iguben tüie

bie niebrigften SSürmer üeradjtet feien." 9Zun, n)enn man ben mit

^ö^er enttüicfelter ©rfenntniß be§ 9Jienfd)en unoerträglidjen ©npra*

naturaliSmu» bei Seite lä^t, fo muffen bocf) bie ^uben an biefem

allgemeinen §a^ aller SSöÜer gegen fie, oon ben Reiten ber 3f{ameffiben

on hi§ auf unfere Xage, offenbar einige Sc^ulb tragen ! — S3ebcuten=

ber aU hk oben benannten loar al§ ®efc^i(f)tfd^reiber Samuel
U§gue, ber aü§ Portugal nac^ gerrara geftoljen luar, auc^ 2)id^ter.

®r bearbeitete hk ©efd^id^te ber 3uben oon ber älteften bk- auf feine

3ett in bid)terifc^er Sprache (boc^ nic^t in SSerfen) 5u einem ©efprädje

,^tDifc^en brei ^irten über bie öeibcn ber ^uben unb bie Strafe, xveid)c

if)re SSerfoIger burc^ poütifc^eS SlZi^gefdjic! erlitten, üermifd)t mit

Eabbaliftifdien unb aftrologifctien ?5tintafien, aber mit erl)ebenbent %xoit

am Sd^Iuffe. Sein SSerloanbter Stbraljam Ui^que, alä Sdieind^rift

in Portugal SDuarte ^iuel genannt unb nad^ gerrara au^geioanbert,

grünbete f)ier eine t)ebrüifd)e ^ruderei, aud^ für Ueberfeijungcn auv

biefer Sprache in anbere, 3. 33. ber 23tbel in^^ Spanifd^e. (Sin britter

SSerioanbter, Salomo USgue (2)uarte ^omej) lebte aU S^aufmann

unb S)id^ter in SSenebig unb SIncona, überfe^tc Petrarca in» Spanifdje

unb bid)tetc nad) bem S3udje (Sfttjer ein fpanifcf)e§ Srama.

(SuK eigentüm(id)e ^eriobe begonn für hk allgemein menfc^Iidie

lote für bie befoubere jübifdie S?utturgefc^ic^te, a{§ um bie W\tk bcv>

fed)ö5et)nten So^i^fl»nbert§ bie burdf) ben 5(bfalt ber ^roteftantcn ge=

fdfjtüädite !atI)oIifd)e ßird^e einen 3tnlauf 5ur §erftellung iljrer früf)ern

Stärfe nat}m. ®iefe Seiucgung, bie (SJegenreformation genannt,

bereu t)auptiä(^Iid^fte SErägcr unb SSertreter bie ^cfuiten luaren,

Deftanb einerfeit» in ^ebung be§ gefunfenen fittlidjen 3iM'ti-iiifi-'^'^ t^cr

@eiftIicE)feit unb SBieberbelebung be§ burcf) ^nbifferentiömu» oielfad)

üerbrängteu ^ird^englaubenS, auberfeit§ aber in angreifenbem iSor-

ge^en gegen ben ^^roteftautiemu» unb baneben aud), febod) in gcringerm

3JiaBe, gegen ta^ ^ubentum, teiüocife burd) bk ^nquifition nnb teil^

roeife, loa» bie oon ^roteftanten errungene politifc^e dJlad)t betrifft.
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gerabeju burc^ bcu ^rtecj. Man begann nun au(i) in 3fiom, ha^ fo

lange ber ©i^ cptfnreifcl)cn .peibentumS unter (^rt[tlicf)er 9JloÄfe ge=

lücien, tütebcr barauf lo§ gU fengen unb ju brennen nnb bem üon

bem finftern ßaraffa aufgefteHten @Iauben>^gertd)te fielen SJiänner

ber ebelften ^^amilien unb ber I)öcf)ften ©teflung jum Dpfer, tüenn an

il)reu „?Rec^tgläubtg!cit" bic geringsten SjKingel Iiafteten. SDie treffe

tunrbe gct'nebelt, folPeit 9?om§ 5lvm reichte unb burdf) folc^e unb ä^nlid^e

SJättcI gog man SlHeS, iiio§ überliaupt nod) fat:^Dlif4 fein looüte, in ben

römifd^en ©diafftatl gurücf. ^ie @a|ungen be§ ^on§iI§ öon 2;rient,

ftietcfie Hon Slnotl^eniatcn ftrol^ten, Jüurben bie ©runblage unb haS'

®(auben£!befcnntnif5 ber nun bie tatf)oIifd]e SSelt beljcrrfrfienben Partei.

Qwav litten unter biefem ©ijjlein bic Quben wenig im SSergleic^e jn

ben ^roteftantcn unb uid)t I)in(änglidE) glöubigen ^att)oIifen; benn

fie tnaren überl^aupt in ber Sf)riften()eit nur no^ wenig ^afilreid) öor=

fianben — aber fie litten immerl)in no(f) genug. ^tU Ipite 9lom

ixaä), wag e§ pr Qtlt 9tcucf)Iiu§ unter inbifferenteu '"köpften oerjöumt

l^atte, — e§ erHärtc bem S^almub, ben e§ gar nid^t fannte, ben

Stieg, wie er if)m jetit wieber öon gleid)er Un!enntniB erflärt wirb.

Unb wieber waren e§ getaufte ^uben, hk 9tom baju ouffiel^ten,

wie e§ ^fcffertorn getan; ©atomo, je^t ©ioüanni ^ßattifta 9?omauo,
ein fönfel (glia Seoita'S (oben @. 336), je^t Sefuit, ©iufeppe ai^oro

unb 5Xnanel bi goligno ftellten bem ^opfte 3ufiu§ III. tior, Wie
ber Xalmub Säfterungen be« ©IjriftentumS entfialte unb bie ^uben
on ber 33efet)rung ^inbere. tiefer ^^apft fjatte nodi jübifdie öeibärste:

aber üon C^araffa bearbeitet, befaljl er 1553 hk a<lernid)tung be§

Salmub, ben Seo X. i)atk brudcn laffcn! d}lan brang in bie Apäufer

ber 3uben, nal)m toaS' man an @d)riften üorfanb unb oerbranute e§,

unb fo in gan^ Italien, ©rft im folgenben ^af)xe milberte eine SBuHe

biefe§ S^erfabren unb oerorbnete eine üorfjerige Prüfung ber jübifd^en

Sdiriften, ob fie uic^tx^ Gljriftenfeinblic^es entbalten, \va§ notürlid)

getaufte 3uben beforgten. '3d)Iimmer würbe hk Sage ber ^uben,
feitbem (Saraffa al§ ^aul IV. ben päpftlidien Xron einnabm. (Sine

feiner erften 33uIIen nertangte üon feber (2l)nagoge im Sird)enftate

,^el^n ®ufaten ^um Unterljaitc ber Sotecbumenen=9tnftaIt, weld)e bic

'irgieljung uon ^ubenfnabeu im (Sl^riftcutum bcforgte. Turc| eine

gweite Sude, fd^Iofe er bic ^nben in ©Ijctti ein, geftattete il^nen nur
eine einzige ©tjnagoge unb fütjrte bic meiften Scfdiräufungen ber

^vubcn ein, weld^c im aj^ittelolter üblidj gewefen unb bic wir Wieber=

I)oIt tennen gelernt. ^Ijxt ß)ütcr, bie über eine Ijalbe SJJiüion @oIb.
fronen betrugen (!), muf5ten fie ncrtaufeu; benn fie burften feine mef^r

befi^en. ^übifc^e Slergte foWtcn feine etjriften meljr betianbeln. 3abl=
lofc Subcn würben Wegen angcblidicr Uebertretung biefer 3?orfc^riften

in Unterfud^ung gebogen, eingeferfcrt ober Hertrieben. 9Iud} berwenbete
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fte ber ^apft gu gronbtenften. ^a er foü beabfic^tigt ^aben, i^re

.*pöufer in ^ranb ftecfen gu laffen. ^n Stncono lebten »tele gef(üdf)tete

äRarranog, lüelc^e ^anl III. unb ^nüü§ III. in ^rieben gelaffen

f)otten. ^aul IV. lie^ fte fämratlic^ in bie Werfer ber ^nquijitiou

werfen, felbft bie bto§ burc^reifenben ober in ©efd^äften antüefenben,

unb i^r S3erntögen fonfisigiren. SSenige, hk i)atkn fliegen fönnen,

fanben Stufna^me bei ben ^erjogen üon Urbino unb gerrara.

3'iur jene, tteld^e ein reumütiges fotl^oIifc^eS S3e!enntniB ablegten,

foüten freigefproc^en, aber nacli SKalta übergeführt werben. ^i}xev

[ed^ygig machten baüon @ebrau(^ unb öierunbgwanjig, barnnter eine

alte %xan, würben üerbrnnnt! (1556.) SDZandje ber Uebergefü^rten

cntfamen naclj ber Sürfei. S^ort erregte biefer Suftijmorb fotclie @nt=

rüftung unter ben frei lebenben ^uben, ha% üon ha ein merfwürbiger

^^lan ausging. ©§ lebte in S^onftantino^el eine angefe[)ene, reiche

unb on^erorbentlid) tugcnb^afte unb gebilbete äRarranin, @racia
älUnbefio SJa^i, welche erft mit iljrer gamilie auy ^^ortugal nac^

2lntwer)3en gebogen unb bann, um bai§ Sui^entunt frei befennen ju

tonnen, siterft in gerrara gelebt fiatte, enblicf) aber narf) ber D§mani=

f(^en ^ar.ptftabt übergefiebelt War. Sie wie i()r 9teffe unb Sdiwieger-

fo^n ^soao 3Kiqne§, ai§ ^urücfbete^rter ^ibe Sofef 9laf3i, ipen=

beten überaus Diel SSoItaten, errid^teten 33et* unb Sei^rijäufer unb

würben üon fämmtlidjen Quben be§ weiten Üieic^eS wie (Sttern t)er=

e^rt. @ie bewirken juerft, bafs ©ultan ©nie im an burc^ S)rot)ungen

ben ^apft ba^inbrad)te, bie in 2(ncoua üerl)afteten 9JiarranoS türfifd^er

llntertanfd)aft freijulaffeu Sann würbe ber ^tan terfotgt, ben be==

beutenben §onbeI ber o§manifd)en ^uben, Wcld)e tiiele eigene Sd^iffe

befafeen, öon bem päpfttid)en §afen Slncona ab= unb bem urbinifd^en

.'pafen ^ij^efaro 5U3uwcnben. Sie ©ai^e würbe aber burc^ haä

materielle ^ntereffe ber in 'i'tucona lebenben Stltjuben, burd) bie S[Range(=

lioftigfeit beS .SjafenS in ^^eforo gegenüber bemienigen uon 2(ncona

unb burd^ mand^e anberweitige ^sntercffen unb Ütüdfid)ten, Weld)e

ein einmütiges S5orge^en üer^inberten, üereitelt, unb W einzige aber

ungtürflid^e %oIq,c beS flaues War, ta^ ber ^erjog öon Urbino,

über haSi gefjlfc^lagen bcSfelben erbittert, 155S hk ÜJiarranoS auS

'45efaro wegwieS, bie auf ber 9ieife mit 9iot ber päpftüc^en ^uquifition

entgingen, ^aul IV. aber ful^r fort gegen ^uben, SOlarranoS unb

jTalmub gu wüten bis an fein (änbe (1559). 2(uSgenommen üon ber

SSerfoIgung Waren nur hk „@djä|e" ber ^abbala, befonberS ber

So^ar, worin bie römifdien Sliri^enlidjter Iäc^erlid)er SEetfe hk
@runbwal)rl)eiten beS (If)riftentumS witterten, — bod) nid]t lange;

nad) einigen ^a^ren würbe ber ^nbej ber oerbotenen (Schriften audi

burc^ ben «Sof^ar unb beffen ®eIicE)ter gefd)müdt. 2;ay SSüten

^^aulS IV. fanb inbcffcn feinen SSiberljafl auc^ au^erljalb ^talienS.
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^n ^rag tüurben bei einem ^ßranbc öiele ^uben in'§ geuer gctüorfen

(1559), öorl^er tüaren naä) ftufeniüeifen S3e[(f)rän!ungen bie ^uben
a\i§ 9^ieberöfterrei^ unb @örä üoÜftänbig üertrieben unb für ^rog
tüar 1561 ba§felbe 6efd^Ioff eit , aber burd) SSerlüenbuttg be§ ilav
hoä)ai Qemaä) au§ ber ©rurferfamilie ©oncino bei ^apft ^tu§ IV.

toieber rüdgöngtg gemad£)t. S)te[er S^ap^t erlief aucf) eine milbere

SSutte für bie Quben beg ^ircf)enftate§ (1562) unb gab ben Xalmub
unter $8ef(^rän!ungen frei (1564); ber SDominüoner unb ^nquifitor

^in§ V. bogegen führte luieber 2tIIe§ auf ben ßuftanb unter

^^oul IV. 5urü(f unb fteigerte bie $8erfotgung ber '^nhm bi§ auf ha§

SleuBerfte, inbem er fie §ule|t (1569) ou§ bem .^irdienftnte mit 9tu§-'

nof)me üon 9?Dm unb Slncona, foiüie au§ Slüignon, jufammen über

taufenb gamilieu in 72 @t)nagDgengemeinben, au§lüie§.

äRit ber Steformation unb ber if)r entgegengefe^ten S3elüegung

^ngen and-) bie ©riebniffe ber ^uben ^olenS in bamaliger ßeit

jufammen. ^n btefem Sanbe lüar nac£) bem @nbe ber üon 6;a|}iftrano

(oben @. 302 f.) in @cene gefegten S5erfotgung ha§ So§ ber ^uben
toieber ha§< frühere günftige (oben @. 250) getnorben, inbem ^afi =

mir IV., uacfibem ber auf ifin ausgeübte S)rud aufgebort, feine @e=

fe|e lieber etnfüljrte. SDte ^uben Waren faft aüeinige 3nt)aber ber

3olIpac^t unb ber S3rannttreinbrennereien unb betrieben au^er bem
§anbel aud) Slderbau unb ^anbwerfe. (S§ gab in ^olen 500 d^rift=

lid)t unb 3200 jübifc^e @rof3t)änbIer unb über 9000 jübifc^e §anb=
loerfer. 'üllad) ^afimir§ S^obe brad^ten e» bie ©ciftlic^en unb bie

diriftlici^en Slonfurrenten ber ^uben (meift eingeloanbertc SDeutfdie)

ba^in, ba|3 bie ©öljne jene§ ^önig§, Qofiann Gilbert unb Stlei-anber,

hk ^riüilegten ber Quben (1496—1505) befettigten unb Se^tere in

(y^etti einfd)loffen ober au§iuiefen. ©tgiSmunb I. (1506—1548)

loar i^nen jtüar loieber günftig, fc^ioanfte aber in feinen 9(norbnungen

je nad) bem auf ilju geltenb gemacbten ©influffe. ©er 9lbel luar jebod^

hen ^uben, ou§ 3(bneigung gegen bie @täbte unb bie (^eifttid^feit,

eine luirffame ©tü^e. hieben ber SEürfei war unb blieb ba^er ^olen

ein beliebtes 3ui^wi^t^onb für bebrängte ober üertrtebene ^uben. S)ic

bortigeu Üiabbinen, befonberS in bem mit ^olen in ^erfonalunion

fte^euben Sitauen, tiatten eine fo beüorjugte unb einf(u^reid)e

(Stellung inne, bajä fie in i^rem Uebermute ouc^ über bie ^aräer

^(utoritöt in Wnfprud) nahmen unb fo §u mandjen ©treitigfeiten

gtüifc^cn beiben Bdkn Stnla^ gaben. Siro^bem ober lool gerabe beS^alb

tüaren jene 9i;abbinen feine grollen ©eifter unb loiefen teine f(^rift=

fteüerifdien Seiftungen, ja nic^t einmal grünbticbe ^enntni^ be§ Xalmub

ouf, loeldie Ic^tere erft einroanbernbe beutfdie 9labbinen mitbrad;ten.

^a e§ fanb gerabe au§ 2)eutfd)Ianb fo ftarte jübifd^e (Sinmanberung

in ^olen unb Sitauen ftatt, hal^ unter ber bortigeu ^ui'enf'^aft bie
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beutjc^e Sprache bie l^errfc^enbe tuurbc, tüie im Orient bie fpanifd)C

burd^ hk au» ^berien tiertriebencn ^uben. (So gerfiel bie jübiftfie

Station in gtüei grofee @Jru|)pen, in hk beutj'cf)=|}oInifd^en ^uben be§

i)iorben§ nnb bie ^ortugiefifcfi-fpanifd^en ^iiben be§ (Süben§.

®ie fatf)otif(^e ©eiftlicfifeit unb bie etngetüanberten beutfi^en

ilaufleute unb ^anbioerfer fuljren inbeffen raftlog fort, auf S5er=

treibung ber S^ben gu bringen. 9Jian befd^utbigte fie ber Ur(}e6er=

fd^aft oon Trauben unb ber 2Begfüf)rung be§ ©eltesi au§ bem Sanbe,

aber ftet§ umfouft; benn fie lüaren für ben 8tat eine reirfie @inna()nie=

quelle. (SigiSmunb 2(uguft, ber le^te Sfigjettone (1548—1572)
oertoenbete fic^ aud) bafür, ifinen hk Stufnafime in 9tnfelanb ju er=

lüirfen, aber umfonft; 3ör S^^an IV., ber ©raufame, nannte fie eine

©ift bringenbe @c!te, h)eil e» unter ben 9luffen bamal§ eine ©ette

mit jübifc^en ©ebräuc^en unb 5(nfd^auungen gegeben l^atte. 21I§ in

ber Tlitk be§ fediggetinten ^a^rljunbertg Jüiffenfc^aftlic^e§ Seben in

^olen einbrang, beteiligten fid) aud^ tiiele ^uben baran, bod) begog

fid) ifir 2Siffen§brang met)r auf ben jTalmub a\§ auf anbere @egen=

ftänbe, lüie benn überijaupt hi§ auf ben beginn ber neueften ßeit mit

wenig ^u§na(}men hk ^uben fid) auf föiffenfd^aftlic^em ©ebiete nie

über ben 6Jefid)t§frei§ be§ ^ubentum§ ju ert)eben oermod^ten. 2)ie

iübifd^en 2;aImub = Se^r^äufer errangen fidf) einen großen 9tuf im

mittlem unb nörblic^en ©uropa. 9JJofe ben 5?f^aeT 3fferle§ in

Ürafau (ca. 1520—1572) looKte einen ^obej be§ rabbinifc^en Swben-

tum§ bearbeiten; ha i^m aber ^ofef ^aro (oben ©. 319) äuOorge=

!ommen, mu^te er fid) auf 5Xnmer!ungen unb ^erid)tigungen §u beffen

SSer! befdiränfen. ®0(^ befd^öftigte er fid^ auc^ mit 3tftronomie unb

in 5(n(e§nung an 9)^aimuni mit gitofofie. ©ein (3d)üler ©aüib &an§
au§ SSeftfalen (1541—1613) ttiar mit ^c^jter unb ^t)d)o be ^öral^e

be!annt unb fc^rieb and^ ^al^rbüd^er ber jübifd^en unb ber allgemeinen

©ejd^ic^te. ^n ben polnifc^en SDieffen famen jäl^rlid^ üiermat (im

Sommer ju 3flf^aiü unb Saroflam unb im SBinter §u Sublin unb

Semberg) Saufenbe üon ^^almubjüngern (@d)iUern ber Se^rtiaufer)

gufammen unb l)ielten öffentliche ®i§putationen. Unter ben ©iegern

fud)ten fid^ reiche SSäter i^re ©d^toiegerföl^ne an§. „S)ie ^wben ^oten§",

fagt ®rä^, „erf)ie{ten burd^ biefen ^^euereifer, fo ju fagen, eine tal=

mubifd)e Haltung, hk fid^ in jeber SBetnegung unb SteuBerung, in

unfdiönem Stc^feljuden, in eigentümlid^er ©aumenbemegung funb gab."

^almubifc^e 3(uöbrüde würben felbft unter j^rauen unb ^inbern ge=

bräud^Iidf). Wd 9teIigion unb ?}römmig!eit fjatte biefe§ Streben

nicEitsi §u tun; e§ loar ein gejud^te» unb gemad^te§ ^afd^en nad^

SBi^ unb §umor, ein geiftreic^ fein fottenber S5erftanbe§!i^el, eine

fofiftifdEie |>arfpalterei. ®ie Sprad^e lourbe tabei §u einem tauber^

ttiä(f(^en ©emeng üon ®eutf(^, '»^otnifd^ unb 9leu^ebräifd^ unb artete
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„gu einem ^ä^Iicfieii ©elotle üu§, hü§ burc^ bie rai|elnbe 'äxt nur iiod^

loibriger luurbe" unb ba§ balb 3itemanb me^r öerftanb, ber fein

polnifc^er 3ube \vax. ®ie Stbel legte man ganj bei <Bzitz unb iuci)te

nt(f)t§ mel)r barin aU pcfifteng @elegent)eit ju 2Bi^ unb ^tberlui^.

(®rä| IX. @. 458 f.)

9(t^ unter ^a|3ft ^^saul IV. (ßaraffa) bie ^nquifition Odaftänbig

öom römifcfien Stuljle S3efi^ ergriffen Tratte 'oben @. 340), lenfte fie

i^re 33Iic!e mit (gntrüftnng nac^ bem fat!)oIifd)en, aber ben JJuben

2lfl)t bietenben ^olen. 2)er 9Juntin§ 'älo\§ Sipomano I^atte ben

2(uftrag, bort fonjol ^uben al!§ ^<roteftanten [ha hk 9^eformotiou

üielen 3CnI}ang gefunben I)atte) jn befämpfen. C£r fc^ente fid) nidit,

ha§ alte abgebrofc^ene Wläv(i)tn üon ber gefd^änbeten unb iüunber=

tätigen ^oftie jnm taufenbften Wale in ©cene §u fe^en. S)rei be§-

!^alb einge!er!erte ^nhm würben 'oerbrannt; benn Si^jomano I}atte

ben ^efel}l be§ ^önig§, fie freigulaffen , unterfc^kgen, worüber ber

S'önig f)öcf]ft ungetialten tourbe, aber lüie e§ fd^eint gegen ben 5[b=

gefanbten be§ ^a:pfte§ nic^t einsufc^reiten wagte. @r war aUerbingg

fo fd^Wad^, ha'^ er öfter ben '^uim auf eintrieb ifirer geinbe Sße=

fc^ränfungtn, namenttirf) in Segug auf ha^^ Xragen oon Kleibern unb

8d^mu(f, ouferlegte, hk er aber meift wieber auff)o6, ha bie jübifdjen

Seibärgte unb ber Slbel ftet» §u ©nnften ber ^uben wtrften.

9ll§ im Satire 1572 ^olen ein 2öat)(reid^ würbe, l}atten bie

^uben nid|t Wenig SSorteil baüon, ha'^ jeber SSafjItanbibat if)ren

©inftuB auf ben 9(bel mit @o(b aufwog. @o bewirtten bie ^nhen

gleict) bie SSaljI be§ @intag§!önig§ § ein rief) Oon Stnjon (fpäter

^einric^ III. oon granfreid^), üerredineten fict) aber mit biefem ^^ana--

tifer, mit welchem hk !atI}otifd)e 3f{eattion gegen fie it)ren S(nfang

na|m. Stefan SSatl^ori, bnrdi türfifdfien (unb im §intergrunbe

iübifdjen) (iinfiuB gewäf)It, begünftigte bie ^nben, t)iett an it)ren

3fiec^tcn feft unb fd)n|te fie gegen alle S3eläftigungen iljrer ^erfonen

unb it)re§ (Sigentum§. ®o^ gaben fie burc^ äÖnd)er unb Uebermut

audE) öielen Stnta^ gn 3(nfeinbungen unb ber polnifd^e Siditer ^Iono=

Wicj geiBette fie in biefer Se^ieljung berb. ©elbft unter bem jefuitifd^en

©igiiSmunb II. iau£i bem .'panfe SSafa) bauerte idre günftige Sage

fort unb fie errichteten unter itjm fogar if)re |3o(nifd^en Stjnoben

gur 33el)anblung gemeinfamer SJ-'QQ^n, jn Slnorbnnngen in atlgemeinem

3ntcreffe, jur S(|lid)tung oon ©treitigfeiten, gur Uuterftü|ung leiben*

ber Vorüber u.
f.

w. (1556— 1592). SSerfammIung§orte Waren hk

bereit» erwäljuten äRe^ptä^e unb aU SJiufter bienten bie ©tjnoben

ber ©iffibenten; benn hk ^Reformation mod)te in ^olen immer größere

t^ortfdjritte, freilid^ in §erfpUtterter gorm. 2)er Slbel naljm großen*

teils bie Öefire ßaIoin§, bie beutfdjen Stäbter biejenige Sutl)er§ an

unb baneben ^tten bie Unitarier ober ©ocinianer großen SHw-
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l^ang geiüomieu. Stnnben j(^oit biefe in gofge ber 2(nna^me eine^

einjigen untetlfiareu @otte§ ben ^uben naf)e, fo wax bieg iiocfi mel)r

ber f^aü 6ei ben S3nbniern, ^albiuben genannt. (£§ fanben sroifc^en

S)iffibenten nnb ^uben, ond) Äaräern, freiwillige ©lanben^gefpräciie

ftatt unb Streitfd)riften aller biefer ^lirfjtungen er[cf)ienen in großer 3aM.

%üx bie 3"^^" ii^ $oIen begann eine jc^limmere Qtxt, a\§ bie

Sefuiten in jenem Sanbe ben Unterrid^t ber fatljolifc^en Swöf»^

übernaljmen. (S§ begannen ^ubent)e^en, §uer[t mir ungefäl)rlic^e mit

„^tp ^ep = Stufen", tt)ä()renb bie Könige noc^ bie ^riüitegien ber

S«ben beftütigten. SOiefjr nod) fam Sedieren bie fortgefe^te ©unft

be§ 2lbel§ jn Statten, ber bei feiner 2eid)tlebig!eit unb gorglofigieit

üon iljrer Umfidjt unb ©parfamteit abl^nngig war. Ueberbie» machte

hk Suben il)re burd) bo§ ertoatintc ausgebreitete ©tubium bc§ Salnuib

genftljrte ^unft im Trefjen nnb 93erbreljen, ifjre aböolatifdje ^niffig=

!eit unb Sßi^elei unb i^r üoreiligey Stbfprecl^en über SDinge, bie fic

nidjt oerftanben, gu einer Strt oon ©adjlüaltefn ber ©belleute ge=

eignet. „'Der (Sinn für bie eiufad^=ert)abene ©rüfee ber biblifdjen

Seigren unb ßljnraftere, fagt ©rä|, foluie überljaupt für ba§ ©in-

folge nnb (S;r{)abene blieb iljnen oerfc^toffen .... ®ün!elf)after Qod)-

mut auf ta§ eigene SBiffen, auf ®elef)rfam!eit im S^almub unb 3fied)t=

baberei bafteten and) ben beften 3f{abbinen, on unb untergruben it)r

fittlid)e§ 5öeUiuBtfein. Qtire if^römmigfeit bernljte auf Klügelei unb

Ueberljebung. ©iner wollte ben Stnbern barin übertreffen unb bie

S^eligion fan! hd itjnen uid)t bIo§ wie unter ben ^uben onberer Sau-

ber jn einem medianifc^en gemüttofen %nn fjcrab, fonberu ju einec

fpi^finbigen 5(uc4egung§tunft. 93ieberfeit unb 9{ec^t§finn Waren iljnen

ebenfo obl^anben getommen, wie (Jinfac^^eit unb @inn für 2Baf)r^eit.

®er 2ro^ fanb an 93etrügerei unb Ueberliftung öuft unb eine 5lrt

fiegreic^er ^renbe."

5Ratürlid) tonnten biefe (Sigenfc^aften ber polnifd)en ^uben ni(^t

ofine fd^Iimme Solgen bleiben. @ie gingen foWeit, fid) mit ben 9lbe=

ligen nnb ^efuiten jur Unterbrüdung ber bamal§ nod) ^olen nnter=

gebenen (gried)ifd)=tott)olifd)en) Sofaten in ber Ufraine gu oerbinben,

aii§ Weldien bie ©djladigig öeibeigene, hk l^efuiten Stömtinge mad)cn

Wollten, unb bie ^uben fudbten fid) babei ju bereidjern. ®rä^ er=

5ät)It: „@ie gaben ben SSefi^ern ber ^ofafenfolonicn 9ftatfd)Iäge, wie

fie am ®rünb(idjften biefelbeu bemütigen, guälcn unb mi^banbeln

tonnten, fie matten fic^ 9tid)terämter über fie an nnb Iränfteu fie in

i^ren fird)Iidjen 5lnge(egenf)eiten." %l§ bie Slofafen fid) 1G3S gegen

iljre Reiniger erI)oben, erfd)Iugen fie ba^er auc^ oljne Umftänbe 5Wei=

l^unbert ^uben unb jerftörten @i}nagogen. Dfjue t)icrburd) getoi^igt

gu fein, fuhren bie ^uben, WeW)e in it)rem fabbatiftifdien SSa^n nac^

bem @o^r im ^a^xt 164S ben 9Jieffio§ erwarteten, wo fie ot)net)tn
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ju Ferren ber SBelt luerben lüürben, in ber btgl^erigen |)oiibIuiii-5§tüeife

fort. @§ lüar baf)er, tüte fif)ott bay erfte SOkI, feitte ^ubeittjerfolgung,

jottbertt eine entfcfiitibbare 9?ottüef)r, aU \iä) ber tapfere Barbar Sog^
ban (S^ntielnicfi (co. 1595—-1657), mit gutem ©runbe perjöntic^er

j^einb ber ^itben, bie if)m fein ®ut unb feine grau geraubt, unb i^n

in ben Jr^erfer gebracht, nad) feiner greilaffung an bie ©pi^c ber JJo*

fafen fteüte unb im 33unbe mit ben Statoren fein 35oI! gegen bie

^olen füt)rte (164S). S)ie fiegreid^en Sofafen plünberten unb mor=

beten in allen ©tobten, bie fie nal^men, hie Quben, t)iele Siaufcnbe an

ber Qal-jl, beren Sd§ übrigen^ üielfac^ oud^ bie römifd^en ^att^olifen

teilten; fetbft ^^i^auen, jübifc^e unb fatf)oIifd^e, lourben gemartert, ge=

foltert, geraubt ober ^um ©elbftmorbe gebrod^t, um ber ©d^änbung

,Vi entget)en. 9tudf) oiele ^olen, befonber§ Gbelleute, n^eld^e bie Qttben

nn bie ^ofa!en üerrieten, toitrben niebergemad^t; bod^ tiielten e§ bie

itJJeiften ftanb^aft mit ben ^uhm. 9iur lüenige 3"^^" na()men bie

griedfiifd^e Xaufe on, um ta^ Seben ju retten. (S§ blieb balb fein

S-tecf be§ anarc^ifd^en unb gerrütteten ^oten mel)r, ber nid^t t)on

Subenblut überftrömt toar. ®ie lüenigen ©emeinben ber ^aräer tüur*

ben faft ganj aufgerieben. S^mielnicEi gelongte burcE) • feine Siege

enbtid^ baju, ^olen loieber einen Sl!i3nig ju geben, ben (Srgbifd^of

t)on ©nefen ^ol^ann ^afimtr, ^arbinal unb Qefuit, unb ber

ftet» betrunfene Xriumfator fe^rte in feine Ufraine jurüd, au§

lueldfier er nun ^tatrjoliten unb ^iibcn üerbannte. ®er neue ^önig

geftattete ben getoaltfam getauften S^^ben bie ^iidh^x jum alten

©tauben, toeil — i^re Xaufe nur eine fd)i§matifc^e toar. (Sine 9iab=

binerf^nobe in ßublin 1650 orbnete bie SSer^ättniffe ber Quben lt)ie=

ber, ba ja biete t^-amilien gerfprengt, grauen unb ^inber geraubt

tnaren. 9?oc^ mar aber hk Steige be§ Ungtücf§bedE) er» nid^t geleert,

— in einetn neuen poInifd^=!ofatifd^en Kriege 1651 tourben abermals

oiele ^uben erfd^tagen, freiließ tüeniger aU früljer; benn e§ loaren

überl^oupt nur noc^ tüenige übrig, innere ßl^ietrai^t jtDang ^toar

bie S'ofafen balb, \id) t)on ben '!|ioIen ben grieben biftiren ju taffen;

über ßtimielnicfi tierbanb fiel) nun mit ben Dtuffen unb raubte unb

morbete mit i^nen 1655 auc^ Söeftpolen unb Sitauen au§. Um ha§

SOia^ tiott 3U mad^en, fct)toffen fid^ jenen geinben ^oIen§ noc^ bie

Sd^meben unter ®orI X. an unb oermüfteten , wa§ Qene übrig ge=

(äffen; ja ein polnifctier ©eneral Ssarnidi ttianbte fiel) noc^ befon=

ber^ gegen bie ^ubcn unb 5crftörte met)rere ©gnagogen. ^^ fottett

iit biefem ^a^^^äe^i^t be§ ®räuel§ über eine SSiertelmillion ^uben um=

gefotnmen fein. (Sine toeitere 9J^^;nge toar gefangen unb eine britte

f(ot) nadf) S)eutf(^tanb unb ipodanb, Ungarn unb Italien. 2)ie @e*

fangenen lüurben bi§ nad) ber ^2ürfei unb 9tfrtfa tjerl^anbelt uttb bort

t)on i^ren ©lauben^genoffen gut aufgenommen, ^n SDeutfdE)(anb mu^te



man hk für bie Vorüber in ^erufalem tieftimmten &dtn angreifen,

um hxt glüditlinge ju unterftü^en, iinb bafür fanien nun hk im ge=

lobten Sanbe in grofee 9?ot. ^urd^ biefe ^^ataftrofe oerbreitete jid^

unter ben ^uben in ©eutfc^Ianb unb i^Totlanb ha§ polnif^e @(ement

mit feiner mecljanifd^en 'latmubfunbe. ^ofnifc^e Stabbiner lourben

überall al§> Seelforger gefud^t unb jerftörten n»o fie Ijin famen, SBiffen=

fd^aftlidjfeit unb ^ibelfunbe, um ben Xaimnb ober gar bie ^ahhala

an if)re Stelle gn fehen. ®er eblere @tamm bcr iberifd^en ^uben

50g öor bem Ijolbbarbarifd^en ber :poInifc^en ben bürgern unb bie

Subenfc^aft fanf immer tiefer gegenüber ber im ^nä)e ber SBiffen*

fd^aft raftIo§ ^öfier fteigenben europöifd^en ß^riftenl)eit.

6. ÜJer Subcnfürfl im ©rtrnt.

^er :portugieftfd^e SKarrano l^ofef 9^o^i, frütier l^oao SDliqueö,

ben mir aU Steffen unb ©(^micgerfo^n ber gefeierten ©racia 3J?en=

befia (oben @. 341) fennen gelernt, mar mit einem gtänjenben ®e=

folge Oon fünf^unbert f|.ianifd^en
,

portugiefifd^cn unb italienifd)en

^uben unb a)^arrano§ nad} ^onftantinopcl gefommen unb gum jübifd^en

©tauben 5urüdge!e^rt unb mürbe bem (Sultan Suleiman burd) feine

Senntni^ ber europäifd^en S5erl)ältnif)e balb eine unentbel)rlid^e ^er=

fönlid^feit. ©er Sultan trug fic^ mit großen planen, er motite mit

bem fe^eroerbrenncnben Spanien anbinben unb al^o Städter ber üon

ber ^nquifition geopferten SJZarrano» unb 9}iori§co» auftreten. 'I^ie

beiben ©ruppen ober §ülften ber cinilifirten SSelt (loenn man oon

ben in (Suropa faft gan^ unbe!annten bubbf}iftifd[)en Staten Oftafien§

abfielt) hk dtiriftttd^e unb bie mot)ammebanifd)e, ftanbcn beibe nod)

auf einer fel)r unooüfommenen Stufe ber Kultur, ncrl)ielteit fic^ aber

beinat)c in umgcfet)rter SBeifc ju einanbcr. %k cf)rifttid)en Staten

ocrbrannten nod^ .^e^er unb oerfolgten ^uben, pflegten aber Sunft

unb 2öiffenfd)aft in großartigem 9Jiaße, mö^renb bie bamaligen

2)Jo{)ammebaner oerpltnißmäßige religiöfe ©ulbung übten, aber oon

ber Ijöljern ©eifte^bitbung ber SIraber be§ 30?ittela(ter§ f)erabgeftiegen

maren unb bereu S3Iüten oeraditeten. 3"bem Sufeiman ber Unbutb«

famfeit be§ 23eften§ ben Untergang broljte, ftanb bat)er aud^ beffen

I)öf)ere Kultur in ©efa^r; benn mie trotten unter ber ;perrfd)aft be§

^aIbmonb§, ber feine 5^arfteIIung be§ SJJenfd^en unb feines Seben§

unb S;reiben§ geftattete, ein Xijian unb 9Jluritto, ein ßerüanteS,

3flabelai§ unb SI)a!efpeor blühen fönnen? 95on ben ^uben mar aUer=

bing§ feine St^mpatl^ie für bie 3!)iac^tl}aber ju ermarten, meldte fie in§

ßlenb geftofeen unb il)rc jum SdE)ein getauften S3rüber auf bem

Sd)eiter(jaufen Ratten braten laffen; aber inbem fie bie 5tbfid)ten ber

-türfcn gegen (Suropa begünftigten, bad)tcn fie nur an fid) felbft
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mib üerfiielteii fidi gletc^giltig gegen bte mit i^rer Untei'ftü|ung einer

rei(i)en Söelt ber ^^arben unb formen, be§ ^id^tenS unb 2Btffen§

broI)enbe ^ei'i'törung ! S? luar überfiaupt bix^ oor giemltcft furjer ß^it

unb ift lüol groBenteilö nocf) je^t eine fc^h)arf;e Seite ber ^uben, bie

ßeiftungen nubererS^öIter jdile(^terbingy nicfit ju nerftei^en ober gerabe;3U

ju oerac£)ten. ©elbft bie 93Iüte if)rer Jäiiltur im 9JiitteIaIter berürf-

firf)tigte, außer einigen ©röf^en i^rer aratnfdien ^tQmme^^üeriuanbten,

unter aUeu nid)tjübifc^en ©eiftern bcn einzigen ^riftoteleS; bie ganje

übrige SBiffenfd^aft ber ©riedEien unb Stömer, bie gefammte bilbenbe

^unft be§ Sdtertum^ unb ber 9tenaiffance unb bie ^ic^tung ber Sitten,

lüie ber feit bem 9}cittelalter neu erftanbenen DJationalitäten ejiftirten

nid^t für fic. ^si)vt Seiben unb iBcrfoIgungen erflären biefe 3tpatbie

nid)t; benn an oielen Crten waren fie, tok lüir oben ge^eigr, longe

3eit I)inburcfj nnbelöftigt, ben ßljriften gleic^gefteüt unb oft fogar

oorgejogen; tro^bem fragten fie nact) bereu geiftigem öeben nidbl-o

unb gingen uöüig im Stalmnb unb in ber K'abbafa auf. Selbft iiir

eigene^ Rittertum, hk 33ibel, luar il^nen fremb gemorbcn unb taä

mittelalterliche ^nbentum mit feiner 5-ortfe|ung bi!S auf iD^ofe SJ^enbels*

fof)n lüar eine felbftgenügfame Qnfel, bie ber übrigen ä)Jenfc^f)eit

ni(^t gu bebürfen fd)ien*).

t^ü^den nun aud) bie J^iiben ba§ S3ebürfni^ nidit, an ber (5nt=

lüidelung ber SEelttuItur teiljuneljmen, fo (latten fie bod) tein 9teft)t,

nad) ber ß^i^f^örung öon 'Kulturen ju trachten , toetd^e fie nid^t üer=

ftanben unb gu iuürbigen mußten, unb wenn ^of^f ^^ß^i »^em Sultan,

ber haS- barbarifdie 2ür!enöo{f burd) @d)iuert unb ^öranbfadet ju

einer ©ro^mac^t uon rein materiellem 25erte unb of)ne ibeale» Streben

em))orget)Dben, über hk Sc^luädjcn ber cf)riftlid)en Sleidie 2(u§funft

erteilte unb it)m ba^u bel)itflic^ war, fie anjugreifen, fo lie^ er fid)

eben oon blofer 9iadf)fuc^t leiten, unb feine SSoItätigfeit gegen bie

Strmen feine§ Stammet unb ©laubenÄ vermag nid^t fein felbftfüd^tigeg

treiben reinsumafc^en.

Xc§ blutigen SSüterid^» Suleiman ^Familienleben (wenn oon einem

fotdjen bei bem ^aremfi)ftem bie 9tebe fein fann) bot bie I)äBlid)ften

S3ilber fittlidjer ^^i^J-'üttung bar. Seinen olteften So^n iDhiftafa liefe

ber 2:t)rann aU ^ßerfd^ioorer ^^inrid^ten unb Wollte fobann ben britten

SSajefib, Wegen feine§ fricgerifdjcn (£I)arafterl bem ^weiten, bem weid^=

üd)en Sei im Dor^ieljen unb ^ur 2;ronfo(ge beftimmen. 2)cr @in=

flufe be§ Serai oereitelte biefe 9lbfid)t unb iöajefib er^ob bie SSaffen

') SOßenige oereinselte %&üe, wie ber bunfte SRiuneftnger Süßfinö, iion bem
md)t einmal fid)er feftfte^t, hüp er ein ^ube mar, einige italienfc^e ;i3uben, bie

fid) um SEante unb Petrarca intereffirten, unh ber vom ^lUbentum abgefallene

©pinoja finb faum 0(5 3hi§naf)men ju betracf)ten.
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(5C(]en ^atev iinb 58riiber. ^n ber SSorau§fidit niögltd^en ©icaes bei

tül^ncn 9tetieüen I}ielten fid) bie .^öfltnge üon @elim fern unb nur

gpfef 9ln^i lintte ben 5[Rut, feine ©arfie ,^n üertreten unb e§ gelang

i^m, $ßatcr unb (SoI)n ju üerföi)nen. .'pierbnrcfj lüiirbe ivV^M 5elim?

©ünftitng unb gactoütm. Studi ber Sultan bcluafirte ifim feine Öiunft

unb öerinenbete firf) für il^n, ha^ ber franjöfifdje ^of eine ©uuime,

bie er ber 2)onna ©racia fd^ulbetc unb iuefdier er fid) burdö WänU ju

ent^^ieficn fudjte, ^urücferftatte. (Sr fdienfte bem Qofef ferner ein

BtM üanh am (See ©enefaret, mit ber ßrlautmifj, bie Stabt Xiberiaei

lüieber aufäuOaucn, in lüeldjer fobann nur ^uben iüo()uen foHten. 9JJan

fprad) baüon, Soi^f lüürbe Sönig ber Sui>e" inerben; bte§ ©erüd^t

rebugirte fic^ febocö barauf, hü}i er nad) Selim§ Xronbefteigung (1560)

oom neuen ©ultan jum ^crjog öou SZa^-ol, mit einem (Se&iete,

ha§ bie meiften ^t)flaben umfaßte, ernannt tüurbe. ©r nannte fid)

gtoar „§er5Dg bei ügeift^en SQieerc»", lebte aber nid)t in feinem para=

bififd^en fleinen 9teid)e, fonbern in bem genu^* unb geräufditioden

unb gcfdiäftreic^en Stambul am fd)iüelgenben §ofe ber türtifd)cn

S3t)5antiner, mo er einen firäditigcn ^olaft befafe. ®ie SSertnaltiiug

feiner l^nfeln übergab er bem d)riftlid)=fpanifd)en (Sbetmann ©oro =

nellü unb fein (ätnflufj am @uItanf)ofe blieb fo bebeutenb, ba^ ber

'^ühe, ber in ben meiften bamaligen c^riftlid^en Staten mit ©c^impf

unb (Sd^anbe bertrieöcn ober gar (aU 9!Rarrano) verbrannt iüorben

lüäre, ber ©egenftanb ber (Sd)meid)ekien (^riftlic^er ?5Ürften würbe,

tüeldje öom Sultan eüua» ju erlangen nninfc^ten. ®er beutfd)e S'aifer

f^erbinanb I. 5al)lte il)m einen ^a()rgel)alt Don älneitaufenb Xtjatern,

bamit er (1567) einen günfttgen grieben hei bem ©ultan befürworte

unb Defterreid) nidit ganj Ungarn an bie 'dürfen üerliere. 9II§ ber

fran^öfifdjc ^of feine Sd)utb an ^ofcf immer nod) nid)t entridjtete,

faf)nbete ®iefer burd) .^aper auf frangöfifdjc Schiffe. ®er franjöftfdie

Öiefanbte in Slonftantinopel arbeitete bafjer auf ^of^fy Sturg ijin unb

benu^te ju biefem ^^^ede ben jübifdjen Seibarjt S)aöib am (5ultan=

i)ofe, ber bisher ^ofcfy 9(gcnt getüefen, aber mit ifjm äerfadcn war.

'^a'oih iüurbe befolbeter 2)oImetfc^er ber frangöfifd^en ®efanbtfd)aft

unb erbot fid), if)r gu beineifen, bafs Sofef^^ Sd^ulbforberungen on

granfreid) gefälfdjt feien unb bn^ er in öerräterifd)em 35erfeiire mit

bem ^apft, Spanien unb SSenebig ftef)e. ^ofef fam jeboi^ feilten

5-einben juttor unb beluirfte, baf? ber Sultan ben ^aüih nad) Ütoboy

öerbannte unb bie 9iabbinen Hon .^onftantinopet ben ^ann gegen il}u

OcrI)ängten.

©inen anbcrn Span batte ^ofef mit S^enebig, lüo einft feine

Sd^toiegermntter übel bezaubert luorben, unb ber radifüditige unb et)r=

gei5ige Qube beuuig ben Sultan ju bem Unterneljmen, bie Sßenebig

gc^örenbe ^nfel ßi)pro§ gu erobern; ja er luiegtc fidj in ber §off-
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iiung, biefelbe aU ^önigretcf) gu erhalten, ^ie SSenebiger ergriffen

®egenma§regeln, ferferten aUe in i^rer Stabt lueitenben türüfdjen

Suben ein, beren SBaren mit S3e|c^lQg belegt lüurben, unb 6enbfid^=

ttgten aud), bie einljeinitfd)en Quben fämmtlic^ au§3ulüeifen. 3lber

lüäf)renb ''Jßiuä V. einen ft\eu§3ug gegen bie Surfen üorbcreitete, er=

überten S)iefe (1572) S?t)pro§, unb SSenebig niu^te auf feinen 'ä\i§'

tt)eifung§befd^lnj3 öergid^ten, lüenn e» nic^t nod) großem ©d^aben burd^

bie SEürfen erleiben looflte. S)ie ^uben normen bamal§ eine fo be=

beutenbe Stellung in ber ^Türfei ein, ha'^ ßljriften, tucfi^e bort etwaä

erlangen ujoüten, fid^ an bie ^u §aufe oon if)nen 95erfoIgten unb

Unterbrücften lüenben mußten. Selbft ber ®e^er unb ^uben oerbren*

uenbe gilipp IL üon (Spanien mufete fid) jübifd)er Unterf}änbler be*

bienen. 3ofef iuurbe ^toax nic£)t Slönig üon ^l)pro§, ober feine 9Jia(f)t

inar eine au^erorbentlidf)e. @r iuurbe öon ben SZieberlänbern, roe^e

firf) gegen 'i)a§> fpanifrfie ^od) ert)oben, um §ilfe augegangen unb fncfite

ben ©ultan äum Kriege gegen (Spanien ju betüegen, ben aber ber

©ro^npefir 9D^of)ammeb ©ofoüi, ein d)riftlid}er 9tenegat unb Sofefs

Xobfeinb, öer^inberte. ®er beutfc^e ^aifer unb ber ^önig öon ^olen

buf)Iten um ^ofefs ©unft unb felbft ber ©roBtfefir mufete fid^ gur (£r=

reid^ung feiner 2lbfid)ten jübifd^er Unter§änblcr bebieuen, ja man oer*

bäd^tigte fogar hen ©ultan aU get)eimen ^n^e«. So mödEitig bamal§

ba§ tür!ifd)e 9teic^ baftanb, fo fpielte bod^ ber ^flam on feinem ^ofe

feine 9loIIe unb fein ©djidfot würbe burd) einanber entgegenarbeitenbe

fübifdfie unb d^riftlic^e 'StanU beftimmt. ^^i^effen lüar e» aud^ ein

^ube, ber im ©ienfte be§ ®ro^tuefir§ am eifrigften gegen ^of^f aJ-"=

beitete, ber ^Irjt unb 2;almubift, „9iabbi" ©atomo Stfd)fenafi, öon

beutjd^en ^nben abftammenb, njeld^er tiorjüglid) ben ^ntereffen SSene=

big§ biente unb bie 2Bal)( §einnt^§ öon Stnjou in ^olen (oben <B. 344)

mad^le. 'äU türfifd)er ©efaubter in 35enebig lourbe ber anfänglich

mit |)a^ unb 93Ji^trauen empfangene ^ube eine iüi(^tige ^erfon; bie

europäifdjen ©efanbten in ber Saguuenftabt, beren SJiäc^te ja oor ben

dürfen gitterten, ben^arben fid) um feine @unft unb er beioirtte, ha^

hie ©teÜung feiner ©laubensgenoffen in SSeuebig mefentlic^ öerbeffert

würbe. @o regirten gloei unter fid) feinblid^e ^uben "öaä tür!ifdE)e

3fieid), in beffen |)anb bamal^ ber griebe oon ©uropa unb ber 33efi6=

ftanb ber cf)riftli(^en 3)iäd)te lag. 3iatürlic^ liefsen bie ^uben in ber

Siürfei biefe @elegen()eit nidjt unbeuu^t unb fommelten (Staren unb

3fteid^tümer, fo lange iljuen bü§ ©lud ladjelte. St}ncn geprten hie

fd^i)nften '»^HiKifte am S3o^•pDrü^^ iljnen bie meifteu unb beften ©d^iffe

ber oämanifdien SOJarine. 9lud^ loiffenfdiaftlid^e Xätigfeit erwachte

toieber unter i^nen. 9JJofe StImoSuino, 3tabbiner oon ©alonifi, be*

fd)rieb au^ Slnta^ eineä 33ejud)e§ in Stambut bo5 Seben unb Sireiben

ber ^auptftabt in fpanifdier (Spradje auf an^iefienbe SBeife. ®er Strjt
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Samuel ©c^ulam 906 bie axahx\ä)e ß^iontf be§ ft)rifd)en ®f)nften

Stbulfarabfd), genannt 33arl)ebräu§ Ijeraul unb fügte if)r bie tür*

ft[(^e ®ef^ic^te bei. Sofef ^o^en frfirieb nuf§ DfJeue bie @efc^icE)te

ber ^ubcnoerfolgungen. 2(uc^ an bict)teri[(f)en öeiftnngen fehlte e§

nid^t. '^abü nerleitete aber bie günftige ©teüung ber türüfcJien ^uben

fie anä) 3U eitcin 2Jleffia§f}opungen unb gur S^crbrettung üon gabeln

über angeblirfie jübifctie ©taten in Slfien unb 5Ifrita, woju fid) and)

«Samuel Ueque (oben S. 339) f)ergab. ^ofef öon 9Zaj:o§ felbft btah^

fidfitigte einen jübifd^en ©tat ju grünben unb betrieb mit §ilfe feiner

9ieicf)tümer unb mit Unterftü^ung Selimio ben ^au öon 2iberia§ auf

ber it)m gefd^enften ©trecfe, iuobei bie 5(raber gronbienfte tun mußten,

fo fe^r fie firf) aurf) bagegen f^^errten, meil fie oom SBiebererfte^eu

ber jübifc^en Stabt hm Untergang be» ^flam beforgten. Xiberia!§

tt)urbe gebaut unb oorjüglirf) gur Seibeninbuftrie eingerirfjtet; aber

ber unbeftänbige ^ofef oernac^Iäffigte e§ nad^t)er 5U ©uuften feiner

Snfeln. ©r tat über^au|)t, loic (Srä^ fagt, uict)t§ SBefentlic^eä für

ha§ ^ubentum unb e§ ift beizufügen, ha^ überhaupt bie Quben, lüenn

fie je Tlaäjt ausübten, für fid) felbft unb it)re nädiften SSerloaubten

unb 33efannten forgten unb Ijöfjere QicU nid)t verfolgten. 5tud) für

jübifdfie 2Biffenfd)aft unb Siteratur loirfte ^ofef nic^t§ 9Zenuen§tüertev!.

Seine SteUuug am §ofe üerteitete il)n oI)neI)in gu Selbftübertjebung,

^od)mut unb ^errifdtjem SBefen. S3on ben 9iabbinen öertongte er

gerabeju (Ergebenheit in feinen Söillen; wir fa|en bereite, Jüie fie

feinen abgefallenen (SJünftling ®aoib bannten, — e§ loar auf feinen

58efef)( gefdie^en, unb al§ er i()n luieber ju Knaben annatjm, füllten

fie and) fofort feinen 33ann Joiebcr auffjeben. ®a§ Iie§ fic^ aber nad)

talmubifd)en S^orfd^riften nic^t fo Icid)t ooüfütjren unb bk ütabbinen

{)atten in ber 2:at ben äRut, taS^ Söerlangte abäulef)nen. 3ofef§ ©lanj

^atte aucf) gar nic^t auregenb auf haä ^ubentum eingeunrtt; aufser

bem (oben S. 319) erlüäl)nten 9kbbinen ^ofef .^aro gab e§ gu

feiner Qdt nid)t einmal einen Ijeroorragenben Xalmubiften in ber

2:ürfei, gefd^ioeige benn fonft bebeutenbe ^ö^jfe ober feltcne ©eifter

jübifd^en Stammet. @§ inar bamal§ ben ^uben, loie ©räl^ auSfüljrt,

alle ^ritif abI)anben gcfommen. 2Bie in d;riftlid)en, fo lüurbe aud)

in jübif(^en Greifen „^tttei?, loa» in ber alten unb für religio» ange-

fe^enen Siteratur mitgeteilt lourbe, o^ne SBeitere^ für unumftö^lidje

2öat)rt)eit geljalten. 3^icfe 85er!c]^rtt)eit loar bie Ouelle traui-iger Irr-

tümer, befd)ämenben 2Bal}ngtauben§ unb einer feinbfeligen Strömung

unb 2lbfd)Iie^ung gegen einanber. ^er ^ube glaubte ^2lUe^^ loa;? im

Xalmub al§ (^efd)id)te unb (5jefd)e()enc§ erjälilt mvh, ebeufo ber

(J§rift, \va§ bie (Soongelien unb hk ^ird)enüäter überliefert l)abeu,

oljne äu untcrfud^en, ob e§ ber SEaljrtjeit entfprad)." (äiuen

Stnfang !ritifd)en iöerfalirens! mad)te bnmalg ^(djarja ben 9Jbfe bc:
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S^offi (ca. 1514— 157S), ein itnlienifdiei* ^ube tion alter gamilic,

tnbem er in feiner ,,9Iugcn(endf)te" eingaben tatmubi)d}er unb ^^rofaner

^erfunft über btefelOen (^cgenftänbe einanber gcgcnüberftetite unb ha^

bei iüiebcrftolt btc crfteren ben lefeteren I)tntanfe^te. So ftellte er

füfin bte jübifd^e ^ci^i-'ci^jnung narf) fog. ^aljren ber SSelt aU eine

auf falfitcn 33ered^nungen be§ S^almub beruljenbe I)in, wie er aucb

bte fog. agabtfd^en ©r5äl)(nngcn be§ 2almub al§ bid^teriji^e 5lu«-

jd^ntüdungen ober nioralifcfie Stttcgorien erflärte. j^sie ßett tuar jcbod^

biefer ?Rid)tnng nod) fo loenig gelüadifen, bofe Dlojjr^^ 93u(j^ unter hen

Silben Jiicit weniger Stnffang fanb al§ bie gteid)3eitigc (Ifjroni! hc^<

©ebaija ^^n ^ad) ja (1515 — ca. 15S7), and) eine« italieni)(j^en3uben,

welcher an alle 9)iärd)en unb ©eiftergefdjidjten feft glaubte ^a bov

burdjftieg !abbali|tiidf)e S^abbincn^^oIIegium in (Sofet fo§ af§ ^e^er-
geric^t über bei Sioffi unb befd)IoB bcften (Sdirift auf Qofff ^avo'-i

5introg gu n er brennen; Saro ftarb jebod) nor ber Unterseic^nung

be§ UrteB 1575. S)ay Ülabbinat in 3[<Zantua üerbct ben Jünglingen

unter 25 ^al^ren ba§ Sefen be§ SBerfe« be'i 3toffi'§, iüeld^e§ bomaly

bei ©f)riften befannter unb niebr geluürbigt lüurbe aU hd ben @e=

noffen be§ S^erfaffer;?. yiadj {r£aro'§ %oh unirbe e§ in ^^a^öftino übri^

gen§ nod; lueit fc^Iimmer; bie ^abbato natjin burd)au§ üöerfianb unb

man trieb @eifterbejd)Uiörungen unb ein mt)fti jd)e§ Uniüejen, i>a§ fid)

balb über bie Jubenfdjoft be§ ganzen türftjdien 3{eic^e§, ^olen?,

^eutfd)Ianb§ unb Italien» tierbreitete, „gür bie 3uben{)eit begann

bamais, jagt ©rö^, erft ein eigentümlidieÄ bnmmgläubige§ SD^ittelalter

al§ fid) in ber (d^riftlidi^enropäifd^cn SSelt nur nod) bie leMe ©pur
be§ näd)tlid^en ©rauenS jeigte." älian tann fagen, baf3 ber üerrüdte

©o^or bie S3ibcl eine§ grofjen 2;eile§ ber bama^igcn Juben war
unb al§ göttliche Offenbarung galt! ganb man feine $8ernunft unb

Drbnung barin, fo fnclite man fctbft folcl^e I)inein3ulegen ober wenige

ften§ iua§ man barunter nerftanb. Jfaa! Öurja an§ 3>ei^")Q^C'"

(1534— 1572), feit 1569 ^atriard) einer gel)eimen ©efeüfc^aft geifter^

fe^enber @ingeit)ei()ten in ©afet unb nad) feiner eigenen Se()anptnng

ber ä)Zcffia§ üom ©tamme Jofcf, SSorlaufer beffcn oom |)nu)e 2)atiib,

fotüie 5(nbere fd)ufen nn)ftifd^c @t)fteme ber ©eelenluanberung, ber

©c^öpfung, be§ 3)Zeffiani»mu§ u. bergt., ineldie bie frül)ere ^abbala,

aud^ biejenige ^aro'§ aU fe|iertfd) nermarfen. S§ würben aud^ !atf)D-

lifd^e 6inrid)tnngen, wie DI)renbeic^te, bie §citigenüeref)rnng u. a.

eingefü()rt. 5Iuf hie ©itten übte biefe 93il)ftif einen bö^ft fcbäbtid^en

Giufinft, benn fic lefjrte, gnr ©I)e gebore eine mt)ftifd)e @eeIenl)armonic.

2So man nun bie le^tere nid)t üürl)anben glaubte, lö^te man bie (5I)e

furjwcg auf unb ging wiebcr eine anbere ein, ja @r)emänner nerliefsen

oft if)re g-amilien im 3Ibenb= unb grünbeten anbere im älJorgentanbe.

Gine @igentümlic()feit biefer }?abbaliften war aud) ber ©räberfult.
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?tm @rabe @tmon§ 6eit ^o(i)ai brai^ten fie jtüeimal jä^rltc^ je gel^n

Jage imb jefin 9Zäcf)te gu unb legten habei ben ©ofjar au§,

Unb btefc» ganje Xof)u SBaboI)it naf)m ber -öerjog öon 9?a£0^

unter feinen 8(i)u^. SDod^ war feine 9Jiad)t unb "i^rai^t nid^t t»on

®auer. 9lac^ bem S^obe feine? ©önner? @elim (.1^74) nafjm fein

©infln^ ab unb ging auf feinen ?^einb 9}ior)atnmeb SofoIIi unb feinen

^Zebenbu^Ier ©alomo 2tf(^fenaft über. @r ftarb 1579 unb ©ultan

9JJur ab III. 30g fein ganjeS 35erniögen ein, mit 2lu§na^me ber 9Jiit=

gift feiner ©attin, lüelcfie biefer I)crau§gegeben mürbe.

5((§ SU jener Qeit bie guben unb i^re ^^^-auen in ber ^ür!ei

großen Stufroanb machten, Befafjl ber geltgierige ©ultau 9,1Jurab in

einem Stnfafle böfer Saune, fämmtlidjc ^uben im $Reid)e tobt^ufd^Iagen.

(Salomo 3(fd)!enaft oerwenbete fid) für feine ©enoffen unb ber Se=

fe^I itiurbe in bcnjenigen einer ^Befd)ränfung be» 5(uflüanbe§ öerföanbelt.

S(u(^ eine jübifdie ^^rau befa^ bamniy am ©ultanljofe großen Ginftu^,

(Sft()er ^iera, tüc(d)e ?{emter »ergab, gelbfierren ernannte, 95erträge

mit fremben ?OZäd^ten burd)fc|te n. f. U)., aber and) üiele Sßoltaten

auMbte. Sie iuurbe jebDi^ aU fie einft einem Dffijier eine 95eför=

berung jugefagt, aber einem 3(nbern jugeiüenbet, öon beffen ©otbaten

nebft i^ren örei ©öfjuen ouf ber S^reppe be§ fie fd)ü|enben (SroB=

lüefir§ jerfleifdit unb i§re ©lieber an bie Suren berjenigen ©ro^en

gef)ängt, benen fie fic^ gefäflig erlüiefen f)atte HGOO). 3laä) ^2lfd)fe=

nafi'g Sobe getaugte aud^ feine SSitire ju großem (Sinftu^; fpäter aber

^örte fotc^er für bie ^uben gan,^ auf unb nod) fpäter lebten fie, aller

®en)alt preisgegeben, in ber Sürfei, Wo nun ausfc^Iiefeüd) öarem

unb ^anitf^aren regirten, nid)t meljr ftdiercr al» in Suropo, rao im

(Segenteil eine beffere Qdt für fie anbrad).

fünfter ?{ßfd)nitt.

Sic 9(nfänge fieffern £ofc§ ber ^wt'c^t-

1. öte jübtfdjc 3nftfi5clun9 tu 3mflcrtiom unö öic jütiifd)cn ^cUcr.

SSenn bie ^uben am Stnfange be§ fed^c-jcfintcn !3a^^'f)""'^^^"t^

beim 2Iu§brud)e ber SieformatiouÄbemegung entlueber geglaubt bitten,

bafs burd) bicfelbe ha^ SE)riftentum fo unl}eilbar jerriffen luürbe,

um nur nod) untergef)en ju tonnen Dor innerer @d)ttiad)e unb ba^

bann i^r ©taube hk £)berf)anb getninuen tonnte, fo mußten fie am
Ö Clin «5 -Mm 31 1)^11, SuIiuraefcOidjte t. Juteiiuimi. 23
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Gnbe be§felbeu ^al^r^unbertS fet)en, lute fel}r fie firf) getäuj'd^t Ratten,

©tatt einer waren nun glüet d)rtftlic^e Sirtf)en ha unb eine baüon lüor

lüteber in mehrere Ätrc|lein geteilt. ®em ^u^icntiiwi war hie^ nid)t

gu ©Ute gefommen; bie alte fatt)oIi|cE)e ^irc^e Jiatte fid^ burd^ ha§

Xrienter S'onjtl, hk ^efuiten unb W ^nquifitton in einer unerit)ar=

teten SSeije geftärft; in ben neuen proteftantijc^en ^ird^Iein gebot alc>

papierener ^apft bie 'iSibd unb al§ 33ifct)Dfe eine SJienge oon ber

Unfeljibarfeit if)rer ©laubenÄbefenntniffe überzeugte ^aftoren. $8eibe

5(bteilungen ber eljemaligen einen rf)rifttid^en ^irc^e Ijafeten bie ^uben,

al§ ha§ Sßolf, haS' feinen frül^eren S^orjug unter ben iööltern üer=

fctiergt, lüeil e§ ben SJieffia», ben bie ^rofeten üerfünbet, nirf)t aner^

fannt, {a fogar gefreujigt ^atte. ^ie fpanifcEie ^nguifition njütete

nod^ immer, giuor meljr gegen c!^ri[tlid§e Se^er (^^roteftanten) , al§>

gegen ^uben, beren in ifjrem S3ereic^e uid)t mef)r SSiele üor^anben

tüaren, aber nic^t nur gegen biefe, fonbern fogar gegen bie ^ebräifd^e

(3prad)e, beren bIofe§ ©tubium al» ^e^erei galt, fo baB ber ^önig

gilipp IL gro^e 5Diü^e t)atte, ben fpanifd^en S;t)eoIogen StriaS

SRontano, ber auf feine Soften eine mef)rfpra(^ige ^ibel unb t)e=

bräifrf)e SSörterbüc^er unb ©rammatifen i^erausgab, oor bem @i^eiter=

tiaufen gu retten, ^n 9tom lüurbe ein ©iorbano ©runo, in S^ouloufe

ein 5?anini nerbrannt, meil fie @ott in ber 9Jatur gefud^t I)atten. ^n
$ßronbenburg unb Sraunfc^meig mürben bie ^uben oertrieben,

in mü]^rifd)en Drten oon ber ^-öeoölferung niebergemad)t. ^aifer

giubolf IL, ber bie 3"^^", obfc^on ^efuitenjögling, lange befd)üfet

l^atte, trieb fie enblic^ au§ Defterreid^ fort. 2)en äu^erft moltätigen

aJiarbod^ai (9Jlarfu§) 9JietfeI in ^rag, ben retdiften ^uben ®eutfd^=

Ianb§, bradt)te er nic^t nur gu feinen Sebgeiten um ^infen unb ^fänber,

fonbern gog nadf) feinem ^obe (1601) fein gange^ SSermögen ein, meil

bie (Srbfc^aft ünberlofer „^ammerfnedfite" ber faiferlidjen „Kammer" ge^

l^öre. ^apft ©regor XIII. (reg. 1572—15S5) tierbot ben ^uben

ik ärgttid^e $8ef)anblung üon Sljriften unb überlieferte biejenigcn

^uben, bie mit .^et^ern umgingen ober fid) fe|erifc§ äußerten, ber

^nquifition; unter ben ^efecrn aber maren andj hk SDiarranoS in=

begriffen, fo ha"^ fein 3"^^ mit feinem getauften iöruber tierfe^ren

!onnteI %u<ij burdE)fud)te bie ^nquifition bie ^ubcn^äufer mieber nad^

S^almuben. 9(n Sabbaten mußten bie 58efuct)er ber @t)nagoge d)rift=

lic^e ^;|?rebiger anl)ören. @ij:tug V. (reg. 1555—1590) aber Ijob

biefe SSefc^ränfungen mieber auf unb ermic§ fidfi ben ^uben fet)r

freunblid); ja er ^atte einen SJJiarrano, Sopeg, gum ^Ratgeber in

?5inanäfa(^en.

Unter it)m mar ber jübifc^e Strgt ®aüib be ^omi§ au§

Spoleto (1525— 15SS) fe^r angefet)en; fein Iatinifd^e§ SBerf „®er

i)ebräifd^e 5lr^t", ba§ er bem |)eräog %van^ oon Urbino mibmete,
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toav ungemein gef(f)ä^t. ®ie ^ubengemeinben oon SQlantua, 9JlaiIanb,

gerrara unb anbere in Italien famen bei ©ijtug mit ber iöitte ein,

ben guben ben Stalmub förmlicE) gu geftatten, unb ein ^bgefanbter

berfelben begab fid^ 15S6 nad) 9tom. ®er ^ap\t gelüäf)rte hk S3itle

in ber %at um guteS ®ett unb geftattete oud) ben SBieberabbrucf be^

S^almub, aUerbing^ unter ©enfur, todä)t üon getauften guben besorgt

tüurbe. eiemenS VIII. jeboc^ (reg. 1592—1605) fteüte bo§ $ßer=

folgungf^ftem ber frütieren köpfte n^ieber i^er, erneuerte ha§ SDe!ret,

iüelcfieS bie ^ui^en au§ bem ^ird)enftate oerbannte (oben ©. 342) unb

öerbot auf'g DZeue ben S3efi^ unb ha§ Sefen be§ ^almub. ^Dagegen

nat)m ber ©ro^tjergog gerbinanb oon %o§tana bie öerbannten ^u^en,

ouf unb überlief itpen aud^ ben ^almub, allerbingg auc^ unter

ßenfur. ^k\e: le^tere tt)ar faft überaß in '^talkn eingeführt unb

ha in biefem Sanbe ber |)auptmarft für jübifcfie SSüd^er raor, fo

erf)ielten bie '^nhen bomaI§ faft nur cenfirte unb !aftrirte ^almube,

au§ benen atleS entfernt iDor, ira§ bem ^apft= unb ^irc^entum irgenb=

tüie unbequem fein fonnte.

©§ ift im ©runbe unbegreiflich, ha^ in bem Spanien geprenben

9}ioiIanb bie Qubcn nod^ fo lange nacE) if)rer SSertreibung aü§

Spanien gebulbet tt}urben; e§ fc^eint ha^ bie SSicetönige fie befc^ü^ten;

aber and) biefe 9Zad^firf)t fanb if)r ^nht unb fie würben auf Sefeljl

gilippg II., 1597 au§ bem ^erjogtum öertrieben. 21I§ gerrara, \üo

ta§ |)er3Dg§f)au§ in bemfelben ^a^re au§ftarb, an ben ^iri^enftat

fiel, würbe gwar ben Su^^i^; öon benen hk 33(üte be§ §anbel§ ah'

i)ing, ber Slufent^It no(f) für fünf '^a1)Vi geftattet, hit Tlavvano§

aber würben otjue ®nabe üerbannt unb Ratten nun in Europa fein Slf^I

met)r, bie Xürfei aufgenommen, '^od) fanb \\d) balb wieber ein

foId^eS, freilicE) ein !Ieine§, ba§ aber öon großer Sebeutung für bie

®efct)i(^te berauben würbe. @§ finb bie§ bie 9Ziebertanbe. 2)ort

f)atten \\d) üiele portugiefifd^e 9Jiarrano§ nad^ ©infül^rung ber 3"=

quifition in i^rer bi§l)erigen ^eimat niebergelaffen, würben aber üon

ber fpanifd^en $8et)ijrbe nid^t auf hk ®auer gebulbet. 9Zad^bem fic^

jeborf) bie nörblic^en DZieberlanbe in gIorreid)em Kampfe öon (Spanien^

^od^ befreit f)atten, geftaltete fid) bie ©adEie anberS; SBiUjelm öon

Dranien oerfünbete bie ®ewiffen§frei^eit in feinem Sänbcfien. ^m
Sa^re 1593 famen hk erfteu t^Iüditlinge in (Smben an, bo§ bamaB
mit Dftfrie§Ianb IjoIIänbifc^ war; bort niebergeloffenc beutfdfie S^i^en

rieten il^nen aber, fid^ uac^ 5imfterbam gu begeben, Wo^in fie i^nen

folgen würben, um fie im ^ubentum ju unterrict)ten, mit bem fie i^r

©d^einctiriftentum gu öertaufd^en haS^ feljnlid^fte $8erlnngen l;atten. ®§
gefctjal^ fo unb bie junge ©emeinbe öergrö^erte fic^ balb burd^ weitere

Slnfömmlinge avL§> (Spanien unb Portugal, ^^ve Ijeimlic^en 3ufcnnmen=

fünfte fielen jeboc^ ben f)oüänbifd)en S3et)örben auf, tüeldie ftat^*

23*
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gefäl^rlic^e ^fane fpanifd) gesinnter ^aptften tottterten; e§ gefd^a^ ein

6etüctffitcter Ueberfall ber ©emetnbe; aBer ber Irrtum Üärte fi(^ auf

unb bte ^nbcn erhielten bte ©rlaubni^ jum S3au einer @l)nagoge,

ha§ „^au§ ^af'obö" genannt (159S). S)te portugtejtfc^en unb fpa-

nifdfien ^uben brod^ten ben hx§ hai)m armen ^ottänbern ©elter unb

rcurben fo bte Ur'^elier be§ im 93lünbung§(anbe be§ 9?f)eine§ f^iiter

[ilüt)enben §anbel» unb ®ett)cr6e§, loäfirenb @|)anien unb Portugal,

lüerrfie fie ocriaffcn, feitbem i^rem $ßerber6en entgegen gingen, (S;§

üerboppefte \xä) ber ©ifer ber iberijc^en 9D^arrano§, gum Su^entum

,yirücf3ufe^rcn , namentlidE) al§ in StffaBon 1603 ber gransiSfaner

^iogo be la ^(fumQao, burd) ^Bibellefen gum Sefenntni^ be§ 3uben=

tum§ al§ ber ,,\vai)xen" Steligion beiüogen, mit mel^rercn &\eid)^

gesinnten unb 9Jlarrano§ öerbrannt iüurbe, tüetdien %aü ber junge

^icf)ter ®aoib ^efurun, ein SJlarrano, feurig (portugiefifd^) befang.

3lu(^ bem Settern gelang e§, nacf) 5imfterbom gu entfommen, auf

wetd^e Stabt er (fpanijd)) ein Soblieb biditete. ©r befang oud^ feine

— 93ejc^neibung, lueldier fidj hk gum alten ©tauben gurüdfel^renben

9Jiarrano§ mit einer ^obec^üerad^tung untertoarfen, aU ob öon biefer

derimonie ba§ i^eil ber 2BeIt ab()inge.

greili(^ fielen and) mandje unoorfiditige S[Rarrano§ , tteldje in

biefer 3cit itir ^ubentum ad^u üoreilig betannten, beöor fie fliel)en

tonnten, in bie .prallen ber ^nquifition; ha man jebod) ^ebenfen trug,

Xaufenbe auf einmal gu röften, fo betoirtten t)of)e ©ummen hd bem

für ®oIb niemals unempfinblidien Spanien, unter beffen öerrfd^aft

bamal» Portugal ftanb, it)re 33egnabigung (1604). ®ie 9D^arrano§

füllen hd biefem 5(nlaffe 5-itipp§ 111. ©tatsfc^ulben begaljtt t)oben.

f^reilid) tt)urben bie 33egnabigten in 93ü^er^emben gum Auto de ft

gefidirt, mußten i^re Sc^ulb befennen unb oerfieten bem bürgerlid^en

^obe. 55iele üon i^nen gelangten gtüd(id) nad^ ^ollanb, bem neuen

gelobten Sanbe, nac^ Stmfterbam, bem neuen ^erufalem. ®ie IRah'

binen, luelc^e bie junge ©emeinbe meift au§ ber 2;ürtei tommen lie^,

t)otten nid)t luenig Wüije, i^re ©emeinbeglieber raandjen fatt)oIifdf)en

©ett)ot)nbeiten unb SSorurteiten ju entreißen. 51ud^ ^atte bie ©emeinbe

nocE) lange t^art gu fämpfen, bi§ fie tioHe 5tnerfennung unb Selb»

ftänbigteit errang, ©onberbarer unb bod) roieber ertlärlic^er SBeife

war e§ gerobe bie freifinnigere Partei ber 9temonftranten, loeldie,

ttjeil felbft üon ben engtjersig catüinifd^en Sl'ontraremonftranten unter=

brüdt, fic^ gegen tk SDuIbung ber ^uben befdiroerte. ^^ve ©e*

meinbe föurbe jebo(^ IG 19 förmlid^ anerkannt unb in manchen S3e*

jiefjungen üon ben Sel^örbcn fogar beoorjugt, ®a§ $8eifpiet fanb

9?ad)at)mung unb ß;^riftian IV. oon ©änemarf, ber fein Öanb

ebenfattS §u bereidiern njünfdite, tote e§ ^oüanb burdf) bie 9}larrano§

tüurbe, lub Se|tere ein fic^ in ^otftein niebersulaffen. ©elbft
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bte fat^otiic^cn ^ergoge öon ©aooien imb 93?obena fud^ten biirc^

öJeh)äf;i*ung üon S^orrei^ten '^whtn 5ur 9tieber(afjung in t^ren ©taten

gu gewinnen.

3u 5Infang be§ bretBigjät)rigen ^riege§ bejahen bie über oier^

Iiunbert j^amilien ber portugiefifdj'fpanifc^en ^Jui^engemeinbe Simfter-

bantö bereit» brciljunbert ftattlic^e ^^ä\i\n nnb ^aläfte. Sie inaren

grof3entf)eiI§ ^nl)aber üon ^^anfgejc^äften , 9Mglieber ber oft= unb

n^eftinbift^en ^'ompagnie ober fonft angefe^ene §anbel§lente ; ht§

Sßuc^erS enthielten fie fic^. ®ie «Stener, 'mdä)^ fie entricbteten (einen

®eut üon jebem (Snlben i^rer empfangenen ober oerfanbten SSaren)

betrug bamal§ nac^ iei^igem ©elte 9000 fflkr!. Sind) befafsen fie eine

S3ilbung, njelc^e M poInifcfj=bcutfd)en ^uben umfonft gefucfjt würbe.

S()r @eficf)t§frei§ war nic^t mit bem Xalmub abgefdiloffen, unb fie

errangen fid) hie Sichtung gefrönter §äupter, wie ber ßrbftattr)alter

i^reä 5lbo|)tiü = ^aterIanbe§; \a nad) unb nac^ würben welche üon

il^nen fogar ^onfuln ber Slönige öon Spanien unb Portugal, bereu

8^orfat;ren bie iljrigen Ratten oertreiben ober üerbrennen (äffen unb

tk if)ren 58rübern immer noc^ ©leid^e» taten. |)eroorragenbe DJiänner

unter il^nen Waren ber berül)mte Slrjt 5lbra()am ßacuto Sufitano

(157G— 1642) unb hk SDid)ter ^aul be ^ina, nad) JRüdfe^r §um

Qubentum fReuel ^efurun, ber einft ^attc 9Jlönc^ werben woKen, aber

burd) ben 9Jiärtt)rertob be§ gransiSfaner^ ®iogo (oben @. 35G) on=

bern (Sinnes geworben, unb '^a'oih Stbenator Wleio, ber einft üon

ber Snquifition eingefertert War. S^ielerlei SöoMtigfeitSanftalteu

würben üon ber 9Cmfterbamer ©emeinbe gegrünbet. ^m ©angen aber

bel)ielten it}re ©lieber a\§ eljemalige 9Jiarrano§ hk fatf)oIifd)en U\i'

filmten über 2Serf()eiIiglfeit unb Sünbenoergebung bei unb fü(;rten

nid^tS weniger aU ein feufdjeg unb reine§ Seben. SDie Sittenftrenge

beä 9labbiner§ Sfoa! Ufiel oeranla^te bat)er bie 'Irennung ber lajen

©lieber üon ber ©emeinbe, um (16 IS) eine eigene Stjnagoge ju

errichten.

9^oc^ einiger 3tnt !amen in golge erft be§ brei§ig|ö^rigen Krieges

unb fobann ber polnifdjen ©räuel (oben S. 345 ff.; oud) beutfdie unb

poInifd)e ^uben nac^ 5lmfterbam unb Würben üon ben ^e^örben äu=

gelaffen. Sie Spracf)e bilbete jeboc^ ein §inberni§ if)re» 33ettritte§

§u ben fpanifd)=portngiefifc^en Sl)nagogen unb fie grünbeten (1636)

eine britte foldje; bod) fc^on 1639 üerbanben fii^ ade brei St)na=

gogen wiebcr gu einer einzigen, in Weldier inbeffen hk ^ßortugiefen

burd^ il)re S3ilbung, iljren 9^eid)tum unb eine gewiffe 35orneIjmI)eit bie

ipauptrolle fpielten. (£§ würbe and) eine Seljranftalt errichtet, weld)e

in fieben itlaffen üon bem Ijebräifdien Sllfabet hi§ jur ^enntni^ beS

Xatmub anfftieg. 9}^it ber 3eit entwidelte fid) jebod) unter ben 9tob=

binen 3lmfterbam§ ein geiftlid)er ipoc^mut, ein 2So§n ber Unfe^Ibor»
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feit, ber fid^ fii^it ben entf^rec^enben @igenfcE)aften ber fattjolifd^en

unb caltiinif(^en ^e^erric^ter on tk ©eite fteüen burfte. ©te !^err|(fiten

befpotifd^ über bie ©etütffen i^rer ©emeinbe unb bie Sanbe§6e^örbert

unterftü^teii fie in biefer 9[RacE)t. @§ war üon (Spanien unb ^or=

tugal l^er eüüo» ^nquijttorifc^e§ an i^nen f)aften geblieben, irrige

ober öon i^nen für irrig angcfeljene SJleinungen mußten firf) oor

il^rem Siid^terftu^I ober ^e^ergerirf)t red^tfertigen ober unterlagen em=

pfinblid^er S3u^e.

SDiefe» neujübifd^e ^e^ergeric^t t)at namentlich ein 9}?ann in

empfinblirfjer SSeife fennen gelernt, inetc^er getoagt, an ber Unfel^I»

barfeit be» 9tnbbini§mu§ gu gioeifeln unb beffen (Sc^icEfal flar geigt,

tüie njeit e§ ber 2lutorität§fd^tDinbet aud^ im ^ubentum bringt, wenn

beffen "Xrägcr bie $DZarf)t baju befi^en. SBir fpred^en öon bem un=

glüdlid^en iOiarrano ©abriet, genannt Uriet baßofto (latinifirt a Softa,

unrii^tig 3lcofta), weirfien felbft ber ^alb aufgeflärte (Srä^ nod; je^t

al§ „5Süf)(er" branbmarft, weil er ^a§ STreiben ber 9iabbinen burd^*

fcöaute.

©abriet ha Softa toar 1594 gu ^orto in Portugal geboren,

©eine (SItern, einft gur S^aufe cjegiuungeu, maren aufrichtige ^at^o*

tifen geworben. Sie fudf)ten e§ bem eiu^eimifc^en 5IbeI gleic^ gu tun

unb ber junge ©abriet ertiiett eine ritterlid^e (Srgiel^ung. «Später

wibmete er fic^ bem Stubium ber D^ec^te. S)ie d^riftlic^e 9^eIigion,

wie fie bamal§ unb bort betrieben Würbe, befriebigte if)n jebod^ nic^t

unb fonnte bie§ aucf) nid^t. @r würbe oon ß^eifeln geplagt, obfi^on

er im fünfunbgwaugigften Seben§iat)re ein tirc^tid)e§ 5(mt al§ @^^a|*

meifter einer ^ruberfdEiaft erhielt. Sie öefung be» Otiten STeftamenteS

brachte itju enblic^ ber 9^eIigion feiner 9?orfa^ren notier aU ber an=

ergogenen unb er entfc^to^ fic^, gum Qubentum jurüdjufelren, mu^te

aber natürlich jn btefem Qwedt ha§ präcE)tige oäterlid^e ^au§ öer*

laffen unb ein @d^iff befteigen, ha§ i^n, feine SO^utter unb feine

i8rüber, bie mit i^m einig gingen, (1617 ober 1618) nac^ Stmfter-

bam brad^te. öier unterzog er fic^ ber erforbertid^en Operation unb

na^m ben 9iameu Uriel on, Würbe aber narf) furjer Qdt enttäufdbt,

inbem er fanb, ha'^ bie bortigen Quben nid^t nad^ SJiofe'S ©efe^en

lebten unb ba^ bie Stabbinen oieIe§ erfunben f)atten, )j)a§ öom ©e=

fe|e abwid^. (£r äußerte fic^ t)ierüber offen unb ärgerte bamit bie

9labbinen, bie er garifäer nannte unb bie il^u aud) balb (1623)

ejfommunigirten. SSon aUen feinen Stamme§geuoffen oerlaffen unb

mit ben ßt^riften o^ne SSerbinbung, War er auf fic^ felbft angewiefen

unb entfd)lD§ fic^, feinen Stanbpunft in einem SSerfe bargulegen, ba»

er fd^reiben wollte. S" bemfetben oerfodjt er bie Uebergeuguug, ha^

bie 33ibel nur eine geitlicEie SÖeto^nung unb Strafe fenne, unb trat

ba!^er ben S^orftetlungen öon einer jenfeitigen gortbauer ber Seete
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entgegen. 5)en ortf)oboj:en ^uben mav hk ®unbe öon btefer ©rfirift

ntcf)t nur be§f)aI6 empörenb, tt}etl ba§ nacfiejilifc^e gubentum fic^ ein

SenfettS gefd^affen i)at, jonbern ooräüglic^ auc^, tt)eit bie Hoffnung

auf ein folc^e» i^nen bei ben {lerrfd^enben ß^riften, bei benen fie bie

©runblage beS ®Iauben§ hilbek, öon groBem 9hi^en \mv. (Sf)e ba§

Sud^ ba Sofla'§ gebrucEt toar, gab baf)er im 5JJameu feiner ©egner

ber Strjt ©amuel ba ©ilöa eine (portugiefifcf)e) ©d^rift ^erauS,

„Stbl^anblung über hk Unfterblic^feit ber ©eele", um, inie er f^rieb,

„hk Unmiffen^eit eine» gen^iffen @egner§ ju iüibertegen, ber im 2Sa^n=

finn öiele Sertürner bel)au^tet." SDie S?!inber ber ^uben würben öon

9labbinen unb ©Itern abgerichtet, ben SSerfemten auf ber ©traße ju

öer^öl)nen, aU Äe|er §u befdjim^fen unb mit ®efct)rei ju öerftud^en

unb felbft in ber eigenen 2SoI)nung i^ ju betäftigen. ©r bearbeitete

nun feine eigene ©d^rift mit SSejug auf ha§ ^amflet (Silöa'§, ben er,

et\va§ ftarf, einen Sßerleumber nannte, neu, befämpfte bie perfönlicEie

Unfterblid^feit entfcfjieben unb wie§ bie 35erfdf)ieben^eit gtüifi^en ben

Seigren 9Jiofe'§ unb ber Dtabbinen nad). ®ie jübifc^en ®emeinbeöor=

ftef)er flagten it)n nun bei bem ©tabtmagiftrat an unb beriefen ftc^

befonbcrS barauf, ha^ ha (Scfta mit ßeugnung ber Unfterbüd)!eit auc^

\>a§ ®()riftentum angegriffen l-)aht. (£r Jöurbe t)ierauf für mehrere

Xage eingeferfert, gu einer ßiettbuBe öon 300 ©ulben oerurteilt unb

feine ©d^rift bem geuer übergeben, günfjelju ^a^vt lebte er unter

bem über i^n öerljängten S3ann; aber länger fjielt er feine 55erein-

famung nic^t au§ unb entfd^toB fic^, obfd^on in feiner SBeife be!et)rt,

„unter 5tffen aud) ein 9tffe gu fein", inie er in feiner ©elbftbiografie

fagt. (Sr bequemte fid^ ba^er pm SBiberrufe feiner «Sdirift, unb

ein SSetter öermittelte feine SSieberaufnaljme in bie ©emeinbe. SSalb

jebod) tuurbe er öon einem Knaben, bem ©oljue feiner ©d^tüefter, öer*

raten, bafs er bie jübifcEien ©peifegebote nid)t beobad)te, 'maä tcn üer=

mitteinben SSetter fo erbitterte, ha^ er bie eigenen trüber ba ßofta'§

gegen il)n aufreihte unb nid)t§ unterließ, tüa§ feinem Stufe unb Sßer-

mögen fc^aben fonnte. (giner feiner trüber, ber fein Sßermögen im

@efcE)äfte ^tte, mu^te e§ iljm öorentfjalten unb hk gan^^e 9f{abbinen=

unb Drtl^obot'enmeute ftürjte fid^ auf ben ©injelnen unb überl^äufte

i^n mit aller erben!Iid)en @d^mad^. SDie ^uben lüaren faum in einem

?5IedE(^en (Srbe freigeiuorben, fo lüurbeu fie aud^ fd)on gelet^rige ©d^üter

Xorquemabo'§ unb ßalöin^\ 3U§ er nun gar 5tt)eien Sljriften, einem

Italiener unb einem ©panier, lueldie bie feltfame ^bee f)atten, —
^uben werben ju looUen, il)r Sßor()aben abriet, fie if)n aber, if)rem

^-8erfpredf)en entgegen, um fd^nöbe^ (Seit an ^uben öerrieten, war ha§

Wla^ öoH. 2)er öon ben Stelteften unb 9tabbinen ge^e^te ^öbel fd^rie:

„^reujige if)n!" @r würbe, ba er hk öon i^m öcrlangte entwürbigenbe

Su^e öerweigerte, öon neuem in ben Sßann getan unb üerl^arrte öoße
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fieben 3al)re barin. S^iemanb pflegte if)n luenn er fran! \oax. ©nblid)

aber lüor fein Dl)nel)in nicJ)t ftar!cr ©eift gebrod^en burc^ bie SSer=

fe^erung öon ©eite ber frül)er anberSiüo felbft ä^erfeierten, unb er

er!Iärte fdjliefelid^ \id) ber furdjtbaren S3n^e unteriuerfen 511 lüollen.

2)ie einft iton ber S^iwifition gelje^ten guben fiatten im 5lft)l

ber greif)eit bcn ganzen tl)eatralifc^en 9tpparat ber erftern nadEigeäfft

(©rä^). S)a So)'ta trat in Sirauerfleibern, eine jc^tüar^e ^erje in ber

^anb, in bie üon 9)lännern unb Sa*auen bic£)t gebrängte ©l^nagoge,

befticg ha§ ©erüfte unb la§> mit lauter (Stimme bie non hcn ^ab'

binen abgefegte (Schrift öor, in lüetcEier feine „SSergel)ungen" fdiam=

Io§ übertrieben lüaren unb worin gefagt mar, er fiabe ben tanfenb=

fachen Siob öerbient. ®ann mu^te ftc§ ber über fünf^igiäljrige 9Jiann

entfleiben unb eine (Säule umfaffen unb erfjielt mit leberncr ®ei§el

unter — ^falmengefang 39 §iebe auf bie ©eiten. (£r iuurbc bann

ouf bem 58oben fi^enb öom SSaune loSgefproi^en, aber bie Söu^e toar

no(f) ui(^t 5U (Snbe. Sfiarfjbem er fic^ lüieber angetleibet, mu^te er fict)

auf bie Bä)\vtUc ber Stjnagoge loerfen, Wo er feftgel)atten würbe unb

atte S3efuc£)er über itju Ijtniuegfcfiritten unb itjm ^eber einen — Xritt

üerfe^te. Seine erbormti(i)en ©egner f)aben ilju felbft im SEobe (Weld^er

1647 eintrat) nod) ijerfolgt unb il^m nadigefagt, er t)ätte üon gtüei

^iftolen eine auf feinen SßerWanbten unb eine auf fid) felbft abge=

fc^offcn unb fid) bamit getöbet. SDiefe ^et)au|)tung ift jeboc^ burdi

gar nic^ti3 belüiefen unb bie jcaljre 9Irt feiney jtobe» ift unbefannt

geblieben, ©r f^interlie^ eine in fc^Ied)tem Satein gefdiriebene Se'tbft*

biografie, in meldier er feine ffteue barüber au^brüdte, ha'^ er ju ben

Suben §urüdge!et)rt mar.

Uriet ha ö^ofta mar übrigen^ nid)t ber einzige ©egner be§ ge=

fe^eSftrengen ^ni^entumg jener B^'t- ©ein ßeitgenoffe Seon (^etiuba)

ben 3faa! äJZobeno (1571— 1649), ein gan^ anberer ßtiarafter, einer

au§ grautreic^ nad) 9Jiobena gemanberten gamilie angefjöreub, in

meld;er ber i^ang gur Slftrotogie erblidj mar, erfc^eint un§ aU Söunber=

finb, inbem er fd)on im britten ^al)re bie ^ibzi Ia§, im ;^el)nten

^rebigte unb im brei^e^nten fcbriftftellerte unb bicbtete, trieb bie t)er=

fc^iebenften SSerufe, mar ^^rebiger, Seigrer, ^ßorbeter, ©olmetfc^er,

©d^reiber, ^ud)f)änblcr, Si)aufmann, 9^abbiner, 3)iufifant, 2(muktten=

öerfertiger, §eirat§oermittter u. f. m. unb mu^te üon Sltlem etma§,

nur nic|t§ ®rünblic|e^^, ha fein ßiel nur ber ©eltermerb mar, bodj

uid^t um äu froren, fonbern um §u — fpielen, moburd) er aud) mieber^

l^olt fein S5ermi.igen öerlor. ^n feinen Slnfiditen mar er md)t§ me=

niger al§ beljarrlid) unb med)felte fie oft. (är mor 9labbiner in

SSenebig, mo bomaI§ eine reidje ^^bengemeinbe tion 6000 Seelen be*

ftanb, morunter fic^ üiele feingebilbete äJZänner unb grauen befanben,

fogar jmei S)id)terinnen in itotienifc^er Bunge, SDebora ^fcarelli
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unb <Bava (lopia ©uHom. Sc^tere beglüdraünfrfite einen fat£)Dlifrf)en

®ci[tlic^en in ©enua, Stnfalbo Sebä, tnegen eine§ ttolienifc^en gelben-

gebläßte», ba» bie oon il)r öeref)rte (Sftfier feierte, unb m^xh^ üon if)m

mit $8e!e|rung§= unb Siebe^^anträgen öerfolgt. (Sin anberer @eift=

Iict)er, $8altafar ^onifacio, ftagte jie an, bie Unfterblid^fcit geleugnet

gu traben, n)orauf fie in einer trä|tigen @d)rift (1621; hk UWioai^V'

I)eit biefer 93eljau|3tung na(^lüie§. '^iaat SJiobena felbft tuibmete it^r

feine ttoIienifd;e Ueberfe^ung ber ^ragöbie ,,@ftl)er" üon ©atomo

USque. 2(uc^ 9JJobena üerfe^rte öiel mit ß^riften unb felbft ein

93ifcf)Df iüar fein ©d]üler. 'Sa§ brachte il)n bal}in, hk formen be§

^ubcntumö üeräc^tlict) gu finbcn, irelc^e er benn audj gegen S3eIo^=

nung unter (SI)riften üeröffentlid^te, aber bann n)ieber üerteibigte.

Tlit ernfter ®riti! loieS er lüeitert)in bk SSiberftnuigfeit mancher

jübifc^en ©ebräudje nod). ^n einer großem ©djrift griff er mit

einer lueit über ha (Sofia I}inau§gel)euben unb bi§ bafjin nid)t ein=

mal öon ©l^riften gehörten ßüf^nljeit ha§ rabbinifd^e ^ubentum an,

iüiberlegte aber feine Stngriffc felbft luieber. ®cn erften Xeil biefer

©djrift nannte er „S^Ijorenftimme" unb ben ^tüeiten ,,Si}lüengebrüne".

©r befäm^fte auc^ bie Sabbat-:, tueldie er felbft früljer geübt I)atte,

in tüal}rl)aft üernid^tenber SBeife. ©ein So Hege in S3enebig luar

©imonSuägato 'ca. 1590—1663), ein Jüeit gebiegenerer (SI)ora!ter.

®r tüar im gried^ifd)en Slltertnm gu §oufe, übte nüd)terne ^vitit am
^ubentum unb inibertegte ^ugleidi bie gegen bie ^uben njaltenben

S^orurteile, wie er f)iuluieber bie gel^Ier ber ^uben mit Dffent)eit ein=

geftanb unb fdjilberte.

Sofef ©alomo ^el SKebigo (1591-1655), UrenM be§ Sita

bei SDtebigo (oben @. 304) ftubirte in ^abua, luo er ©alilei £)örte;

eö ift bei biefem Stniaffe bemer!en»itiert, ha^ fein ^ube jemals ge=

funben t)at, ha^ !opernifantfc^e SBeltfijftem miberf^redje bcm Sitten

Xeftoment, ha^ bie ^uben ju tjerteibigen hoä) Weit me^r (SJrunb I)atten

aU bie pä|}ftlid^c Surie unb ^aftor ^naf. ^n feiner ipeimnt ©anbia

tüor für S)el äJZebigo fein bleiben; er burc^tuanberte bie Sßelt unb

tüirüe oI§ Slrjt in ^olen, \do er al§ Xalmubhmbiger großes Stnfel^en

unter ben ^uben Ijatte, aber fid) met)r §u ben S'aräern I)ielt. Später

lebte er in Hamburg unb fiel Ijeu(^Ierifd)er SSeife ju ber öon il)m

unb feinem berüljmten ^orfaliren bekämpften S^abbala ab, hk er je^t

nebft bem SoI)ar eifrig üerteibigte! ©eit 1629 trieb er fein SiJSefen

in Slmfterbam, fpäter in i^rantfurt am Wain unb ftarb in ^rag.

deiner biefer niclgeftaltigen Slbenteurer üerbient bie ^eilnat)me, meldte

bem wenn aud) fd)mad)en, bod) in Solge üon ä)iiBI)anbIungen ent=

fd)ulbbaren ba Sofia jufommt. —
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2. Xlcnt Öcrbrcttung öcs 3uöcntums.

9Ja(^bem öom öterje^nteit hi§ unb mit bem fec^yje^nten '^djX'

f)unbert ha^ ^ubeutum in ©uropa einen feiner 2So^nfi|e nad) bem
anbern üerloren, begann t§ feit bem fiefien^ef^nten, n)enn aud^ nod^

nid^t fofort in t3feic^mä^iger SSeife, ftd) toieber üon neuem ju öer=

breiten unb SBo^nfi^e iüieber ju ertcerben, üon benen e§ oor^er fern

ijef)alten war. ®iefe ben früfieren ^ubentierfolgungen unb S"i'en=

oertreibungen entgegengefc^te Seiüegung begann mit ber 3ule|t oon

un§ ergä^Iten ÜZieberlaffung fpanifd^er, befonber§ aber portugteftfc^er

93Zarrano§ in 5(mfterbant. giinäd^ft nac^ berfelben entftanb eine tüeitere

^ubengemeinbe in Ülotterbam. (S(}e aber hk portugiefifcben ^uben
fic^ in ^oHanb weiter üerbreiten fonnten, fanben fie in bem weiter

entlegenen Hamburg 2(ufnaf)me. ^lod) im ^a^vt 15S3 l^atte fic§

biefe mit tfjeologifc^en Streitigfetten befcbäftigte ^anfaftabt gefperrt,

beutfc^e ^uben aufjunel^men , rbfi^on bereit? 9}^arrano§ ha wot)nten,

bie aber al§ ^at^olifen galten. 3tl§ biefelben nun üon ber SXner=

fennung ibrer S3rüber in 9(mfterbam fjörten, befannten fie fi^ ebeu=

fallg al§ Suben, unb fofort oerlangten bie ftreng lutfjerifc^en ^Bürger

if^re 5lu§weifung; aber ber Senat, ber bie SDZarrano? oI§ ad)tbare

öeute fannte, Weigerte ficl^ beffen, nomentlid) mit 9tiicffic^t auf ben

beliebten Slrjt 9tobrigo be Saftro au§ Siffabon (ca. 1560—1627 ober

1628). S)a er um feiner aüerbing? nt(^t religiöfen, fonbern !auf»

männifd^en ®utbfom!eit wiüen angefeinbet würbe, Wanbte er fic^ an

hit gafultäten \}ün ^^ranffurt a. D. unb ^ena. ^ie erftere ging auf

ben Stanbpuntt be§ Senate? ein, bie jweite aber fe^rte gauj gu bem=-

jenigen ber ^ubcnl)e|er be§ 9JiitteIa(ter§ jurücf unb oertangte aüe

bamal? üblidtien S3efrf)ränfungen ber ^uben öon 9X hi^ 3- ®er Senat

rid)tete ftd^ in ücrmttteinber SSeife nad^ beiben ©utac^ten unb geftattete

1612 ben Ü)?arrano§ ben 'Jlufentbalt in Hamburg gegen ein jä^rlirfje?

Sd^u^gelt oon taufenb iDJar!, oerbot if)uen aber bie 9teIigion§übung

nac^ fübifc^em dlitn§. 91I§ jeboc^ bie ©emeinbe an 2)^t)i gunalim,

fic^ it)re ©lieber an öffentlidjen SSerten beteiligten unb gur |)ebung

be§ §anbel? ber Stabt wefentlid) bettrugen, wagten fie e», oljne um
(SrtaubitiB äu bitten (1626) im Stillen eine St)uogoge eiitjurid^ten.

Xa gerabe ber breißigjä^rige ^rieg Wütete, toar e» ein wittfommener

'änla^ für ben bigotten , aber in biefem %aüe uic^t ungeredjten ^aijer

gerbinanb II., feine 9teic^§ftabt jur 9fted)enfd^aft gu gtel^en, ba^ fie

ben ßatf)oIifen feine ÜtcIigioitMbung geftatte, Wol aber ben ^uben.

^Xer Senat, weldfier lieber hk ^uben unterbrüden, aiv ^at^otifen „ober

gar" Salointften bulben woHte, unterfud)te bie Sad)e; aU i^m aber

hk fd^Iauen ^uben oorgaben, fie Ratten „feine Stjnagoge", foitbern

bIo§ — „SSerfatnmIungen , um hav ©efe^ 5)Jioie'», bie ^falmen, bie
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-;]3rofeteu u. f. lü. ju lefen unb für bie Stabt unb if)re Dbrtgfeit ju

beten", unb babei brofiten, bk 8tabt ju tterfaffen, tt)enn i^r @otte§*

bienft nid^t gebulbet würbe, lie^ ber Senat bie <Ba<^e auf fic^ be*

rul^en, fo fel^r auc^ bie @eiftIicE)en au§ ^^anatigmu» unb bie ^terjte

aü§ Sörotneib gegen bie ^uben eiferten. SDenn biefe Waren reirf),

trieben großen 5(ufit)anb an Kleibern unb ©eräten, fuhren in Karoffen

u.
f. tt). ®al 9)teifte tat in biefer SSejie^ung SDiego jtej:eira be

9Jtatto§, ben man nur ben ,,reid}en ^uben" nannte, ©r Ijatte fid^

nod^ mit fiebenjig ^a^ren befcfineiben laffen unb ftolgirte in Sammt
unb fBeiift einher. SDie portugieftfdjcn ^uben befa^en bereits brei

@t)nagogen unb hk beutfd^en eine 33etftube, aU ein tonfi^jirter

^^faffe, ^o^anne» 9J?üIIer mit 9iomen, Senior an ber ^etrifird^e,

uor bem nicl^t einmal bie @()re feiner eigenen 5(mt§brüber fii^er war,

mit giftigen SBorten unb Schriften eine 3ubenf)e|e organifirte (1631

U§ 1644). 9Jian tann aüerbingS nid)t fagen, bofe i^m hk ^uben

hafjU feinen 'änla^ boten; in ber fc^wad^en Seite ber |3ortugtefifc^en

9Jiarrano§, ber gefd^Ied^tlic^en Süberli(^teit, unb in ^erau§forbernben

Sd^mä^ungen auf ha^ S^riftentum taten fie ba^ ^i^nqe, um ein

(äifern gegen fie entfd^ulbbor ju machen. So War atterbing» 9Jiütter§

erfte Schrift „au§füt)rlic^er 33erirfjt t3on be§ jübifc^en SßoIfeS Un=

glauben, $8Itnb[)eit unb ^ßerftodiing" eine 55erteibigung gegen d)riften=

feinblidie ^amftete, welche befonberS ber ^Irjt Söenjamin SJiufafia

oerbreitete; aber fie blieb nidjt bei SBiberlegung ober 3ui'edf)tweifung,

fonbern befd^wor ben ®eift ^$feffer!orn§ unb beS alternben Sutlier

Ijerauf unb »erlangte ^erftefhing ber mittetatterlid^en Subenbe§anb=

lung bi§ auf ba§ fragen ber gelben Snppen. ^^n unterftü^ten tk
i^afultäten üon SSittenberg, Ülaftatt unb Strasburg! (£r tjatte aber

wenig ©rfolg. ^er König (If)riftian IV. oon ®änemar!, bem er

feine @d)mäl^fd)rift wibmete, ernannte ben SJinfafia gu feinem Seib=

argte unb in Hamburg felbft würben bie grei^eiten ber ^uben nid^t

nur nid)t befi^ränft, fonbern ftet§ öerme^rt. Unter if)ren 9JiitgIiebern

gab e§ Slgenten ber Könige üon Portugal unb einen ^fat^grafen be§

KoiferS j^erbinaub!

'iiU bie ^oüänber (1624) $8rajilien, freili^ nur für turje

Beit, eroberten, bilbeten fic^ bort au§ oon ben ^ortugiefen beportirten

9Jlarrano§ unb au§gewanberten SImfterbamer ^iii^e" ©emeinben in

'^ernambuco u. a. Orten unb waren Stufen ber l^oUcinbifd^en ^err=

fi^aft, für welche i^re ©lieber gegen hk ^^ortngiefen !am|3ften. S((§

ober bie Se^teren Srafilien wieber nalimen, gingen natürlich bk

^ubengemeinben gu ®runbe; boc^ »ergaben hk ^ollänber ben .^uben

i^re §ilfe nid^t unb befd)ü^ten fie bafür um fo eifriger im 9)?ut=

terlanbe,

^m übrigen SD eutf(^ taub (au^erljalb Hamburg») Waren hk
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3uftänbe ber guben ioä^reub be§ breif3igiäf)rigeiT J^'rtegeS immer nod)

fe^r fc^Itmm. ©rötere ©emeinben deftanben fett ben eriüät)nten

Subenmorben iinb S(u§tret6ungen nur nod) in ?5ran!furt am '^ffiam,

Söormy, $rag unb SStcn, unb ^tünr in je^r bebrängten SSerI)äItniffen.

Sn granffurt iniirbe portugteftfc^en '^nhzn gerabe^u bie 9iieber=

laffung üerlüeigert unb bie bortigen beutfc^en ^uben fdjmad^teten nod)

immer unter ben im 9JiitteIalter eingefüljrten meufd^enentlnürbigeuben

©efeüeu, bie ,,3ubenftättigfeit" genannt; ja fie mußten nod) ben

Subenfleden tragen! 9tur ®efd)ofte burften fie beluegen, au^erljalb

ber ^ubengaffe gu toeilen unb aud) hieä unter gemiffen S3efc^ranfungen.

Kleber ^ube fonnte §u jeber Qdt an§ ber ©tabt gemiefen toerben.

S)ie 3iittfte lüüfjiten fogar fortloäfjrenb, bafe bie§ allen ^uben ge=

fc^el;en foüte, namentlich tat fic^ titerin ber ^feffertüc^Ier gettmildi
l^erüor. ä)lan fprad) öon Eingriffen auf bie Siti^engaffe, oon ^Iün=
berung unb SSertreibung i^rer S3ett)Dt)ner; man befc^impfte, mi|^f)an=

belte unb oerjagte S'injelne ober fperrte fie ein. ®ie g-ettmild^ianer

bemächtigten fic^ fogar ber ©elualt (IG 13), üereitelten ha§ (£in=

fc^reiten !aiferlid)er ^ommiffarien, ftürmten ha§ ^ubeuüiertel, t)auften

barin ioie loilbe 2;iere unb oertrieben 1380 ^uben o^ne ^ah unb

@ut au§ ber (Stabt (1614). ^e^nlic^e§ irurbe in Söorm§ üorbe*

reitet, too ber |)auptlüü^l[er ef)cmni| auf Sefe^I beS ^urfürftcn

g-rtebric^ öon ber ^falj nad) ^eibelberg in i^oft gebracht tourbe.

9iad^bem er aber entlaffen tuar, gluang er mit feinem Slnljange 1615
bie ^uben gur Sluyloauberung unb üerioüftete bie (Sljnagoge. Äur=

fürftlicf)e S^rieggmac^t ftetlte feboc^ bie Drbnung irieber f)er unb

führte bie ^uben jurüd, toie anä) ber Iiirfürft Oon SJ^ainj unb ber

Sanbgraf oon ^effen=S)armftabt biefenigen oon g-rantfurt lieber

I}eimfül)rten. Sie Stufioiegler tourben ^art beftraft, (£l)emni^ einge=

^ptxxt, feines 2(mteS at§ Stbootat entfe^t unb be§ Sanbe§ oerloiefen,

gettmild^ aber geoierteilt unb gel}ängt, fein 6~")au§ gefc^Ieift unb feine

gamitie üertrieben, unb bie ©tabt granffurt mu^te eine ©ntfdjäbigung

öon 175,919 ©ulben an bie Sui)en leiften. S^aifer 3)tatl;iag fül^rte

1617 für granffurt unb SBormS neue Su^enftättigfeiten ein, hk ober

ha§ So§ ber beutfcf)en ^aria§ nicf)t üerbefferten, \a e§ famen nod)

neue 33efct)ränfungen baju. S)od) trar ioenigfteng fooiel erreict)t, ba^

bie ^nhtn gegen ©eloalttat gefd^ü^t lourben, unb ha§ tarn iönen

nun in ganj SDeutfc^Ianb ju gut unb itjre Unüerre^tic^teit tourbe aud)

öom JSaifer gerbinaub II. urfunblic^ feftgefe|t.

@ie litten bat)er burc^ ben brei^igfätjrigen ^rieg nid^t mef)r al§

anbere Sanbe§beJooI)ner, ja fie iourben fogar geftiffentlii^ mit @in=

quartirung oerfc^ont, bamit — i^re Sl'affen für bie ^riegSbebürfniffe

ftet§ 3ur SSerfügung ftänben. ^n Deft erreich tourbe iia§ ^nftitut

ber |)ofjuben gegrünbet, ioelctje oom ^ubenfleden u. o. S3efc^rän=
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fungett befreit würben unb ben ©tat mit ®ctt üerforgten. (Siner öon

il)nen, ^atoh $8ajfeiüi ©d^mieleS in ^rag lüurbe 1622 unter bem
Flamen üon j^reuenburg in ben Slbel erl)o6en unb mit einem SBappen

befd^enft. ^n SBien burften bie Quben 1624 eine neue ©tjnagoge (in

ber Seo;)otbftabt) bauen unb ber SSiberftanb be§ jubenteinblidien

SQiagiftrate§ war frudjttoS. ®ie öfterreirf)ifc^en ^uben geigten fic^

iebocC) ber itjuen gewätjrten Söulbung nici)t befonber» würbig. ®ie

^rager ©emeinbe entef)rte \xä), wie ®rä^ nad) ben Quellen erjötilt,

burd) „©emeintieit unb 9iiebrigfeit, '^fleih unb ^üde" unb war in

(haßerfüllte ''Parteien ^erriffen, oon benen eine ben el)renwerten, au§

SSien berufenen Üiabbiner Si^mann geller bei bem St\iifer öerleum=

bete, er t)abe in einem 33ud)e 'öa§' ®()riftentum gefc^mä£)t. (5r würbe

1629 gefeffelt nac^ SSien gefdileppt unb mit 55erbred)ern einge!er!ert.

S)ie S3erleumbung würbe gwar in feiner SSeife erhärtet unb bennod^

würbe geurteilt: er fiabe eigentlid) ben 2;ob oerbient (liidjerlid^er

SBeife, Weil er ben ^atmub gerüfjmt, ben bodj — bie ^^äpfte öer*

bammten!), folle aber p einer ©eltftrafe oon 12,000 Xfjatern be=

gnabigt unb fein SBerf oernid)tet Werben! ®a er biefe Summe nid)t

befaf?, foüte er geftäupt werben, aber bie ^uben bewirken eine ^erab=

fe^ung ber ©trofe onf 10,000 ©nlben unb bejahrten fie für i^n in

9taten, worauf er, arm unb entfe^t, entlaffen würbe; S3affewi üon

2;reuenburg üerfdiaffte i{)m bann ein 9tabbinat in "»^oten. ©ein ^ro=

jefe gab inbeffen Stntajs ha^n, bajj ber ^aifer auf Stnregnng be^^ ßar=

binal§ ^t)lefl — S3efel}rung§^rebigten für bie ^uben feine§ ^fteidieg

einfül)rte, Weldje feit 1630 jeben @am§tag frül) abgehalten Würben

unb bereu SSefuc^ für eine geWiffe ^Injal)! gilben unb ^übinnen oer-

binblid) war. ©ie ^uben fparten jebod) ha^ allmäd)tige ®elt nid)t,

unb e§ würbe bafür geforgt, baß e§ an Sotalen unb ^rebigern feljlte

unb bal)er bie ©ad^e Wieber einfd)Iief. SDie ^efuiten, benen nur an

ber 9Zieberwerfung be§ ^roteftonti§mu§ unb nic^t§ an ber S3efe^rung

ber ^uben (ag, begünftigten biefen S(u§gang felbft, ha fie I)ierbur(^

il^rem eigentlidjen Qkk ertiatten würben. 2)er ^'aifer felbft befd^ü^te

bie ^uben aud) ferner unb befahl (£ntfd)äbigung ber in 9Jlantua

burd) Sllbringer unb &iaüa§' (SJepIünberten unb Slu^getriebenen.

^m fiebenjelinten ^aljr^nnbert waren bie Sf^ieberfanbe unb @ng=

lanb biejenigcn Sauber, in Weidjen nadj ben oerberblid^en 9fteIigion§=

frtegen ber 9teformation§äeit bie SOiorgenröte freier gorfi^ung unb

geiftiger Slufüärung jnerft em^orftralte
;

fie waren audf) biejenigen, in

weld^en juerft ber Gebaute ber greiljeit mit 33ewuf3tfein gum Ieiten=

htn ©tern im ftatlidjen Seben gewählt würbe; e§ War ba^er nur

foIgerid)tig, Wenn fie hk erften ©taten würben, mdö)^ ben oerfolgten

^uben bürgerliche 9ted)te gewätjrten. 3lC[erbing§ Waltete nod^ ge=

raunte Qnt, nad^bem bie Quben in 3tmfterbam unb in ber §anfaftabt
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|)ambur9 9iufnaf)me unb ©leid^bered^tigung gefunben, in (gnglanb bic

entfd^iebenfte 3I6neiguitg gegen folc^e ben ^uhm ju geluätirenbe SSer=

günftiguiigen, — gönnte man fte ja bort nic^t einmal jenen Sf)riften,

hk nirf)t 5ur „bifd)öflid^en" Statyfird^e gel}örten. 2)te ^uben waren

feit i^rer 35ertreibung toben <B. 245) au§ Snglanb oerbannt, unb

man öerabfrfieute fie oJ)ne fte ju fennen, fo, ta'^ felbft ein fo erleud)=

teter ©eift wie ber grofee ©ramatifer 2lIbion§ fie in bem fd^euBIid^en

<Sf)t)Iof ^crfonifiäirte. ®ie günftige Sage ©nglanb» für ben Jpanbel

ftod^ aber ben .^uben 5tmfterbamy unb §amburg§ in bie 9tugcn unb

fie fefinten fic^ banac^, in bem 3nfellanbe eine neue |)eimat ju finben.

S)ie $8er»üir!Iic^ung biefeS SSunfd)e§ unternal^m juerft ber 9^abbiner

üon Slmfterbam ä)ianaffe ben 3§rael, ein tüeber it)otf)abenber, norf)

begabter, aber umgänglidf)er unb gemütooller 3[)iann. ä)^it einer Ur=

• enfelin Qfaa! 2lbrabanel§ üertieiratet, füfjlte er fid^ aB ein ©lieb

jübifcben S(betl. ©r fc^rieb über 400 ^rebigten in portugiefifd)er

©pracfje nicber unb üerfaßte allerlei mt)ftifc^=tf)eologifd^e (Sd^riften

ol^ne SBert, unirbe aber üon feinen ^^itgenoffen al§ ein Söunber ber

®elef)rfam!eit angeftaunt, fogar üon S^riften, obfcf)on bamal§ in §oI=

lanb bie Ijumaniftifcf)e 2öiffenfd)aft in ber $8Iüte ftanb. 2)a aber ba^

(Stubium ber alten <Spro(f)en, ber ^ebräifd^en, griec^ifdien unb tati=

nifc^en habei bie Hauptrolle fpielte unb eifrig betrieben Jüurbe, fo

galt begüglic^ be§ i^ebräifcf)en jeber nur einigermoBen fpradigetranbte

Qube al§ 9(utoritüt. ^ie SOZitglieber ber ©eleljrtenfamilie 85offiu§,

ber gro^e §ugo ©rotiuS, ber ©ocinianer ilafpar 23arläu§ waren

feine <S(f)üIer ober greunbe, befangen ober überfe^ten i^n. 9kment=

iid) aber waren q§ c^riftlid^e greigcifter fowol, al» (Sd)Wärmer unb

gantaften, turj 5((Ie, weld^e il^rer Slnfic^ten wegen öon ber Drt(jo=

bojie üerfolgt würben, bie i()n auffud)ten. ©elbft ein ml)ftifcf)er 3e^

fuit, SDaniel ^uet, witterte in i^m einen @eifte§üerwanbten. liefen

SJiann nun intereffirten ganj befonber§ hk Vorgänge in ©nglanb, aU
bie puritanifdje S3eWegung gegen ben befpotifc^en £arl I. unb bie

i^od)fird^e au»brad), unb er glaubte in berfelben bie ^Vorbereitung auf

ba§ ©rfd^einen be» 93leffta§ gu feigen. ®enn au§ Stbueigung gegen bic

|)od)!irc^e, in weldier fid^ römifd^er ©eift immer breiter mad)te, nat)=

men bie Puritaner eine immer feinblic^ere ©teüung, nid)t nur gegen

otte§ fat:^oIifirenbe unb t)ierard)ifirenbe SBefen, fonbern, tav Äinb mit

bem S3abe au§fd)üttenb , fogar gegen alle d)riftlid^en formen unb

^ringipien ein. «Sie waren, beinatie unwitlfürlid) unb inftin!tgemä§,

balb mei^r ^uben aU ß;f)riften, warfen bie d)riftlid^e 2)emut unb ben

©runbfa^, feine fyeinbe gu lieben, über 58orb, inbcm fie üielmei)r

SBiberftanb gegen aüen Xrud unb §a6 gegen aüe nic^t i£)re Sin-

fict)ten Xeilenbcn prebigten, beriefen fid^ mit SVorliebe auf bay 5llte

Xeftament, gaben in ber Saufe I^ebräifc^e 9kmen, nannten ben (Sonn^
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tag „©abbat" unb feierten i§n auä) auf jübifd^e SBeife. ©ie Oer^

bannten Drgel unb 9JJufif au§ ber .^irdie, ja enblid^ auc^ au§ bem

Seben, öerarf)teten aße fd)önen fünfte, üerpönten bie „t)eibniid)e"

grierf)t|d^e unb latinifdje ©pvac^e, ja fie üertoarfen jule^t aße» SSer=

gnügen aU jünblidE) unb gotteSläfterlict). Spkl, ^a^h, Xrinfgelage,

SSoIBfefte lüurben fo fd)tt)ere SSergeljen föie SJZufif, ^oefie, äRalerei

unb ha§ Sefen ber ^laffifer. ®amit ftimmte benn aucE) bie äußere

(5rf(f)einung ber Puritaner überein. @ie fd^nitten grämlirfie, tüelt=

feinblid)e ©efic^ter, richteten hk 23Itrfe gen |)immel, fpradjen burrf)

bie 9lafe unb faft nur in altteftamenttic^en 33ibe(fteIIen, trugen bie

§are runb gejc^nitten unb bie Kleiber nac^ befonberer jc^üc^ter,

fd)mucf* unb farblofer SJiobe. SSä^renb bie 2tnl^änger ber ^od^firdie

in ben fid) erJ)ebenben 3ft'iltig'feiten §tüijd)en Srone unb Parlament

ha§ göttlitt)e 9ted)t ber ß'önige auf it)re %a^M fdirieben, eiferten bie

^uritauer gegen 2)efpotie unb SSorred)te unb ntad^ten fid^ ju Sämpen
ber S3oIf§öertretung.

Unb aU ber ß'ampf gegen ha§ Königtum unb bie §o(^!ird^e

UJülete, ba nat)men bie 'i^uritaner nur nod) bie lüilben Ärieger be§

Sitten 2;eftamente§, einen Qofua, ßJibeon, ^elta, ©imfon, @ouI, Scf)u,

bie 3Jia!fabäer u. St. gu SSorbilbern. 2)ie ^uben tüurben über aUe

SJia^en belt)unbert unb ber bämonifc^e ©romttjell ging in biefer

giid)tung öoran. SDer ^rebiger 9Mf)anaet |)oIm§ fd^iüärmte: er

tüünfc^te bem S^otfe @otte§ auf ben ^nien ju bienen, unb manche

iJanatifer fc^Iugen üor, ben (S>ahhat ftatt be§ ©onntag» ju ^eiligen

ober gar bie ganje ©efe^gebung SOlofe'S einjufül^ren, würben jebod)

beftraft. ®er geftefene ©etretär be§ ^arlamenteg, ©btüarb StüoIaS,

fc^rieb eine (Sd)u^fd)rift „für hk eble 9Zation ber ^uben unb bie

©öfine S§raet§", in n)eld)er er biefelben gerabeju üerl^errlid^te.

®iefe günftige Stimmung benufete 9Jlanaffe ben ^§rael; er

glaubte jebod^ in feinem SSol^n, et;e ber SJleffia» \)ü§ 9teic^ @otte§

tjerfteUen fönne, müßten hk beiben getrennten Xeile be§ 33oIte§ S»=
rael öereinigt, q§ müßten hk üon ©almanafar treggefüljrten angebe

lidpen „§e^n Stämme" aufgefunben fein, ©in SJJarrano SJiontcjinog

(eigentlid^ Staron Seoi) au» (Sartagena bet)auptete bamot§, biefelben

in Sübamerüa entbedt gu ^aben. Serfelbe, üon ber ^nquifition

©panieng oerfotgt, n)el(|e neben diriftlid^en ^e|ern immer uoc^

9Jiarrano§ in SJienge auf ben @c^eitert)aufen ^inopferte, in ßuropa

foraol, aU im fpanifi^en Stmerifa (tuie bie portugiefijc^e in ^^or=

tugal unb $8rafilien), inar tool in %olQe feiner (Srregung über

biefe ©räuel fi^-en ^becn unterlüorfeu unb in Stmerifa üon einem

fd)Iauen SOZeftijen l)iuter§ Si(^t geführt tuorben. 9)Janaffe »er-

faßte eine Schrift über hk fog. §et)n ©tömme unb fügte hk ®e=

fc^id)te ber üon ber ^nquifition gemorbeten ^uben al§ $öeuiei§ für bie
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2Baf}r^eit ifjrer ^Religion bei; biefe ©d^rift lie^ er ßromtneü unb

bem ^orlameitt überretcfien ^650) uiib fc^te in feinem 33enteit)djreiBen

augeinanber, baf; 6ei bem ©rfi^einen be§ SJ^effia» bie ^uben in aller

SSelt jerftreut fein müßten; fie fei)(ten aber nocf) in (Sncjlanb; ber

3)Zeffia§ fönnte nlfo nid^t erfc^einen, el^e [ie bort 5lufnat)me fänben.

Sie 93ittfdf)rift luurbe günftig aufgenommen; aber ber haVö barauf

üusbrerfjenbe i^rieg sioifc^en ©nglanb unb öoöanb öerjögerte bie

Baä)e. '^U§ jebod^ ba« htrje ober öarebone=^arIament, au§ lauter

3(f)ttiärmern für ha§ taitfeubjälirigc 9leicf) beftef^cnb, an ha§ 9^uber

fem, unb mofaifd^e ©elüfte unb jübifdie @t)mpat[)ien toieber neu auf«

toud^ten (1653\ loar hk günftigfte Qdt für SDJanaffe'S ^lan. Sr
erhielt fogar einen ^<af5 öom Parlament, ging aber ber unruf)tgen

Seiten megen erft unter bem 'il^roteftorate (Sromlnett'» :;i655) nac^

©nglanb, luo fein (Sot)n Samuel ben ^']xad «Soeiro bereite oon ber

Umt)erfität Di'forb jum Softer ernannt tüar, unb würbe oon bem

^;protettor freunblid^ft aufgenommen. Sie ©rfüttung feine» Sßunfc^eä

ging jeboc^ nic^t fo leidjt üon Statten tuie er erwartet ^otte; ber

fiebrige ?>-ormaIi§mu§ ber (Sngtänber bebingte nocl) mand^e Schritte,

obftf)on (Srominell entfct)ieben für bie 9(ufnal)me ber ^wben mar,

freiließ mit bem §intergeban!en, fie bierburcE) für bo§ 6f}riftentum

ber ^^uritaner ju geminnen. SJlanaffe t)atte eine neue Jöittfdfirift

aufgearbeitet, in meld^er er hk Sage ber ^uben in oerfd^iebenen

3eiten unb Säubern barfteöte unb fie gegen bie il^nen gemachten

SSormürfe oerteibigte. Sie Stimmung im 35oI!e War geteilt unb e§

fefilte nicf)t an fieftigen ^ubenfeiuben, teil» weif bie ^nhm (IIjrtftu-3

gefreu5igt, teil§ weil man i()re ^onfnrren^ im öanbel fürchtete;

namenttit^ waren bie 9ioi)aIiften unb ^apiften gegen if)re 5(ufna^me

geftimmt, aber aud^ bie ©eifttid^en anberer Sonfeffionen. gonatüer

Wärmten aHe Iügenl)aften alten ®efd^ic{)ten üon ^inbermorb unb bergt,

auf. (SiS gab aber oudf) g-anatifer auf ber anbern Seite, weldie

oon ben ^uben ha§ §eit ber SSett erwarteten unb fogar if)nen 5u=

lieb haS (J^riftentum fjernnterfcl^ten. 9tnc^ wicf)tige Söeltereigniffe

unb (5tat§gefc£)äfte ttergögevten hk ©rtebigung ber S^age. ©nblid)

na'^m ßromwett biefelbe, bewogen burd^ eine britte (5cf)u^f(^rift 9Jla=

naffe'g für fein 58olt, fü(}n felbft in bie |)änbc unb geftattete 1657

otjue Parlament, wie audf) bie ^uben 1290 o[)ue fotd^e» vertrieben

worben, einer Stuäaljt ^uben bie 9iieberlaffung in Sonbon. 9Jianaffe,

bem ber ^roteftor einen ^a^rgef^alt öon t)unbert ^funb auSgefe^t,

ftarb uodE) in bemfelben ^at^re ju 9)^ibbelburg in cf»oIIanb. Sie ®e=

metube in Sonbon wuc^§ aber unb ha§ wieberfjergefteQte Königtum

legte i^r nid)t nur feine Scfiwierigfeiten in ben 23eg, fonbern ge»

ftattete au§brücflid) bk Slufna^me fernerer ^uben.
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3. JUcv gröfjtc örnkcr bcv 3ulien.

(Stner ber üielen @(f)üler 3}^anaffe'» beu Qfraet tt)uc|» ju beni

größten 2(rbeiter im 9tetd)e be^ ©eifte^ Ijeran, ben ha^ ^nhentmt je

itnb ben fein ^al^rljunbert überhaupt (jeröorgebrad^t. ©§ ift bie§

93arud^ Spinoga, eigentlidj b'Sipinofa, geboren am 24. 9?oö. 1632,

nac^ ©inigen in Stmfterbnm, nad) 5tnberen in Spanien, ^ebenfalls

bejnc^te er bie jübifd^e (Sd)nle in 5Imfterbam, lüurbe tion 9)ianaffe

ben Sfrael in ben Xaimnb eingefül)rt unb oon @aul SJiorteira,

einem ber bcbeutenbften jEa(mnbiften jener Qdt, barin üeruotlfommnel.

SSiele feiner 9}^itf(^üler tuaren befc^ränfte 9Jlt)ftifer unb Sl'abbaUften.

(äiner baöon, 9}^ofe Qahit, ttjeld^er 's^atinifc^ gelernt ^atte, tat bafür

SJu^e unb faflete, um biefe „Spracfie be§ Xeufe(§" lieber ju öer-

geffen! «Spinoja ober eignete fi^ fd)on früf) eine Unbefangenljeit be§

©eifte» an, bie if;n über bie ^öefdjränüljeit feiner ^eitgenoffen erfjob.

®ie @d)riften ber ^bn @fra unb äRaimuni unb anberer jübifc^er

"Genfer ttjedten feinen Sdjarffinn, ober oud) feine B^ueifel om Ijergc^'

brad)ten budiftabenglönbigen S^beutum. ®cr Unterricht be§ djrift*

ticken gilologen unb ^trjte^ S^-'anj öon ben (Snben in ber ©prodje

9tc>m§ brad)te it)n mit onberyglöubigen Jünglingen jufammen unb

lehrte if)n, bafj bie SBelt nic^t im Jubentum obgefdiloffen tuor, tnie

felbft bk größten jübifc^en SSeifen bi§> bo^in beinotje geglaubt botten.

S^otteubS ober ert}ob iljn bie 2et)rc be» erften über hk ©c^ronfen ber

2;f)eologie ^inau^greifenbeu neuern gitofofen, 9\ene ^e^corteg (©ar*

teftu§) auf bie (Stufe ber fo§mopolitifd;en Stufftiiruug, meiere btn

ß^orofter ber 2öiffenfd^oft unb Siterotur in ber jweiten i^ölfte be§

fiebense^nten unb im ad)t5ebnten Saf)^*f)unbert ouismac^te. Stuc^ hie

Ükhe 5ur gelehrten Stod^ter feinet S)?eifter§ üon ben (Snben trug bo§

it)rige ha^n bei, itju gegen ha^ Jubentum feiner Qdt gfeic^giltig jn

ftimmen. So ertounte er bolb Uikä \va§ bil^er o(§ unfeljlbor an=

gepriefen luorben, im Jubentum tuie anbertnärt^, a\§ eine einfeitige

3(uffaffung gciuiffer S^itcn unb ^erfonen. ®obei UJor er eine fo tief

fittUd^e unb unerfc^üttertidj inaljre Statur, bo^ er, nod^bem ii)m ber

ötoube an ha§ Qubeutum obtjonben gefommen, lueber hk Sijnagoge

befugen, nod) bie üerolteten unb für jeben benfcnben ©eift Iäd^er=

liefen Speife- u. a. Ütituolgebote beobachten tonnte, '^kä erbitterte

bie Stobbinen, lüetd)e !ur§ öortjer burd) if)re Jnquifition ba§ Seben

Uriet ha Softo'g getnidt Ijotteu, um fo mef)r, a(§ fie auf SpinogO

l)ocf)fliegenbe Hoffnungen gefefet unb i()n im ©eifte fc^ou oly einen

ber größten Solmubiften unb tool and) ^obboliften gefetjcn Trotten,

nun ober fürcbteten, er luürbe haö iOto^ feiue§ „^CbfotlS" oott

mact)en unb gor gum üertjo^ten ß^riftentum übertreten. ®ie immer

uoc^ i)äufigen (Sinfer!erungen, golterungen unb Verbrennungen üon
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SJlarranog in (Bpankn unb ^ortugol f(i)ürten ben auffetmenben ^a§
gegen ©ptitoja nod^ me^r; benn bte ^uben konnten ntc^t begreifen,

ha'i^ ber ®Iaube, für ben jene Seute in ben Zoh gingen, in ©pinoja'S

Slugen ein 2Bot)n fein fonnte, unb boc^ l^atten fie ja nur an bic

diriftli(i)en 93Mrtl)rer ju benfen gebraudjt, bie boc^ nadj i£)rer 5(nfid)t

iDo^nbetört toaren ! S)af)er fonnte ©pinoja, obfd^on er ftill für ficf)

lebte unb arbeitete unb ha§' 3(uffeljen üermieb, hnvä) tüel(^e§ fid^

Uriel bo Gofta am meiften gefd^abet t)atte, bem jübifdjen 3nquifitionx^=

gerid)te nid)t entgefien. ©lenbc Denunzianten üerflagten i[}n, ha^ er

bem ®i3^en „ß'ofdier" nidjt biene unb bie jlüar nid)t oerbrennenben,

aber fubjeftiü gteic^iüertigen S^orqueinabaö, ©aul 3)lorteira (fein

Sel)rer) unb ^\aat Stboab (i^Jianaffe 93en ^froel tuar eben in (Sng>

lanbi I)oben bie Unterfud^ung gegen if)n an. ®§ mad^te natürlid)

luenig ©inbrnd auf i§n, ha'^ er mit bem leichten S3aun belegt, b. l].

ouf 30 2^age Hon jebem SSerfefjr mit Su^^en au»gefcf)toffen tuurbe,

fet)Ite e§ il)m ja nic^t an anberlüeitem Umgange, ©eine ®(eid^giltig=

feit iüurbe al§ 2^1*0^ aufgefaßt; ha man aber fürd^tete, il)n burd) ben

großen S3ann gum Gtjriften ju machen, modten if)n bie Siabbinen

burd) eine ^enfion üou taufenb ©ulben bcftedjen, ba^ er fid), tüenn

and) nur äu^erlid);, jum ^ubentum t)alte. 3iatürlid^ mie§ er biefe

3nmutung üerac^tüdi üon fid) unb fuljr fort, über ha§ ^i^bentum

frei unb offen feine aufgeftärten Stnfictiten p äußern. Der ortt)o=

böge |)a|3 üerftieg fict) fomeit, bafs ein jübifc^er ganatifer gegen ben

gilofofen einen 9Jiorbtierfud) ücrübtc. ©pinoga tonnte buri^ feine

©eifte^gcgenlDart ben beabfic^tigten (Srfolg üereiteln, üerlie§ aber

Stmfterbam, um SBieberboIungen bey ^erbred)en§ gu entgelten. Da
er nun für bie ©Qnagoge jebenfally üerloren mar, foumten bie ^e^er^

ric^ter nidjt länger mit ^^erljängung be^ fc^merften Sanne§ (Cherem)

über ben Wlann, ben fie nic^t üerftanben unb mit beffen ®eift fie

aderbingg feine ©emeinfc^aft (jaben fonnten (1656). Diefer 33ann

f)atte (in :portugiefifd)er (Sprad)e) folgenbeu SBortlout: „Die §errcn

be§ 9)Jaamab (S^orftefierfd^aft) tun enc^ gu miffen, ita'^i fie fc^on feit

einiger Qeit 9iac^ricf)t üon ben fdjtimmen 9Jieinungen unb i^anbluu=

gen be§ S3arnd) be @f|3ino5a I^atten unb fid) burd) üerfd^iebene SBege

unb 3Serf^rcd)ungen bemühten, i^n üon feinen fdt)timmen SBegen a^)-

äuäiet)cn. Da- fie bem nic^t ob^elfen fonnten, im ©egentbeil täglid) mefjr

9JacE)rid)teu erf;ielten üon ben entfeWidjen Äe^ereicn, bie er übte unb

leljrte, unb oon ben unget)euerlid)en ipaublungen bie er beging, unb

bafür üiete gfaubmürbige Sengen ijotten, ineldie ablegten unb bejeug^

ten §lüe§ in ©egenwart be» befagten ©fpiuoja, beffen er überführt

mürbe, — ha and) biefe^i 3(lle§ in ©egenmart ber Ferren ß;f)adjamim

Dberrabbinen) geprüft murbc, befd)toffen fie mit bereu 3uftii"i"un9/

ha^ befagter ©fpiuoja fei gebannt unb üon ^fraefS ^Diation fei ge*
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trennt, lüic fie i^n gegenirärtig in (£tjevcm legen mit fotgenbem

ßfierem:

9Jiit beni 53e[(f)hiffe ber (Sngel nnb bem ©^ru^ bei* ^eiligen

bannen, trennen, üerfluc^en unb üerronnfc^en lüir 33arud) be @f)3inoäa

mit ßuj'timmung be§ gebcnebeiten ®otte§ unb biefer f)ei(igen ©emeinbe

öor ben ^eiligen 33üc^ern ber Xorn mit i^ren 613 5Sorf(^riften, bie

barin gefd^rieben finb, mit bem a3anne, mit bem ^oina ^ericEjo ge*

bannt, mit bem glucke, mit bem (Slifa i)ie Knaben oerfludit !^at unb

mit aÜen S5ermün[(^ungen, tuel^e im ©efet^e gefdjrieben jinb. 35er=

findet fei er am 2;age nnb bei 9iarf)t, üerfluc^t beim 9iieberlegen unb

Shiffteljen, beim 5luggef)en unb (Sin!e^ren. Slbonai moHe itjm nirf)t

oerseifien, e§ loirb feine Söul unb fein ©ifer gegen biefen 9J^enfd^en

entbrennen, unb ouf il)m liegen alle hk %lnö)t, weldbe im 33ud^e

biefe» ®efe|e§ gefdjrieben finb. Slbonai n)irb feinen Flamen unter

bem ^immel au§Iöfc^en nnb il)n trennen 5nm Hebel üon allen

©tämmeu Sfi^ael^, mit allen glücl)en bey girmament§, bie im (5)efe^^

buc^e gcfdjrieben finb. Unb il)r, bie i^r feftbaltet an Slbonat eurem

©otte, il)r feib ^eute aUe lebenb. — 3Sir maruen, ha'^- niemanb mit

if)m münbli(^ ober f(^riftlic^ öerfel)ren, uod) i(]m eine ©unft ermeifen,

nod) unter einem '^üd)^, nod) innerljolb oier öden mit iljm loeilen,

noc^ eine ©dirift lefen barf, bie uon i^m gemacl)t ober gefi^rieben märe".

S)ie üblid^en ©aufeleien, tneld^e biefe Serimonie ju begleiten

pflegten, belogen fic^ bieSmal (anber§ al§ bei bo (Sofia) auf einen

Stbwefenbeu, ber fid) überbieS nid)t§ baran» mac|te, fonberu biefe

2(u§gebnrten bei 6Jlauben§lüal)n§ irie ^läffereien biffiger ipunbe gegen

einen Sömen »erachtete. 3^ie ^uben aber, nid)t jufrieben mit il)rer

eigenen 'Siüä)i, üerlangten and) üon ber i^Stabtbe^örbe (Sinf(freiten

gegen ben Verfemten. @l ift nid)t belannt, ob biefe§ lleinlid)e ^^ox-

gel)en ©rfolg i)atte; e§ üeranla^te aber Spinoja ^u einer 9tec^tferti=

gungefc^rift, unb biefe würbe lualjrfi^einlic^ hk näd)fte ^eranlaffung

5ur 2lu§arbeitung feiner latinifd) gefd)riebenen filofofifd)en SSerte, mit

meldten er fid) erft in einem ®orfe unb fpäter in 9U)i)nlburg unb im

ipaag befdjäftigte, möl)renb er mit bem i2d)leifen optifd)er (S^läfer

feinen anwerft mäßigen iieben§unterl)alt eriuarb, febe Uuterftü^ung

oon (Seiten feiner SSerel)rer ftolj oon ber i^anb mieg unb fogar eine

^Berufung an bie Unioerfität ^eibelberg ablel)nte. Seit feiner ^^ren*

uung üom ^ubentum l)otte er auc§' feineu jübifdjen a^ornomen Saruct)

aufgegeben unb ben gleic^bebeutenben d)riftlid)en „S3enebift'' ange*

nommen.

©pinoja'l bebeutenbfte SBerle finb: Principia philosophiae Carte-

aianae (1663), Cogitata nietaphysica, more geometrico demonstrata,

Tractatus theologico-politicus (1670). ®a§ tüic^tigfte, bie (Stl)if,

nnb ber Tractatus politicus Würben erft nad) feinem Xobe, aber uoc^

24*
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im Sa|re be§fcI6en, üon feinem greunbe, bem Slr^te Öublutg Wlti)n

f)erau§gegelien. Unter feinen galjlreic^en Briefen ift berjentge an feinen

abgefallenen Stn^^änger Gilbert Surg, ber iljn übervcben lüoHte, ^nm

^at^oIiäigmuS überzutreten, unb ben er lütberlegte, bemer!en§tuert.

SSon ber Sef)re be§ ©artefiu§ anSge^enb, erblicfte ©^.linDga barin

einen SSiberf:|)rucO, ba^ J^ener nnr eine tüaljre ©ubfianj nnb bocJ)

loieber Subftonjen in ioeiterm ©inne annal)m, — nnb bie§ mit 9f{ec^t;

benn biefen SBibcrfpruc^ !onnte nur ein ioillfürlicfier tfjeologifdier

9Jia(ä)tf^ru(i) (Öfen, \va§ in ben Seljren ber beiben (Sartefioner ©eulinj

unb ä)lalebrand^e noct) greÜer t^erüortrat. ©^jinogo öerlüarf folcfie

9iotbet)eIfe unb 50g bie tualjre S^onfequeng ber cartefifd^en Sefire, in*

bem er erüärte, e§ gebe überl}au:pt nur eine ©ubftang, loeit e§ aufser

bem fubftantietlen ©ein fein ©ein geben fönne, nnb biefe ©nbftanj

umfaffe atle? ©eienbc. @:pinoso gab it)r ben fjergebraditen 9lamen

„©Ott"; oüein fein ®ott ift luefentfid) etma§ StnbereS, aU ber ®ott

ober hk (Götter irgenb einer 9leIigion. @r brad^ bal^er grünblirf)

mit aller 2^()eologie, iüeld;er er einen filofofifcEien ©ott entgegenftefite,

ber im (SJrnnbe niditS 2{nbere§ ift, al§ bie üerflärte, tüdl mit ibrem

8c£)öpfer in Sin§ üereinigte SBelt. ©^ino^a'g ©ubftan^ (ober @ott)

ift Urfad)e itjrcr felbft, eiüig, unerfd)offen, unb an^er \i)x ift nid)t^.

i)a nad) einem ®runbfa|e ©pino^a'^ jebe 93eftimmiing eine SSernein*

ung ift, b. l). jebe ßuteilung einer @igenfd)aft on einen ©egenftaub

ben ^Begriff beSfelben befd)rän!t, iüa§, m'§ Unenbtidje fortgefe^t, 5U=

Ie|t feine 3?ernid)tung f}erbeifüljrt, fo f)at bie ©ubfianj (ober ®ott)

feine (Sigenfd)aften, fie ift unbeftimmbar, meit fie unbefdiränfbar unb

unüerneinbar ift, luornad) bie non ben Xt)eotogen ©ott §ugef(|riebenen

@igenfd)aften n^egfaüen.

2Ba§ mar nun ober mit ben §tt)e{ abgeleiteten ©ubftonäen be^

®e§carte§ '^n tun, mit bem ©eifte unb ber l?ör^iermelt, beren ®afein

unb unenbtidjc 9}ianigfaltigfeit boc^ uid^t ^u leugnen ift?

©^inoga lö^te biefe grage, inbem er biefe beiben abgeleiteten

©ubftonsen „Slttribute" nannte. 2)a jeboc^ nac§ feiner ßeljre bie

©ubftana feine ^öeftimmungen butbet, fo lö^t er bie Slttribute, Welche

er „SSerftonb" unb „^nöbetjnung" nennt, nur äu^erlidi üon bem be*

trad)tenben menfd)tic^en ©eifte an ber ©ubftauä mat)rgenommen

tüerben. S)ie Slttribute finb ba^er unab^ngig üon ber ©ubftan^.

Unter fid) ober finb fie otjue Bufammenfjong, of)ne gegenfeitige ®in=

mirfung, fo baf? ein ^or^^er nur einen ^ör^er, eine S^ee nur eine

gbce bertiorbringen fonn. ®cr äRenfd) ift bofjer nidit eine S8er»

einigung öon (^eift unb ^ör^er, mie bie STfieoIogie miß, fonbern ein

einjigeg ®ing, melc^eS Seib unb ©eele aU 3lttrtbute an fid) f)ot;

b. I). unter bem Stttribute be§ ®enfen§ betrod^tet, erfi^eint er al§

@cift, unter bem ber Stu§bel)nung aU ^öxpev. ©oId)e (Sinselmefen,
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iuel(^e ©^inoja „Modi" nennt, ftnb aber blofe ©rfc^einungcn, inbein

tüirfiid^e (S^ifteuj bio§ ber ©ubftanj äufommt; fie ftnb nic^t 2;et(e

bcr ©ubftanj, inbem btefe tüeber sufammengefelt , noc^ teilbar ijt.

S}ie SJiobi erfcfieinen nur burc^ bie (Sinbtlbung ah ®inge; i!^re 85iel*

l^ett ift nur ein ^robu!t ber SJorftettung. Wan fann bafjer fagen,

ha^ ©piuoäa hk SBelt, b. Ij. bie SBelt ber ©rfc^einungen leugne

uub au§er ®ott nicf)t§ anerfenne, tüä^renb ^inraieber offenbar fein

©Ott nic^t§ ift, aU hk Söelt, bie 9iatur, ha§ mi, unb boc^ nic^t bie

tüirfüc^e SBelt u. f. lü., fonbern nur eine unffare Stb^traftion ber-

felben. @ein «Stiftern ift be§^alb oft ,,S(t^ei§mu§" genannt föorben,

®y ift bie§ infofern falfi^, al§ bog SKefen be§ eigentlichen 3(t^ei§mu§

barin beftef)t, nur bie ©inseüüefen a(§ loirflid^ e^iftirenb ju betrachten.

©^inoäa'S @t)ftem ift bat)er, im ©egenfa^e ^kx^ii, mit ^e§ng ouf bie

Seugnung ber 9tealität ber SBelt „2tfo!§mi§mu§", mit SSejug auf bie

Seugnung atle§ au^ert)a(b @ott SSefinblirfieu „^antf)ei§mu§" §u nennen,

^irb hingegen unter „(Sott" ni^t fd^(ecf)tt)in hk „abfolute ©ubftanj"

bie bunüe rätfel^afte OueCte be§ @ein§, fonbern ein perfonlid^ ge=

ba(^ter, mit @elbft6ett)uf3tfein, StHiüiffen^eit unb SCItmac^t auggeftatteter

«Scbö^fer aüer ®inge oerftanben, öon treld^em altjübifc^en Segriffe

©pinoja förmlirf) abgefaüen ift, — in biefem ttieologifd^en ©inue ift

be§ Settern ©t)ftem oüerbingg ein at^eiftifd)e§. ©^jino^a'^ ©ubftanj

mag „®ott" ^ei^en, aber fie ift fein @ott; biefe Sejeiifinung für

fie ift ebenfo roiüfürlic^, wie hk S^orfteüungen unb Sebren ber 2;^eo=

logen üon (Sott e§ ftnb. S)ie ©ubftanj aber, fie möge fo ober fo

genannt luerben, tft in itirem ©ein fo fi(f)er, t)a'^ jebe§ filofofifc^e

©i)ftem fie feitbem angenommen unb nur narf) 3eit unb Ort üerfd)ie=

ben erflärt t)at.

5tuf bie |)raftif(f)e ^üofofie 'Bph\o^a'§ lüirft beffen tt)eore=

tifd^e beftimmenb ein, inbem fie bie Slnna^me eine§ freien SSiüenS
nid^t äuIäBt; benn ber 9)ienf(^, ol§ blofer Modus, fte^t in einer üiei^e

bebingenber Urfaciien ofjue Stnfang unb (änbe. SBeil tk SÜRenfc^en

biefe Urfac^en nid^t fennen, mahnen fie frei ju fein. SDarauS folgt

bann ferner, ba§ bie Segriffe üon (Sut unb Söfe feiner SBirflii^feit

«ntfprerfien, fonbern nur au§ Sergleid)ung ber ®inge unter einauber

f)ertiorgef)en. (ig gibt nid)tg loirflid^ 33öfe§, loeit e§ nid)tg gibt, mag
gegen (Sotteg SBiUen gef(^iel)t (einen SBillen fann aber ©pinoja'g

©ubftonj nid^t ^aben, ja er fprid^t if)r fold^en anbergmo augbrürflid^

ob). SBag tüir gut nennen, ift lebiglid) haS ung 9Jü^ti(^e, mag mir

böfe nennen, bag mag ung am (Suteu öer^inbert. 9lü^tic^ aber ift,

loag gum (Srfenneu beiträgt, unb bie ^ijc^fte 3:^ugenb ba^er: (Sott er=»

fennen unb lieben, ^n biefer ^ödjften 2;ugeub beftef)t bie maf)re

©eligfeit, — eine jenfeitige beIot)nenbe foId)e fennt ©pino^a nic^t.

SSet aüer 33ere(f)tigung unb (Sro^artigfeit oon ©pinoja'g 5tuf*
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fteüung einer einen Subftnn^ ift ber merfuiürbige j^tlofof hk @r=

üäning be^^ ®afein§ ber crfd^einenben SSelt fd)ulbig geblieben, unb
bte göttlirfie (Subftang nac^ feiner Stuffaffung ift ba^er, bei aüer it)r

§u ©runbe liegenben 2Ba^rf)eit, ol}ne ßtretf unb balier aud) o^ne

SSert; benn für un^ f)at nur haS örfdieinenbe folc^eu; alle§ Uebrige

Joirb ftet» ein Spielzeug be§ @eifte§ fein unb niemals ju irgenb einer

(5)eli)ife(}eit führen.

©pino^a begnügte ficf) aber nic^t mit nietaft)ftfd^en Träumereien,

fonbern griff anä) in ha^- frifc^e Öeben t)incin, inbem er fid^ ju ben

babnbred)enben ©c^riftftellern feiner Seit im ©ebiete be§ D^ed^teS

unb 3tate§ gefeüte. (S§ geljören in biefe klaffe feiner literarifi^en

Xätigfcit gerabe feine erfte größere unb feine le^te @d)rift, ber Trac-

tatus theologico-politicus unb ber Ti-actatus politicus, üon benen

jeboc^ nur le^terer oon politifc^er Sebeutung ift, obfc^on er unüolI=

enbet blieb. Spinoza geljt oon bem ^laturjuftanbe an§. Qu bem=

fetben gibt eg luebcr @efe| nod| ©ünbe, bntjer auc^ feine 9teIigion;

2(üe» f)ängt oon ber Siotioenbigfeit ber 5tatur ab. @o ift el in

biefem ßuftinbe 9iatnrred)t, "Da^ ber grofic ?^ifd^ ben fleinen üer==

fd^Iingt, ba^ ber 9)ccnfd) fid) einzig unb allein oon feinem Stuben

beftimmen lä^t. SBie fein S^orgänger unter ben Stat^fitofofen, ber

©nglänber .^obbe», erflärt aud) ©pinoga, ha'^ oon Dfotur ^eber Stecht

auf 9ttle§ ^abe, hk 9JJenfd)en bat)er Oon 9iatur geinbc feien. (Srft

au§ bem gegenfeitigen ^ebürfni^, einanber gegen geinbe beijufteljcn,

leitet er bte ^^ilbung ber menfd)Iidien ©efctlfd^aft burd^ Söertrag ah.

tiefer 3?ertrog gtoingt jebocf) nad) feiner 5infid)t nur infoioeit §ur

|)altung al» e§ S^ber in feinem 5)tu^en finbet; benn wenn (Siner er-

fennt, ha^ ber S^ertrag ifjm Sdjaben gufügen würbe, fo loirb er if)n

bred)en unb ha§' mit 9ted)t. 2Ber jebod) mäd)tiger ift aU ein 9inberer,

fann benfelben jur t*paltung be» S^ertrageö gtoingen, unb ey ift un*

oernünftig, bem iDläd)tigern nid^t getjorfam ^u fein; benn Sefeterer

,,tt)ünfc^t bie Wa<i)t ju betialten unb fud)t be§^aI6 ha§ aügcmetne

SBol ju forbern, ha§' ©anje oernünftig jn leiten" (!?!). '^laä} Spi=

no§a ift im State \)a§ 2BoI Slöer, nidjt bto» ita^ 2SoI be§ ^errfc^cr^

ba? I)ödifte ©efcg, unb I)ierin unterfd)eibet er fid) oorteilliaft oon

|)Dbbe§, ber haS- (^)egenteil, wo uid^t auSbrüdlid^ bel)auptete, bod^

offenbar meinte, — obfdEjon beibe barin irren, ha^ fie bem ©tat einen

unfittlid)en, Weil uid)t im <Sittengefe|e
,
fonbern Mo§ in ber gurdjt

oor bem Hebel begrünbeten Urfpruug oerleilien. greilid^ war eine

anbcre 3(bleitung in jener Qüt barbarifc^er Kriege unb red;ttofer 3u=

ftäubc nid)t wo! möglic^.

Q[)kid) ijobbe» oereiuigt aud^ @pino§a aEe SJiad^t im ©täte in

beffen ,,pd)fter ©ewalt", weld^e ha§ ,^^6)1 ^at, gu tun \va§> fie für

gut finbet unb hk Untertanen nic^t beleibigen fann". Ungleid) ^enetn
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aber gibt er nid^t ber 90?onarrf)ie, fonbern ber ^emofratte bei: 3Sor*

3ug unter ben bret onttfen Stat^formen itnb mac^t aud) bem Tlonav
c^eix uitb ber Strtftofratie ben Bd)ni^ ber @efe|e unb ha^ 2BoI be^

Orangen jur er[ten ^^flicöt. 3^ie Strtftofratie begrünbet er burd^ bie

SSaf)I, in ber 9}lonarc^ie aber jicf^t er hk erblidje üor. ^ur^ üor

feinem ^obe befämpfte er noc^ bie abfolute 93ionarct)ie unb erffärte

e§ als einen Irrtum §u glauben, ha^ ßiner aücin bie l)öd)\te @tat§=

geiüolt befi|en fönne. 3n ber ^emofratie bagegcn ^at nad) ii)m ^eber

boio Stimmredit unb hav Ütec^t Statjsgei'djäfte ju fiiljren. Stu§ge==

nommen finb äöeiber, S^inber, Sflatien, SSerbrec^er unb Stile, hk ntd^t

eigenen 9ted)te^ finb.

SBöIIig tüeic^t aber Spinoja üon öobbeS ab, foiüeit e^ fid) um
ha^ il^erI)ä(tmB bejg State» jum ©tauben tjanbelt. 23ät}renb ber

Stnglifaner, ber ^enben,^ feiner ©onfeffion fotgenb , für bie 'Btat^^

firc^e auftritt unb atte inbiöibuelle Ueber,^eugung biefer unterorbnen

b. t). unterbrüden will, luirb ber an§ bem ^ubentum §inau§gelüorfene

unb bod) nic^t ©etaufte ebenfo folgerichtig gum ilümpen ber &lan^
ben^freit) eit. ©pinoga ftül^t fic^ babei auf bie Unmögtidjfeit, ®e=

füllte unb ©ebanfen gu beljerrfc^en, fpric^t baljcr ber ©tat^getuatt ha^

Stecht, ben ©tauben iljrer Untertanen ju beftimmen, burc^au^ ab unb

geftattet iljr nur, foldje SteuBerungen ju beftrafen, lüelc^e hk @tat§=

orbnung ftören ober bebrol)cn; fo er föiberrät il)r auc^, ^irdjen üon

©tat^toegen §n bauen, unb üeriangt für jebe ©lauben^gemeinf(^aft

hk greiljeit, felbft für iljren ©ottesbienft gu forgen, üorau§gefe^t,

ha'^ fie ben 8tat nic^t angreife unb feine ©runblagen nii^t unter=

grabe. „SBeldie§ Hebel," fagt er, „fann für einen 8tat größer fein,

al§ toenn man rec^tfdjaffene SJiiinner, toeil fie anber§ beulen unb

uic^t Ijeuclicin lönnen, aly ©otttofe be» Sanbe§ üertüeift? 2Ba§ fann

oerberblidier fein, aU luenn S)iänner nid)t wegen eine^ S^erbred^en^,

einer Sd^anbtat, fonbern weit fie freien ©eiftes finb, für g-einbe ge*

tiatten unb gum Xobe geführt werben, unb haS: Schaffet, haä Sc^red=

bilb ber ©ditedjten, jur fd)önften Sd)aubül)ne wirb, um haä t)i3c^fte

!öeifpiel ber 2)ulbung unb Sugenb jur Ijodjften ©(^niadj für bie

©tatSmofeftät gur Sc^au ju ftellen"?" S)urc^ biefe SBorte erljebt er

fi^ in ^ö^ft ebter SSeife gum 3tnwalt feiner unglüdtic^en SanbSleute

unb ©efinnungSgenoffen DIbenbarneüelbt unb §ugo ©rotin^.

2Sir üerlaffen S^inoja's ©tatc4el)re mit ben fd)önen SSorten

feinei? „^olitifdjen Xraltatey", wetd)e, wie S31untfd)li fagt, oerbienten,

mit gotbenen S3ud)ftabeu über ben Soren ber Üxefiben^cn unb 9iat=

t)äufer eingegraben ju werben: „2tu§ ben ©runbtagen beso ©tat§ folgt,

bofe ber le^te ©nt^Wcd be^fetben nic^t fei, 3U l)errfd)en, hk
9Jienfc^en burd) bie g-urdjt 5U bejäljmcn unb unter eine;^ 2tnbern ©e=

Walt 5U bringen, fonbern im ©egenteit einen ^eben oon ber gurdjt
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gu befreien, bamit er, foineit hk§ für t^n möglich ift, fidjer leben,

b. ^. fein natürlidje^ 9tec^t ju ej;ifliren, oljne feinen eigenen nnb beä

\Hnbern ©djaben am beften bel)aupten möge; e§ ift nirf)t ber ßmedf

t)e^ @tatc§, 9)ienfd)en an§ üernünftigen ©eft^öpfen ju Stieren ober ju

^ntomaten p machen, fonbern ha^ it)r Greift nnb Ä'ör|)er ifire Säf)ig=

Jetten nngefäljrbet entluicfeln, bo^ fie ftd) it)rer freien S^ernunft be=

bienen, nic^t in ^^a'ji, 3orn nnb betrug mit einanber ftreiten unb firf)

gegenfeitig befeinben. ®er ©nbstüed be§ ©tote^^ ift alfo im ©runbe
bie greiljeit."

2Iuf ©pinoga'S reUgiöfe äJieinungen iuar natürlict) feine S3e=

Ijanblung burd^ bie fe^erfeinbtid)en Stabbinen 2lmfterbom'§ ton tt)efent=

liebem ©influffe. Dbfc^on er fic^ nid)t taufen lie^ nnb in einer eigent=

iid-) jebem tüirüid) lüiffenfd)aftlid)en ^opfe gufommenben Unbefangen^

Ijeit über bem SEreiben ber religiöfen Parteien, it)rem ©e§än!e unb

ifirem Unfet)Ibar!eit§n)aI)n erI}obcn blieb, entging il)m bod^ nid)t bie

Statfadje, baf^ bie SSJeltretigionen, lüetd^e anerfennen, ha'fi haä SBat)rc

(b. l). \va§ fie al§ lüaljr erfannt gu fjaben glauben) für alle Spötter

luat)r ift, ein j^ortfc^ritt finb gegenüber ben S8oI!§reIigionen , lüeldie

fid^ mit bem S)ün!e( begnügen, ha^ ber ©laube einer einzelnen Station

beffer ift aU berjenige alter übrigen S3ölter. ®at)er gab er bem

(St)riftentnm offen ben SSDr,^ug öor bem ^ubentum. (Sr laugnete nidfit,

ha'\i jebe§ Ijeroorragenbe SSert, olfo auc^ bie jübifc^e Söibel, am
©eifteSoffenbarungen beftefie (freilid) nic^t au§ übernatürlid)en, lueldien

löegriff er überljoupt auSfd^tof,); aber er übte ^ritif bejüglic^ be§ Ur=

fprung§, 2(tter§ unb SBcrte^ ber fog. Ijeiligen @d)rtften, unb e§ muß
traurig ftimmen, iuenn ein begabter Qielet)rter tüie @rö^, ber t)orge=

fafsten 2infid}t üon ber Unfet)Ibar!eit be§ ^ubentumS gulieb, fid)

barüber entfet^t, hafi ©pinoga ben ^entateu(^ nic^t aU üon SKofe

Derfafet gelten laffen lüiü, obfc^on eine foldje S^erfafferfcEiaft lüeber

in bem ^ucbe felbft behauptet, nod) burd) irgenb loetd^e Um=
ftänbe mtterftüW ift! ©pinoga I)at fidj oietmetjr ü\§> einer ber erften

S3tbeltritifer ein gro^e» SSerbienft um bie literarifdje @ered)tigteit,

b. t). um tk ^Beurteilung aller fd^riftlic^en äöerfe o^ne üorgefa^te

1?(nfid)ten üon iljrer (Srljabenl)eit, erworben. SBenn er bennod) manche

Vorfälle ber altern l;ebräifd)en Ueberlieferung in mljftifc^er SBeife auf=

fafste unb g. SS. meinte, @ott l)abe eine befonbere Stimme erfc^affen,

loeldie am ©inoi gu ben ^froeliten gefprodien (!), fo geigte er bamit

nur bie unüollfommene ©tufe bamaliger Sritif, loelc^e üon ber 9)h}=

tbenbilbung teine Qbee Ijatte unb jebe§ berid)tcte ®reigni§ nur gu

crtlären unb nic^t al§ bic^terifd) gu ta^-iren loagte. SBunber naljui

©pinoja aüerbingg feine an, üerfpottete fie aber, ftatt fie oly naiüe

t'inblic^e SDidjtung gu betrad)ten ober (in mandien gällen) al§ S3etrug

3U üerurteilen. (är liat barum auc^ bie gange l)ebräifd)e Öe)d)id)te
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fatfc^ aitfgefafjt unb 3. 93. an§' ber Unterjo(f)ung ber Sfi^oeliten hnv6)

frembe ©roberer bie nunmef^rtge Ungiltigteit ber mofaifc^en ©efe^e

gefolgert, ftatt an§ i^rcr 93efcitigung burrf) bie förfteigung l§öf)erer

^ulturftufeu.

©pinoja liebte bie 9tuf)e unb fürchtete ben ©trett, beider er aurf),

um eine ifju aufregenbe ^otemif ju Uermeibeu, feine Sßerfe anom)m
unb fogar mit einem falfdjen Srucforte (ipamburg) t)erau§ga6. ©elbft

§um ©rucfe berfelben f)atte er fidj ungern unb nur auf ttiieber^olteö

©rängen feiner greunbe eutfcE)Ioffen. %{§ 1670 feine „t^eoIogtfcf)=

|)Dlitifd)e ^6()anblung" erfd^ien, erregte fie ein großes Stuffe^en unb

e» eiferten bagegen 9Jiönd)e, ^aftoren unb 9labbinen in feltener (Sin-

mütigteit. ©ogar bie ©eueralftaten be§ freien SanbeS, in lüeld^em

ber 5öerfaffer lebte, ücrboten \)a§ ^uc^, beiüir!ten aber nur ba§

Gegenteil be§ beabfic^tigten Qwcdt^. 2tIIe§ \va§ frei bad)te unb fid)

üon irgenb meieren f^effeln 5U befreien ttJünfd^te, ntac^te fic^ eifrigft

über bie füljuen ©ebanfeu be§ feltenen ^uben {)er. ®ie!§ gefdiat)

jebod^ beinalje au§fd)Iie^(id) unter ben ß^riften, namentlid) ben ^ro=

teftanten (man nannte au(^ ©pinoja ben „proteftantifdjen ^uben")

unb faft gar nic^t hti ben @tamme§genoffen h^^i• ^^erfaffer§, lüeld)e

gloar bamalS if)re iciffenfdiaftlidje unb bid^terifc^e 33Iüte längft I)inter

fid) Ijatten, aber noc^ eine großartige 95ielfd^reiberei übten unb ben

®ünfel, als ob !§inter bem Xalmub bie SBelt mit ^Brettern öernagelt

tüäre, uid)t aufgeben lüollten. SQiel^r al§ tf)r abgefallener ©enoffe,

Jreldier am 21. ?^ebr. 1677 fanft üerfc^ieb, unb feine oon ben „Un-

gläubigen" (ÖJoijim) beluunberten 2öer!e intereffirte fie bie neue prad^t=

üoKe @l)nogoge, loeld^e fie 1671— 1675 in 5lmfterbam in ?^oIge

diriftüdjer ©ulbfamfeit unb mit diriftlid^er Unterftü^ung erri^teten.

@rä^ fagt: „SBeber ber erfte falomonifi^e Xem^jcl, nod^ ber gtueite

ferubaberfd)c, nod^ ber britte I)erobianifd)e fiub fo tiiel befungen unb

burd) 33erebtfam!eit gepriefen luorben, tüie ber neue Slmfterbamer

2;empcl (2;almub S^ora genannt]." Sogar (5t)rifteu befangen il)n

unb mit il)m ha§> jübifdje S^olf (9iomein be i^oogt)e in latinifc^en,

nieber(änbifd)en unb fran^öfifdien SSerfen), lüäljrenb ju berfelben 3eit

Suben, 5. SS. 93altafar, fpäter ^')aat Drobio "öc ßaftro, lüie @rä|i

ergätitt, bem Gt)riftentum „nachhaltige Sdiläge oerfefeten." tiefer

toa^rfd^cinlid) bebeutenbfte ber im ^ubentum bcljarrlid)en @d)rift=

fteüer jener Qüt (ca. 1620— 1687) oeriücd)feIte, toie ^uben gern

taten unb gum 'Seil noc| tun, bie wa^utüi^igen 2;aten öou G^riften

mit bem (5[}riftentum felbft unb war gegen bie erfteren ju eifern aller^

bing§ luol beredjtigt, ha er felbft fd)lüer barunter gu leiben get)abt

i)atte. (Sr iuar aB SOiarrano in Ijalbem ^ubentum erlogen, lourbe

Set)rer ber fdiotaftifdjen SOictaft)fit in (Salamauca, fpäter Seibarst be§

^erjogS üon SJiebinasScIi, luurbe aber oI§ jubaifirenber ße^er an=
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geüagt, in hk .Werfer ber ^utqmjition getüorfen, tiacf) bret ^al^ren

fi^eufelicf) gefoltert unb enbüc^ üerbannt. 3kd)bem er in 2;ouIoufe

^[Rebijin gelet)rt, ging er nac^ ütmfterbam, um o(§ ^ube (eben gu

fönnen unb fd}rteb bort hk ertuäf)nten Eingriffe gegen ba§, \va§ er

(nnb e§ fic| fel&ft) dtjriftentum nannte, lüte er aud^ in oergeffenen

'Sct)riften Spinoza gu lotberlegen fiid)te. Slnbere I)eroorragenbe jübi^

fc^e (Sc^riftfteüer ber 3ett waren: 3?icente, fpäter ^fao! be 9toca*

mora, a(§ 9J?arrano älJoncf) in SSalencin unb 33ei(^tüater einer S"-
fantin, fpäter ^Irjt in Slmfterbam, ein erträglicljer (fpanifdier nnb

(atinif(f)er) Siebter, nnb ©nrique ©nriquej (genannt Öiome§) be 'j^aj au>o

©egooia, aB äRarrano f^anifdjer Krieger unb 9litter be§ @an=S[)iigue{^

Orben§, ber ^nquifition entfIo{)en unb ju ©eüilla im SSilbni^ üer=

örannt, enblirf) in 2[mfterbam fid)er gelanbet, infofern ein feltener

iÖiann, ai§ er ber bramatifd)en SRufe (fpanijc^, in ßaIberon§ (^e-

fcE)macf) Ijulbigte, luelcfier bie ^uben fonft ferne fielen (and) fc^ricb

er bag |)e(bengebic^t „@tmfon"); boc^ gefeilte fid^ i^m Ijierin, aber

in t)ebräifc^er 8prad)e, ^ofef ^]ßenfo genannt be ta 9>ega, in einem

alIegonfd)en Stücfe bei.

4. JPcr iJIcfftQS-Sdivuinölfv önbbatai Btxo\.

Ü?on ben ^uben wirb, if)rem Stanbpunfte gemä^, bem er^abe=

neu i^ilofofen ©pinoga im SSeften ein gleidigeitiger arger ©diwinbler

im Dften an hk Seite gefteßt, ber febod) gar nic§t§ mit ^^uem ge=

mein {)at at§ ben 5(bfaH üom ^nbentnm. (S§ ift gong üerfeljrt, biefe

^^eiben S3unbe§genoffen gu nennen; i^re ßwede Waren I^immetweit

oerfdiieben, unb ber einfame Genfer üon 9(mfterbam fte()t in feiner

5(rt gang einzig in ber ®efd)id)te be§ ^U'^entnmS, wäljrenb @abba =

ta'i Qeiüi einer üor nnb nad) it|m gafjlreidicn Steilje üon ©(^Wärmern

unb ©diwinblern angeijört. (Sr war ein ^üb^ f^anifdjer 5tbtunft,

geboren 1626 unb in ©mljrna ergogen. ©eine fd)öne ©eftalt, feine

geWanbte ^pxadje unb fein |)ang gur ©infamfeit, wie feine Stbneig=

nng gegen wctttidje ißergnügungen nmditen iljn fdion früf) ^u einem

religiijfen ©i^Warmer geeignet. 9iatürlic^ ^atte bie fantaftifdie i^abbala

inet)r StnjietiungSfraft für il)n atsS ber ernfte grübeinbe Xalmub. (Sr

fafteite fic^ unb mieb ben Umgang mit bem weiblid)en ®ef(^Ied)te.

©0 fammeüen fid) benn fc^on üon feinem jWanjigften Snf)re an

jünger um i()n, unb feine Erfolge titelten feinen ipod)mut unb Der*

leiteten tf)n, feine ^^erfon mit hm meffianifi^en ,!poffnungen in 83er»

binbung gu bringen, weli^e oon ben ^abbaliften auf ha§ '^aijv 1666

genährt Würben, ©ein eigener SSater, ein fe^r reid)er Slanfmann unb

in ber begüterten Qubengemeinbe ©mt)rna'§ üon ©inftuf?, begte feine

3iarrf)eit. ©obbatai I)ielt fidj für h^n 9)ieffia§ ober gab fidj wenig*
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ften§ bafür au» unb erlaubte fi(^, eine fabbaliftifd^e ©c^nttte benu^enb,

ben ©otteguamen ^afiöe auSjuf^red^en , \va§ bi§^er ftreng oerpöut

toar; ber labbala gemä^ fottte aber tu ber nteffiauifd^en ^dt bie

©iul^eit ®otte^, beffen üier 9kmengbu(i)ftaben au§einanber gerücft

waren, toteber fiergefteüt n)erben. ®ie 9labb{nen, ineldie an feinen

S3eruf ntcf)t glaubten, öeri)ängten wegen btefe§ grefelS über ilju nnb

feine jünger ben S3ann unb feine (Gegner oertrieben 1651 it)n unb

feinen 2tni)ang au» ber ©tabt. @r lüanbte fic^ nad) ^onftantinopel,

wo ein S3etrüger, 2tbraf)am Sac^i«^ i^)"^ ^i"^ gefiilfcbte @cJ|rift in

hk |)änbe fpielte, nac^ welcher ein getüiffer 2lbrat)am üor langer B^it

in einer ööt)Ie eine «Stimme ge()ört Ijötte, welche ©abbatai'§ 90feffiani=

tat öort)er üerfünbete. SDer ©djträrmer gtoubte ber S^orgabe unb üer=

anftaltete in ber mljftifc^ angef)au(f)ten ©emeinbe 5U ©aloniü eine

2trt üon t^eft, an n)eld}em er feine, be§ SJkffiaä SSermöünig mit ber

^ora |3rofIamirte, worauf i()tt ober and) bier bie 9^abbtnen fort=

iagten. SleJ^nlic^ trieb er e§ in ^2ltt)eu, ä()nlic^ erging e§ it}»! aber

aud^ bort, ^n l^airo bagegen gewann er ha§' ^ßertrauen be§ ein=

flu^reic^en unb ber f^abbala §ugetanen jübifdien aJKingmeifterg unb

3oa^3äd)ter§ fftafael ^ofef ei)elebi unb begab ficb bann (1663) nacb

Serufo lern, um bort ein SBunber gu erwarten, bo§ feinen $8eruf

beurtunben foHte. ®ie bortige, öon hen dürfen ouggefogene unb

au§ htm üon ^tben foft gon^ geföuberten (Suropa nid)t me^r unter=

ftü|te, bol^er l^eruntergefommene unb öon ^obboliften geleitete ®e*

meinbe erleid^terte ©abbatoi'^ ^ton. ©r imponirte it)r burd) feine

iSfftofe, hk er ^ur ©d^ou trug, burc^ fein ©ingen unb a3eten unb

feine gewinnenbeu (Sigenfdiaften, unb bo bie ©emeinbe eben wieber

00m ^ofd^o gebronbfdio^t Werben foüte, bot fie ©obbotoi, fi^ für

fie an ß^elebi in S^oiro um ipilfe gu wenben. ©eine Üleife war öon

©rfolg gefrönt unb er fel)rte mit ber nötigen ©umme jurücf, \va§

feinen E'rebit wefenttid) ert^ötjte.

'^nn toud^te gu berfelben Qdt in (Suro^o ein ^ubeumobdjen ouf,

ba§ M ben 9^iebcrme|elungeu ber :3uben in ^oleu burc^ bie Stofaten

feine i^omilie öerloren, in ein £(ofter aufgenommen, an§ biefem ober

entf[ot)en war unb unter bem Spornen ©oro in Stmfterbom mit ber

!öet)au^tung auftrat, fie fei bem ä)Zeffiaä jur Ö^ottin beftimmt. ^icg

I)inberte fie jebod^ nid)t, in Sioorno al§ 'proftituirte ju leben. Sbr

9tuf brang aber in ben Orient unb fofort betjou^tete ber nii^t mel)r

bIo§ fcf)Wärmerifc^e, fonbern nun oud) fd)Iauberec^nenbe ©obbotoT, öon

©oro getröumt gu tjoben unb tie§ fie ou» Sioorno nod) Ä'airo f)oIen.

(Sine ©tette be» ^rofeten ipofea beftimmte ben etjemoligen SBeiber-

feinb, in'» (S^-treme überjufpringen unb eine ®irne ^u ef)elic^en, hk

im ^oufe be^ barob öerjüdten ©tietebi mit i^m getraut würbe. S)ic

bcrüdeuben 3iei5e ©aro'ö unb bie btinfenben ©olbfüd^fe S^elebi'§ öer=
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grö^erten ben 2(nf)ang be§ 9}^effia§^are§, unb §tüar ntdit um btc

folibeften (SIeniente. (Sin getniffer S3enjamiit £eoi au§ &a?ta tüurbe

ber eifrigfte jünger ©abbatai'», gab jicf) für ben ttiiebererftanbenen

(Sita au§, ber bem 3)^eflto§ ben 2Beg bal^nen muffe unb profejeite

allerlei tollet ßeug in S^ejug auf bie äJieffia§tt)ürbe ©abbatai'g. ^n
^aleb unb ©mtjrna lüurbe Se^terer in Slriumf empfangen, ;lDer über

i^n oerpngte S3ann tuar in ber S5aterftabt tiergeffen unb er fonnte

firf) ((Snbe 1665) in ber @t)nagoge unter |)örnerfcf)aÜ aU SOieffiaS

au!§rufen laffen. ®ie gan§e ^ubengemeinbe bort luor bem SBa^nftnn

nof)e unb 2lO[e§ I)atte Söerjüdungen unb übte ^afteiungen ober ©elbft=

C|uälereten. Sitten tüar gugleic^ öoü ^nbtl unb gefte^freube über ben

erfc^ienenen SJJeffia», ber beinat^e göttlich tiere^rt tourbe unb beffen

S3erüt)rungen feiig mai^ten. @ara aber leitete Orgien mit rafenben

^änjen üotl frömmeinber 3u<fitIoftg!eit. Sftabbinen, toeld^e magten,

fi(f) gegen ben Unfug auS^ufprec^en, würben t)erI)Dl)nt, gefc^mäljt unb

öertrieben. Jft)ein (S)egner be§ angebltcl)en ä)ieffia§ hjar mel)r oor älii^-

Ijanblungen fieser unb ©abbatai regirte in ber Qubengemeinbe @mt)r=

na'§, bie ilju einft fc^mäl)lic^ üertrieben ^atte. ®er @d)lüinbel erregte

in ber ganzen bamaligen SBelt Stuffe^en, foiüeit ^uben lebten, felbft

bie ©Triften in gan^ ©uro^a intereffirten fid) bafür. Sin ben ent=

legenften Drten fielen ^uben in ^erpdungen unb Krämpfe unb er*

Härten ©abbata'i für ben aJieffiaS. Stuc^ ©pinoja'S SJtitfc^üIer SJlofe

3a!ut föarb für benfelben unb üerurfac^te barob in S5enebitj gro^e»

Stergerni^. «Sogar 9tabbinen fielen immer me^r ber 2;|orI)eit gu,

gegen welcl)e nur noc^ tuenige üernünftigere SD^änner ju lüarnen unb

gu eifern üpagten. (Selbft in ben gebilbetften ^übengemeinben jener

3eit, in Slmfterbam unb Hamburg, bem „großen unb fleinen ^e-

rufalem", wie man fie bamalg nannte, griff ber 2öal)nfinn SSurjel.

3)lan jubelte unb tankte in ben @t)nagogen unb fafteite fidt) abwecb=

feinb. 3faaf SEe^-eira, ber 9tefibent unb San!I)aIter ber Königin

6;i)riftine üon ©clitueben in Hamburg, bei bem biefelbe §um großen

SSerbruffe be§ @enate§ unb ber ^ubenfeinbe gelno^nt, inurbe einer

ber eifrigften (Sabbatianer unb oiele alte unb luürbige 9}Mnner mad}*

ten hk üerrüdten SEänje oI)ne $ßeben!en mit. ^iidlit ujeniger I}ulbig=

ten hk in Sonbon neugugelaffenen 3»ben bem f)errfcl)enben SBa^n.

©abbatai tourbe täglich üon ^^riefen, ©enbboten unb Stborbnungen

aUS ,,^önig ber ^^uben" begrübt unb mit (SJefdienfen überhäuft. &t'

Ui)xt fein motlenbe STalmnbiften unb ©abbalifteu fud)ten feine ä)iefita=

nitot mit ben fd)itierlüiegenbften (^rünben gn bemeifen unb nannten

il)n ©Ott gleich ober gar (^ott.

SlliS nun aber bem ©oliar, ber fabbaliftifdien S3ibel infolge, hk

2Inf)änger ©abbota'i'y gafttage lüillfürlic^ in greubentage üeriüanöeU

ten, entfetten fid) bie redjtgläubigen Otabbinen unb geiuanncn nac^
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unb nad) an otelen Orten einen Stn^ang, ber bem neuen SOZejfia§=

fc^Winbel entgegentrat.

3la(^bem ©abbatai ßeiui einige 3eit in @mt)rna gro^ getan, t)er=

teilte er bie (Srbe unter feine §aupton|änger in ^önigreidje unb

?^ürftentümer, ernannte feine trüber ju Königen ber Könige, unb

reiete bann ju Stnfang be» mljftifd^en ^aljreS 1666 nacE) ^onftonti^

nopel, lüurbe a&er fcf)on bei ben S)arbaneUen auf $8efeI)I beö ®ro^*

luefir» 5Xc§meb Söprili t)ert)aftet. Statt aU 2JJeffia§ betrat er bie

§au^t[tabt be§ Orients in geffeln unb lourbe ßei ber Stnfunft, in

93iitten betörter ^uben unb neugieriger XürJen, üon einem Ünter=

'^afc^a burc^ge^rügelt. ^m 55erf)ör leugnete er feine meffianifc^e 3ln=

ma^ung unb anirbe in ta^ jübifcEie Sd^ulbgefäugni^ gef^^errt. SDer

25al}n ber meiften ^uben IjiJrte aber barum noct) uict)t auf unb bte=

jenigen £'onftantinopeI§ fammetten fiel) üor feinem SSerliefj, um it)n

gu feigen. Später lüurbe er in ein anftänbigeS ÖJefängnifj be§ SDar=

baneffenfc^Ioffeg üon SCbljboS gebracljt unb mit Schonung bel)anbelt,

\)a bie türfifdje Ü^egirung im anbern galle Stufregungen fürcfitete.

®ort beobachtete er eigentümlictie Serimonicn, loeldje öon ben SSor=

fc^riften beS 2;almub abluidjen, unb ridjtete bei ber itjm geum^rten

j^rei^eit mit ber feilen Sara eine S(rt öon ^oft)aItung ein. 9}iaffen=

^aft pilgerten Quben au§ allen Sänbern J)erbei, i^n ju fetten, \va§

uon ben dürfen be§ Orte» getjörig ausgebeutet luurbe. ^n ber ®r=

martung beS t)erannal)enben 9Jieffia§reid)e» bereiteten fid) hk bem

Sd^lüinbel ergebenen Si^i^p" überall gur Ueberfieblung nac§ Kanaan
oor unb bie ®efd)üfte ftocften aKerortcn p ®I)ren beS 9}?effia§.

tiefer ging in feiner ^^offfieit folueit, hk Xöbung feiner Gegner unter

ben ^uben anjuorbuen. ^a e» gab ®()riften, lueldjc geblenbet luur^

ben unb an ber SJieffianität ^efu gu gloeifeln begannen.

S)oc^, ha§ @nbe ber ^omöbie nat)te l)eran. Sabbata'i Ijatte

burrf) gu it)m tüatlfa^renbe poInifd)e S^ben üernommen, i)a'^ in ^olen

ein ^rofet, 9Ze^emjo ^o^en aufgetreten, ber ben SOZeffiaS, aber nid^t

it)n üertünbe. ©ntrüftet bcfal)! Sabbata'i bem ^otjen M i^m gu er==

fd^einen, unb ^ol)cn erfdiien mirttid). ®a er fic^ icbod) üon ber

5(ed}tf)eit be§ SJieffiaS nic^t überjcugen lie^, luollten ilju bie (Bahba'

tianer ti3beu; er entfam iijncn aber, ging nad) Slbrianopel, trat

5um ^flam über unb gob einem ^aimafom ben Qtwi al§ 9lebeIIen

an, ber ba» türfifdie Wid) ftürjen föolle. S)er Sultan erfuf)r bie

Sad)e unb ber SDitoan Ijielt eS für bie üügfte ^Jfafsregel, ben 93ief-

fia§ — ju 9J?ot)ammcb ^u befel)ren. Qcmi unirbe nad) Stbrianopet

gebradit unb burd) bie S)rot)ung eines qualüollcn ^obeS jum SJloSlim

gemacht. (£r luurbe nun unter bem 9iamen 9J?eI}emeb ©ffenbi gum —
2ürt)üter beS SuttanS ernannt unb feine ebenfaUS „befeljrtc" Sara
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bei einer ©ultaiiin angefteHt. 9le£)emjo ^ot)en gab bcn ^ffain wieber

auf, fef)rte nac^ ^olen jurürf unb öerfdEioII.

Se^t lüar bie ^offe ,^u ©übe itnb bie leichtgläubigen ^uben Wüx-

ben in ber ganjen bamaligeu S5?elt jmn ©efpotte ber St^riften unb

^flamiten. ®er @u(tan ging mit bem ^tane um, ha§ unbanfbare

rebeüifc^e ^ubentum in feinem 9^eicf)e auyäurottcn, hk Pleiteren nie-

bermadfien unb hk ^inber al§ StJo^ommebaner erjietien gu laffen; er

unirbe jeboc^ öon bem graufamen ©ebanfen n)ieber abgebracE)t, inbem

iljin feine 9?äte üorfteHten, ha^ bie ^uben bIo§ betrogene n^ären.

@§ ift beinatje unglaublich aber toaljv, ha)i ungea(^tet be§ Stbfade^

8abbatai'§ üom Qubentum immer nod^ jafilreii^e ^uben i^m ant)ingen

unb jenen SSorfaH aU erbidjtet erflärten. ©eine fog. ^rofeten fuc{)=

ten bie jübifdje SOienge 5U betäuben, inbem fte il}r üorgaben, e§ ruf)c

ein @el^eimnij3 über ber (Baä^e, ha§ balb Slufflärung finben lüerbe.

©iner inar fo ferf, gu behaupten, Qmi fei nur jum ^flam übergetre=

ten, um bie SJ^otjammebaner 5ubefel)renl S)ie 3f{abbinen aber, bie ent'

lüeber ben fatfc^en 9Jfeffia§ nie anerfannt !^atten ober jet^t üon it)m

abfielen, belegten i^n unb feine 'jßrofeten mit bem S3anne. ®ennoct)

iierf[o^ fogar ha§ meffianifcEje ^a^x, o^ne ha^ ber SBat)n erlofdf).

^tm 9^atan Seoi au§ &a^a gelang e§ fogor, mit einer Scfiar un=

erfcf)ütterlicf)er 5DZeffia§iünger bie Sürfei bi§ nac^ Slbrianopel ju beun=

ruhigen unb nacf)t)er in ganj Italien hk ^uben aufzuregen unb ju

entjlüeien. Stud^ anbere ,,^rofeten" trieben ibr SSefen in t)erfcf)iebe=

neu Sänbern mit mdjx ober iueniger ©rfolg. Qem felbft aber fu^te

lüieber mit ben ^uben anjubinben, gab ben Xür!en öor, ^me ;be=

fetiren ju njoHen unb grünbete fogar eine iübifcf)=mot)ammebanif(f)e

9Jiifd)fe!te. ©nblict) aber f)atten bie 2;ürfen biefen (^arafterlofen Un=

fug fatt unb ber geraefene 9)leffta§ it)urbe nad^ ©uicigno in Sllbanien

üerbannt, wo er 1676 oergeffen ftarb.

2)tc 25crf ommcnf)cit i>cr Swiic«-

1. lUtc 3uticn am enöf bcs ftcbcnjrl^nien 3al)rl)unbfrta.

@§ gibt einen geitraum in ber @efrf)ic^te bc§ ^ubentumS, lüel=

d)er beinai^e ju bem S3ebauern üerleitet, ha^ bie jübifc^e Station,

meiere fo manches S^erbienft um hk ©ntiüidelung ber 9)ienfc^t)eit ficb

erworben, nic^t §u ©runbe ging, ef)e fie i^n erlebte. SDie ^ubeu,
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tueld^e ben geheimen @ottei?gtauben ber ägtj|)tif(f)en ^riefter §um ®igen=

tum eines gangen S^olfeg gemacfit, luclifie mit feltener 93e{]aiTlid)feit

beujelben, ben ilire gro^e ä)ie^ri)eit So^rliunberte lang nic^t erfaßte,

n?eiter gu enttüirfeln trübten, wddjt SBerte jdjufen n)ie ba§ §oi)e Sieb,

ben ^iob, bie ^jalmen unb bie ^rofetien be^ Sefaia, avL§ beren

Greifen, freiließ o^ne ii]v Bntun, eine jo grof3artige gefrf)icE)tIic^e (är=

jcf)einung wie ha§' C^ljriftentum Ijerüorging, — hk Ijnben, n)eld)e im

Xnimub, lüenn and^ !ein grof5e§ ©eiftesiwerf, bo(^ ein ßeugnifs un=

gel)enren glei^e^ unb roftlofcn (Strebend nacf) SSaljr^eit auffteltten,

weld^e einen SWaimuni, einen ©ebirol unb üor 2(üem einen S^inoja

liert)or6ra(f)ten, biefe§ jelbe 95oIf üerfanr in ber ^cit üon ber 9Jätte

be§ jiebengeljuten bi» jur SDiitte be;? adjtge^nten c^riftlicfien Qa^rf)un=

bert§ in einen ®rab ber 35cr!omment)eit unb S^eriuilberung, roeld)er

unglaublich) wäre, raenn it)n ni(i)t urfunblirf)e S3elr)eife barlegten

unb bie eigenen ©d^riftfteller ber ^uben eingeftänben. 9iad^ &xä^
(X, @. 323) waren ,,bie 9tab6inen biefer ßeit im 5tügemeinen feine

9}iufter, hk ^3oInifd^en unb beutfc^en meiften» Qöi^ntergeftalten , bie

Ütiipfe erfüüt Don unfruchtbarem SBiffen, fonft unbei)olfen unb un=

iüiffenb wie f(eine S^inber. ®ie portugieftfd)en Sftabbinen traten äu^er-

Ii(i) würbig unb imponircnb auf, aber innerlid) waren aud) fie ijoiji;

hk italienifdjen I)attcn mel)r ^lef)nlid)feit mit ben beutfcf)en, befa^en

aber nidjt beren ®e(et)rfamfeit. So oljue be» 3Bege» funbige Süfjrer,

in Unwiffcnl;eit ober SSiffenc^bünfel üerfunfen, oon gantomen um=

fcfiwärmt, taumelte bie ©efammtjubenfieit in allen (Srbteileu oI)ne

^|[u§naf)me üon Sljorfieit ju 2;^orI)eit unb lie^ fid^ üon 33etrügern

unb g-antaften am SZarrcnfeil leiten. Sine 5llbernf)eit mochte nodi

fo augenfällig fein, wenn fie nur mit fd)einreligiöfem (Srnfte geltenb

gemod^t unb in üerrenfte @ct)riftoerfe ober talmubifc^e «Sprüche in

getünftelter ^XuSlegung eingefugt ober mit fobbaliftifc^en gIo§feIn be»

legt war. S)er ^öl^epunft bes 3}iittelaltcr§ fteüte fidf) in ber jübifc^en

(i)efd)icf)te jur S^it ein, ai§ er im weftlid)en (äuropa größtenteils über=

wunbeu war. 5(bergläubigen 33räud)en mit religiofem S(nftrid) war
%xix unb S;or geöffnet. %viv Äranft)eiten ^2(mu(ette §u fd)reiben unb

fie bamit §u bannen, würbe üon jebem Ütabbiner üerlangt, unb fie

gaben ficf) auct) bagu I}er, ja mand)e wollten als ®eifterbefd)Wörer

gelten." S3eifpiele uon biefem geiftigen 3nftanbe ber bamaligen ^ubeu

l)aben wir bereits hd 5XnlaJ3 ber tabbaliftifc^en 2^I}ort}eiten öurja'S

unb feiner Sd^ule, ber ^erbammung ha (iofta'S unb S^inoja'S, beS

üerbreiteten ©laubenS on ben falfdien 2JceffiaS Sabbatai Qmi u. f.
w.

fennen gelernt.

gragt man nun, wie biefer tiefe %ail beS ^ubentumS mögltcf)

War, fo ift bie SlntWort nid)t fcliwierig. (Sr l)at feinen ®runb iu

bem ftarren geftlialten an rcligiöfen Sa^nngen unb ©ebräud^en, weldie



3S4

für eine frühere ßeit, ein anbereS Sanb nnb eine tiefere ^nltnrftufe

berechnet waren, in ber fortgefebten 83etracf)tung biefer 8al3nnijen unb

©ebräucfje aU ber i^anptfacEie im ^nbentum unb in ber söefcfiränhing

be§ %mx§ unb Sreibenö ber J^ubcn auf il)r eigene^ SSefen unb ©(au*
6en. ©in 95oIf, ha^^ burd^ aÖe, fclbft bur(^ ^öl^er entmicfclte ftultur*

ftufeu fjinburcfi fein Sd)ibboIet bcliarrlic^ in einer gugleid) blutigen

unb obfcönen ^anbluug, hk einen I)öi)er entiuicfelten ©eift onefeln

unb abfto^en muß, in ber @nt()altfamfeit üon gemiffen ©peifen unb
in anberen rein öufeerlirfien unb materiellen Sitngen fucf)te unb bie

2tu^erarf)t{affuug berfelben aU^ ^^Ibfafl Dom ©tauben branbmarfte, —
ein ^solf, \vdd)t§ fidf) um i)ai Scben unb streben, um ha§ ©c^affen

unb SSirfen anberer iBölfer nicfit flimmerte, mufete fd^Iiefelict) tief ^er=

unterfinfen, au§ bem einfachen ®runbe, weil fein eben ertt)öt)nteö S^er-

f)alten mit ftöljcrcn Stufen menfc^lid^er ©efittung unüereinbar war.

S)aB nid)t bie ^^erfolgung ber ^uben bie Scfiulb an biefer @e*

funfeul^eit trug, get)t au!5 unferer 2)arfte[Iung ber Sd^icffale be^ iü=

bifc^en S^olfe» flar genug tieröor. ®ie mittelatterlicbe ^lüte jübifd^er

'25iffenid)aft unb Sidjtung Tratte längft aufgehört, aU an i{}rem 3i^e,

in Spanien, bie ^ubeuüerfolgungeu begannen, unb wo fie fuü^^er be*

gönnen Ratten, war oud) feine jübifdie ^^ultur ju serftören gewefen.

Sm türfifdien Üteic^e unb in .§olIanb feit bem fiebenjef;nten ^af)V==

t)unbert, wo bie Suben burd^au^ frei oon jeber iöeläftignng lebten,

war if)r ©infen bnri^au^ ha§ nämlidie wie in anberen iiänbern unb

in .poüanb war ber uon it)nen nerflud)te Spinoza ber einjige fc^af=

fenbe ©eift it^re« Stammen.

S)aö iDierfwürbigfte an ber <Bad)e ift aber, i>a^ bie ^uben au»

tl^rer Jßerfommen()eit üon benfenigen emporgeriffen unb geiftig gerettet

würben, üon benen fie fi-ü^er üerfolgt waren, — uon beu Citjriften,

baf3 fie aber, ferne banon, hkv 5U erfeunen unb bafür banfbar ju

fein, fortfuliren, hai-' Sliriftentum nur in beffen 2tu§wüd)fen unb Wtx^^

bräud)en ju erbliden unb fidi non feinen 33efennern fd)eu jnrüdju»

5tef)en.

®ie ^^eriobe ber i8erfommenf)eit be^> jübifd)en ii^olfe» serfättt in

SWei Stbteilungen, in hk be» fiebenjefinteu :3at)rt)unbert», in wetct)em

ha^i Sinfen ber i^uben nod) mit erf)ebenberen (Srfcfjeinungen oermeugt

war ober hamit abwed)felte, unb in bie be§ od^tjeljuten ^a^rljunbertä,

in welchem ber tiefe i^erfaU ber jübifdien S^ultur nadt unb unge=

fc^minft auftrat.

^m römifd)=beutfd^eu 9ieic^e begann bie erfte ^ilbteihmg oiefer

^erfaUöperiobe mit einem für bie ^uben fel^r trourigen ©relgniffe,

nämlid) mit i^rer, aöerbing^ burd) frül^ere S^orfätte bereit» öorberei»

teten 3üi^weifung au§ htn öfterreid)ifü^en (Srbftaten, in welchen

ifjr i^ertjalten übrigen» fein rüf)mlid)e» geWefen war (f. oben <S. 365).
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Sie gefcEia^ auf SCnregung ber ^oiferin SJlar gar eta, einer geborenen

©panierin unb ©attin bey jefuitifc^ erlogenen ^aifer» Seopolb I.

S)ie ^ege würbe üon ben ^ei^iten, meldfie ber ^aiferin jenen ®e==

banfen eingegeben, gegen ^n-oteftanten unb ^uben gugletc^ loSgelaffen.

®ie ^aiferin Ujar fo bornirt unb fanatifcfi, ha% fte bie SCu^treibung

ber Snöen jur Srfüttung eine^ ©elübbe:? lüäfjite, ha§ fte in einer

^anf^eit getan. Obfcfjon bie 23iener ^uben aüein bem ©täte 50,000
©ulben jäfirlid^ §a^Iten unb obfd^on fie im (Stoterate gnrfpred^er

oont ijfonomifd^en unb oom xeä)tü^m ©tanbpunfte fanben, luurbe

1670 unter Xrompetenfcfian bie 2(u§tt)eiiung ber Qubcn au^ SSien

oerfünbet, unb al§ fidj Se^tere bagegen befd^luerten, fc^ilberte fie ber

3?ifrf)of S^aüotüicj don DZeuftabt in einer ^rebigt bem ^aifer al§

eine fo f(f)euBlic6e S?erbrec^erbanbe unb aU in oerräterifc^em @in=

üerftänbnife mit ben Xürfen fte£)enb, ha% alle gürfprac^e, felbft ber

Königin ß^rtftine öon ©djuieben, bei Seopolb m<i)t§ frud^teten. (£§

lüurbe lebiglic^ bafiir geforgt, bafj fie hei i^rem Stbjuge nidjt beläftigt

würben. 9iur eine Samiüe, bie be« |)offattor'S äRarfu§ Sd^Iefinger,

burfte in Sßien bleiben. ^a§ bisherige ^ubenoiertel er(}ielt ju ©^ren
be» ^aifer§ ben 9kmen „Seopoibftabt", @i)tiagoge unb Se^r^aug

würben in ^ird^en oerWanbelt. ^ie meiften Söiener Su^^en waubten

fid^ uacb Ungarn unb eine Stuga^I üon i^nen grünbete unter bem
Sc^ufee ber ^o^enjotlern üon 3(n§ba(^ bie Qnbenfolonie öon gürt.

3(ud) in metjreren ©tobten fanben fie 2lufnaf)me, bie feit ber 55er=

treibung ber ^uben au§ ^ronbenburg biefem ©täte ^gefallen Waren
unb fd^on ^uben befofeen, \a fogar, freilid) unter garten ^ebingungen,

in ber ßurmarf felbft wieber, unb ber gro^e Surfürft gewätjrte

itinen überl^aupt, ber erfte beutfc^e gürft, ber hk§ feit ben Sßertrei=

bungen tat, mondöertei 35ergünftigungen unb gwang bie Unioerfität

granffurt an ber Ober, ^uben aU ©tubenten an§une[)men. @in jü*

bifc^er 33ud^bruder ^ofef 5Üljia§ in 2(mfterbam, ©of)n eine§ in ©pa-
nien üerbrannten SJJarrano, burfte i^m eine iübif(^=beutfd^e 33ibelüber-

fe^ung wibmeu. ®f)riftian 5tuguft üon ^fal5'©ul§bad^, ein Sieb=

()aber ber ß'abbala, oerbot bei fc^werer ©träfe in feinem Sänbcfjen

ben „lügenhaften 3(nfc^ulbigungen gegen bk ^ui^en ju glauben, fie

(^u oerbreiten unb bie ^uben bc§^alb anjufedjtcn."

©etjr fc^Iimm war t§ für hk Quben, ha^ fie bei bem Sßorbringen

ber türfifdjen ijorben gegen Defterreic^ beufetben, b. ^. ber türfi*

fc^en 33arbaret gegen bie europäifdic Kultur, weldbe (entere atterbingy

i^nen gegenüber nic^t al§ Kultur fid) geigte, ben ©ieg Wünfc^ten (Wie

fie bamatg aud^ mit bem blutigen ©d)eufal S^iulei S^mael in Wa=
rotfo, ber gufäüig eine isorlicbe für fie tjatte, fi)m|3att)ifirten). 3)a§

tonnten itjuen bie arg bebriingtcn 6t)riften, in bereu Sanben bie ^ür=

fen fürd)terlid^ ^au^ten, nid)t üergei^en, unb in Ungarifc^^53rob Cm
.pc unei •Jim Dtb^n, .»hütm'äejc^icfjtc b. 3"temumr. 25
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SJiä^ren) tüurbe, aU bie %Mm SBien einfc^Iojfen (16S3 bte Suben=

gemetnbe üBerfaHen unb be§tmtrt. —
^n ben öfterreidC)ifc^en ©rbftaten lüurben bie ^uben 1671 anä)

aü§ Ungarn üertrteben, [otnett bie» nid^t ben Xüden gef)örte, fpöter

ober teitoeife tt)ieber äugelafjen, unb ber ©rjbifdjof öon ®ran, ^o =

lonit§, 3tt)ang i^rer SSiele burd^ SDro^ungen unb SSerfoIgungen gur

fati)oIifd)en ^aufe. m§ im 3af)re 1686 Öfen erobert unb bamit hk
türfijij^e aJiac^t in Ungorn oerntc^tet n^urbe, fämpften tiiete 3uben für

iit 2^ür!en; fie mürben bofür bei ber (Srftürmung Qkiä) ben Dimanen
niebergemoc^t unb Sßiele fonft ermorbet. Slid^t fo fdjlinim, aber org

genug ging e§ i^nen auc^ in ben übrigen ©täbten; jo oft eine fold^e öon

ben Oefterretc^ern genommen tüurbe, mußten bie ^uben ben 2Banber=

ftab ergreifen unb fanben bann (SdE)u| in ber Siürfei. ©ooiele i^rer

ober noc^ in Ungarn blieben, tüurbcn burd^ bie rofocji'fd^en ©c^aren

au§ge|)tünbert.

^n ber ©dCiloeij, unb jttiar in 3üric§, n)aren hk ^uben 1490

ermaf)nt werben, arme Seute nid^t ju brüden; e§ fcfieint, tafi fie

biefe SCßeifung nic^t befolgten unb boljer üerujiefen Ujurben; benn feit=

bem ftnbet man bort feine ©puren öon iljnen hi§ jum ^a|re 1633,

tüo ein Sube bafelbft toegen arger ßäfterungen gegen 3efu§ enthauptet

würbe unb fie Waren üon bo an nid^t meljr gebulbet. ^n bem be<

jügltc^en S3efd^Iuffe be§ 9^ote§ Werben fie „ber unnü|e unb gottlofe

@d£|Warm ber Suben" genonnt. 'äu§ onberen Drten ber ©c^weij

fcfieinen fie fd^on frül^er tiertrieben worben ju fein; ja im 3of)re 1662

würben fie ou^brüdflid^ üon ber ^^agfa^ung an§ alten Drten üerbonnt,

ausgenommen au§ ber ©raffc^aft ^aben im 3targau. 5(m (Snbe be§

fiebense^nten ^a^rtjunberts unb ju Stnfong be§ od^t^etjuten beftanb

tt)r ein§ige§ 3lf^I in ber ©dEiweij in ben Dörfern ©nbingen unb

Sengnau in ber genannten (SJroffc^aft, einer Ö)egenb, welche fefjr üor=

teilfjoft in SDiitte üon öier ber bebeutenbften fc^weigerifd^en §anbel§pläfee

33ofet, ßurgoc^, 3üi-'id£) unb 2Bintert^ur log. §ier trotten fie fi^on

1491 einen „Sd^irmbrief" erholten. Welcher 1658 öon ben regirenben

^ontonen in gorm eines ,,(S5eIeit§briefes" erneuert Würbe, unb jwor

gegen ben SBiUen ber (i)riftlid^en 85orftet)er jener ©emeinben, weld^e

bie S»ben gern toSgeworben Wären. ©iefeS Öielüfte toud^te nod^

wiebertjolt, 3. 33. 1678 auf, Würbe ober öon ben regirenben Kantonen

unterbrücft. ®ie bortigen i'llogen gegen bie ^uben louteten wie anber=

Worts, ha^ fie fid^ übermäßig bereicherten, ha?-' Sanb auSfögen unb

il}re ©c^utbner öon ^auS unb |)of trieben, woS bie ^nhm in

il^rer ©egenöorftettung natürticE) beftritten. @ie burften übrigens bort

feinen 6)runbbefi^ erwerben, hingegen 1755 unb 1764 @t)nagogen

bouen unb S3egröbni^plä^e erwerben.

Sn @d) weben burften bamatS feine ^uben Wol^nen, tok aucf)
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feine tatl^ottfen; aber ^önig ^orl XI. intereffirte fic^ fet)r für bie

^aräer, t)offte jte, weit jie ben ^^almub nid^t aner!annten, für hci§

proteftaitttfd^e ©iiriftentum ^u gewinnen, unb fanbte ba^er um 1690

ben ^rofeffor geringer in Upfala naä) ^olen, um bie S^aräer auf-

gufud^en. ^a§ ©rgebni^ ber ©enbung ift nid^t befannt. 'äud) be§

Königs ©o^n unb SZadEifolger ^axl XII. teilte feine Sieb^berei unb

forf(f)te tüä^renb feiner S^'riegSjüge in ^olen nacf) ben ^aräern, mit

bereu ©inem, 9Jiarbo(f)ai ben SHffan er üerfe^rte. ®er le^tere be-

lehrte über feine @e!te aud^ ben ^rofeffor ST ri glaub in öeiben, ber

über hk jübifrfien ©eften ein SBerf fi^rieb.

@eit ber SSertreibung ber ^uben au§ ^^i^anfreic^ (oben ©. 249)

loaren gegen ^nhc be§ fec^§gei)nten SoI;rf)unbert§ in 9JJe| wieber

Suben aufgenommen Worben, Iiatten feit Slnfang be§ fiebenje^nten

einen eigenen ^Rabbiner unb Waren gegen ©übe be§ (entern ^af}x=

l^unbertg fef)r gafjlreid). Subtoig XIV. felbft erneuerte if)re ^ritiile^

gien; aber bie 3ii"fte ber Stabt waren bamit nidfit aufrieben unb ht'

fdf)ulbigten um 1670 bie Silben be§ gewoljnten ^inbermorbe^. @e=

taufte S"ben bienten auc§ {)ier al§ 33claftung§5eugen gegen it)re

©tamme§genoffen unb in Solge i^rer fatfctien Stngaben würbe ein

gewiffer 9tafael Setii graufam !^ingerirf)tet. ^lod) anbere ^uben foll»

ten i^v €)ä)\ä\a\ teilen, aU ber hei ßtjriften einffu^reid)e Qube ^ona
(Salüabor au§ ^ignerol in ^irmont, bamal§ in ^ari§, fid^ für fie

berWenbete, worauf (1671) ber I}ingerid^tete 9lafael Seoi §u f^ät ge=

recE)tfertigt würbe, ber ^önig aber befaJ)!, Slnflagen gegen ^uben

ftet§ feinem t)of;en 9^ate tioräutegen.

®ie (St)m|)at^ie ber ^nhtn mit bem S8orbringen ber S:ürfen in

(äuropa madite befonber§ in Italien böfe§ 58Iut, unb teil§ be§t)alb,

teil§ au§ materiellen ©rünben (angeblich) Wege« ungefe|IidE)er S^er-

!auf§weife) würbe in ^abua 1684 ein Eingriff auf haS ®I)etto ge^

mac^t uub an bagfelbe ?^euer angelegt, bi§ bie $8ef)örben mit bewoff=

neter 9Jiad^t ben ^öbel wegtrieben.

^n @^3anien unb Portugal bauertc ba§ SBüten be§ ©täte?

unb ber Stt<^«ifition gegen bie ^uben unb 9}iarrano§ ftet§ fort, ©rfterc

Iiatten bi§^er nod^ in ben afrifanifd^en S3efi^ungen ©^anieng (Dran

u. f. W.) ®ulbung gefunben, würben aber 1669 auf Jßerlangen ber

fRegentin SlJiaria 5lnna Don Defterreidf), SBitWe gili^p'ä IV. aucb

öon ha öertrieben unb ^ogen nac^ ©oüoien. ^n Portugal waren

bie 9JJarrano§, obfc^on fie §al)lreirf) im ^otien Stbel unb in ber @eift=

Iicf)!eit, in 9JZöndE)§= unb ?ionnenfIöftern üertreten waren, nod^ immer
bie 3ielfci)eibe eine§ aUerbingS metft begrünbeten ^erbacE)te§ ^eimlid^en

Subentum§. ^oao IV., ber erfte ^önig au§ bem ipaufe ^raganja,

Welrf)er bie ©elbftänbigfeit Portugal« wieber fierftellte, wünfcbtc ben

3}iarranD§ mandöe i^ergünftigungen ju erteilen, würbe jebod^ non ber
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^nquifition baraii üerljtnbert. §n§ aber fpäter ber ©tat (5>e(t braucEite,

um baS' i[)m üerlovcn cjegangene ®e&tct in Dftinbien iutcber 511 eriücrtieit,

ha lüaitbte man fid), auf ben 9iat ber ^cfuitcn, an bie 9Jiarrano§.

©Ä iüar nämlid) ein ^efuit öon ber ^nquifition öeftraft iuorben unb

ba^er üermenbeten fid) bie S^fuiten au^ 'iRadje in 9tom für bie $8e=

njiuigung einec^ milbern Sßerfal)reny gegen bie 90larrano^\ ha^ man ben=

felben für it)r ®elt bieten ipoßte. ^^ei biefem Stntaffe fam ba§ ganje

fc^euBlid)e St)ftem ber ^nquifition mit feinen falfd)en ^Jlnflagen, lüitt=

fürüdien SSerurteilungen unb fd)amIofen Sonfielationen an ben 2;ag.

3o brad)tcn e» hk ^efuiten (1674) burd) raftlofe 2ätig!eit in 9tom

ba^in, hafi ^apft ©lemen» X. bie portngiefifc^e ^nquifition mit ä3e=

jug auf hk SOJarranoS fu§penbirte unb bereu ^Verurteilung fottiie hk
©injicfiung itjrer ©üter öerbot. Umfonft öeranftalteten bie Slnijönger

ber ^nquifition einen 35oIf^aufIauf, ber ^uben unb ^efwiten o"9'^Pi<f)

mit bem 2;obe bebrofite. Sie Qnquifitoren, tüeld;c bem 33efe()Ie be»

'^apftes; nidit ge]^ord)ten, würben ifjrer Stemter entfe^t; aber fie traten

nid^t §urüd unb rebellirten offen gegen ben ^a^ft. ^ngwifdicn fürd^=

tete bie -önqnifition in ©panien, ta^ and) gegen fie cingefdjritten

luerben fönnte, unb um it^re ®egner burd) 8d)redcn ein^ufdiüditern,

üeranftaltete fie jur geier ber ipoc^jeit be§ testen fpanifd)en ^ahS-

bürgert Sari IL mit einer franjöfifdien ^rinjeffiu, 16S0, ein —
Stuto be fe in SJiabrib, hd welchem US i^erfonen, bariinter etioa

70 SObrranoS, bie übrigen fog. |)ejcn, S3igamiften unb anbere SSer*

brec^er auf bie gerooljnte pomptjafte SSeife in Stniuefentieit bev fi}nig=

lid^en ^^are» unb be» ganzen 4^ofe§ unb unter bem 3»i^"fe »5e» fana*

tifirten ^DbelS („e» lebe ber ©laube!") feierlidj uerbrannt lüurben.

S)er ftmpelf)afte Sönig günbete felbft ben erften Sd)eiterf)aufen an,

tüeldjer IS a)Jarrano§ berfcblmg! Unb burd) biefe freche 33rutalität

liefen fic^ lüirtlid) ber „Stelloertreter ©otte»", ^nnoceuä XI. unb

bie gan§e Sefnitenbanbe einfdjüc^tern unb nerjidjteten auf alle» (5in=

fd)rciten ju ©unften ber äRarrano» in ^^ortngal! ®ie ^nquifition

umrbe iuieber eingefe^t unb hk glammen praffetten luftig weiter unb

uergefirten 1GS2 in Siffabon brei ^.Uarranog.

iDiet)rere Umftanbe üerbanben fid) inbeffen bamal», in ber c^rift=

Iid)en SBelt nad) unb nad) eine freunblid)ere ©efinnung gegen bie

3uben tjeroor^urufeu, einmal bie burc^ ^""'Jf)'^^ wiffenfd^aftlid^er

Xätigfeit f)erbeigefüt)rte ißefanntfd)aft auc^ mit ber jübifdjen Siteratur

unb fobann bie Cppofition gegen ben ganatiÄmu^i ber Seften unb ben

(^laubeuiJswang ber ©tatyfirdjen. S» traten aber nid)t nur d)riftlid)e

Sdn'iftfteUer jn (5)uuften ber nod) öielfad^ oerfolgten ^u^Jen auf, vok

,5. 33. ber 4")ugueucitenprebiger ^;|5ierre ^urieu in Ütotterbam mit fei*

ner „(ärfüünug ber ^^rofeten" (16S5), fonberu es famen fogar lieber«

tritte üon (£§riften gum ^ubcntum üor. 3(m Einfang be» fiebenje^nten
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Sa^r^unbert^ trat 9JicoIa§ ?{ntoine an§ grtet) in Sotl^ringen, md)--

bem er bei ben 3ef"i^e" ftubirt, in 9)Ze^ gur reformirten ^'irdie über

iinb ftubtrte in ©eban unb ©eiif bereit X^eologie. S)a er ficE) nun

fonberbarer SSetfe üom alten ^eftamente met)r angezogen füllte aU
öom neuen, jo tüanbte er feine gange 9Zeigung bem ^ubentunte gu-

Umfonft judbte er aber bei ben ^nben in 3Jie|, Stmfterbam unb ^abua

t>k S3efc^neibung nac^, lüelrfie fie nur geborenen ^nbenünbern §u er=

teilen erflärten, luorauf er 3\uar öffentlich ben (5f)rtften fpielte, im

bergen aber ^ube luar unb ben ^utt biefer 5)iatiDn l^eimlic^ übte. (Sr

tuurbe Pfarrer §u SDiöonne bei ®enf, machte ficf) aber batb üerbäct)*

tig, unb aU er fa^, ha^ er entbecft lüar, läfterte er offen ba§

ß^riftentum. 3tt§ Sßatinfinniger in bas ©pital gu ©enf gebracht unb

itad^ angeblicher Teilung aU ®otte§Iäfterer eingefperrt, tourbe er nac^

toeittäufiger Unterfudfiung 1632 erbroffelt unb bann oerbrannt.

©onberbarer nod; loar ha§> @ct)i(ffal eine§ ^efuiten, SJiena mit

5^amen, eine^ (Spaniern; er ^atte fict) mit einer lueiblid^en ^^erfon

öergangen unb tourbe be§£)alb üon bei ^nguifition ju SSattaboIib ein=

geferfert. 5)ie ^efuiten tonnten i^n jebod^ 5U be!ommen, gaben i^n

für tobt au§, begruben eine gigur ftatt feiner unb fd^afften i^n nac^

i^enua, iüo er 1G34 — "^u^^ lourbe, fict) tierf)eiratete unb aU 3tab=

biner SSortröge über ha§' ©efe^ 9Jiofe'§ I)ielt.

Qu ^o^3enf)agen lourbe 1644 ^olger ^auti geboren, meld^er fdfion

mit ättjölf ^ia^i^en in ber religiöfen SJarr^eit fotüeit oorgerüdt ioar,

haf^ er „einen Sunb mit (Sott" fcf)IoB. 3" ^^^ So-S^ frfirieb er

feinen SSornamen, erft a\\§ Irrtum, bann in Stnfpielung auf bie @int=

flut, Dliger (DeIbIatt=Xräger). (Sr bef)auptete, hk ^ebräifd^e ©prad^e

oon ©Ott felbft erlernt ju ^aben, f)atte ©eftc^te unb Offenbarungen,

erioarb al§ Kaufmann gugleid^ 9f{eirf)tümer, üerlor fie aber, inbem er

fid) in feinen ©pefulationen üon (Srfc^einungen bcftimmen lie^, unb

bilbete fid^ nun ein, er fei baju erluätjlt, ba§ 9teic^ ber ^ui^en in

1|SaIäftina loiebcr fjeräufteden unb if)r ^önig §u loerben, unb alle

ä)^i(j^te @uropa'§ toürben i^m fiierju be^ilflic^ fein, lüofür er einen

au§füi)rli(^en ^lan auffegte. 9(uc^ prebigte er ha§ (Srfc^einen be§

SOieffiag (auf ha§ ^a^v 1720), tk Stnfunft hc§ taufenbjäfingen 9iei(f)e§

nnb eine neue au§ ^uben= unb S^riftentum gemifc^te 3^eIigion. y$m

^af)re 7000 foHte ha^ jüngfte 6Jerirf)t eintreten. Um ben Quben gu

gefallen, behauptete er, if)re§ ©tamme§ ju fein unb fcfimafitc ha§

(Sljriftentum mo er fonnte, inbem er bie ©reieinigfeit ben „^erbero§"

nannte. (Snblid^ njurbe er ju ^mfterbam in ba§ 2;oH^au§ gefperrt.

SBieber Ijefreit, ftarb er 1715 ju @openf)agen.

©in toeiterer fonberbarer (Schwärmer biefer 5(rt war ber SBiener

^ol)anne§ ^^etru» «Speet^, welcher \iä) in Slmfterbam befd^neiben

liefe (tüaS bort 1681 brei ©Triften taten' unb \\d) 9[)^ofe ©ermanug



390

nannte, luoju if)n bie ©ntrüftung über hie üon if)m aU Sägen er*

fannten Stnfc^ulbigungen gegen bie ^uben beiüogen. ^a er iüurbe

gerabeäu ein fanatifc^er getnb be§ gefammten (£f)riftentum§ unb ging

barin tueiter aU geborene ^uben. @r ftarb 1702.

®ie 9teif)e ber (f)riftli(f)en ©i^riftfteüer, h)elcf)e fic^ in biefer B^it

ber SSerfommenljeit be§ ^ubentnm^ wiffenj'd^aftli(^ mit bem te^tern

befdiäftigten, eröffnete ber fatt)oIifrf)e ^ater Sftic^orb Simon öon ber

^Kongregation be§ Dratoire in ^ari§. ®urcf) lange unb tiefe «Stubien

mit ber jübifcfien Siteratur befannt,' trat er gegen bie ioilltürlic^e

^-Bibelauglegung ber ''^roteftanten auf unb n)ie§ i£)nen üielfa(f) il)re

Unfenntui^ be§ Originaltextes nadE), tt)obei er atterbingS aud^ über

feine eigene Ü^eligion f)iuau§ging unb ein ^e^er würbe, o^ne e§ 3U

merfen; \a fogar ein S3offuet u. 0. gelehrte llatI)oIifen beiounberten

i^u. ®od^ oerteibigte er in feiner „f'ritifd^en ©efc^idjte be§ alten

XeftamentS" (1678) bie Slutoritöt ber S3ibel unb fnct)te @pino§a'ä

Eingriffe gegen biefelbe gu luiberlegen. '^ahei f^mpat^ifirte er fe()r

mit bem ^ubentum, befonber» mit bem bem ^atI}oIi3i§mu§ entf^re*

ct)enben robbinifcf)en, loäljrenb er hk ^roteftanten mit ben J^'aräern

Sufammenftellte; er anerfannte ha^ Qubentum al§ SDZutter be§ (Jfjrifteu*

tum§, unb nat)m bie ^uben gegen äffe SSerfoIgnngeu in (Sc^u|. ®en
'!]Sapft t)ergli(^ er mit bem §of)en:priefter, ha§ ^arbinalytoffegium mit

bem @t)nebrion. ßifrig fd^rieb er gegen einen getauften ^uben, ßl)ri^

ftian ©erfon, ber aU proteftantifdier ^^farrer ben !Jatmnb Iäd)er=

lic^ mad)te. ßnle^t jeboc^ bereute er, oieüeid)t burc^ ^e^errid)ter

gemannt, ,,üon biefer etenben Station ju oiel ®ute§ gefagt §u fjaben";

benn er f)ahe fie, fagte er, in ber Solge burd) Umgang mit ©inigen

tennen gelernt. (Simon I)atte tk ^abbala tjerloorfen, bagegen be*

fc^äftigte ftd^ eifrig mit if)r ^norr üon 9lofenrotI), ber jebod),

obfc^on fogor ber grofee Seibni^ it)n unb fein ^auberlüölfd) benjunberte,

über ben SQitjftijiSmuS nid^t ^inauS !am.

Sin i^n unb anbere SJiljftifer letjnen fid) eine 9leif}e bentfdier

Sdiriftfteller, loelde üon il^rer @ele^rfam!eit feinen beffern ©ebraud)

5u mad)en mußten, al§ I)öc^ft einfeitige @d)mül)fdiriften gegen bie

Suben unb bo§ ^ubentum abpfaffeu. 2)a§ fierüorragenbfte ^lee*

blott biefer unfrud^tbaren ^amfCetiften umfaßt bie 5)tamen: SBüIfer,

SBagenfeil unb ©ifenmenger, bie noc^ freute febem ^uben unb 3uben=

freunb ein ®räuel, im ©an^en aber gtüdlidi üergeffen finb. Sot)an=

ne!§ SBülfer au§ ^JJürnberg ritt eigentlich nur auf einem SBorte

^erum, ha§ er in einem jübifdE)en ©ebetbuc^e fanb (wa-rik, teer) unb

haä er luifffürlic^ auf Sefu§ beutete, lüeil bie S3uc^ftoben feine§

9JamenS im ^ebräifdE)en ben nämlidieu ßatjleniüert Ijaben mie bie=

jenigen jeneS SBorte;^, moraui? ber „©ele^rte" folgerte, ha^ bie ^tben

^efu!§ nur al§ „leeren §aud)" betrad^teten. 2tuÄfüI)rlid)er arbeitete
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Sodann ß^riftof SB agenfeil, ^rofeffor §u Stltorf in ^^ranfen; ob*

fc^on perfönlicf) ben '^u.'ottt geneigt, tüurbe er oon feiner ©amnietout

für jübifdje gegen \)a§> ß()riftentum gerichtete ©d£)riften big narf) 5tfrifa

getrieben unb fto|3pe(te au§ benfelben eine @(f)rift: be§ Xeufe(§ feurige

@efct)offe (Tela ignea Satanae, 1681) fotüie eine „(^riftlid^e ®ennn-

äiation" an alle 3}Jac^t(jaber äufammen, in ttieltfier er biefe bat, ben

^uben jebe 58erf|)ottung dfiriftlic^er SDinge ftreng ju unterfagen, unb

bie ^roteftantifcEien 3flegenten in§befonbere, an ber 33efe^rung ber

^uben 5U arbeiten, '^abd tabelte er inbeffen jebe ©etoalttat gegen

bie ^uben unb erftärte bie Stnfd^utbigungen iuegen ^inbe»morbe§

u.
f. w. entrüftet ai§ ^^abeln. SDer ©c^Iimmfte ber brei tuar jebo(^ ^0=

^ann 2(nbrea§ ©ifenmenger (1654—1704), ^rofeffor ber orienta=

lifdfien S^radEien in i^eibelberg, nod^ (ginigen ein getaufter ^ube.

2)er lange Xitel feine§ in gtüei fc^meren Ouartanten ^u granffurt

am Tlahi 1700 gebrucften SBuc^e» üerrät fd)on ben nadten ganatifer;

er lautet: „Sntbedteö ^ubentum ober grünblid^er unb tnaljr^after

i8ericE)t, welrfiergeftatt bie tierftodten ^uben hk Ijeilige ®reieinigfeit

erfc^redüc^er SBeife tierläftern unb oerunetiren, bie tieilige DJhitter

ßt)rifti oerfc^mätjen, ha^ neue Jteftament, bie ©oangeliften unb ?lpo=

ftel, bie diriftlic^e 9iettgion fpöttifc^ burd)5iel)en unb haä gange

Ci^tjriftentum auf ha^ au^erfte oerad;ten unb öerfludien. '^abti noc^

oieleä anbere, entloeber gor nid|t ober toenig 33efannte unb gro^e

Irrtümer ber jübifd^en 9leIigion unb 2;t)eoIogie, loie audi tiic^erlid^e

unb furgtüeitige gabeln an ben %ao, fommen. ^i(ffe§ au§ if)ren eigenen

S3ü(^ern erloiefen, allen ©Triften §ur treuljerjigen 9iad^rti^t Oer^

fertigt." S)er gelehrte ^roteftant ©fenmenger fd)ämte fid) nid)t,

gerobe§u in ha§ befc^ränftefte 9Jiitte(aIter äurüdjufe^ren unb auf ben

Stanbpun!t be» gemeinften unb fauatifirteften ^öbel§ tjinabjufteigen,

inbem er Stile», \va§ jemals ben ^uben jur Saft gelegt iuorben, ha§

Unfinnigfte ni^t aufgenommen, mit 3)ummgtäubigteit unb 53o§t)cit

äugleid) aU betüiefene Xatfad)cn f)inftellte unb burd) biefe üorgefafete

S^eubenj fein fprai^geloanbte^ aber nid^t fd)arffinnige§ Söiffeu fd)änbete,

Sntereffant ift bie @efc^id)te be§ ©ifenmenger'fdjen 33ud)e§. 2l(§

bie granffurter ^uben üon bem 2)rude benfelben f)örten, luanbten fie

fic^ an hk SBiener Jpofjuben, bereu eine Stnja^I 93egüterter uad) ber

SSertreibung if)rer ©lauben^genoffen (oben 8. 385) oon 2eo|)oib I.

lüieber aufgenommen tüorben, bamit fie bem 9leid)e au§ ber burd^ hk
Sürfenfriege betuirften ©eltflemme t)erau§t)älfen. 2)er fet)r tooltätige

Samuel Oppenljeim, ber reic^fte üon i^nen, nafim fidj ber 6ad^e

an, unb hü§' um fo met)r, a(y in bemfelben ^a^re fein |)auö üon

ganatifern geplünbert loar, bereu §tüei freilid) an bie genftergitter

gef)ängt tourben. 2)a er üon bem (gifenmengerfdjen ^t^bnä)^ 2Sieber=

t)oIungen fotdjer SluSfd^reitungen fürdjtete, fparte er ha§ &dt nidjt
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unb demtrfte ein fai[erlicf)e§ ©bift, hmä) Welcfie§ bie Sserbreituiitj be§

S3uc^e§ öerboten tüurbe. S)ie §tüeitau[enb efcen üollenbeten ®j:emplare
lüiirbeu in granffurt mit S3e|cf)Iag belegt, ßifenmenger, ben hk iper=

[teflung be§ 2öerfe§ üiel ®elt geto[tct, machte ben Suben ha^ §lner=

Bieten, bn^felbe gegen ßa^Iung üon 30,000 Zakxn ju öerntdjten;

i)a fie iljm nöer nic^t ganj bie §älfte boten, [tarb er üor Kummer,
ein D^fer feine» gonatiömuS.

9Zun fanb aber ba§ fonfi^jirte ^^uä) unerwartet einen 33efd)ü^er
in bem erften ^önig öon ^reu^en, griebric^ I., uub gtüar in golge
non ©inflüfterungen getaufter ^uben unb üon 33efd;U:)erben einer

fOienge üon bürgern unb ^Bauern, tüelc^en hk 9ZieberIaffung üon
Suben in iljren ©tobten unb Dörfern ein (Stein be§ 9(nfto§e§ lüar.

9^ac|bem ber S^ßnig mit fomifc^er ©rünbüdjfeit 1702 öon ben ^uben
feines ©ebieteä einen (Sib entgegengenommen, ha% fie (mit Sejug auf

2öülfer§ ©t^rufie) haS^ SBort wa-rik nic^t auf ^efuS belögen, üerbot

er 1703 gelüalttätige Eingriffe auf fie. S)a er aber beffenungeod)tet

immer uo(^ einigen a5erbad)t c^riftenfeinblic^er ©ebräud^e gegen fie

Ijegte, mar er bem ®efud)e 3ugänglic§, melc^eS ßifenmenger furj öor

feinem ^obe unb barauf feine (Srben an i^n gerichtet fiatten, bie

lyreigebung be§ ,,entbedten gubentumS" ju bemirfen. @r üerlüenbete

fid^ in ber Jat 1705 in biefem @inne bei bem ^oifer unb madjte

hahei ha§ äRitleib mit ©ifenmengerS @d)idfal uub ha§ Unpaffeube

geltenb, ha'\^ Suben fo mäd^tig fein follten, c^riftlic^e 2öer!e ju Ijinter--

treiben. ©er ^aifer Seopolb I. folüol at§ fein 9Zad)folger ^ofef I.

blieben aber unerbittlid^, unb ha-S Suc^ Ukh tjierjig 3of)re lang im

(gequefter, b. I). beffen erfte 51uflage; benn ber SlliJuig üon ^reu^en

ßeftattete hk S5erauftaltuug einer älueiten, meiere 1711 in S^önigSberg

€rfd)ien, ha§> au^er^alb be§ 9lei(^e§ lag. ®ie ©enuuäiationeu me^re=

rer getaufter ^uben gegen talmubifdie 55eröffentlid)ungen iuieS grieb =

rtd) I. ieboc^ ah, inbem er biefe ^üc^er freigab.

9la(^ biefcn l^i^benfeinben traten mieber ein ^ar Qiibenfreunbe

im 9teid)e be§ Sd^rifttumS auf. SSillem iSurenljutjy ou§ 5[mfter=

tarn überfe|te bie ajiifc^na in^§ Satinifdje unb gemanu habti eine

fold^e SSorliebe für ha§ ^ubentum, hafi er bel)auptete, um ein guter

(Sljrift gu fein, muffe man üor^cr ^ube gemefen ober ftc§ mit jübi=

fdier (Spradie unb Kultur befc^äftigt ^aben. @benfo günftig badete

üon ben Quben ber al^; ^uguenot au§ feinem ^aterlanbe j^raufreid)

vertriebene unb baburd) jur Xeilnal)me für anbere S^erfolgte beiüogene

^t)eolog Soföb $8a»nage (1653 — 1723;. ©r fd)rieb (fran^öfifc^)

eine ?5ortfe|uug be§ glaüiuS SofefoS (oben®. 135) unter bem 2;itel:

Histoire de la Religion des Juifs (9iotterbam 1707— 1711 in 5

^änben) unb fanb mond^e eifrige 9iad)foIger in feinen S3eftrebungen.

'Slucf) ber euglifdje gretbeuler 2ot)u Xolonb er^ob feine ©timmc ju
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ßiunften ber ^uben, für wddje jeboii) alle btefe ebeln rfiriftlidien

Stimmen tttc^t ei-tftirten; benn fie tüaren in biefer 3eit in faft tierijc^e

«Stumpfl^eit öerfunfen.

2. 3Dic 3ubcn unb öas Gaunertum.

^m S(nfange be§ oditjefjnten ^al)ii)unbert» [an! haS' ^ubentum

XDO möglid) norf) tiefer aU am @nbe be§ fiebengeiinlen. (Sin (Symptom

feine§ tiefften f^atte» ift bie ^ßerbinbung eine§ bebentenben 2;eile§ feiner

S(nge^örigen mit bem Gaunertum, tüelcf)e inbeffen nidEit anf eine

beftimmte ^eriobe 6efc£)rän!t tüar, fonbern fid^ auf ^a^x^nntexte er=

ftrerfte; n^ir muffen bat)er bei biefem ©egenftanbe be§ ßufammen*

:^onge§ wegen fomol »eit jurüct aU weit ttoranS greifen, um fobann

äum o^tgel^nten Qa^rfjunbert äurücfäu!el)ren.

®ie SSur^el ber 35erbinbung be§ ^ubentum^ mit bem Gauner-

tum tonnen wir nic^t anber§ aU in ber S^erfolgung unb fd^Iecfiten

S3el)anblung ber Quben burd^ fid^ fo uennenbe C£f;rifteu erbliden, bie

wir in i^ren üerf(i)iebeneu ©tabien bereit» fennen gelernt I)aben. ©in

$8oIf, haä Solches aushalten mufete, ein SSoIt, beffen oerbrecfierifc^e

©ö^ne mau (wk 5. S. 1505 in S3re§tau öorfani; an ben güfeen mit

gebunbenen ^änbeu gwifdjen ^wei wütenbeu ober biffigen §unben auf=

l^ängte, unb ha§ man fo oerad^tete, ba^ mau im Urtel über feine

Uebeltäter ben fonft ftet§ gebrauchten ©djIuB „@ott gnab ber Seelen"

weglief, ein foIdE)e§ S3oIf ftie^ man gerabegu jur wiberred^tlid)en

©elbftt)i(fe, unb e§ ift nur gu tjerwunberu, ba| bie ^uben in ber ßeit

it)rer fd)eu^IidE)ften 33et)anblung nidit fammt unb fonber» Sftäubcr unb

©auner würben. Dlamentlid^ ift tk§ pm S^crwunbern, wenn man
Iie§t, wie ben Quben fortwäI)renb oorbemouftrirt würbe, ba^ it)r

Xalmub nid)t§ a(§ bie fd)änblic^ften unb fitteulofcftcn Singe enttjatte,

wa§ ja je|t noc^ üon ^ubenfie^ern betjauptet wirb, al§ ob i()n ge^

rabeju gtäuberbanben unb nid)t Set)rl)äufer üon gwar befd^ränften

aber ef)reuwerten Stabbinen. jufammengeftetit Ratten. 9Jian oergaB

babei ober faf) ni(^t ein, ha^ \va§> man iljnen ontat, Weit fdjäublic^er

war, a(» 2tIIe§, wa^ man burc^ 9JZif3öerftanb, ipa^ unb S5erfoIgung=

fud^t in ben ^almub t)ineiugcbid^tet ^tte, ber bod^ neben mand)

Gutem be§ Säp^ifc^en unb Säd)erlid^eu genug entf)ält (oben @. 191 f.),

um nid^t aud^ uoc^ ba^ abfid)tlic^ @d)Ied^te in ben ^auf nef)men 5U

muffen.

Söeun wir nun i)a§ Gaunertum in feiner gefd^ic^tli^en ®nt=

Widelung furg betrachten Wollen, fo muffen wir bc» 3wiiintment)ange$

wegen auc^ feine nic§tjübifd)cn SSeftanbt^eile berüdfid)tigen. SDa§

Gaunertum feM fidt) gufammcn teil§ an^ oerborbencn 9}ieufc^cu=

tlaffen überf)au)3t, teils au§ ben beiben üeradjteten unb »erfolgten

©tömmen ber ßigeuner unb ber ^uben. ®a§ erfte biefer beiben
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jerftreuten $ßöl!eu erf(f)ieu im ^afire 1417, tüa:^rfrf)einlidf| au§ ^n^ten

fommenb, gum erften Mai in (Suropa. ^i)xe bieMf(^en ^leigungen

gaben fie balh bem allgemeinen §affe |)rei». Sari Y. oerbannte fie

154S au!§ bem Üteid^e; 1561 tüiberfuljr iljnen bie» in granfreic^, fie

waren aber beffenungeac^tet nicf)t ju oertreiben. Dbfd^on jie, unter

ben e^riften lebenb, xi)xe J^inber taufen liefen unb c!)riftlid^e ®e=

bröud^e beobad^teten, ^ulbigten fie unter ficE) fortlüä^renb einer Slrt

oon |)eibentum unb gaben fid) üoräug^njetfe gern mit SSal^rfagen unb

anberen abergläubigen fünften ab. ®er 9iame ber ^iöf""*^!^ foll

eine Korruption oon „^ilegijptianer" fein, ineil man fie früher aüge^

mein aü§ 5(egt)pten ableitete, ©ine ^^(bfüräung baöon ift ha^i SBort

„©Quner", totl^e^ in ^^olge feiner Sßerwanbtfc|aft mit „Sauner ober

3oner" (Korruption au§ „^ebionen", Qn^ber ber jübifd^en !abbali=

ftifd^en unb mt)ftifcf)en ^enntniffe, abgeleitet oom. ^ebräifd^en joda,

»iffen, erfennen) nad^ unb narf) jum Inbegriffe ^erumäiel)cnber ^iebe

unb $öetrüger lourbe, obfd^on biefe feiten ßig^u^er, aber 5a^Ireid}e

^uben unb nod^ ga^Ireii^ere SI)riften unter fic^ jälilten. @(^on in

ber erften öälfte be» fünfjeljnten Sal)rliunbert§ erfrfieinen bie ®au*
ner aly gefäl)rlic§e Korporation unter bem Flamen ber ,,2anbfaf)rer,

©arbebrüber, S^nal^er, S)obiffer, ©rantener, @cE)Iepper, Sur!art=

bettler" u. f. lü. Sid) felbft nannten fie „Kodiemer" (oom l^ebr.

eliochom, funbig), i^re ©pradfie „^enifcf)" (oon ^ebionen), il)re Ka*

meraben „ß^ower", bie 9Jid^tgauner „SSittfc^er".

^ie c^riftlii^en ©auner entftanben au§ bem Settlertum, tt)eld)c»

bie d)riftli^e Kird^e in ben erften 3eiten il)rer ^errfc^aft burd^ übel*

angeloanbte unb bemsufolge mifebraui^te ä)^ilbtätig!eit, toie aud^ burc^

ha^' Klofterlüefen nö^rte. Sd^on frü^ nal^men biefe arbeitfdjeuen

äRenfd^en bie »erfolgten ^uben unter fid) auf unb bilbeten im oier=

§et)nten 3al)rt)unbert bereite gefürc^tete 9täuberbanben in ®eutfc^Ianb,

grantreid^ unb ©nglanb, mit benen gürften unb ©tobte S^erträge

fdiüefeen mußten, n^enn fie ungefcfioren bleiben rooüten. 9JJan be=

äeicl)nete fie bamalc^ al§ „9tote" (^baüon „fRotmüIfc^") unb „Sdiwarje",

unb ii)V treiben nalim im fünfjel^nten ^a^jJ^bnnbert nod^ ju unb erlitt

erft 1495 burd) ben Sanbfrieben Kaifer 3)kj:imilian§ einen empfinb-

Ii(^en 8to^, oon bem fie fid^ febod^ balb mieber fo fe^r erholten,

bafe il)nen bie Carolina feinen (äinfialt mel)r tun, unb ha'^ e§ jene

furd)tbare ©cftalt in Krieg unb {^rieben annehmen tonnte, bereu

Öräueln wir begegnen tuerben.

Stuc^ im fieben^^elinten unb ac^tje^nten -Salirtjunbert fpielten in

ben Kreifcn be§ nomentlid) burcE) ben brci^igjä^rigen Krieg genährten

Gaunertum» bie ^uben eine beroorragenbe JRoIIe, mie benn and) bie

gebräudf)IicE)ften 2luöbrüde ber ©aunerfprac^e, welche bti 31nla^ mel)«

rerer Unterfudiungen, juerft IGST in Kurfac^fen, in oerfcbiebenen
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SJariationen ben 33e^örben befannt lüurbe, bem ^e6räijcf)en entnont»

men finb. S^iefen Umftanb benu|ten and) bte oben (@. 390) ertüäf)nten

literarifd^en ^ubenfetube tu auögtebiger SBeife. ^^nen tüefentüc^

noc^gebetet ift ber ,,entbecfte jübifdje 33aIbDber" (Coburg 1737}, eine

^rimina(gej(^ic^te üou ber banialS ju Coburg in Unterfuc^ung beftnb-

lic^en
, feit Sa^J^^" ^^j^it üerbreiteten jübifcfien ©aunerbonbe unter

Smauuef |)eiuemQuu, |)09um 3Jlofe§ u. St.

^ie jübifc^en ober lüenigften» mit iübifrf)en (ätementeu burc^*

fäuerteu ©aunerbauben fammelteu bie reic^fte örnte uub erregten baä

größte Siuffef^en jur Qext ber furi^tbaren Äriege, luefc^e in golge ber

fraujöiifdjen 9teöo(ution (äng^ bem Saufe be^ 9l^ein§ öon ber @(^iüet§

bis nadfi ^oüanb unb über ben Strom weit nod^ ®eutfcE)(anb hinein

njüteten. ^n atten biefen Säubern mar ein ungeheurer S3unb öon

^Räubern unb SDieben mit fefter Crganifation öerbreitet. ®ie[er er=

fcE)ien 1790 unter ber ^Be^eirfinung ber „nieberlüubijcfien 9?äuberbanbe",

bie jic^ tüieber in bie brabantijc^e, ^oüänbifcf)e unb merj'ener §aupt*

banbe unb in fleineie 33anben teitte, lüie Sloe^^Sattemant fagt, „in

ftetem ^ompfe mit ben Sid^er^eitsbe^örben balb I;ier halb bort f)au§te,

an einem Orte üerfc^lranb, um an einem anbern tueit entfernten befto

unenoarteter mieber aufzutauchen, bei energifc^en ^Verfolgungen aug=

einanber flog unb fic^ balb oon neuem loieber jufammen tat in biefer

ober jener ©ruppirung, oon f^ne^tanb bi§ nacf) 33aiern unb oon ber

(seine bi§ über bie Glbe", ®er 9)littelpun!t biefe» 2;reiben§ luar

ba§ merftüürbige ©ren^borf 9)Urfen an ber Waa§ bei 9Jiaftrirf)t,

100 fc^on feit metjr aly ^unbert ^a^ren ßJauner in SOiaffe pausten.

Xort loar bie üiieberlage für geraubte» @ut, unb feit lange irar

bie§ befannt unb jeber 35eftol)lene reifte fc^neU nac^ äRerfen, um feine

<Sad)e luomöglid^ lieber ^u befommen. 5)er abergläubige '^ijbel

toä^nte fogar fteif unb feft, ber 2;eufel ^äufe bort atle§ jufammen,

bal)er man bie ^Räuber aud) „33od§reiter" nannte, b. fj. auf be§

Seufel^ Seibtier, bem $8ode, nad) 9}Jerfen 9teiteube. Xer ^atriard)

biefer S3anbe loar ber berüd)tigte ^i-i^ob 9}Jot)fe», ißater be§ ebenfo

fdilimmen Stbral)am ^afob, burd) feine lodjter Xina Sd)tt)iegerüater

be§ furchtbaren ''^icarb, be» tued)fclnben Raupte» aller nieberlänbi*

fcf)en 33anben, ioäl)renb feine stoeite 2^od)ter .spelena ober 9lebetfa

erft bie ^^vau be§ oerrufenen ^^aniel ^a!ob unb fpäter bie Seit)ät=

terin be§ entfe^Iic^en granj :öo»bef rvat. Stile biefe unb nod^ oict

me^r oon StOu^Saüemant (beutfcfieö ©auuertum I. S. 99) erwäl^nte

3fläuberl)auptleute loaren ^uben. 3n biefer Schule njurbe aud^ ^0=

^aun S3üdler, befannt unter bem furdjtbaren Flamen be§ Sd^inber*

I)anne§, grofsgesogen, ju beffen ©enoffen ber oerrufene fdimarje
"ijJeter unb Stnbere gel)ijrten. S)iefe Unmenfc^en oerübten bie fd^eu^-

lid)ften ©raufamteiten an if)ren Opfern, pcitfc^ten entfleibete jimge
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SEeiber mit 9!uten f)aI6 tobt, ^tütcften fie mit glüfienben fangen,
I)ängten tüefirtofe ©reife auf, fdönitten Äinbent bie Cfiren ab, ,,iim

burrfi i^r Söimmern hie mit 2i(f)t unb Scfilüefel tiergebli(^ gebrannten

ßltern jum 9iarf)lüeife ifire^ ©elteä gu bringen", ^abei ergaben fie

fid) fotc|er ©dinjelgerei nnb Unmöfeigfeit, inbem fie ibre SDirnen unter

einanber au^taufd^ten unb bem ^Branntiüein in ärgfter SBeife pi--

fprac^en, ha]] fie faft fämmtlicb fq^büitifc^ angeftecft nnb beftönbig

betrunfen toaren. ®ie Sorbeüe ber ©täbte tnaren für fie fiebere 3u=
ftucbtorte unb Steflbid^einpläfee. ^m ^afire 1793 jä^Ite man in

@df)tüaben allein 2726 „profeffionirte" ©auner. So lange in ben

©egenben am dil^tin ber ^rteg an{)ielt, inar biefen Sanben nic^t bei=

jnfommen. (Srft nac^bem berfelbe fid) me^r nacfi onberen Säubern

(Stauen, ber ©c^mci^ u.
f. \o.) gebogen ^atte nnb feftere politifdie

3uftänbe fid; gu bilben begannen, gelang C'? ben 93e^örben, fie, tüenn

nid^t gu üertilgen, bod^ gu nerfprengen. ^ie§ xoax auf bem big ba^in

befonber§ ftarf §eimgefuc^ten linfen 9tbetnufer 1796 hi^ 1798 ber

gaff, ^ie gefä^rlid}ften Subjette ber 33anben, bie ^afob, ^icarb,

93o§bed, S^amian f)effe(, öampel l^ol' mii^ u. 9t. trieben nun aber

il^r SSefen auf bem red)ten St^einufer, befonber^ in fyi^anfen unb
@(^n)aben. Diam-entlid) toar ber Speffart bamalg üerrufen, bann
ber Cbeniüalb unb ber 33oge(§berg. ^ort ^auUen u. 91. ©eorg
^^ilipp Saug, genannt ioöljerlip^, unb d)laitl)ia§' Defterlein, genannt

Krämer 9Jiattfie§. ®ie 5ßöfcttiid^ter öersmeigten fid) aud) naä) 9iieber=

fadifen unb in bie ^urmarf, lüo ber fdiredlic^e ^eter öorft 45 Stäbte

unb Dörfer aujüubete, ftobei 5e^n älienfc^en hai-^ Seben öerloren, ja

fogar U§ naä) ^;)]oIen. '^m ^a^re ISOO mürbe jmar granj iöo^becf

mit fieben ©enoffeu im |)aag ge()ängt, 1SÜ3 Sc^inber§anneg unb ISlü
^amian §effel ju ^JJainj guiüotinirt, 1S13 §u 33erlin öorft unb feine

95eif)älterin ^eli| lebenbig nerbrannt u. f. tu.; aber erft nac^ bem
©übe ber napoleonifc^en Kriege tonnte öffgemeine @id)ert)eit ^erge=

fteüt merben, obne ha% inbeffen ta^ ijmte nod) im @et)eimen ftarfe

(Gaunertum untergraben wäre.

®a§ Gaunertum ber ©egenlüart ift eine nic^t ju unterfcbä^enbe

9)Zad)t gemorben. ^n ben öicigeftalttgften Grfc^einungen burdiiäuert

unb oergiftet e§ alle Stäube unb Scruf^^arten, mie 9Uie»Saüemant

fngt, öom öerbrängten Irouerben mit bem Stern auf ber ^ruft bi^

gum eleubeften Settier, ^m ^a^re 1820 sät)Ite Sdirenden 650 j[übi=

fd)e unb 1189 d)riftlid^e ©auner ouf, unb 1840 fd)ä^te %^kk hk
3abt ber ©auner in ben beutfd) fprec^enben Säubern auf 10,000.

'^laiii obiger 33erec^nung loäreu bie ^uben, im 3]cr^ä(tni^ §u if)rer

5(n§abt, unter ben ©auncrn minbcften» fünfjigmal fo ftart öertreteu

als bie d^riften, unb mirflii^ finb Sl^rac^e unb S(^rift ber ©auner
immer nodi beinahe gan^ fiebräifd^en llrfprungS. Sliud) 3eid)nen fic^
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bie jübifd^en ©amter oor beii c^riftüc^en baburc^ au§, ha^ fie ta^

@efto()(ene äugftli;^ fefttiniten, tr»ät)renb bie Sedieren e§ in ber JReget

pxakxi\d) üerfd^Ieubern, unb bafe fie gelüiffe gaitnerifc^e 9)kni^itla=^

tionen, loelc^e grofee S]!orfi(fit imb ®einanbt()eit erforbern, allein au§=

5ufüf)ren im ©tanbe finb. S3eibe Sllaffen aber [timmen in 9toPeit,

©etüiffenlojigfeit unb namentlid) in bem |)ange jur Unjud^t unb

S5i31Ierei überein, nuifirenb bei beiben ber tolle Wlut ber ehemaligen

9täuberbonben einem feigen, unf^eimlic^en ©d^teic^en im ^^inftern ge=

tüic^en ift. Xabei I)ulbigen bie (Sauner bem fraffeften 3(berglauben,

ben fie l^tntmeber auf «Seite i^rer Dpfer ausbeuten. 9iürf) in ben

legten Satiren l^ielt ber ©efcbid^tfcfireiber be§ (Gaunertums Seiiiienfd^au

ab über eine 62 jährige Söeibe^erfon, tüelrf)e früher ßo()nbirne, bann

^artenfd^Iägerin gewefen unb mit einem gefd)riebenen ßauberjegen auf

ber S3ruft unb einer in einem beutet um ben Seib gebunbenen Ieben=

ben ^a|e in'S 3Saffer gefpruugen inar, um, n^ie fie meinte, fid^ üer=

jungen unb itjr öeben üon 9ieuem beginnen gu tonnen. 33ci (Sin=

brücfien unb anberen Xaten ^Iten bie '^kht unb ©auner oiel auf

eine angebtid^e Sunberfraft ber menfdilid^en (S^-fremente, loelc^e bal^er

bei foIcf)en ©elegenfjeiten ftetS an paffenben ober un^affenben Crten

be^onirt ioerben. ?(urfi ift unter ben (Saunern ber fc^euBtict)e (Staube

tierbreitet, bo^ bie 33erüf)rung unreifer 9Jiäbrf)en oon ber @t}pt)ili§

befreie. 9Jiit bem loeltlicfien Aberglauben oerbinben bie (Sauner aber

aud^ ben firc^tid^en, b. i). fie t)ulbigen, unb gtüor ^uben mefir aU
St)riften, bem gormenlüefen il^rer ^Religionen in ängftlid^fter SCBeife,

raäbrenb i^nen an bereu geiftigem. unb fittlid^em (Set)alte nid^tS liegt.

'^od) fommt e§ aurf) t>or, ha'^ ©auner ofine atte Slljnnng üon reli=

giöfen fingen aufujad^fen unb nicE)t einmal luiffen, n)eld^er ^ird^e fie

urfprüngtid^ angelprten.

(ärfctieinen f)iernadE) bie (Sauner fdbon uon üornf^erein in atlen

möglid)en (Seftalten, fo üerleif)en fie fid) bereu nod) mel)rere äur beffern

S)urc^füt)rung it)reS SebenSjiüerfeS. (ä§ ift it)nen eine ^leinigfeit, bie

JlJerfonenbefd^reibungen ber ^^äffe §u !^intergel)en. 5)af)in gepreu

falfc^e 3ät)ne, .^pare, 53ärte, gefärbte §ore unb 2Iugenbrauen, öor=

geblid)e förderliche (Sebredien, eingeölte SJiuttermalc, Seberfteden,

^ätoluirungen unb bereu S3efeitigung u. f.
lo. Qn geiüiffen ßweden,

5. )&. äur iDJilberung ber §aft ober gar §um 8trafnad)Iaffe, loerben

angemenbet: erl)eud)eltc ober oerf)eimlid)te Sditoangerfd^aft, tünftlid)e

3tad)al)mung ber ga(Ifud)t; üorgegebene Sraubftummf)eit unb Sc^Uier*

()Drigfeit bienen baju, ben Unterfuc^ung§ri(^ter ju neden, ju täufd)en

über tiin'äutialten; uerrüdt, albern, betrunfen ober in oerfd)iebenen

3(ffeften ftetten fid) bie (Souner, um bie 3(ufmertfamteit ber Seute oon

il)ren S^^iefegefellen abgulenfen.

^ie (Sauner bilben eine mirtlid^e gefieime (SefeIIfd)oft, beren 3«==
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fammenl^ang au^er bem [au6ern ßietüerbe feI6[t üorjüglti^ burc^ bie

@aunerf^rad)e ober ha§ üiottüälfc^ (fröttj. argot, engl, slang) er*

Ijalten iütrb. ©iefelbe 6e[tef)t, tüie fcfion 16emer!t, grö^tentf)etl§ aul

einer 3)iifc^ung be§ |)eBrätfdien nnb SDentfdien, ij^t alfo Ijterin mit bem

fogenannten ^übifcfibeutfd^en naije üerlnanbt, oI)ne mit if)m (Sinei ju

fein; fie entl^ält tiietmet)r au^er bemfelben and) nod^ ©lemente ber

^igeunerf^rad^e, öerfd^iebener anberer ©prad)en, ber einzelnen beut=^

fc^en ®iale!te nnb ber eigentümlichen ©))rad)e meljrerer $8oIf§gru^pen,

lüie §. 33. ber ©tubenten, ^äger, ."panbiuerfsgefeilen, ©otbaten, tior

3tüem aber ber Söorbeüfpradie inbem biefe 5(nftatten in ?^oIge i^re§

ß^ara!ter§ nnb it)rer l^eimüi^feit ein befonber? beliebter ©diün^fwinfet

ber ©auner finb. 2(I§ ©d^rift mirb jeboc^ üon ben ©aunern nur bie

geiüöljnlidje gebraucht, pd)ften§ mit S^erfteüungen ber Sßuc^ftaben.

5(u^er ber ©^radie üerftänbigen fid^ tk ©auner burc^ ha§

3infenen, b. l). burd) SOiienen, Qdä)m u.
f.

m. SDa^u gel^ört unter

Slnberm ba§ gingeralalfabet ber SEaubftummen, haS' ben ©aunern föol

befannt i'it, ha^ (Schreiben in bie Suft, in bie §anb u. j. ro. ^ie

©auner erfennen jid) gegenseitig an ber |)anbj'tenung, weldie ha§ C im

'Jaubftummenalfobet ^at, aU Steffen, b. I). ©enoffen, am @d)tie^en

be» 3(uge§ auf ber (Seite be§ Segeguenben, mät)renb ha§ anberc

liefen anfdjielt („@d)einling§§n)ideln") u. f.
Vo. S^öer ©auner l^at

auc^ ein eigene» ß^^en, gteid^fam ein Söappen, h)eld)e§ er an tk
©teile feiner ^oten ober ba, tüo er luiü, ha'^ ©enoffen feine 5tn=

lüefenl)eit erfoI)ren, an bie SBanb ober fonftroo Ijinjeic^net. Soldie

Seid^en Ijaben aui^ geiniffe öonbymaunfc^aften ber ©auner, getüiffe

3Xbarten berfelben, 5. 33. falfd)e ©pieler, gemeinfam.

Sn ber Qdt, bie iüir aU biejenige be§ tiefften SSerfaIl§ ber

jübifdien Siation bejeidinet ^ben, im Slnfange be§ ad)täe^nten ^al)r=

I}unbert§, mad^te übrigen^ ein jübifc^er (SJauner feinen (äinflu^ in fel)r

I)o]§en Greifen geltenb. Um biefe Xatfad)e burd^auS in i^rer S3er=

fnüpfung mit ben gleidigeitigen Sitten ober öielme^r Unfitten ju

njürbigen, muffen luir weiter au§^oIen nnb aud) manche» fdieinbar

ni^t mit bem 33etreffenbeu 3»faJWi^enIjängeube ^erbeijiejien, nämlid)

ben größten %di ber ©fanbaldironif bei fleinen aber bewegten luür--

tembergifd)en $ofe§ jener ßeit. ®iefe imerquidlidie ßlironif be=

ginnt mit bem |)er§og Gberliarb Sublüig (geb. 1676), ber fd)on

mit nid^t gan^ einem ^al^re bem Flamen nac^ feinem Später 2öiII)elm

Subipig folgte, ^m Stiege ^iCid^nete er fid) al§ !aiferlid)er ©eneral

üielfad^ aul. ^m j^rieben ergab er fid) ber Qagb nnb foftbaren

93auten (er grünbete bie ©tabt Submiglburg,' nnb baneben — einer

fd)amIofen 9}Zätreffenn)irtfd)aft nad) franjöfifdiem SDZufter. ©eine

erfte ^Wiätreffe luar grieberite SSilljelmine, Xodjtcr be§ medlenburgi=

fd^en Dbermarfd)alt§ griebrii^ üon ©räüenife, beffen ältefter ©ol^n
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lüürtem&ergifrfier §au|)tmann war. ©ie 6e^errfd)te oermöge tfirer

©d^önl^ett iinb if)re§ ®eifte§ ben ^cv^oq gtüangig ^afjre lang, trieb

ma^Iofe SSerfc^tDeubung, unterftü|te 5t6enteurer unb forgte namentlicfi

für i)a§ moterieüe SSoI i£)rer gamtlie, inbem fie tfiren jtoet ©cEilüeftcrn

reicfie heiraten unb i^ren bret SSrübern f)of)e ©teilen oerf(f)affte. ^er

§er5og erl^ofi jie §ur ©räfin öon Urarf), Ite^ fie in ben Sonbftänben

neben \\di ji^en unb toollte feine ©attin natf) |)aufe fluiden, föoju fie

fid^ aber nic^t öerftanb. 21I§ ber Saifer einfcEiritt, flol) bie ®räOeni|

nat^ ©enf, unb ber ^erjog folgte il)r. 5)e§ @d^eiue§ loegen würbe

fie 1709 an ben alten öfterreicf)ifd^en (trafen 2Brbna öer^eiratet, ber

jebod) feinen ßot)n bafür in SBien öerje^rte unb bort ftarb. Sonber*

barertüeife tuar berfelbe 33ruber, ben fie em|3orgef)oben, ber Urheber

it)re§ ©tur^e^. 2(t§ Dberl^ofmeifter betrieb er eine Stnnätjerung be§

^er§og§ an ^reu^en, wogegen feine ©c^wefter o|)|)onirte, Weil fie

S^orwürfe wegen if)re§ $ßert)ältniffe§ tion bent ftrengen Könige beforgte.

®er S3ruber braug burc^, ber ^erjog reiste narf) Söerlin, unb nac^

feiner 9tücffef)r (1732) würbe bie beliebte öerijaftet unb ber ,,3au=

berei" angesagt. ®g iam inbeffen ein ^ßergteic^ gu ©tanbe, — ber

^erjog oerfö^nte firf) mit feiner ©attin, unb bie ©eftürjte öerlie^

ha§ Sanb. ©ie ftarb 1744 in ^Berlin unb ^interlie^ ein bebeutenbeS

Jßermögen.

©ber^arb Subwig War 1733 otjue ©o^n geftorben unb if)m war
fein SSetter ^arl Sllei'anber (geb. 1684) gefolgt, wetcfier bie S!}iä=

treffe be§ SSorgängerS jum STobe üerurteiten tie^ unb i^r audf) it)re

®efdE)Wifter unb Sieffen nac^fonbte. Slud^ ber neue ^ergog War ein

L^aubegen gegen t^rangofen unb 1ür!en, aber fittenftreng. ^nt ^a^re

1712 War er aU öfterrei(f)ifd)er ?^elbmarfcf)at[ ju SSenebig fatt)oIifd^ ge=

worben, Worauf inbeffen nic^t geringe S^erwidelungen mit bem prote=

ftantifc^en Sanbe eutfprangen, obf(i)on er beffen Sfieligion ju gewö^r=

leiften üerfprod^en I)atte. ßart Strejanber übte fein äRätreffenwefen;

bafür aber fd^abete er bem Sanbe burd^ anbere SDinge mefjr a(§ fein

$8orgänger, nämlid) einerfeitS burd^ feinen 9Xufwanb im S[RiIttör=

wefen, anberfeit§ burc^ bie fdE)Iimme ginan^wirtfc^aft, bie unter i()m

Wurf)erte. S3ei Stbgang ber g-amilie ©räüeni^ t)atte mit berfelben

ein öfonomifcfier SiergleicE) ftattgefunben, Wellen ein 3 übe leitete, ber

babei burtf) ^Betrügereien eine ©iuna^me üon 60,000 ©ulben madEite.

®iefer 3ube, Qofef ©ü^=DppenI)eimer, 1684 ju §eibelberg geboren,

fc^Wang fid) burc§ unbegreiflidje (55unft be§ ^ergog» nad§ unb nac^

jum ®el)eimen ginangrat empor, in welcfier ©tettung er ha§ Sanb
öoUfommen bef)errfcC)te, inbem er bem ^erjog fc^meic^elte, einftu^reid^e

^erfonen beftad) unb Rubere burd^ (5infd)üd)terung oom Sinfluffe

abt)ielt. 2)ie oon itjm befolbete ^^olijei unb hk if;m fd^arenweife in

baio Sanb nac^gefommenen ^iben forgten überall für ®eltenbmad)ung
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feinet SSiÜenS. SBer il^m nidjt ^ulbtgte ober firf) an feinen unb

feiner 33anbe Mubereien nid)t beteiligen luoHte, tunrbe um feine

iStedung gebracht, ioäl^renb mit beä ^uben 2Ber!äeugen faft olle

3teUen befe|t luurben unb ©üj? jeben SSiberfprnd) gegen feinen

SBiücn mit Slaffation, ^rummfifilieBfn, Sluiopeitfdjen unb Rängen be=

broljte. Söeber 'i|3erfonen nod) S3ittfd)riften fonnten ot)ne it)n jum
.^ergoge gelangen. 3a er fälfdjte fogar bereit» unterfc^riebene 2)e!rete

bur^ @inl)eftung neuer ^ogen. (Sin (£rpreffnngfi)ftem brüdte üon

oben fjerab ha§ Sanb furchtbar, Steuern unb 8portetn tüurben in

ennormem SOkfee belogen. Sie älZünjprägung unb baö 3:übafrjmono=:

'^ol benu|te Süfj gu gewichtigen (Sinnatjmen in feine Xafd)e, fd)ad)erte

aufeerbem noc^ mit ^uiüelen, ^^ferben, ebeln SOietaüen unb betrog

ben ©tat um bie 3öüe. 3)en Waffen htv Sanbe§ mad^te er gegen

t)of)e B^nfc" S3orfd^üffe unb ridjtete Sotterien ein. '^ahti tüor er

jeboc^ nii^t geizig, fonbcrn betrieb bebeuteuben ätufroanb, befonberä

in ben fünften ber äuf5ern (Srfd^einung, ber Xafel unb ber SBoItuft.

Siie „Sanbfc^aft" I)e|te er burd§ iöegünftigung be§ ^attjoIijiSmuiS

gegen ben Jatfjolifc^en öerjog auf unb prejite fogar bcm Iutl)erifc^en

^irdienfonb ®elt 5U !att;oIifc§en Äuttuesjweden a^- S» ä^^i So^^^^J^

beraubte er äSaifengelter unb fromme Stiftungen eine» 33etroge^ oon

über 4 50,00 u ©ulben. SSä^renb ber brei ^a^xt feiner c^errfc^aft

betrugen hk ©teüenoerfäufe unb Srprcffungen über eine SOiiüion

©ulben. 2Ba§ er unb feine S5erbred)cn^genoffen nid^t einftedten,

lüurbe an gefte unb Stuf^üge, an ^uweten, mit benen ber ^^^crjog be=

trogen tuarb, an Opern, i^'omöbien, Sängerinnen unb an ben ßarne=

öat oerfi^mcnbet, unb ber ^ergog l^atte oft äliangel an barem (Seite,

ioätirenb mau im |)aufe einer Sängerin 5000 (Siulben unb 150

2;afc^enul)ren fanb.

(Snblid) aber, aU gerabe ber ^erjog einen Stat»ftreid) gegen

feine proteftantifd)en Untertanen beabfid)tigte, fam er auf bie löe*

trügereien bei Sü^. tiefer bot 1737 um feine (gntlaffung unb er»

I)ielt fie feltfam genug in eljrenüoller SBeife. ®a ftarb aber ber

|)er5og (mobci bie Sektion ergab, ha'Q feine Sunge ,,i}on Staub,

ä^aud) unb S)ampf be§ (Sarneüal» unb ber Opern uoü mar, looburc^

eine S3Iuterftidung uottoenbig Ijatte erfolgen muffen", unb fofort lie§

hk iperjogin ben i^uben oerf^aften unb aüe feine @lauben!§genoffen

in Stutgart prügeln unb bem ^lol^nc bes^ ^öbel» preisgeben. Süß,
oon le^term ebcnfaüis mifjljaubelt, mürbe auf .^pol)euaSperg eingefperrt,

5um 2;obe oerurteilt unb am 30. Januar 173S in rotem golonnirtem

9lode auf einer S'u^I^aut gum 9t{d)tpla|e gefdjleift unb an einem

fünfzig gu^ Ijoljen eifernen (SJalgen, gu bem er in einem Ääfig l)inauf=

gejogen mürbe, gel^ongt. ©ie Sljuogoge gu gürt feierte il)n ol^

(S)lauben5martl}rer!
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3. 3wiiifd)f Suftänöc in öcr trflen l^älfte bcs ad)tjcl)nten 3al)rl}uni)fvts.

@o tief hav ^ubentum in ben erften ^al^rjefinten be» oorigen

^a^r^imberti^ gefunfen tüar, fo feljlte e§ bod) felbft in biefer ßfit

fonberbarer SBeife nidjt an Uebertritten tion (Sfiriften ^u ber ^olf§*

religion, ber i^r „@rlö|er" angehört |atte.

Sm Sa^i^e 1731 erfd^ieii ju ^ötn ein Sc^riftc^en öon 72 (Seiten:

„^er fonberbare ©lande, Seben, ©rftounenber Xob Unb SJierfwürbige

'^egrabni^ be§ Gnratori§ 3en§ ^^^eberfen ©ebelöcfg!, Söelc^er 3(m erften

Dfter= unb 2(uferftef}ung§=2;age ^(SSII Sl)rifti in (£o^enl)agen aU
ein öor^ero getüefener (Sijrift 2Bie ein ungläubiger ;3ii^e geftorben,

berer barinnen oorfommenbcn fonberIicf)en SSegeben^eiten liolber ber

curieufen Söelt mitgetf)eilt i8on ^. ^. ^." ®er ^n^alt be§felben ift

furg folgenber: ^er genannte ^. ^. ©ebelöcfe gerät in 3}erba^t, baB

er §uni Su^fi^^"'" übergetreten fei. ®ie ®rünbe bafür finb folgenbe:

dx ift in fünftt)alb ^a^ren nid^t jum ^^(benbmal gegangen,- I)at nii^t

ben Sonntag, fonbern ben SamStag gefeiert, ift mit ^nben nmge--

gangen, ^at mit iljuen bie Sibel gelefen, nac^ i^rer SSeife fein (^ebet

nerric^tet unb feine SJZaljljeit genoffen. S^or ©d^meine^eifd^ f)at er

(äfel gehabt. (Snblic^ ^ai er „auf bem ^obtenbett ha§ 5tbenbma(

uerfc^mäl}t unb (5f)rifti Slnfnnft im gleifd)" bezweifelt, ^ie Seiche

würbe ouf bem @arnifon4T'ir(^^ofe begroben, al§ ober e» oerloutete,

unter toeldjen Umftänben ©ebelöcfe oerftorben tror, orbnete ber'^potijei-

SKeifter eine Unterfu^ung an.

^0» 9tefu(tat berfelben toar, bo^ ©ebelöde oon ben 5lelteften

ber fübifctien 3iation öon bem @arnifon-J^ird)Ijofe fottte ou^gegraben

unb nod) ifjrem eigenen ^'ir^l)of gebracf)t unb bort beerbigt loerben.

2(m 1. Dftertoge toor &. geftorben, om 25. SOloi, olfo noc^ 6 SSod^en,

würben bit jübifc^en Sleltefteu, of)ne bo^ fie Wußten, \va§ fie foQten,

au§ i^ren Synagogen unb Sd^uleu ^ert)orget)oIt unb mit '^poliseibe*

becfung in SSogen gepadt. S)ie iungen Quben würben mit einem

^ommanbo üon ber Tlxir^ ^man§ nod) bem tird)I)of gebradit. S£)er

Sd^orfrid^ter ju '»pferbe unb feine ^ned^te mit bem (Sd)tnbertarren

l)ieiten am 9Bege.

5tuf bem ß'irdf)bof fd^(offen ^oli^ei unb dMitäv einen ^vd§, Wo=

rouf bo§ foniglid^e Urteil üerlefeu würbe, ipierauf mußten bie Sii«>eJ^

unter SSebroIjung, bo^ ber Sdfiarfrid^ter unb feine Sl!ned^te iljuen

Reifen würben, beginnen, ben öeidinom ou^gugroben, unb gwor mu^te

ber 9tobbi §uerft §anb onlegen, aud^ mit einem ^ommer ben Sorg

offnen, um \iä) oon ber ^bentität ber Seid^e ju überzeugen. 2)onn

mußten bie Quben ben Sarg mel^rere ^nubert S(^ritt Weit tragen,

auf i^ren Oon einem ^ubcn gefo^renen Seidienwagen auflaben unb

enbli^ öon ^olizei unb 9JiiIitär kwad)t, unter SSortritt be§ 9tabbi,
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aU Scibtragenbe bem SeidierfonbuÜ fic^ anfcf)üe|en. 9(1» ber 3^9
auf bem SubenHrdjl^of antam, Ratten \k ein @ro6 gemad^t, um W
Seid^e abfeit^ ^u begraben, aber ber ^olisei^iDJeifter gebot au5brücf=

lid^, bafe bie ^ühen felbft, auc^ ^ter unter S^organg be§ 9tabbi, ein

®rab in bie ftetnige ©rbe graben mußten. SDamit iuar übrigeng

©ebelücfe'g fi'örper uoc^ nic^t gur 9tul)e gelangt; bie 3uben lieften

e§ ftc^ 100 Si)ufaten unb bie ®ebüt)r an ben ©c^arfrid^ter foften, um
i^n gu 9)krtini Jnieber ausgraben unb in ha§' gemeine gelb t)er=

fc^arren ju bürfen.

S)er $8ürgermei[ter Steb lief 3U 9ii!oIai in Dberfd;Iefien ging

1779 üon ber fatfjolifrfieu jur jübifd^en 9ieIigion über. (Sr tüar ba=

mal§ 46 Solare olt. Um üielen 9?erbrießlic^teiten ou§ bem SBege ju

gelten, oerjcfirieb er fein ganje^ 55ermögen feinem in <Sorau lt)oi)nen=

ben @ol)ne. )Sox ©eric^t gefteßt, o^jpellirte er an ben ßönig. ^n
bem 93efc^eib, luelcfjen gricbric^ ber @ro^e erlief, finbet fid) folgenbe

©teile: ,,@x^ gesiemt burc^au» uict)t bem meufdjlid^en JRid^ter, fid) in

Slngelegen^eiten §u mengen, bie §tütfd^en bem ä)ienfc^en unb @ott

oorgefaöen. ipat befagter (Steblid burd) feinen Ieid)tfinnigen @cf)ritt

\id) gegen hk göttlid^e ällajeftät »ergangen, fo luirb bicfe iljm bie ge^

red)te etrafe jutommen laffen, aber un^ ftet)t hav Stecht nic^t gu,

bem SBiüen Öottel mit unferer befdiräntten llrteil»traft oorgugreifen.

— S)er Biöang, tuenn er fd^on \va§ au^ric^tet, üerfd^afft ber Äirc^e

ein 9JiitgIieb, ha§ nur bem (Scheine nad) e§ ift, in feinem ^iwc!^«

aber ber feiner Ueberseugung entfpredjenben ütcligion angetjört." —
®er Slönig öcrfügte, ha^ bie geriditlidjen i^often ber ©emeinbe jur

Soft fallen, ha e« gar nid^t nötig tuar, auf hk blone mutmaf3li(^e

9Jieinung I)in, ha^ ber SRan üon ©innen luar, 9Iu§gaben ju oeran=

taffen. ®a au§ ben 5(tten fieröorgetie, baJ5 befagter ©teblid ein treuer

Untertan gelüefen fei, unb ha er befonberS lriäf)reub feiner 5tmt§-

bauer fic^ üiek i8erbienfte um bie ©tabt erioorben i^aht: fo foüe er

oon aüen ben ^tbgaben, mit tüelc^en bie S^'^en augnal^mineife belaftet

finb, frei bleiben, gerner ift e» be§ Äönig§ au»brüdfic^er SBille,

ha^ ©tebtid fünftig ber ,,91eöe=^ube" benannt luerbe. — 3ofef=ben=

^2(bro^am, bie» luar ©tebltd'S jübifdjer 5lame, lüot)nte nod) öiele

3al)re frieblic^ in ©orau h^i feinem <Bpi)\\e, mit bem er im beften

S^erne{)men ftanb. (£r eriüarb fid) talmubifd^e S^enntniffe unb fang

töglicE) t)ebräifd)e ^^falmen unter S3egteitung ber iSioline. (Sr ftarb

1807 unb unirbe auf bem iübifd^en g-riebbof gU 5tifo[ai beftattet.

,,®a ®änemart immer ein religiös freifinniger ©tat lüar, fo loirb

bie gönjlid^ obiueid)eube $8erfat)rungÄtt)eife in beiben gätten, bort hk
raffinirte, üom Qann gebrochene ßranfung einer 9tcIigion»gefefIfdiaft

in ^^reuBen bie objcttine, ruijige, geredete $8eljanblung, tuie fie tu

öielen ©taten (jeutc nad^ f)unbert -Saferen fo nid)t gu ertüarten lüäre,
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ouf bie bajlDtfcfien Itegenben 48 ^afire prüdäufüJiren fein, in weld^c

ber ©inftuf, ber aufgeflärtcn filofofifc^en Siteratur fällt, hk griebric|§

®cift gebilbct ^tte."*)

^n ber ^fo^S würben bte Quben nod) om @nbe be§ fieben-

gel^nten unb ^u ^anjig in ber SJ^itte be§ a(f)t§e^nten So'^i'^iin^si^tg

befi^ulbtgt, Äinber gemartert unb geopfert §u ^aben. Sn ^ren^en
erlief griebrict) II. 175() ein Steglement, iüe(cf)eg bie 9?ed)te ber Quben

in feinen ©taten genau feftfe^te unb if)ren SSanbel in enge ©(^raufen

bannte, ha fie ben ,,c^rtftlid)eit ^auflenten unb ©innpr^nern tiielen

©rfiaben gugefügt t)ätten". ^n ^ef fen=5)arniftabt würben im 17.

unb 18. 3al;r^unbert bie ^uben unb itir ©taube nur gebulbet, b. ^.

fie burften burd^ ein ©etuerbe ibren Unterbalt geloinnen unb it)ren

®otte§bienft im ©tiflen üben, aber feine (St)nagogen errichten, ^eber

©insetne mu^te bie ©riaubnife, im ©täte ju leben, burd^ Söfung eine§

@d^u|brief§ erfaufen unb ju biefem (^niie Sluioiüeife über Senmunb,

^yermögen unb Sleuutnif^ ber beutfd^en ©prad^e beibringen, ©ie burften

nict)t über fcd)§ oom .^unbert S^n\m nehmen, t)atteu ineber an ü^ed^ten

nod^ an Saften ber ©cmeinbebürger teil, beja^Iten aber bie Stbgaben

an ben ©tat gleid^ ben Stjriften unb aufeerbem noc^ befonbere ©teuern.

©te l^atten anä) eigene 33eamte unb einen öanbtag, auf bem fie fi^

5ur Oiegulirung i!)rer Stngelegenl^eiteu üerjammelten. ^n ßleibung

unb ©rf)mucf Waren fie an befonbere, felbe ftarf befc^räntenbe 3Iuf=

waubgefe^e gebunben. Qm ^utt war it^nen SSermeibung jebcr 2äfter=

ung ßt^rifti gur befonbern ^f(tcE)t gemactit. — @» ift natürlid^, ha}i

fid^ bei fold^er S3et)anblung unter ben ^uben im ^lUgemeinen ein

tleinlict)cr, befc^räntter, nur 5U fel)r auf Ueberüorteihtng ^(nberer ge=

ridöteter ©eift einniftete, ber bei f^3öterer Smanjipation frf)Wer ju be=

feitigen fein mu^te.

Qn ben öfterreid^ifc^en Sanben erneuerte ^aifer ß'arl VI.,

ber Ie|te Habsburger ^Wifd^en 1715 unb 1722 bie SSerorbnnng bon

1630, Wel^e (freilief) erfolglos) bie ^uben öon ben ^ad}tungen ber

9tegalien ausgefctiloffen fiatte, unb gwar mit ber SSerfc^iirfuug, baB,

wo ficf) nod^ ein jübifdjer 3ößner finben foßte, if)m 9iiemanb ha§

äJiautgelb §u entrtd^ten brauchte, ^^ei^i^er nnterfagte berfelbe ^aifer

1729 ben ^uben bie StnfäBigfcit unb felbft ben Stufentbalt in

Kroatien, ©laöouien unb ji^atmatien. Wofür ibm bie ©täube banften!

Sm Sai)re 1731 oerWeljrte er ben ^uben au6), ^um ^^roteftanti§mu§

überzutreten. 3(u§na^mweife erteilte er jebod^ eingelncn ^uben ©c^u^*

briefe. ^n Ungarn würben bie ^uben 1725 untere befonbere polisei*

Iid£)e 5luffict)t gefteHt, Worauf jeborf) nid^t tjiet würbe, ba bie ®runb*

*) ©tricfer, 9Jeuiuben be§ 18. 3af)r^unbert§; Seitfc^rift für beutfc^c

Äultur=®ef(f)icf)te, 91. %. I. ©. 513 f.

26»
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fierrjrfiaften unb hk STomitate taten wa§ fie iooüten. SDte ^aiferin

9Jiarta S;f)erefta erhärte 1744 aU $8e^errf(i)ertn ber öfterreidfit-

fdfien ©rblanbe bie ^uben in Ungarn al§ bIo§ gebulbet, «nb fie

mußten, luie in allen (ärblanben, jäfirlicf) jinei ©ulben ,,2oIeran-\taj:e"

beja^Ien. ®tefelbe iOlonarifiin, gegen if)re fonftigen Untertanen üon

befannter Wilht, üertrieb fommtlic^e ^uben au§ ^ö tarnen nnb tüoüte,

aU \f)V gürfpredEier S^oreff üom dürften ^aunt| ^ur Stubienj einge*

fü^rt lüurbe, ben ^i^ben nnr hinter einer fpantfdöen 3Banb anljören,

um it)n nic^t fefjen p muffen, ©od) nat)m fie ben ^tuc^itietfnngÄbefel)!

gegen @r^öt)ung ber ^nbcnfteucr jurücf. ^jn Una.arn fd)ütite fie bie

^uben gegen aüe Gjelüalttat unb bereu Sinber gegen getoaltfome Xanfen.

dagegen unterfagte fie ifjnen 1771 in Ungarn ben i^anbel mit rfjriftlid}en

5Büd^ern unb $8ifbern. dloäj im Salire 1764 mürben im ^omitat ©aro»

hk ^uben befd^ulbigt, einen tobt gefunbenen (Stjriftenfnaben ermorbet

gu Ijahm unb be?fiaI6 in ber Slinagoge überfaHen unb eingeterfert.

(giuer entging ber golter burc^ Stnnaljme ber ^aufe, jtuei ftarben in

golge ber 2;ortur, bereu le^te 2(nU)eubung in ber 3Jionar(f)ie bie§

mar. S)ie £aiferin fcf)(ug ben ^roje^ aber nieber.

4. lUiröcrciiUQd)cn «uö (6ni)c öcr öobbatiattfr.

3n 5Xnfang be§ acfitge^nten ^af^rl^unbertö lüar, tuie &xä^ erjäblt,

,,fotüoI ber iüiffenf(^aftli(f)e unb fünftlerifc^e @inn aU ba» fittlicbc

®efül)I ben ^uben abfjanben gefommen ober minbeften§ obgeftnm^ift.

ßlüar blieben bie ©runbtngenben be» 95otfe§ in it)rer ganzen .^raft

befteben: t^amilienriebe unb brüberlicEie S^eilua^me unter einanber:

aber ba§ 9tec^t§= unb ®]§rgefül)l mar im Turcbfc^nitt gefc^mäcbt.

©eltermerb mar eine fo gebieterifdie 9iotmenbigfeit, ha\i hk 5Irt unb

SSeife be§ ©emerbc» gleidjgtltig mar. Ueberöorteiten unb Ueber=

liften, nicf)t blo» ber fetnblicf) gegenüber fteljenben 93eoöIferung, fon^

bern auc^ ber eigenen 9teIigion'5genoffen, galt meiftenS nid)t ol^

Sd^anbe, t)ielmef)r aU eine 9(rt ^elbentat. S)arauö entfprang eine

3lnbetung be» 9.liammon, nic^t bloo Siebe gum ©elte, fonbern auc^

Sief^eft üor it)m, mo(f)te e^ au§ nod^ fo unreiner Ouelle gefloffen fein,

^ie bt§ ballin uoc^ fo siemtirf) bet)auptete bemotratifdie ©leid^^eit

unter ben ^uben, meldte ben Unterfd^ieb be« Staubet unb ber ^afte

nid^t anerfennen mod^tc, üertor fid^ bei bem rafenben S;on5 um hav

golbene ^alb. ®er 9teid)e galt aud^ al!§ e^renmert, ju bem bie

minber S3egüterten mie gu etma§ i^öl)erm binaufblicften unb bem fie

bal^er üiele^^ nactifa^en. 2)te 9^eid}ften, nid)t bie SBürbigften famen

an hk ©pi^e ber (äemeinbe unb erhielten baburrf) einen grelbrtef für

SBitIfür unb Uebermut." 9teid}e ^uhcn gab e§ bamaB oerI)äÜniB=

mäßig uod^ SBenige, bod) in ben größeren ipanbelioftöbten aufeerge=

möfjnlic^ fReicfie. ©elbft ^nqnifition^ifürften brüdten öor bem ©eltfad
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ein Stuge ,^it, wie Ä'arl IL oon ©t^anien, ber ben Z^'iad 8ua[fo
5um SSarou 3(üerne§ be ©ras tvi)oh; Se^terer, naä) Stinfterbam ge=

,5ogen, ftrecfte Sßinjelm III. üon Cramen 51t feinem Buge nac^ ßng=

lanb 5tüct 9}^iÜionen ©ulben otjne 3^"^ "i^b St^er^eit cor. SOJiKio^

näre gab e§ noc^ mef^r, in Stmfterbam bie ^into§, in Hamburg hk
!Iej:cira» u. 91. S)ie übrigen beutft^en unb bie polnifrfien ^ubeu luaren

bagegen jiemlid^ berarmt unb au§ i^rer SO^itte gingen ftetSfort tal=

nmbfunbige S3ettler nad) bem reichern SÖeften unb ©üben, benen alle

(Srf)am unb alleS (5f)rgefüI}I mangelten.
.

SDa§ lr)iffenfc£)aftlic^e Seben ber ^uben tüor unter fofrfien Um=
ftänben gleicf) 3hiU. (5§ fetjtte ifjnen gmar nicE)t an ©cbriftftellern,

bereu öielmeCjr eine gro^e 3aI)I auftraten, aber eitel ^^almnbiften unb

Ä'abbaliften. 2Biffenfct)aftIi(^ ba§ ^ubentum gu betrachten ober gar

gu bearbeiten', fam if)nen nic^t nur nicbt in ben @inn, fonbern lüas

^I)riften immer Ijäufiger unb immer eifriger in biefer IRic^tung tüirf^

ten, lüar unb blieb ifjnen gleicfigiltig unb unüerftönblid). 2öa§ neue§

erfc^ien, ttiaren iübifct)=beutfdie 33tbelübcrfe|ungen; bodi befämpften fid^

bie 9^ebenbub(er in biefer 5(rbeit au§ 33rotneib mit <S(^mät)ungen unb

SSerfoIgungen unb fogar mit bem geiftitcfien 58anne.

Ueppige§ Sefteniuefen tuudjerte natürlid) in einem fotc^en geifti=

gen unb ftttlic^en ©umpfe. Sogar ber (Sc^njinbler ©abbatai ^e\m

(oben@.37Sff.) Ijatte noc^ im ac^tjel^nten ^at)rf)unbert feine Stn^änger,

fo ben uniuiffenben ÜNifionär unb frommen S^afc^enfpieler ®aüib ^grael

öonafoui' in Sml)rna (ber, aU er bei ben S^ben feinen ©lauben

met)r fanb, älior^ammebaner würbe) unb beffen Reifer ^bra^am
a)li(^aet ßarbofo au§ S^ripoli^, ber ftd^ fogar für ben jlüeiten

(efraimitifc^en) 9JJeffia§ auggab unb ein §arem öergücfter SSeiber f)ielt

(er irturbe 170C oon feinem Dieffen ermorbet). jJ)ie ©abbatianer

naijmen gluei ®ötter an, einen unbegreiflichen o^ne Ginflufe auf bie

SBelt unb einen SSeltfc^öpfer unb ©efe^geber ^graelS. ©in 5lbleger

biefer ©ette tüar tit fabbaliftifdie be§ Sliarbod^oi an^ ©ifenftabt,

eines güngerS (Jarbofo'g, ber immer nod) an ©abbata"i ^ing, in Un=

garn, ^oljmen unb Italien oI§ ^rofet biefe» „SJJeffiaö" prebigte unb

feine SSieberfunft jur ©rlöfung ocrfünbete. ^n ^olen, Wo er juIeM

frf)loinbeIte, beftanb feine @e!te hi§ nad) ber äRitte be^^ ac^t5el)nten

SaI)rJ)unberts. Sin anberer fabbatianifd)er ©eftircr lüar ^ofob Oue=
ribo, S3ruber einer Srau, bie ©abbata'i in feiner legten 3^'^ nod^

genommen, bie il)n aber für be§ 9Jieffia§ Sof)n ausgab, fo \)a^ er

aU beffen 9iad)foIger oon ©alonifi au§ umtierjog unb gleich if)m eine

fübifd^^motjammebanifd^e 90iifd)religion oerfünbete, 5U bereu ÄuItuS

fd^amlofe Drgien gef;örten unb unter bereu 2(n^ängern bie @^e öer=

fdiiüanb. 3afob 3eu'i, tr»ie er fid^ nannte, ftarb in ^egt)^ten auf

ber 9tüdfel)r öon einer — SßaKfafirt nad) SDieffo; fein ©of)n S8e-
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rod^ja fe^te feinen Scf)tt)tnbel fort, unb feine <£efte, hk Xonmäf),
befielt nod^ f)eute, 4000 @ee(en ftarf. ißejeic^nenber SBeife befiielt

fie üon ber ^eiligen Schrift aüein — haS' |)ot)e Siebl

2tl§ 3*oeig ber ©abbatianer beftanben in ^^o(en bte ©fjaffibim

(hk S'Wmmen, (J^affibäer) , bie i^ren 92amen üon einer geifte§üer*

tüanbten @e!te ber altern ^uben (oben (S. 124 u. 142) erf)ietten nub

oon ben übrigen ^uben »erfolgt, foftenb unb fid^ fafteienb umherirrten.

'^nba ß^affib 'ber gromme), it;r gü()rer, ftreifte mit 150 ^erfoneu

burd^ gonj S)eutfc{)tanb, fanb fogar bei bem reidjen SBiener |)ofjuben

(Samuel £)ppent)eim (oben ©. 391) Unterftü^ung unb unternatjiu

mit feinen Seuten einen jübifc^en „Ä'reusjug" nadf) ^erufalem, loo

er 1700 ftarb unb feine Begleiter meift ben ^f^am annat)men, «Sein

9ieffe -Sefaia (£t)affib fe^te feinen ©d^iüinbel fort unb ein anberer ©e-

finnung0= unb ^uba'g Üteifegenoffe, S^ajim SJlalad), (efjrte gloei,

aud; brei ©ötter unb liefe ©abbata'i 32^^^'^ ^^^"^ anbeten; er lourbe

aber aui^ ^erufolem öertrieben unb ftarb in ^^olen als Xrunfenbolb.

©in S3etrüger, Sf^eljemja ß^ija C£^ajon (ca. 1650 — ca. 1726) au^

33o§na-Serai trieb mit Xatmub, Ja'abbala, @abbatai^mu§ unb (SJeifter=

lüofin unb baneben mit jugleic^ tollen unb ^ucbtlofen ^itbenteuern überatI

in SSorberafien, ^2(egt)pten unb (äuropa argen @!anba(. (S§ mar ein

jübifc^er Sagüoftro unb @c|repfer, meldjcr ein I^atbe» Sfif)^-*^"!^^^^'^

öor biefen c^rift(icf)en Scfiminblern 3((Ie§ ^interg Sict)t füfirte. ßfjajon

üerurfac^te buri^ eine in Berlin gebrurfte Sdirift, in ttielc^er er eine

Strt üon 2)reieinigfeit (nidf)t hk djrift(id)e, fonbern eine fabbaliftifdie)

lehrte, in Stmfterbam, mo fie oom beutfdjen D^abbinat 1713 oerbammt

mürbe, eine tiefe unb l)eftige ©nt^meiung, inbem ha^ |)ortugiefifd)e

9tabbinat unter Salomo Utjllon (einem ^^benteurer au§ bem 'Sd)mär=

mernefte @afet, ben feine 3rrfat)rten ba^in oerfc^lagen) i()n begün*

ftigte unb rei^tfertigte. ®ie Parteien für unb gegen (J()ajon breiteten

fi(^ über faft bie ganje ^subenfctiaft au» unb in SCmfterbam mürbe

ber ^ampf, ber mit ben SSaffen ber Süge unb (^emeint)eit gefüf;rt

tuarb, fo Ieibenfd^aftlt(^, bafe hk portugiefifcf)en 3labbinen fi^ onmafe-

ten, ben beutfd^en 9iabbi Sljadiam Qemi mit bem Sann ju befegen

unb nict)t rul)ten, bi§ er, oon feinen (Sjemeinbegltebern Derlaffen, in

freimiC(ige§ @j:il ging. 9iun toudis aber ber 'iCnljang biefe§ cfjrlid^en

9D^onne§ gegenüber bem be^ @c£)minb(er§ (^^ajon, auf meieren e§ S3anne

üon @t)nagogen regnete, feitbem man überattt)er 93ericf)te über feine

©cötuinbeleien üerna()m. ör fa^ fic^ enb(id) üeranlafet, au§ Stmfter^^

bam äu ftiel^en, fanb nun aber überall i8eract)tung. 9hir ein S3efebt

be§ (5Jrofemefir§ bemirfte in Eonftantinopel bie Söfung feinet 33anneä.

(Später (1725) üerbanb er fid) mit ben Sabbatianern in ^olen, bie

aber bamal§ üon ben angefetjenften @t)nagogen gebannt mürben,

uö^erte fic^ bann ben ßt)riften unb trat feinbtic^ gegen ba§ 3«^en=
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tum auf, !am 1726, nadjbem ficf) 5(i}IIon üon i^m loSgefagt, aber*

nta(§ in ben S3ann unb ftarb ai§ odjtjigiäfirtger, aber utioerbefferlic^er

5J(6enteurer in D^orbafrifa. ©ein @o^n, ber i^n räd^en inollte unb

jic^ taufen liefe, fucfite in 9tom \)a§ jübifc^e ©(^rifttum bei ber ^n^^

quifition ju ©runbe ju ricf)ten.

SSon ben gule^t genannten 33etrügerrt ftic^t auffallenb ab ein

jüngerer ßeil^Ö^^offe, ber an§ einem rebü(f) ©trebenben, äf)nüc^ luie

5DioId^o (o6en (5. 315) gu einem bobenlofen unb fc^äblict)en @c^iüär=

mer ttjurbe. 9JJofe ß^ajim Sujjato, geboren 1707 in ^abna, üon

reichen (SItern, genofe eine gute Söilbung unb eiferte at§ ®id)ter bem

großen Qc^juba ^aleot nacfi; er fudite neue fiebräifdie ^öerSmafse ein=

,^ufüt)ren, fd)rieb ein 2^ramo: 8imfon unb bie g-ilifter, unb bidjtete

150 ^fatmen, hk oüerbtng§ ben olten nad)gebi(bet lüoren. Seit

feinem ätüangigften ^a^re öerirrte er fid) aber, oon einem !abbalifti=

fc^en Se()rer mißleitet, in ha§: Sabi^rint^ be§ ©o^ar, fu(^te aud) biefe»

iDlac^Werf na^^ubilben unb ^ielt in feiner 35erb(enbuug fein öaflen

für göttlidie Eingebung. ®o geriet er immer tiefer in ha§ (Sf)ao§

ber ^abbala unb ^ielt biefeä 2Bat)ngett)ebe für bie l^ijd^fte 8tufe ber

menfd)Iid)eu ©rfenntntB. (Sr tjulbigte ben Seigren üon ber ©eelen=

wanberung unb ©cifterbefdilüörung unb fein ©otjar I)atte ha§> Ungtüd,

noc^ anberen jüngeren ^uben bie ^öpfe gu üertoirreu. 'iiU feine

©c^ule fid) auiogubreiten begann, lüurbe er bei bem ütabbinat in 9?e=

nebig a(§ ^e^er t)erflagt unb jur Üiec^enfd^aft gejogen. (Sr blieb ba=^

bei, f)imm(if(^e Offenbarungen ju I^aben; aber ir>ä()renb fi(^ hk fHah^

binen feiner ^eimat in ber ^ad)t fe^r lau benafjmen, würbe ba§ ®in=

fc^reiten gegen Sujgoto üon ben ütabbinen .spamburg», üorjügüd) üon

Sl^ofe (£f)age§ (ber frü()er in Slmfterbam mit S^adiam ßetui hm
i^ampf gegen ©J)ajon gefüf)rt) eifrig betrieben unb biefe rufjten nidöt,

bi§ bem ©djtüärmer (1730) feine ©(^riften abgenommen lourben. ©r
t)atte fid) bereits; üorgenommen, feine SEI)orf)eiten aufjugeben, aU iljn

äußeres 3)iiBgcfd)id üon neuem benfetben in bie 3trme trieb. @r üer=

fuc^te ben ©egner ber ^abbala, öeou SOJobeuo (oben ©. 360) ju

Jüiberlegen. 9iun tuar ha§ Ütabbinat üon SSeuebig, beffen ^nf^aber

^JJtobena gemefen, ^erfön tid) beleibt gt unb fanbte ^uquifitoren nad)

"^abua, um Sug^ato loegen gfiiiberei in Untcrfudjung ^u nel)mcn, )üo=

bti i§m namentlich auc^ bie $8efd)äftigung mit ber latinifc^en, biefer

„©atanöfprad^e" jur Saft gelegt mürbe. ä)fan üerbot if)m fernere

SSeröffentIid)ungen o^ne ßenfi^^-* "^eS 53enebigcr S^abbinate«, unb aU
er fic^ biefer Ü^orfd)rift nidjt fügte, mürbe er 1734 mit bem 93aun

belegt unb feine ©c^riften jum |5euer üerurteitt. StüeS üerlief? nun

ben SSerfemten, bem ou^er feinen Jüngern nur fein fabbaliftifc^er

öefirer ^t\aia SSaffan treu blieb. (Sr mu^te feine .peimat üer=

laffen unb mäljute, in Stmfterbam fein fabbaliftifc^cö treiben fortfe^en
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5U fönnen. ^n granffurt am ^ain abtic fing tftn ber 9?alitnner

^afob £ot)ana iöerfin auf unb gtoang if)n ju bem eibltc^en ^cx=

fpred^en, ü6er ^abbala nirfit» me^r ju fiiiretben unb barin 9licmauben

gu unterrid)ten. ^vn ^Imfterbam würbe er inbeffen tton ben portngic-

ftfd^en ^uben freunbltd) aufgenommen unb lebte luie ©pinoja üom
(gdjieifen optifd)er ©läfer. ^oum aber lüor er iüieber ru^ig unb

glücflid^ geluorben, fo !el)rte er ouf§ 9lene ju ber tüo^nfinnigen üah^

hala jurüc! unb brarf) fo feinen öib. '^od) fc^uf er in biefer Qtit

anä) ein burc^ fd^öne poetifd^e Sprarfje fjerüorragenbe» aKcgorijdöcig

I)ebräifrf)e§ ®ramo: „9iuf)m ben S^ugenbfjaften" (La-Jescharim-Te-

hilla). ^m 5at)re 1744 ging er nad) ^^aläftina unb ftorb bort, tüie

Se^ubo ^^alt'oi (oben S. 2691 1747. Seine 8d)üler gerftreutcn fid^

unb rid^teten noc^ allerlei Unfug an burd^ iln'e unreifen 8d)iuär=

mereien.

©in weiterer >profet ber unfeligen S^abbala würbe ber polniidie

9tabbiner Sionatan ßibefd^ü^ ober eibefd&ü|er, geboren in ^rafan

1690 (ben 9Zamen l-}atU er üom ©töbtc^en ®ibcnirf)tfe in ältäljren,

wo fein SSater üiabbiner War), ©ein ©efid^t^freiS ging, wie berjenige

aller bamaligcn ^uben, im S^almnb, ben er inbeffen mit feltener

©rünblic^feit faunte, unb in ber Äabbala auf. ßr neigte fidj ^u ber

S3anbe ®ahhataf§ fowol, aU ju bem Sc^winbier ßl^ajon unb oer=

cl)rte (Sarbofo. Bdt 1711 S^abbiner in 'i^rag, fticg er bort jum
I)Dd)ften 5(nfcf)en unter feinen ^ernf^^geuoffen unb erregte boburd) bic

@iferfud)t be§ greifen böljmifd^en Dberrabbincr§ Slaüib C|)penl)eim,

ber ein D^effe be§ i^ofjuben Samuel Dppent}eim unb S3efi^er einer

bebeutenben fjebrüifc^en S3ibIiott)et War. Cbfdion aU Sabbatianer tion

9)tDfe GljageS u. S(. mit bem Joanne bebro()t, würbe er 172S in ''^rag

atö ^^rebiger augefteüt. 3" biefer ßigeufd)aft unterl)ie(t er einen

öerböc^tigen $Kevfet)r mit ben ^efuitcn, bifputirte mit ilinen unb ging

fogar mit bem (Srjbifdjof um, ber ein fanatifc^er ^^ubennerfolger unb

Salmubfpürer War, üon bem er aber mertwürbiger Söeife ha§ ^ri=

üilegium erfjielt, ben Xalmub brurfen ju bürfcn, natürlid) unter ber

93ebingung, alle bem (Stiriftentnm entgegcnftel)enben ©teilen ju untcr=

brüden. SSegreiflicfierweife würbe er üon ben I^eHer blidenben ^nben
al§ $ßerräter angefeben, unb bie§ ift e§ wol, wa» x^n beWog ^rag
5U oerlaffen unb bie 9tabbiuerftel(e in SJcet^ auäuneljmen, bie man il;m

furj üorS^er, aU einem Steiger, oerweigert I)atte. S3eüor er inbeffen

bal)in obging, War ^rag (im öfterreic^ifdicn örbfoIge!riege 1742) üon

ben mit Äarl VII. (üon S3aieru) üerbünbeten gi-'aiiSüien befe^t Wor=

ben unb ©ibefd^üfe fc^miegte fid) aud) biefcn an unb bvadjte baburd),

wäfjrenb er ficb felbft nac^ graufreid) in Sid^crlieit begab, mebrere

böfjmifc^e 3uben bei ber 33icner Üiegirung in ben 5?erbad)t Ianbe«=

öcrrüterrifcber Umtriebe, fo baf? Mavia ^bevefia ^oben ©.404) hk
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tiö^mifd^en unb mäfirifi^en guben, über 20,000 an ber 3alj)t. aw§

bem Sanbe üertuie§. ©ibefc^üfe, oom ©eiüiffen geplagt, bentüf)te fidf)

il)nen in granfieid) unb Italien 3wfiu<i)t ä« öerf^affen; aber wivU

famer war, lüa» bie SBiener .öofiuben taten, niclc^e burc^ @ett unb burc^

®un[t meljrerer ©efanbten unb ©eifttictien (1745) bie ßu^'ütfnQ^)"^^

be§ 5(u§n)et)ungÄbefd^tuffe§ beinirften; nur mürbe bie Stufentl^altöbe*

mittigung auf eine bcftimmtc engbegrenjtc Slnsai)! befd)ränft. (Sibe-

fd)ü^ aber würbe üont 33ctreten öfterreic^ifctien ^oben§ oI§ ßanbe»*

öerröter an^gefc^toffen. '^^Uid') in Wt^ machte er fic^ aber burrf) allerlei

gemeine ^anblungen üert)aBt unb ftrebte and^ üon ^ier luieber fort^^

§u!ommen, \oa§ il^m burdj bie 2Bat)t pm 9iabbiner für ^lltona unb

2Banb§bcd nebft ber beutfdjen Ö^emeinbe in Hamburg (hk ,,brei @e=

nieinben") 175(i gelang. §ier aber iüirfte er nod) Weit fdiablidier

al§ in feinen früfjeren (Stellungen, unb jwar burd) fein S5erf)ältni^

p ^aiob @mben 9lfd)fenafi, bem 8o^ne be§ eriüöl)nten 6f)ac^am

3ett)t (1696— 1776). Wit feinem SSater nad) ^oten au§geWanbert,

hiihck er fid) jum medianifdien Sialmubiften unb j^einb aller g-itofofie

an§, unterfd)ieb fid) aber üon bem fd)miegfamen unb t)interliftigen

(äibefd^ü^ burd) feine rüdfiditlofe Stufric^ttgteit unb unbeääfimbare

©treitluft. 2tlö ®efd)üft§mann t)atte er feine Steigung, ein 9tabbinat

ju befleiben unb tat e§ nur einmal furge 3eit in Smben, wober er

feinen 9iamen erl)ie(t. ©eit 1730 lebte er ali§ ^riüatmann in Sütona,

Ijielt ober audi eine ^ruderei unb eine eigene @l)nagoge. Dbfd)on

er gum $8orau§ bie 2Bal)t gum ^Rabbiner ber ,,brei ©emeinben" ah'

gelef)nt, würbe er bennod^ auf (i-ibefd)ü^ eifersüchtig, al§ tiefer tk

(itette erhielt, unb war bafjer üon üornberein feingeinb. SieSorbeeren

feine§ Später in S^erfolgung (Xbajouy tiefen il)n nid^t ruben; aud) er

nutzte feinen ücim {)aben, an bem er feine Drtljoboi-ie in§ fieüe Sid)t

fe^en lonnte. Sßie ©rii^ fagt, ftrebte er an ©teile be§ nac§ ^l^alä'

ftina äurüdge!el)rten SOiofe öt)age§ gewiffermafsen fübifi^er ©ro^inqui^

fitor 5U werben unb ber längft im ®erud)e be§ (Sabbationi»mu§

ftei)enbe (äibefd)ü| tarn ifjm bat)er gcrabe red)t. Se|terer trat ibm

freunblid) unb fü^lidj entgegen, wie cc^ feine U(rt war, unb lobte ibn

in feinen ^;|5rebigten. (S§ ftarben bamal§ anffotlenb t3iele SBöc^nerin^

nen unb man erwartete hd bem Ijerrfdjenben Stberglauben öon bem

neuen 9tabbiner, ha'B er ben böfen (^eift, ber jene grauen töbete,

bannen werbe. (Sibefi^ü^ madjte ^utiorlommenb allerlei §ofu§pohi§;

aber Welje it)m! Man fanb in feinen Stmuletten eine 3tnrufung be§

„2JJeffia§" ©abbatai 3ewi, unb nun War fein ©i^idfal befigelt.

Smben war Doli SSonne, feinen ße^er gefunben ju ^aben unb pre=

bigte in feiner ©i)nagoge gegen il)n (1751). Stuf ber anbern Seite

erijoben alle tabbaliften, ©abbatianer unb fonftige Slnbänger be§ als

Xalmubift gefeierten föibefdjüti ein ©efdirei, ha^ ein 'i|.H-töatmann
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e^ tüage, ü6er etnni fo cjefeierten fftabbinev ju @eric^t gu ft|en. 2)er

©emetnbeüori'taiib ftedte fid) auf bte Seite feine? neu getüci^Iteu S^ab*

binery uub oerbot nirf)t nur beu '-öefudj ber Stjnagocje @mbeni\ fon=

bern öerorbnete and) bte @(f)IieBung berfelbeu nnb feiner 5)rucferei.

(S» entbrannte nun ancf) fiicr, Une früfier im ^^(mfterbnm , ein fur(i)t=

(mrcr "^arteifam^if, ber luieber bie gefammte ^uben^eit aufregte, (gibe»

f(^ü| trieb, um bie öffentliche 9}?e{nung für fic^ 5U getüiunen, bie

|)eucf)elei fo tueit, ta^ er in ber (2t)nagDge mit feierlichem &ihe er=

flärte, ben fabbotianifcfien ©tauben nii^t gu teilen, „fonft möge '^tntv

unb @cf)tt)efel üom §immel auf if)n ^ernieberfabren"; er oern^ünfd^te

hk Seite unb tiit feine ©egner in ben 33ann. @y entftanben fogar

Schlägereien in ber Siinagoge nnb ffanbalöfe 3iwfereien an ben ^ol*

nifd)en SOteffen uub Stjuobeu, unb e» regnete SSannfprüc^e üon aßen

^eröorragenben 9tabbiuen gegen hk eine ober anbere Partei, fo ^a^

frfllief^Iic^ faft fein .^ube met)r loar, ber fic^ nidjt im ^anne befanb-

ömben, beffen Sac^e in .^amburg uub Umgegenb febr tiereinjelt ioar,

flot) nad) 5(mftcrbam. S)ie 9(ufftnbung tneitercr @ibefd)ü|'fcf)er 9lmu=

tette unb bie 5lufbednng ber oon SDiefem üolIfüt)rten @treid}e üeran-

la^ten aber cublic^ ein XlmfdilagVn ber Sac^e gu feinem S^iad^tetle.

^ie $8el}örbcu legten ficb in bte (Bad\e unb i?önig ^^riebrid) V. oon

^änemar! unb fein iOtinifter 33ernftorff liefen 1752 ben S^orftaub

ber @t)nagoge öon ^lltona inegen be» S?erfa^ren§ gegen (Smben gu

einer (Seltftrafe üerurteileu unb jogen (Sibefi^ü| jur 9iedieufd)aft. S)ie

Sac^e fcfilüanfte tauge bin unb l)er, julefet aber erbielt ©ibefc^ü^

bur(^ feine ©euianbtbeit hie £bcvi}a\\h uub lüurbe nom Ä'önig, ber

tt)n für einen falben ßfjriftcn f)ielt, wieber in feine (SI}ren eingelegt

(1756), tnaiS feine 2tnl)änger mit ^anj unb ^ubel feierten.

SSalb aber ert)oben bie Sabbatianer, mcli^e (Sibefc^ü^ üerleugnet

^atte, oon neuem i^r §aupt, fanatifirt oon S^ajim 9JJatac^'§ (oben

8. 406 i Se^ren. 5Uy güf^rer fteüte fid) bie^Smal an i^re Spi^e ^ax=

fiew Seiboioic§ au§ ©aligien, genannt Qafob ^^rant, geboren um
1720, ein 93etrüger oon ®^ajon§ Slrt ober loo möglich nod) fditimmcr.

S^on frü() geigte er ben ^eim gu biefem G^aratter, 9(uf 9leifen in

ber fürtet ai§ Örauntlüeinbrcnner lernte er bie Sabbatiauer fennen

unb naf)m ben Flamen ,,grau!" an, ber bort befanntlic^ einen (Europäer

be§eid)net. (Sr foll and) gum @d)ein eine ß^ittong 9}Jof)ammebaner

geupefen fein, ^m 2:almub untüiffenb unb befto bemanberter in ber

^abbala, fanb er in ben Sabbatianeru ben loilKommeuen Stoff gu

einem 5(benteurerleben. 9lamentlid) toarf er fid) auf hk ^ebre Oon

Der Seelentüanberung unb glaubte ober ftellte fid) fo, ber SOieffiaS

märe burc^ bie berüt)mtefteu ^^^rofeten, SDlofe, ®aoib, ©lia, S^fuS,

ä)Jot)ammeb, Sabbatoi Qmi geioanbert unb enblic^ in i^m felbft an*

gefommen, unb tote gti feber ^Jarrbeit 9Zarren gu fittben fiub, fo fam=
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melteit \\<i) auä) tf}n Schüler, juerft türfifcfie unb iüa(ac^t[d^e ^uben.

Sn ^o(eu, tüofiin er 1755 fant, öergröfeerte m biefe @c^ar biirrf)

bortige (gabbatiauer, bie gevabe lüegen ber @i6efd^ü|'fd^en SBirren fe^r

aufgeregt luareii. @r tie^ ficfj ben „fjetligen ^en*n" nennen, tat

SSunber, tüet^fagte nnb l^atte i^rofetifd^e Xräume. ®er @o()ar wax
bie $8i6el ber <Btttt, meldte bem S^olmub ben ^rieg erflärte, nic^t

nur hk rituellen, fonbern felbft bie fittli(f)en ©ebote be§ ^ubentumg

»erachtete unb glet(^ ben frütjeren ©abbatianern unjüc^tige Orgien

feierte, ^ie ^oligei überrafc^te hk „©laubigen" bü einem folc^en

Slnlaffe ju Sasforun in ^obolien; ^^ran! iüurbe üI§ 5(n§(änber (er

galt a(§ Xür!e!) ouSgetüiefen, feine Sln^änger ober eingefperrt unb

toon ben Stabbinen derfe^ert. ^n SSrobi mivhe 1756 ein feierürfjer

S3ann über hk „granüften" au§gefpro($en nnb üon einer grofeen

@t)nobe in ^onftantinolu beftiitigt, aucf) ÄVtbbala unb Boijax ben

Suben üerboten, läc^erlid^er SBeife aber nur ben Seuten unter breijsig

^a^ren. ^n ber 5ßer(egen^eit, tük bem Uebet abgeholfen werben

fönne, wanbten fiif) hk |3o(nifcf)en ^uben an ^afob ©mben. Xer
bisher ^öerfolgte, i'iber biefe Qpenugtuung erfreut, Jüarf fic^ auf ta§

Stubium ber Sterfjtljeit be§ ©otjar unb er toar ber Srfte, ber biefelbe

beftritt, lüoju bamalS üieler 3)hit gehörte. (£r riet aucE) jur Q^erfol-

gung ber granfiften unb bie ^olnifdjen ^uben ge^orcfiten biefent State

nur p gerne. ®ie (Sefte lüurbe ber fat^olifrfien ^ugnifttion über-

liefert. Sl)re gefangenen 9}Zitg(ieber üerfic^erten auf ?^ranf§ 9{at, baf3

fie an hk Si)reieinig!eit glaubten unb ben 2;a(mub üerlüarfen, nnb

flagten t)inn)ieber bie talmubifc^en ^uben be§ ®ebrauct)e§ üon ©I)riften=

blut an. @ie Ijotten mitbiefem fcfilauen 31u§iüege t>a§ gegen fie gerirf)tete

©efcfio^ glürflicf) auf if)re g-eiube gefc^leubert unb ftatt i^rer t)erfielen

nun ^ene ber Ququifition, toeMje hk ^yranfiften al§ J8efe§rung§fäl)ige

fogar begünftigte. ©ie legten bem SSifcfiof öon ^amieniec ein au§ ber

Suft gegriffenes ©lanbenSbefenntni^ öor, hü§ siemlicli fat^olifc^e 5ln*

flänge f)atte. ®ie 2;o(mubiften aber gitterten für i^re ©ic^er^eit, unb

bieg nod) melir, al§ ber ertüöl}nte S3ifc^of, ber auc^ ha§ (Srsbiltum

Semberg üerluattete, fie §u einer STifputation aufforberte, Weldje fie

umfonft 3U Ijintertreiben fuc^ten. 9iur tüenige unb unlüiffenbe 5lser=

treter be§ ^almub erfc^ieuen in S^amieniec unb roagteu nur loenig in

fc^ücbterner Söeife ben feden granüften gegenüber üorjnbringen. <Bk

galten bal)er a\§ befiegt nnb ber 53ifrfjDf üerfügte 1757 bie ©in^teljung

unb ^Verbrennung ber ^almub = (äj:cmplare, bagegeu @rf)onuug ber

93ibel unb be§ — ©otiar. ®egen taufenb ^^almube iourben in Ua^

mieniec burrf) hen genfer üerbrannt. 3){it bem balb baraiif erfolgten

%ohe beS S3ifc|of§ ®emboü3§fi i)öxk an§ unbefannten ©rünbeu bie

33ebrüdung ber ^^almubiften auf unb !e()rte fic^ gegen bie granfiften.

Stuf granB 9tat, ireld^er 1759 nad) ^^obolien fam, wanbten fidj bie



412

tiunmeljr 35er[oIgten an beii ©rgbtfc^of SubtenSü üott SemBerg imb

boten bic Xanfe unb eine ^tf^utatton mit iljren ©egnern an. S)er

(är^bifdjof geigte aber fein ßuti^flucn gu biefer Stcquijition. ©ein be=

fe^rnng^hiftigerer 9iadifolger 9JlifnI§fi üeranftaltete ha§ geiüünfrf)te

@ian6cn»gefpräc£) jiüifctien Xalmubiften unb @of)ariften, bo§ in Sem=^

berg nnter großem 3utfi«f '^on Slbel, ®eiftltrf)fett unb SSürgern ftatt*

fanb, 2)er ©rgbijd^of jct)ricb lüieber ben fat^oüftrenben granüften

ben @ieg gu unb üertangte nun bie ^aufe üon il)nen. 9Iuc^ %vani

erfd)ien in Semberg, jed)gfpännig, in ^roditüoller türüfdier SErodit

unb mit einem ebenjo geüeibeten ß^efolge, unb ettoa tau'fenb @oJ)a=

riften liefen fid) taufen, gran! gefeilte fid) it)nen uod) nic^t bei, fon=

bern gog erft nad) 3Sarfd)au, um fid) ben ^önig üon ^olen §um

^ott;en gu erbitten, ioaS aud^ geluiitjrt hJurbe, unb ber neuefte 9Jief-

fta§ lüurbe bem Dramen nad) (£t)rift toie fein SSorgänger ©abbatai

Sflamite geworben lüar. 3Wan mißtraute i^m jebod), namentlid^ ha

er für feine ©efte einen befonbern Sanbftric^ üerlangte. 91I§ e» üoK=

enb§ ruchbar iüurbe, ba^ er fid) für ben 3JZeffia§ ausgab unb „^ei=

liger ^err" nennen lie^, lüurbe er al§ Betrüger unb ßJotte^Iäfterer

1760 in ein ^lofter etngef|3errt unb ein großer Xeil feiner Stnt)änger

an Slletten gelegt, '^lad) breige^niiitjriger §aft in Sjenftodiau lourbe

granf entlaffen, at§ bie Stuffen bie ©tabt einnaljmen, bie fid) ja aU
33efc^ü|er aller ©iffibenten in ''poteu auff^ielten. @r begab fid) bann

auf SBanberuugen freuj unb quer unb lieB fic^ fpäter in SBien, bar=

auf in 33rünn unb enblid) in Dffenbad) am 9Jiain nieber. ^n allen

brei Orten lebte er in ßurüdgegogenljeit, aber mit fürfttid)em @e-

:pränge unb einer uniformirten Seibtoac^e, iubem er mit reichen @elt=

mittein üon unbetonuter .Iperfuuft üerfeljen lourbe. ®r mad^te ftet§

ben fatI;oIifc^en tult mit, beobad)tete aber auc^ einen gel^eimen @otteS=

bienft mit eigentümlichen ©ebräuc^en. 5(1^ er 1791 in Dffenbac^ ftarb,

blieben bie ©eltmittel fernerl)in au§ unb feine ÄHnber, barunter feine

fd)öne ^oc^ter @üa, bie einen 2;eil an feiner fabbaliftifc^en Seljre unb

on feinem ®otte§bienfte ^atte, gerieten in mi^Iic^e ^er^Itniffe. SJiit

feinem ^ofe ftanb aud) ber ©olju be§ @ibefd)ü| in SSerbinbung, ber

fid) Saron nannte unb ben SSater burc^ leichtfertige ©treid)e in

fcl)limme Sagen gebracl)t Ijatte. ®ibefd)ü| ftarb im ^oI;re 1764 unb

fein geinb ©mben üerfolgte il)n nod) über ha§ &vab I;inau§ mit

33ronbmartung feiner Siaten, iüelcl)e aüerbing§ ju ben gefd)ilberten

trourigen SSorgängen im ^ubentum üiel beigetragen I;atten. S)ocf)

tüoreu bie§ bie legten 3eid)en üöüiger S5er!ommen:§eit unb gleid}§eitig

mit iljueu traten tk erften S^orboten eineS 2Iuffc^n)unge» ber ^uben

ober tüeuigftenS eineS 2;eile?^ berfelben gu tt)ürbigeren S3eftrebungen

auf hk 3Seltbüt)ne.
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5. Ute Cljafftbäcr.

^m Dften ©uro^a'S bauerte t)a§ SSe^arren in ben ausgetretenen

^faben beS ^ubentumS norf) geraume Qtit fort, noi^bem im 2öeften

bereits hk neuen S3af)nen begangen würben, W lüir fpäter gu tier=

forgen ^aben tüerben. 2)ort, in ^olen, tror haä ^ubentum ebenfo

oertnörfiert, wie ber $8ubb^i§mu§ in Xibet, tuie ber griec^ifd^e ^aü^o^

lisiemu» in Stu^tanb, ft)ie ber angeblidje ^roteftantiSmuS ber angü*

fanifcfien ^od)tivä)e, o^ne Streben nac^ tiö^erer ©rfenntni^, o^nc S3e-

bürfni^ narf) (Snttnidelung ju üoUfommenerm Seben unb @c[}affen.

^ort entftanben, toie lüir bereits (oben @. 406) beiläufig ermähnt,

hk ß^affibim, biefe farütrte SBiebergeburt ber (Sfföer (©. 124 u.

141 ff.) mit farifäifd^em ©eift. j^er obffure Stifter biefer neu-otten

Sefte tvav ^fraet auS ^J^iebjiboj (ca. 1698— 1759), unb eS be=

jeid^net baS ftauptfäc^Iid^e Streben unb ^^retben biefer Schule, ha^

berfelbe ben SSeinamen beS „SBunbertäterS burc^ S3efd)ltiDrungen im

9kmen ®otte§", Saa{*Sc§em='2^ob (abgefürjt 33efc^t), erl^ielt. (Sr

führte in ben (äinöben ber Sllarpaten ein (Stnfiebferkben, unb ha ein

foId^eS 3ugleic^ ben ^ang gu ©aufeleien begünftigt unb Gräfte ber

9ktur fennen letjrt, fo oerbanb er beibeS unb tnurbe Söunberar^t,

b. f). er be^anbelte Traufe mit l^eilenben Kräutern unb SCSurjeln unb

glaubte ober fteffte ficE) fo, aU mü^te bie SBiilung berfelben burrf)

^efc^toörungen unb ®au!eleien öerbeffert unb gefräftigt toerben. ßr

bet)ou|)tete, burd^ fonoulfinifc^e SSetoegungen beim ^eten oifionäre unb

profetifc^e @aben §u getüinnen unb toar übertjau^t ein ©emifct) oon

S(i)Wärmer unb S^ioinbler. Seine (Sinfiebetei üerliefe er inbeffen

unb njar nac^einanber gut;rmann, ^ferbel)änbler unb Sd)an!lüirt ^u

9)iiebsibo§ in ^obolien, tt)at)renb er feine SBunbertäterei fortfe^te.

S)ie Seute geloann er aber, inbcm er nid^t, wie erroartet Werben möchte,

ein ^o^jf^änger war, fonbern luftig mit i()nen oerfetirte. Wenn er nicf)t

gerobe feine tollen ©ebetftunben Ijatte. D|ne ha'\i er eS beabfic^tigte,

fammelten firf) Sd)üler um if)n, welche feine ©aufeleien narfia^mten,

fonberbarer SBeife ju berfelben 3eit, Wo in (gnglanb hk in ä^nli(^er

Sßeife ®ott bienenben cf)riftlid^en Springer (Jumpers) unb in 9Jorb*

amerüa bie Scf)üttler (Shakers) fid^ auftaten. 2Ba^rfrf)einIid^ liefen

it)m ouc^ jene Sabbatianer ju, \od(i)e bie granffd^e 2;aufe oerfc^mät)=

ten, unb nad^ getin ^af)ren foK er bereits §et)ntaufeub ©laubige ge=

jä^It tiaben. ®kiä) ben S^aräern unb ben Sabbatianern oerwarfen

bie ßl)affibäer h^n ^lalmub iiub lebten ba^er in geinbfc^aft mit ben

0labbinen.

2HS Sfi^ael 33aaI=Sc^em=2:ob ftarb, übernahm ®ob 93eer ou§

WvqXK^ (ca. 1700— 1772) bie güf)rung ber Sette, ein i'enner beS

Xalmub unb ber ^abbala, weld^e ben: Stifter fremb Waren, unb ge=



414

fcf)irfter 5)!5rebiger, ber mit bem S.^oIfe ntc^t umging iinb am (Safibot

in lüei^atlaffenem ^ricfterfleib erfd)ien, lyoburc^ er einen geiuiffen

9limbu§ um fic^ lüob. ®ie notoenbige SSegeifterung fd^uf fid^ ber

Bflbbif (tjoUfommen g-romme), Joie er fic^ nannte, burc^ bie ©rfina^S-

flafdje unb trieb bie SBunberfuren fo, ha^ Stiele baüon ftarben; bnbci

gab er fic^ für ®otte§ Stbbilb au§ unb red^tfertigte all fein Xreiben

ungefc^eut burc^ göttlichen Stntrieb. (Sr fanbte SIpoftel au§ unb gab

ber ganzen @e^te ben ß;t)aratter cine§ get)eimen Drben§. 9Jlan inaü^

fafirtete §u il^m unb I)ielt bei it)m ou§ htn ©:|3enben ber reicheren

©laubigen gemeinfame SOialjeiten, bei benen bie SSäter für i^xe %ö(i)Uv

(Satten au^fuc^ten. ®ie augenblicklichen Stimmungen galten für ®in=

gebungen unb lüaren allein ma^gebenb, fo ha'\i bie ©eftirer bie iü=

bifdfien ©a^ungen immer meJ)r üernac£)Iäffigten. ÖJIeidf) ben offenem
aber beoba^teten fie täglicfje SBafcbuugen. ®ie (^ebdt toaren gan§

!abbaliftifd^e. 'iiU ber le|te ^olenfönig (Stantflau§ ^oniatohiSü
im erften ^a^re feiner S^tegirung (1764) bie @t)nobe ber ^olnifc^en

Suben (oben <S. 344) auflöste, würbe bie Selüegung ber ßJiafftbim

uiefentlidf) freier, unb bie leMen kämpfe, iüeld)e ha?^ gerriffene ^olen

für feine Unabl)ängigteit §u beftcl)en t)atte unb luelc^e ju feinen %d=
Inugen füljrten, rafften §tt)ar neben ben '»^olen aud^ bie Suben aller

©eften burd) bie Sßaffen ber ä^ofafen unb ber al^ angeblicEie 9tetter

^oleng eingebrungenen Xürfen l^in (1768); ober bie ßf)affibäer be=

nu|ten biefe§ Unglüd rafc^ unb breiteten ftc^ nad) 5Jlorb^DoIett unb

Sitauen au§, iüo ber ^rieg nidfit lüütete. ®ie§ iüurbe jebod) ber Sln=

la^ 5n einem Ijeftigen @eifte§fam^fe ber ütabbaniten gegen fie, in

lüelc^em ftd) ouf ber (Seite tt)rer geinbe ber gefeierte S^abbi ®Iio

Söitna (1720— 1797) auSgeidinete. @r trar ein tüchtiger STalmub«

tenner ober fein einfeitiger Xalmubift, fonbern oud^ SSibelforfd^er unb

über§au|3t einer ber feltenen befferen 9tabbtnen jener ßeit, boct) l^ing

oud^ er immer nocl) an ber ^abbalo mit unbegreiflidjer ßä^igfeit unb

lüor ein eifriger ^e^errid^ter. 2II§ fidf) an feinem 2BoI)norte SBilno,

üon bem er ben 5Jiamen erhielt, oucfi ß^offiböer uieberlie^en unb

über bie Sialmubiften unb befonber^i über SBiIno fpotteten, \m^ unter

SDiefen gro^c Stufregung üerurfacE)te, trot bo§ 9tabbinot energifd) auf

unb jagte bie Settirer ouSeinonber. Dbirol SBitno nict)t ongefteltter

9lübbiner iüor, galt bod^ fein SSort meljr at§ ba§ ber 9tabbiner unb

er riet p ftrengen Strafen, ©er dE)affibifd)e ^^rebiger ö^^ajim foHte

an ben oranger geftefit inerben, iüurbe ober nur gebannt unb ge=

geißelt unb bie Sd)riften ber Sctte flogen in§ %cmx (1772). Stuct)

anbere Subcngemeinben bannten unb üerfolgten bie (Sl)affibäer, tüelc^e

überbies burd) bie 2^eilungen ^oIen§ il)ren ßwfamment^ong öerloren.

^oä) 5ät)Iten fie bereit» 50 —60,000 Seelen unb blieben in golge

biefer SJienge unb il)re§ (Sifer§ aufredet. Slud^ fiatten fie nodf) S3eer§
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%oh beffere ^yü^rer, lüel^e feinen (Sc^iüinbel trieben unb tttenn aucfi

totter (Sd;lüärmerei, boc^ baneben gelehrten ^ßeftrebungen lebten. 5n§

Safob Sofef Soben ^1780) c^affibifrfie ^rebigten brucfen liefe, cr=

Härten SBiIna unb feine ©enieinbe bie gange @e!te al§ !e|erif(^ nnb

forberten alle |)oInifd)en Sieben auf, bem SBaune beizutreten. ^()re

@d)riften mürben lüieberijolt üerbrannt, unb bie öfterreirf)ifc^e 9tegi=

rung oerbot bie (Siuful)r (^affibifc^er unb fabboliftifi^er (Sdiriften nac^

©atigien. 3n 9lufftfd)^^oIen mürben ß[)afftböer aU ftati§gefät)rli(f)

(auf 2Bitna'§ Slntrieb) nad) Sibirien gefd)Ie^|3t. (Sie feierten bat)er

2öilna'§ Sobe^tag al§ greubeutag. Stni @nbe be§ adjtseljnten ^a'tfV'

l^unbert;? äöt)(ten fie bereits an 100,000 (Seelen uub l;eute l^aben fie

in ^olen burd^au§ bie Dber^anb unter ben ^uben. Sie finb ein

neuer $8etr»ei§ für bie alte "SBal^r^eit, ha'iß tüeite ^Verbreitung eine

SEIjorl^eit ineber irteife nv6) göttlich madjt unb ha'^ gegen eine folc^e

felbft ©Otter t»ergeben§ fäm^fen, gefd)ii)eige benn aufgeflärte älienfdien,

juie fie feit ber SJlitte be§ üorigeu So^)^^t)unbert§ unter ben ^uben

lüieber norfamen.

^ießenter ^{ßfd)nitt.

3)er @tnttttt bc^ 3u^^«tum§ tu bie mobetnc Kultur.

1. illoffs illfnöiisfof)n.

(Sine neue ^eriobe be§ S^ubentumS fnü^ft fid) an ben Flamen

eine§ aTcanne«, lüeli^er §u ben bebentenbften (5)eiftern feine» SVoIfeS

gel)ört. 'SRan f)at benfelbeu etwa» grofefpred^erifd) ben „britten 3}iofe"

genannt, inbem man SDkimuni al§ ben jmeiten rechnete. 2(tterbing§

begeid^nen bie „brei SOZofe" brei ßcitröume, in meieren bie ^uben fid^

unter ben SSöIfern ^eröortaten, ber erfte ha§ SUtertum, bie S^it ber

©elbftänbigfeit be§ S3oIfe§ S^rael, ber jmeite bie iBIüte geiftigen

©d^affenS ber gw^en im 9J^ittelaIter, ber britte iljr 2Bir!en in ber

^yieugeit. 2)ie le^tere ^eriobe f)at itjre S3ebeutung barin, tal^ fie ouf

eine 3eit folgte, in mel(^er bie ^uben üöüigeu äRaugel an allem ein-

trieb gur SicröoHfommnung gelitten Ijatten; fie Ijat ferner haS' (Sigen=

tümlidje, baJ3 fie nid)t eine $8Iüte be§ Sw^cntumS aU eineö befonbern

5ßol!e§ ^ert)orbrocf)te, fonbern lebiglid^ ein (Sm^orftreben ber ^uben

in if)rer Bei-'ftreuung unter auberen 95öltern. S)o§ SSirfen ber Suben
in biefer neueften ^;periobe it)re§ bisherigen ©afeinS ift fein f^ejififd^

jübifcEie», im ^ubentum abgefc^toffeneS mef)r, maS e» im äliittelalter
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in Spankn trar, xinb btejer Unterf(f)teb t)at feinen gnten ©runb in

ben B^itoer^ältniffen beiber ^erioben. Qm SJiittelalter lünrben bie

Suben buri^ i)a§ !^eifptel ber ^traber jnm Schaffen angefeuert, unb

raei( fie nur ein 85ol! jum S^orbilbe f)atten, tüar and) i^re banialige

93Iüte eine einfeitige, au§fc^IieBIic^ jübifc^c, Wenn anä) mit Slnle^nnng

an ha§ arobtfc^e ©d^rifttum. ^n ifirer neuen @rf)e6ung au§ einem

3uftanbe ber Unbilbung unb 5ßerfommenI}eit feit ber Wittt be!§ a<i)U

(^ef)nten Sal}rl)unbert§ raar e§ aber nidjt ein einselneiS S5oIf, ha§ ben

^uben üoranlenc^tete, fonbern e§ toar bie ©efammtf^eit ber mittel*

unb niefteuro^äifdjen SSöIfer, tt)etcf)e in i^rem gemeinfamen Dringen

nai^ Stufttärung über bie ©e^eimniffe be§ 8ein§ bereite einen t)oi)en

@rab ber @rfenntni§ getüonnen fjatten. ®iefe 2tuf!Iärung al§ ®(i)ib'

bokt ber bi!§I)er neueften Ä'utturepoc|e war üon oornI)erein fein bto§

nationale^ ©igentum, fonbern ein !o§mopoIitifdie§ ©emeingut, unb

baber fonnten auc-^ hie ^nben, folüeit fie fiel) gur SJütroirfung an

biefem Streben erf)oben, fid) nic^t me^r für fic^ abfonbern unb nahmen
baran nic^t al§ ^uben, fonbern einerfeit^ ai§ ©lieber be§ ^olU§,

unter hcm fie lebten, atfo aU Seutfc^e, granjofen, ßnglänber, unb

anberfeitS aU 9Jiitarbeiter an ber Söeltliteratur teil, ©oweit hk
Suben feitbem ©(^riftfteller Waren, befc^ränften fie i|ren ®efic^t§frei§

nii^t meljr auf haä ^ubentum, Wie felbft il)r größter mittelalterlid)er

©eift, 9Jiofe SJkimuni getan, fonbern nat)men, wie fie bie ^ebräifd^e

8prad^e mit ben jungen ber neueren europäifc^en SSötfer üertaufc^»

ten, auc^ auf bie ®efd)idjte unb ha§ SBtrfen anberer SSöÜer 9tüdftc^t,

voa§ ifjuen oor bem aditgetjuten ^a^r^unbert, freilid) il)ren großen

abgefallenen ©enoffen ©pinoga abgered)net, niemals in ben <Sinn ge*

fommen war.

®iefe neucfte, fo^mopolitifc^e ^Betätigung ber ^uben na^m if^ren

?tnfang in S)eutf ertaub, Wo fie aud) U§ auf ben l^eutigen Xag
i^ren I)auptfod)Iid)ften @^au|)ta| bebalten tjat. ®er bereits ange==

beutete auBerorbentlidie SWonn, ber in biefer 9tid)tung ben Son an*

gab unb mit i^rer S3efoIguug ben Stnfang machte, Wo\t§ aJJenbeI§=

f o^n, War in SDeffau am 6. September 1729 geboren, unb gWar olä

ein anwerft fräuflid^eS, üon ber S^iatur üernad)Iäffigte§ tinb armer

eitern, ©ein erfter Sef)rer war ber Stabbi Saoib grän!el (1707—
1762), ber erfte jübifdje @d)riftgekl)rte feit bem 9tttertum, ber e§

wagte, bem jerufalemifdien ober paläftinifdien Siatmub neben bem be=

Dorgugteu babi)Ionifd)en feine Shifmerffamfeit ^njuWenben. 3lt§ ber=

felbe in \)a§ 9iabbinat gu SSerlin berufen würbe, folgte i^m ber üier=

äe^nfä^rige 3JienbeI§fot)n baljin unb lie^ fid) üon it)m im Siolmub

augbilben. ^dn ®eift ftrebte jeboc^ bereits über ben engen ^m§
beS |)ebräertums f)inau§; üon bem polnifdien Xalmubiften ^frael öeüi

3omoSc lernte er au^er bem ^erftänbni^ 3)Jaimuni'S, feines gro|en
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9?amen»üetter§, auä) SOiatf)ematif itnb öon beffen Sd^üler 5(aron Sa=

lomo ©umper^ .^enntiti^ ber beiitirf)en Siteratur, lüelcfie freilid^ bo=

mals nod; in ben ®inberf(^ut)en itirer neujeitlidjen ©nttüidelung [taf

unb iiarf) be§ ^opfti-'ägcrS ®ottf(^eb pfeife tonnte. <Bä)on frü^ i(^rteb

er an einer in ber dJl'ük be» ^al^rtiunbertg entftanbenen fiebräifdjen

3eitj'd)rift unb bilbete jic^ im (Stit feiner 35ot!§fprad^e an§, Welche

fid) bamnl§ in einer furd)tbaren Entartung befanb. @r würbe bann

6ei einem ©lanbenggenoffen al§ i^auÄfeI)rer angefteüt; aber ba§ mä)=

tigfte (Sreigni§ jetne§ Qugenble6en§ tunrbe (1754) feine Sßefanntfd^aft

mit bem großen Reifte, ber hk ®eutfc^en ebenfo jur Sßereblung i£)rer

©pradie unb if)re§ ®efc^ntad§ gefül^rt {)at, lüie SOZenbeBfoIjn bie beut=

fd)en ^uben, unb ber ^ugleid) bie üerfto^enen gremblinge au§ bem

Dften an baS' bentfc^e |)erä em)3or§n^eben ftrebte, — nämlid) mit

©ott^olb ©froim ßefftng (172S— 1781). @d)on üor ber 9)iitte be§

Saf)rl)unbert§ tvax biefer prüfet ber ^uben^Smangi^jation mit bem

erften, bk öerfolgte 9^ation e^renben ©id^tertrerfe, bem @d)auf:piel

,,bk Suben" fjerüorgetretcn, in Welchem ein. iüoltätigcr unb gro§*

mutiger 3ube bie (ät)re feine§ @tamme§ gegenüber bem ganüti§mu§

nerftc^t. SJlenbelSfol^n fanb atfo in feinem neuen greunbe bereite

einen beiüät)rten ^ubenfreunb, iüäf)renb er erft burd^ if)n gum SJiit«

füt)tenben be§ !!ÖoIfe§, unter bem er lebte, gemad^t lüurbe. 9JienbeI§-

fo^n lüurbe balh ein SSerefjrer ®entfd)ianb§, lernte in raftlofem @ifer

bie beutfc^e ©prac^e mit @etüonbt|eit t)anbt)aben unb fütilte ftdE) aU
S)eutfd)er ebenfofe()r Wie ai§ '^nhc. @d^on ein "^aln nad^ bem 93e=

ginne biefer fruchtbaren unb foIgenreid)en Söefonntfd^aft trot er in

feinen „gilofoftfcfieu (SJefpräi^en" al§ beutf^er @d)riftftelter auf, Welche

(£rftling§arbeit Seffing of)ne fein Söiffen bruden lie^, womit er if)n

überrafc^te. Unb bieg B^fattintenWirfen eine§ Germanen unb eine§

Semiten jum öet(e ber beutfdien Spradie gefd^af) unter einem beut«

fd)en ^önin, ber, obfdfion ben 9tuf)m ^eutfd^IanbS er^öljenb, bod^

beffen @pra(^e unb ©d^rifttum ju ©unften ber leidjtfertigen ^robuftc

be§ bamat§ in ßuropa angeftaunten gaÜifcE)==römifd)*frünti)dien Wili\ä)=

üoI!c§ öerad)tete. 3}Jerfwürbtger Söeife fam ber balb ?(uffe^en er=

regenbe ^ube mit bem franjöfeinben .ß'önig, bem fein größerer d)rift*

tidfier greunb nnbefannt blieb, in wieberf)oIte 93erül}rung. t^riebrid^

5Dg if)n Wegen einer Stufpiefung auf feinen §a^ gegcit "^k beutf(^e

'Bpxaii)e in einer ßeitfdjrift („Briefe bie neuefte Siteratur betreffenb"),

in wetdier er be§ 9JJonard)en ©ebidjtc gu beurteilen wagte, jur Stechen*

fd^aft, fdjritt aber nid)t gegen iljn ein. ^Jad^bem bann SJZenbeBfo^n

Dom §au§tef|rer jum SucEi^alter in bem ®efd)äfte feinet ®Iauben§*

genoffen geftiegen unb fid) ocrfieiratet liatte, fud^te er, um unange^

fod)ten in Berlin (eben ju fönnen, um bie 9led^te eines „Sc^ut^iuben"

nad^, wetd)e mittelatterlid^e Einrichtung ber ben ^uben nid^t gewogene

.^ e im c ; il m 9H^». .rtuUiirgefcljidite b. 3»tfii'»i"S. 27
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griebric^ nod^ aufredet erl^ielt. '^oä) unter feiner Ülegtrung burften

bie '^ü'öm nur bnrd^ ein beftimmte§ ^or, bo§ Ülofentotertor, SBerlni

betreten. ^JZiir eine tietutne ^Injal)! ^uben burfte jät)rüdi Ijciraten

unb aüe angel)enben iübifdjen ©fjeleute muBten auö ber !öniglid)cn

^^orjeüanfabrtf ©egenftänbe fanfen, nic^t nad) i()rem ©efdjmarf, fon^

bern bie mon t^nen aufbrängtc. So ni)idt 3}ienbeI§foi)n bafelbft

20 ^orjeöan^Stffen in SebenSgröpe (!), bie tjeute nod) in feiner ga=

milie t)orl)onbeu fein foüen. (5§ bebnrfte fogar be§ @infdf)reiten§

eine§ ber franjöfifd^en (Sd}maro^er am if>ofe if)rev Senrnnbererc;, be§

90iorqui§ b'2lrgen§, um bem jübifc^en (Sd)riftfteller bie jiucifelljafte

S^re eine§ @(^u|iuben §u öerfdjaffen, unb ber getüanbte grangofe

bebiente fic^ babei be§ SSonmoty, baJ3 er, aU ,,al§ nidjt fel)r JatfiO'

üfd^er Silofof bei einem nii^t fefir |)roteftantii(^en für einen nid)t fet)r

jübifd^eu gilofofen" um bie ertuäl)nte ,,®unft" bat. SSe^eic^nenb für

jene 3eit ift e» übrigen^, ha^ ber ongel^enbe jübifc^e ,,2BeItlt)etfe" be=

reit§ 1763 ben größten iiiirflid^en gifofofen fd^Iug. %nx S3cant\t)or=

tung einer ^reiefroge ber S3er(iner SCfabemie „ob hk filofofifd^en

SBa^r^eiten berfelben ®eut(id)feit faf)ig feien lüie hk Sefirfä^^e bor

9Jiat^ematif?" erijielt er ben erften, S'ont (!) aber nur ben jmeitcn

^;prei§. ®ie Xiefe be§ Settern tuar ben ^reiÄric^tern unergrünbtid),

bo§ Sfiadibeten SBoIf'fd^er Slnfic^ten auf <Seite be§ ^u^en tüeit geläu=

figer! tiefer (:£-rfo(g mad)te 9JienbeI§)üI)u füljn unb ermunterte ibn

ju tüeitercn, tüie mon bamal§ fagte ^lopularfilofofifd^en *Sd)riften, mit

toeld^en er einen boppelten ^olcmifd^en Qtüed öerfolgte, ben freilid)

aüe bamaligen beutfd}en Reiften mit i()m teilten, aU beren §anpt

ber Sii»>e nad^ furjer 3eit anerfanut luar. Stuf ber einen Seite galt

ber ^am).if bem feiditen SJuiterialij^mu^ unb S[t^ei»mu§ ber franko«

fifd^en gilofofen, lüeldier bereite aJJobe ju werben begann; auf ber

anbern Seite aber ftritt man gegen bie 9le(igiouen ber $8ergangen=

l^eit, meldte bem SWenfc^en meljr gu glauben gumuteten, al§ er ^n

feinem perfönlidien „5^roftc" beburfte, me^r aU bem ruhigen 33ürger

unb Ijarmlofen 33ü(^erti)urm bequem iuar. Sllterbing« oerftanb man

unter biefen 9xeligionen nur bie dirtftlic^en ^ird^en unb Seften, \a

nid)t etwa ha§' 3«i>entum, beffen üeraltete ßerimonien unb Satzungen

man am 9tüdfid)t auf 9)Zenbe(öfoI)n unb feine greunbe a\§ unantaft=

bar betrad)tcte. Man fdieute fid) bamalö burdiauS nic^t, fo liidierlid^

bie§ l)eute märe, aUe @ebröud)e einer ^irc^e mitjumadEieu , bereu

innerfte ©runblagen man gleid^geitig untergrub. 9hir limren fd^ou

bamalä, mie nod) beute, hk ^uben in 33e§ug auf it^re 9f{eIigion meit

ängftlidiier aU fie unb bie ®I)riften in SSejug auf ba§ Sljriftentum,

unb I)alfen, mie noc^ Ijeute, ben freifinnigen ßt)riften eifrigft iia§

pofitioe ß^riftentum onfetnben, mä^renb fie an ber ^ora unb bem

^almub fein Sota antaften liefen, unb fonberbarer SScife fiel bieö
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(unb fällt nod^) S'itemaitben auf, al§ ob e§ fo fein müf(te. 9}Jenbet§=

fo^n ftanb an ber ©pt^e biefer 9ttd)tuug, tüeld^e fid; bemüf)te, mit

feierten Qjelüetfen au§ bem S^rüminer^aufeu ber Dogmen jioei tüiüfürlidi

auggeiüäf)Ite ju retten, ben perföulicften ®ott unb Ue. ^jerfönlic^e

Seelenfortbouer, lüeldfie nac^ ber 2(nfic^t biefer nüd)ternen „fRatio==

naiiften" ben 3Jienfc^en gegen alle moralifdjen ®efa()ren fd^ü^en unb

fein tbealeS ^ßebürfni^ au^füüen foüten. Unfer jübifdier ^^opular^

filofof fc^rieb über jcbe biefer beiben beiftifdien „2Ba§r^eiten" ein

eigene^ ^ud). ßur SSegrünbung ber Unfterbtid)feitöt^eorie fc^uf er,

naä) ^laton'S SJorgange, ben „gäbon", inbem er ben ^nljalt biefe§

®efpräc^e§ mit 33ei6ef)altung berfelben baran teilneliutenben ^;)5erionen,

berfelben anjie^enben unb gemanbten «Spradie unb berfelben feierten,

foftftifd^en 33eli)ei§öerfud)e, getüifferma^en mobernifirte , b. I). burd)

(Sinfd^nltung ber 5.(nfid)ten neuerer ^^ilofofen üermel)rte unb poputa-

riftrte. SJtenbel^-fol^n's g-äbon befielt au§ brei ©efpräc^en. ^n erften

fudite er hk Unfterblidifeit baran» gu belüeifen, ha^ bie Seele ein

com Körper oerfc^iebene«, felbftanbige» SSefen fei; bann fa^ er erft

ein, ha'i^ bie§ le^tere felbft erft betuiefen werben ntüffe, ttia§ er im

?jtüeiten ©efpräc^e auf unflore unb gejiuungene SSeife uerfuc^te; im

britten @efprä(^e befd^äftigte er fidi, bie Unfterblidjfeit au§ bem im

SKenfd^en oorfjanbenen ©treben nad) berfelben, bejie^ung^tüeife nad)

^ijl^erer SSerüoüfommnung, unb ou§ ber 9Zotn)enbig!eit einer ^eloI)nung

unb Seftrafung jn erlueifen. ®ie S3eftimmung ber formen, unter

lüeldjen bie Unfterblid^feit ftattfinbe, klonte er ab, lie^ fic^ aber on=

berglüo öernet)men, ha^ er fic^ einen inbiüibneHen ©eift ol^ne Körper

nid)t benfcn tonne, Womit bann freilid^ bie ganje S)ar(egung bafjin-

fänt. %\xx unfere 3^^^ ^)<^^ Säbon feine SSebeutung met)r. 2)amal§

aber erregte er grofee^ 2(uffel)en unb jeber füt)Ienbe (j^rift wollte

üon bem filofoftfdjen ^ubcn beleljrt unb gctroftet fein, ha'^ and) fein

liebet ^c^ nic^t ber S5crnid)tung anljcimfaden werbe, ^o e§ Wanbten

fid^ fogar tatI)olifcf)e ©eiftlic^e, ein 33encbiftiner üom ^etertlofter hei

(Srfurt unb ein franjöfifc^er Xroppift in ß^eifeln um @rl)ebung on

i|n. i^ürften brüdten t|m ilire SSewunbcrung anl, fo ber ^erjog

oon 33raunfd)Wcig unb ber gürft oon (2d)aumburg-2ippe; ber große

griebric^ bagegcn ftrid) ben ^uben üon hcn SSorfd^lägen für bie

berliner 5X!abemie.

2)ie ®otte§ibee be^onbelte 3RenbeI§fo§n in ben „SDlorgenftunben",

Weld^e 1785, furj üor feinem SEobe, erfdjienen. Stud) f)ter ging er

wieber oon ber unbewiefenen $ßorau§fe^ung eine§ „alleroolltommenften

SSefeng" anc-. Welche» (natürlid) wenn eg iftl) nic|t unmöglid), and)

nid)t blo!^ möglid) fein tonne, fonbern wirflid) fein muffe, unb fuc^te

hk§ mit großem Slufwanbe oon S3erebtfam!eit ju beWeifen. 3m un^

ooüenbeten ^Weiten Seile bemühte er fic|, bie „SSorfe^ung" gU „retten",

27*
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,^ioar in er'^abener Begeifterter ©pracfie, aber eben mit berfetben DI)n=

maä)t, mit lüetcfier bie§ noc^ {)eute unb etüig öerfuc^t lüirb! ©ein

^auptmotiü tft am (Snbe, irte bei SSoItatre, nur ba§ bobentoje be§

,^2;ro[te§", tüät^renb jeber Xroft an iic^ ein 9Zotbe^elf pt)ne innere

SBal^rljeit, ja mit offenbarer S5ermäntetung ber 2ßaf)rf)eit ift. ©s

fttmmt meljmütig, ha^ er an feinem {^reunbe Seffing, al§ e§ ^iefe,

berfelbe fei ©^tnojift getüefen, nerätoeifeln tüollte unb t)ierbur(^ bar*

legte, baf? er fid) jnm ®etfte feine§ diarafterooHern Stamme^genoffen

nirf)t erf)eben fonnte.

@§ War eigenttid^ nur fonfequent, ba^ 3JienbeI§fol^n ber S)eift bie

^anfe ntcf)t annolim. '^m ©lauben finb ®ei§mn§ unb ^u^entum

it)efent(icf) ibentifrf), unb bie ©Triften jener ßeit toaren ni(i)t toenig

überrafd)t, ben 2öal}n fallen gu feljen, al§ ob ber S)ei§mu§ ein ge*

läutertet ß^riftentum märe.

Snbeffen I)at e§ nic^t an SSerfmfien gefet)It, unfern jübifc^en

SBeifen jum gefUnglauben gu befeljren. ^cr I}au:ptfä(^ttd)fte biefer oer=

unglücften 95erfu(^e ging öon bem ,,fonberbaren ^eiligen" SD{)ann

Caspar Saüater (1741—1801), bem tt)eofofifc£)en ©dimärmer oon

3üric^ au§ unb !nüpfte fid) folüol an beffen na^e^u fat^olifirenbe

ffteligiofität, ai§ an ben öon il)m allerbing§ in guten Xreuen erfunbe=

neu ©d)minbet ber gt)fiognomif (©efic^terbeutuiig). Saüater'y „befferer

33?enfdV' mar gut, tolerant unb Ijer^Iid). ^e me^r ober ber X^eolog

biefen beffern 9}Zenfdieu übermuc^erte, befto met)r flofften aud^ jene

unb anbcre {5i'eunbfd)aften au^einanber, fo baf3 Öioetl^e nac^ unb nac^

ben 3iii'''^er ^rofeten immer Ijärter beurteilte unb am @nbe fogar

fpotten fonnte:

„©d)abe, ba^ bie Statur nur einen SlZenfciien au§ btr fd&uf;

Senn jum lüürbigen 3D'iann mar unb jutn ©d^elmen ber ©toff!"

©onberbar unb jum SSerbac^te mangeinber Sauter!eit fül^renb maren

atterbingiS Öaüater'g 33eäie^ungen gu ben 33etrügern ©aBner unb (Sag*

lioftro unb ,^u bem minbeftenS gmeibeutigen 9)le§mer, unb hk begeifterte

?tner!ennung, bie er liefen äollte, iubem er ben genonnten itatienifd^eu

5lbenteurer einen 3Jlann nannte, mic bie 9^atur nur alle Sa^rljunberte

©inen forme! SSegreiflidier ift feine SSeret^rung für ben ©dimörmer

©mebenborg. ©benfo forberten bie .^ulbigungen, bie tt)m auf feinen

gieifen t)on ben frommen aöertoärtS bargebradjt mürben, ju ber ftarf

oerbreiteten 9JJeinuug f)erou§, hafi er an ber (S|)i|e einer §a^Ireic^en,

im ©unfein roirfenben ©efte ftefie. (Sr mürbe ba^er manigfod^ tier=

fannt unb oerteumbet, ein ^ietift, Dbffurant, ^rt^ptofatljolif, felbft

Sefuit gefd)oIten. ®a§u mufjte fogar ein ^ruäifij; bienen, ba§ er in

feinem B^ii^w^i^ l^atte, unb ha§ ^äppdien, ha§ er trug. Sltterbing»

üerurteilte er ben fatf)olifd)en ^ult nid^t, fonbern fjob beffen bered)tigte

©eite f)erüor, ftanb mit bem fatf)oIifd)en STfieoIogen ©aiter in oer=
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trauten SSegiefiungen unb fd^rieb an ©tolberg nad^ beffen Uebertritt

einen fetneSwegs mipilligenben, ia fogar ermunternben SSrtef, in

welchem er aber and) hk ^nquifition in entfcE)iebenen SBorten öer*

bantmte.

2)a mit 9JJenbeI§foIjn§ Schriften, in benen ha§ ©ried^entum in

äft{)etiftfjer unb bo§ ®eutjc^tum in ftiliftifcEier imb gemütlicEier S3e=

jie^ung fo fef)r Ijerüortraten, ein einfeitige§ ^ubentum aüerbingS un=

uerträglid^ ttjar, fo glaubte Saüater um fo ef)er ben Sieben Xcxex,

tneli^e behaupteten, 3Kofe§ fei überl)aupt fein gläubiger ^ube meljr,

weld^er Slnfid^t auc^ faft alle ^i^^en jener Qdt h)aren, bie i^n aU
Slbtrünnigen üer!e|erten. ?(u(^ eine Unterrebung mit SOienbel§fot)n

felbft, in loelrfier btefer fic^ oorteilljaft über etjriftuy auöfprai^, be=

ftärfte Saüater in biefer Stuffaffung. @r fing jcbod^ fein gutgemeinte»

aber nberflüfffge§ SSefeljrungeUjerf fe^r \>lnmp an, inbem er eine 2Ipo=

logie be§ ®f)riftentum^ oon bem genfer $80 nn et au§ bem Srangöfifc^en

ing SDeutfdje überfe^te unb (1769) mit einer SEibmung an ä)cenbeI§fo^n

fanbte. ®ie§ loar nun für Settern, ber 3tt)or unter gu^en bie @e-

brauche biefe§ SSoIfe» o^ne alle S^üctfidjt auf 5?ernunft ober ©efc^macE

blinblingS mitmad^te, ha§ ßeid^en, audf) auf bem gelbe be§ @(^rift=

tum§ fid^ at§ ^uben gu befennen, too er biSl^er nur at§ eleganter

Sd^riftfteHer o^nc alle fonfeffioneüe gärbung erfc^ienen toax. @r

mürbe fomit aus; biefer gtoeifeeligen unb äioeibeutigen Haltung burc^

Soöater l^eraulgeriffen unb anhJortete biefem, in beffen republifanifd^er

8tabt er bamalS nicf)t einmal einen SSefudf) ^ätte mad^en bürfen, —
hüvä) eine Sftec^tfertigung be§ Quben* unb Stitif be§ ßt)riftentum§,

lüeld^e il^m I^unbert ^at)re früfjer ha^ Seben ge!oftet ^ätte. 21I§ ^aupt-

grunb feiner Slbneigung gegen ba» ßl^riftentum gab er ttn an, ha\i

S^riftuS fid) ^um @ott aufgeinorfcn ^ahe, begietjung^nieife al» foId)er

betrachtet trorben fei, — eine (SrÜörung, hk i^m alle @§re madfjt

unb gegen neuere jübifd^e ®elef)rte, loetcfie ha§ gttnje (Sbriftentum

oeräd^tlid) loegmerfen, üorteil^aft abftidjt. 3}?enbeI§fot)n loar aber

oud) gegenüber bem Qubentum geredet unb betonte, ha'^ er bie rab*

binifd)en ©treitigfeiten üerac^te unb jebe jübifc^e ^rofeIijtenmad)erei

üerteerfe. ®ie Sonnet'fdje ödfirift fanb er fet)r fdt)tt)ad() unb anberen

S^erteibigungen be§ Gljriftentumg, namentlid) beutfd)en unb englifc^en

tetIg toett nadjftetjenb, teils fogar entletint. 9JienbeI§fot)n§ Stnttoort

an Saoater ujar ein ^riumf für alle bamaligen Si^eibenfer, bie fid)

feiner S3unbe§genoffenf(^aft im Slampfe gegen hk Drti)obojie freuten.

@§ War nur ©c^abe, hal^ 9Jiofe§ unb feine greunbe it)re S^ritit nii^t

oud^ an bem @lauben§ft)ftem be§ Stalmub übten, Uja» fie, um gerecht

gu fein, nottoenbig ebenfaHi^ l)ätten tun muffen. (Sogar ber ortt)obofe

©alöinift S3onnet bezeugte bem Quben feine 2(ner!ennung unb brachte

Soüatern burdj feine Semerfung, ha^ er gar nid)t baran gebadet.
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burcfi feine ©cfirtft ^uben befel^ren ju lüollen, in nirf)t geringe 9]er=

legenl^eit. Xk\c %axce, meldte in ganj SIMeleuropa me{)r Stuffefjen

erregte aU fie wert lüar, enbtgte bamit, ba^ ber gubringlic^e 3üricf)er

Stpoftel bcn ^üi)en öffent(id) nm S^er^ei^ung bat, Diefer biefelbe

ebelmütig geiüäfjvte nnb feinerieit§ bie StusföHe gegen tonnet jurücf-

• natim, nnb im ©eifte umarmten fid) bie jünger s5^oimunt'§, Btt^inQ^i'^

unb (Jalt)in'§. 9iur ji^abe, ta^ nic|t aud^ nD(^ ein Sutl^eraner nnb

ein ^atI)oIif beteiligt Waren! ^er ©rfolg inbeffcn, ben ber jübifc^e

S-ilofof bei bem feid}tcn Sktionalic-muS jener Xage fanb, mit welchem

bo§ Qnbentum, nad^ 9(bftreifung be» 9iitualt^mu» nnb etwa nod) ber

ä)ieffia§-ß:rtt)artnng, aücrbingS faft änjommenfiel, f)atte eine fe§r nad)=

tetlige (Sinloirfnng auf 9D2enbct«fo|n. ®er ^uhe nerbrängte in iftm

nun immer meljr ben {^i^ofofen unb ben Xeutfc^en, er würbe ein=

feitiger unb gegen haS' ©tiriftentum, beffen Jüngern er feinen 9in()m

tierbonfte, ungerediter. ^a er fd)ämte fid) nid^t, S^fu^^ mit bem ^e=

trüger granf (oben @. 410 ff.) jufammenjuftetten! S)a§ bcred^tigte

jebod) teineswcg§ einen fanatifd^en ^ummfoijf 9iamen§ SBaltafar ^'öl:=

bele, einen -3nriften in t^'i^anffurt am 3Jlain, mit einer bornirten

<2d)mäbid^rift gegen ben geiftüotten ^uben aufzutreten (177(i). 35a§

9JJad^Wert im @e)d)made Gifenmenger^ (oben ©. 391 f.)» auf weld)e§

9JienbeI»fofjn hk 8c^wac^I)eit f)atte gu antworten, ift jebodö glüdfid^

öerfd^oHen.

5X(Ie 5.^erf)crrlic^ung beS ^nbentum« fd)ü|te jeboc^ ^en, Weld^er

beffen bamalige Qkvht unb cinjiger Äopf war, nid^t Dor ber 2But

ber jübifd^en ^nguifition. ®§ fetjlte nid^t öiel, fo wäre SJiofe^

3}JenbeI§foI)n bem Sd^idfale Uriel ha ßofta'S unb Spinoja'» oer=

fetten, — f)unbcrt Qaljre frül)er Wäre e§ gefc^ef^en! (är l^atte bo?

S^erbrec^en begangen gu fdireiben, ha'\i er im Qubentum ,,menfdf)Iid^e

3ufä^e unb ä)iiBbräu(^e gefunben, weld^e beffen ©lanj nur 5U fe^r

üerbunfeln". ä)iit wenig 5Iu§nat)men titelten bamatg atte Qnben, atter*

bings abgefel)en üon ben in anberer 2Seife fanatifc^en Äaräern, <Bah'

batianern unb Gfjaffibäern, ben Satmub SBort für 33ort für göttlid^c

Offenbarung, obfdjon i^nen bie^ niemal§ oorgefdirieben werben, unb

liefen nict)t an haä minbefte ©ebot ober Sterbet besfelben taften.

äRofeS würbe oon feinem 3^abbiner ^irfdiel Senin jur 9iebe geftcttt,

unb jwar non iftm nidjt weiter beläftigt; aber 0«ene, wcld)e er trcffenb

bie „jübifd}en Sl'ötbete§" nannte, geiferten um fo metjr gegen i§n, als

er fid) burd) Umgang mit einigen ganj oertommenen, lüberlid^en unb

oon iljrem unb allem ©tauben abgefallenen ^uben bloSgefteüt ^otte,

wie er meinte, um fie fittlii^ ju I)eben. ^ajn fam nod) ein befon=

berer Umftanb. 2)ie ^uben batten bie ®ewof)nl)eit, il)re Seidjen,

einem 9titualgefe|e sufolge, um \ehe 35erWefung über ber (Srbe 5U

ijer^inbern, fo rafd) gu beftatten, ta'Q für ben @d^u| attfättiger ScEiein»
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tobter nicf)t gejorßt loar. liefen @e6rau(^ tierbot t!^nen oernünftiger

iinb gutmeinenber SSeife (1772) ber ^erjog üon 9)ierflenburg=^@(j^tt)crin.

^ie in il^rer ,,9{ed)tgläubi9feit" öerle^ten Quben iüanbten \\<S) an eine

5(ntorität il)rer ü^id^ümg, ben alten ^dob ©mben, ben getnb be§

öibejc^ü^ (oben @. 4U9 ff.), auf feinen 9iat aber, ber fid^ ber 3(uf=

gäbe, ()ier eingufc^reiten , nirfit meljr geiüacE)fen füblte, an 9JtenbeI§=

foljn, — lüoren jebodf) fe!^r verblüfft, aU biefer bem ipergog recEit

gob. ©mben war aufeer ftrf) öor ©ntfe^en über biefe ^e|erei unb

glaubte ben ^tlofofen ,^urecbt Weifen ju bürfen. ®ie (Sad^t felbft ()atte

feine weitere 3olge, grub aber für immer eire ^luft jwifd^en ä)tenbe(!?=

folju unb ben Drtf)oboj:en feiue§ Stammes.

älictir ^ntereffe aU biefer üerf^ätete unb fleinlid^e S^erfuc^,

2}lenbeIyfo{)n ben moralifdjen gufetritten an ber ©d^welle ber «S^na*

goge au§5ufe|en, welche ba ßofta leibticfi erlitten, bietet be§ fübifd^en

?s-itofofen S3crf)ältnif5 ju ben aufgeffärten (Sl)riften feiner Qdt. Seff ing,

§u bem wir f)ier jnrücffetiren , ber ©d^öpfer ber neuern beutfrfjen

Siteratur, bamaly iöibliot^etar in SBolfenbüttel, tat einen (Sdjritt, ber

iljn ber luttjerifi^en Drt^oboi'ie gegenüber ebenfo in ÖJefa^r brachte

wie 9JJenbeI^fo[)n» Stuftrcten il)u bei ber jübifdien. Su üeröffentlic^te

feit 1774 unter einem ber @(auben§ingutfition wegen fingirten Xitel

uacfigelaffeue Schriften be§ gilofofen ipermann Samuel $Reimaru§
auy Hamburg (1694—1768) aU ,,S3eiträge gur ©efdjictite unb ßtte-

ratnr au§ ben @d)ägen ber SBibliot^ef ju SBoIfenbüttel". $ßor ber

i>erau!§gabe I)atte er fie 9J?enbeBfoIjn mitgeteilt, ber iljnt §War üon

ber 35eröffentlid)uug abriet, inbem er fie für me^r fcfiäblidj ai§ nü^Iic^

l^ielt, weld)en 9tot ßeffing aber ntd)t befolgte. Ss)ie betreffenben ©d^riften,

Wel^e „Fragmente" blieben, fiUjrten fidj unter ber fdjeinbor bemütigen

53itte ein, ben Ungläubigen neben ben ©laubigen aud^ haS' SSoi't ju

geftattcu. ^()re '^^olemif galt, in brei Steilen, bem alten, bem neuen

ieftament unb bem protcftantifdien Sel)rbegriffe. 8ie beftritten hie

255unber, ben moralifdjen SBert ber jübifdien |)elben unb if)rer |)anb=

hingen, bie Offenbarung, bie materiellen S^orfteHungen öon @ott, hie

^iuweifungen auf Sefu§ alg.ben 9}Jeffia§. ^er SSerfaffer fud^te gu

bewcifen, ha'^ ber Xob ^e\ü beffen 3^^ecfe uid)t t)ahe erfüllen fönnen,

bal)er feine ©rlöfung barftelle, unb ha^ hie 2(uferftet)ung eine @r=

finbuug ber jünger fei. @r öernid)tete burd) gwingenbe Sogif hie

ßeljren öom eünbenfaß, öon ber (Srbfüube unb oon ber öriofung.

Xabei beging er jeboc^ ben gel^ler, nid)t eiuäufelien, ha^ bie unmög*

lidjen unb unüernünftigen Ueberlieferungen ber l)ei.ligen ©efd^ic^te auf

fubfeftiöen Xatfac^en, auf nbfiditlofcr @elbfttüufd)ung beruhten; er

tie^ fid) burd^ ben ßifer für Stnfflärung üerleiten, in SlKem betrug

äu erbliden. ^ft and) biefe ©infeitigfeit burd) bie grünblid)ere unb

gered)tere neuefte ?5-orfc^ung befeitigt, fo uerbanft bod; Ic^tere immer*
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f;tn bem negattoen Sluftreten ber Stufflärer üon ber ®^renl}nftigfett

eine§ 9^etmaru§ otele Slnvegungen.

S)ie ganje 50ieute ber Drt(;oboj;en flüffte gegen Sejjing, ben man
natürlid) fofort mit ben öer^alten ^uben äufammenlüarf. SOiand^e

f^ielten SOJenbelefoI^n für ben lüaljren S^erfaffer, Slnbere oerleumbeten

Sefi'ing, Don ben ^uhm gur ^eran^gobe ber f^v^agwente beftoc^en ju

fein. 9{m lüütenbften eiferte ber burd^ biefen ^anbel berüct)tigt ge=

morbene ^aftor ^Jield^ior (Soeje in Hamburg, gegen lüeld)en Sejfingg

Schrift „^Inti'Öoeje" (177S) erf(^ien nnb bol größte ^luffel^en erregte.

@oe5e ging, um fic^ bie fernere SBiberlegung feine§ fanntifd^en ®e=

barenÄ ju erfparen, folueit, bei bem braunfrf)lüeigifd;en ^ofe bie S?er»

I)ängung einer präüentiöen ßenfur über 2effing'§ Sd^riften §u erluirfcu

— frei(id) umfonft.

Si^ie 5rud)t biefeS Ieibenfd)aftlid^en @Iaubenöfamt)fe§ iüar inbeffen

eine ber ebelften am $8oume beutfd)er S)id)tung, bie §erau»gabe be§ längft

oorbereiteten @d)aufpiel§ „9tatan ber SBeife" (1779;, in fünffüßigen

reimlofen S'^i^'^^rt (ba§ erfte beiitfdje ^eifpiel biefer SIrt;. „9iatan"

brüdte be§ 5Did)tery t^eologifd^en ©tanbpunft ber Soleranj aller Stulte

gugleid^ nnb ber Stbneigung gegen it)re 2;ogmen, tüie ben erl)abencn

(Srunbfa^ au§, ha^ hit ^Befenher aller 9ieIigionen nur eine ?}amilic

bilbeu. Siefe» üd)t freimaurerifdje ©ebid^t ift ber fdjiinfte Sriumf

bid^terifd^ aufgefaßter religiöfer ©ebanfen in ber beutfd^en Siteratur.

®aß öeffing bie ©leid^fteüung be§ 3"^entum§, S^riftentum§ unb ^s]^am

mittels einer gäbet nerfodit, uon bereu mitl)aubclnben Sfjaratteren

gerabe bie toleranten üormiegenb ^uben unb 9JJol)ammebaner, bie in=

toleranten lauter S^riften fiub, rüt^rt oljue ßit'eifel eben bal^er, ha^

er unter (Stiriften lebte, benen er it)ren unbcreditigten ®ünfet aubercn

Üteligionen gegenüber üort)aItcn muf5te; benn er glaubte fii^er eben

fo luenig, haiii iid) ber gauatismuÄ bei ben 3(n^ängern ber beiben

anbereu 9teIigionen uid^t öertreten finbe, al» er alle S^riften für in=

tolerant t)iett. SBie er ft(^ öoüenbö gum ©lauben aller brei Dieligio*

neu fteöte, jeigt bie ^arabel, lüeldje bie ^ointe bei @tüdec> bilbet,

bie @rjäl}luug üon ben brei ^Ringen, loeld^e alle brei uniid^t fiub,

lüäl^renb ber Sefi^er eine;? jeben ben äd)ten ju l)aben glaubt. Xa=

gegen ift hk i^aublung bc» Tramal nid)t abgerunbet, öie(mel)r ger*

fptittert, fct)ließt oud), inbem fie hk Siebeuben aU (Sefd^tüifter er=

fennen läßt, burdf)au§ unbefriebigenb ab unb läßt un§ oöüig im 2)un!eln

über bie ioeiteren ©ditdfate bes?- 2;emplery. 3Burbe er, feine Heber*

jeugung ber S^ertnanbtfc^aft opferub, ä)iol)ammebaner unb befämpfte

feine Drben»brüber ober blieb er ßfirift unb Juaubte ha§ <Sd)lüert

gegen feine 33tut§Dertt}anbten? Ueber biefe traurige unb bod^ unoer*

meiblicEie 9Ilternatioe ^ilft un§ ha§ ®rama nid)t l)inaü^, unb e§ jeigt

fid^ barin ha§ S3ebenflid^e, einen ibealen religiöfen Stanbpunft in eine
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Qdt äu oerfe|en, wo er in fetner SBeife burc^füf)rbar tüor, öielmel)r

in bem hk SSelt fpaltenben S3Ötfer= nnb ©lauben^fornpfe fd)ted)ter=

bing^ ^eber garbe befennen muBte.

2)aB Seffing al§ Urbilb gu „9iotan bem SSeifen" jD^ofeg 9}len=

beI§fo]^n knu^te, ift !aum jtreifelljaft; ba^ ®ranta, btefes ^ßorfpiel

ber ^uben^Gmansipation, I)at ba^er feine grofee SSebeutung für bie

@ef(f)i(i)te be§ ^ubentumg, tüogu nocf) ber Umftanb beitrug, ba^ ein

3ube, 93?ofe Sßeffell) in Hamburg, ben SDirfiter burcf) einen $öorf(f)u^

in @tanb fe|te, ha§> ®rama oljne Sebrüduni] burd^ Sorgen öoüenben

gu fönnen. ^a»felbe erregte jebocE), aU eS (1779) erfct)ien, wo mög=

liä) nod) mel)r |)a^ unb S^erfolgung auf fc^ein-rfiriftlidjer Seite a(^

bie SBoIfenbütteler ^^ragmente, ja e§ entfrembete bem ©id^ter fogar

feine g^^eunbe, 9JienbeI»foIjn natürlicE) aufgenommen, ber if)m aücin

treu blieb, unb biefe $8erfoIgung gab Sefftng ben batbigen unb all-

aufrufen ^ob (1781). ©rft nad^ biefem traurigen (Sreigni^ füllten

feine früf)eren greunbe oerfpätete S^teue, unb e§ begann ha§ ®rama
ben 2;riumf5ug burd^ bie SSelt, ber ifjm, al§ bem erften üaffifd^en

^^enbenjftücfe ber S)cutid)en, auct) ungeadfitet feiner fd^iuac^en Seiten

gebür^rt.

3J?enbe{§foI)n ift inbeffen aucE) für feine @tauben§genoffen, ob=

fd^on fie it)n nid^t oerftanben unb oerfefeerten, ju einem geiftigen ^e=

freier geloorben, unb ^wav burd) feine S3ibe(überfe|ung. ®urc^

bit einfeitige ^öefc^äftigung mit S^atmub ober ^abbata iuar ben ta^

maligen Suö<-'n bie ©runblage il)re§ ©(anbeut, bie 2;ora, öotlftänbig

fremb geioorben. SSie @rä| fagt, „brad^ten bie ^otnifd^en @c^ul=

meifter, — anbere gab e!§ nic^t, — ber jübifdien Qugenb in ^artem

^inbeSalter mit ber ßuc^trute unb mit zornigen ©eberben bei, in bem

f)eiligen S3ud)e bie ungereimteften S5ertei)rtl)eiten §u erbliden , oerbol*

metfd)ten e§ in il}rer f)ä^Iid)en SDJifd^fprai^e unb oerguicften ben %e]ct

fo eng mit i^rer Ueberfe^ung, ha'^ e» fd^ien, aly wenn 9}Jofe im

SJauberiuelfdi ber polnifdien Quben gefprodjen Ijätte." 55on Unterrid)t

in irgenb loeld^er nid^t bie jübifc^e 9ieligion betreffenben SSiffenfd^aft

war feine 9tebe in ben jübifdjen Sdjuten, unb baljer mürbe aud) ber

größte Unfiun, ben bie unmiffenben Sef)rer t)orbrad)ten
, für bare

ÜJiünge genommen. 9JJenbel5fot)n I)atte nun feine§meg§ ben SJiut,

unter ben Suiten öffentlid^ al§ Üleformator aufjutreten. (5r arbeitete

feine Ueberfe^ung ber ^ora ober be§ ^entatcuc^ nur für — feine

Ä^inbcr au§. Dh er bariu aud^ alle bie unjüc^tigen ©efd^ic^ten ber

®enefi§ aufnal^m, bie für Siuber toa^reS ©ift fein müßten, ift un§

nid^t befannt. ^^reunbe überrebeten il)n, biefe beutfdje Ueberfe^ung

(bie er in jübifdj^beutfdien @d)riftäeic^en gefd)rieben) gum ®ebroudE)e

für fein SSoIf l)erau#§ugeben. @§ loar jebod^ eine fdiwierige 9Iufgabe,

mit einem einfadien STej-'t ol^ne bie ben 3uben burd^ lange ®emot)n'
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I)eit uncnt&cl^rtic^ getüorbene rabuliftifclje ^ommenttrerei ber Xalmitb=

jünger burc^jubringert, unb jo mu^te fid) aurf) 9JienbeI§)ol)n btefer

9ttcl)tung fügen, \va§ er tat, inbem er fiel) oon bem pofnijcEien ^uben

©alomo "Dntino einen S^ommentar jc^retBen Hefe. S)a§ SBerf fanb

öielen 5lnt(ang unter beu ^uben üerfctitebener ©egenben, felbft in

bem bigotten ^oten, aber and) unter (St)riften, inbem fid) Sefftng unb

bte SBitrae $Reimaru§ für feine Verbreitung öermenbeten. f^ür bie

]^i)perDrt()oboi-en ^uben toar bo§ Unternefimen ein ©c^Iag unb in

itn'en Singen ein j^refet Dblüol hav 9labbinat non ^Serlin unb an

bcffen @pi^e §irf(^el Seöin, ein SSerföanbter öon (St)ac§am Qmi unb

^afob (Smben, bie Ueberfe|ung 3Jienbet§fo^n!§ billigte unb fogar be=

lobte, — ober toot uielmel^r gerabe be§t)atb, ha bte ^Berliner Guben

im ®erud)e ber ?^retgeifterei ftanben, eiferten bte Stabbinen anber-

lüärt§ gegen ba§ 33uc^, aU ob e» fic^ um bie größte ©ottlofigfeit

ftanbette. Skmentlic^ toaren e§ btejenigen poluifc^er §er!unft, föelt^e

in ber beutfc^en Ueberfe^ung nur ein Mitttl erblidten, bie beutfc^e

©prad^e ftatt ber l^ebräifc^en ju pflegen unb ha§ Satmub * ©tubium

5u öerbrängen. ^tinen !am ju Statten, ha^ fte felbft I)öd^ft e^ren*

werte unb tnoltätige Scanner, mand)e ber jübtfd^en SSeförberer be?

überfet^ten ^eittateud) aber etlöa§ anrüd^ige Seute unb notorifd) Un=

gläubige luaren. @§ luar üorjügüd^ 9tafaet ^otjen, ^Rabbiner ber

„brei (SJemeiitben" (^Itona, |)amburg unb Söanb^bed), loetd^er be*

toirfte, ha^ 1779 üon gürt au§ gegen „SiJiofe Sieffau'» (lüie 9JieiTbeI§=

fotin öon ben ;3it'^ß^ genannt lunrbc) beutfc^e 2;ora" ber 33onn ge=

fdileubert tuurbe. Unfer jübifd)cr gilofof öerfiel fomit luenn auc^

nic^t bem nämlidien ©d^idfal (ba feine ^erfon unangefochten blieb),

hoä) einem iitinlic^en lote ber oon it)m um feinet ^$antf)et§mu§ iüillen

berabfdiente ©pino^a! S^ie Qdt bey Saune» loar jebod^ aud^ hd ben

Quben oorüber, unb nur on einigen Orten ^^oten« tüurbe berfelbe

beobad)tet unb foüen (£jem|3lare be§ üerpönten S3uc^e§ öerbronnt

lüorben fein. 9JJan tt)agte auc^ nid)t attjufc^arf öorjugefien, ha \\d)

fogar gefriinte .'päupter, wie ber ^önig öon Sänemarf, unter ben

SlYiufern befanben. ®a ha^ Sßerf ber Sid)tfd)euen fomit nic^t gelong,

griffen fie nad) tjinterliftigen äJJitteln, um bem „Slufflörer" ju fd^aben;

fie maditen it)m feinen Kommentator ®ubno burc^ ÖJetüiffen^btffe , bte

fie in il}m erzeugten, abiöenbig, uitb SOZeitbeBfoIju !onnte in fetner

Verlegenl)eit feinen aubern ^Dtac^folger unb 55o(Ienber ber Strbeit

fittben, a(§ ben ©rjiel^er feiner ^inber i^er^ ^otnburg, ber inner=

lid) längft fein S^ibe bem ©lauben nad) me^r war, bol^er oud; haä

SBerf ben frommen Wo möglid^ nod) öerf)a§ter lourbe aU bi^^er.

2!ie Stuffläruuj] lag jeboc^ einmal in ber Suft unb ha§ 17S3 öoften-

bete SBerf würbe Ijeimlid) felbft öon Salmubjüngern öerfc^Iungen unb

mad^te an§ if)nen, wiber bie 2tbfid)t be§ S3erfaffer», neue SCufftärer
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in me^r ober mtnber öo^cm ©rabe. 9)?inbeften§ tterooüfommneten jie

fic^ im <StiIe, im l)e6rätfcf)en tüie im beut) dien, itnb ha§ toax fd^on ein

großer t^ortfc^ritt gegen bic SSerfommen^eit unb Untuiffen^eit, bie in bei*

SJiitte be§ od^tjefjnten Siif)r^unbert§ nocf) unter ben ^uben ]^errfc[)te.

Ueber^upt iDurbe burd^ SDIenbelsfol^n , ber in geiüiffer ^jm=

fic^t aU £utf)er ber ^uben gelten fann, unter feinen @(aubenl=

genoffen eine Seluegung entjünbet, ipetd^e bem ^almub feine S((Ietn=

^errfd^oft im 9teicE)e be§ fübifd^en @eiftc§ nal)m, unb er ift e§ üor=

güglic^, ber gu ber I)eutigen (Stimmung unter ben mit ber aßgemetnen

^'ultur ©c^ritt ^altenben ^uben, raelcfien ber Xalmub lücnig ober

nic£)t§ met)r gilt, ben ©runb gelegt Iiat. ?Iber auä) in einem anbern

^Minfte, in bcmfenigeu ber 9iedjte be§ jübifd^en Stammet unter hen

Sßölfern, in bereu Gebieten berfelbe gcrftreut ift, ^at a}ZenbelÄfof)n

ben erften Stnfto^ jur ®Ieid)6ered§tigung feiner ©enoffen mit ben

Sl^riften gegeben, ol)ne bafe er fic^ inbeffen in biefer 33e3iet)ung ()er*

oorbrängte ober tätig eingriff. @r begnügte fidi, fd^riftfteüerifd^ 511

tüirfen; aber feine fjiertjcr gefjörenbe SSirtfamfeit mu§ be§ 3"ifl^i^itt^i^=

f)ang§ ioegcn toeiter unten erlüä^nt tnerben. (Sine allgemeinere $8e=

beutung I)at feine im ^a§re 1783 erfd^tenene befte @d)rtft „^erufa»

lern ober über rcitgiöfe Tta<i)t im Qubentum", lüetdie ben 3wedf t)atte,

bic öielfadi tierbreitete ^itnftc^t gu tüiberlegen, oI§ ^ätte er mit bem

^ubentum gebrochen unb tüäre im Sßegriffe, fid^ bem ß^riftentum

^ur^uloenben, ioetd^e 5(nfid)t aßerbing» burd) „^erufalem" eine bünbige

unb alle ß^üeifet bcfeitigenbe SBiberlegung erl)ielt. ®er erfte ber beiben

lllbfcEinitte be§ 33ud)ef^ (;at jtrar nid)t ha§< geringfte ^übifdje an fid^,

fonbern fpridit fidi in po)3uIärfi(ofofifd)er SSeife fomol gegen 9teIigion§=

lofigfeit aU gegen Sleligion^^lüaug au§ unb üeriuirft ben 33ann, !omme

er oon ber äird]e ober ber ©Ijuagoge, inbem er it)n mit einer §anbs

Innggtoeife öergieic^t, bie bem Traufen ben @ebraud^ ber 'äpot^de

tierbieten toürbe. ^^t gloeiten Slbfdinitte jebod) üerteibigt ber $8er*

faffer feine Stcligion burd) bid unb bünn, a(Ierbing§ nic^t obne fid^

nod^ be§ hK^mopotttifdien ®ei§mu5 5U erinnern, ben er fonft befannt

^at. ßr fagt u. 5X.: er erfenne „feine anberen eiuigen 2BaI)r{)eiten

al^ bie ber menfd^Iic^en S^crnunft". (Sr fönne Ut§ aber be()aupten,

obne tion ber ütcligion feiner Später ab5uiüet($en. ®enn ha§ ^uben=

tum lüiffe „tion feiner geoffenbarten 9teIigion in bem 95erftanbe, in

lüeti^em biefeS tion ben ©Triften angenommen roirb", — fonbern bie

Israeliten Ijaben nur „göttliche ©efefegebung". Ci)nt \\ä) im (S^ering--

ften barum gu befümmern ober babei auf5u:^alten, ob unb tüie fo(df)e§

bonjiefen lucrben fönne ober mü^te, ftedt e§ SOiofeS 9JlenbeI§fo()n

gleii^ ben jübifd)en gilofofen be§ SJiittelalter? unb früherer Seiten

einfadf) a(§ eine au§gemad)te unb unbejtoeifelbare jTatfadfie t)in, bofe

ben Hebräern „©efet^e, ®ebote, 58efel)(e, SebeuÄregeln, Unterrid^t
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öom SBitten @otte§ , IPie fie ficf) 511 oerf)aIten (jaben, «tii ^ur jcitlirfieii

unb eluigeit ©(ücffeligfeit ju gelangen, burrf) 9)^oie auf eine tt)unber=

bare unb ü6ernatürlicf)e SSeife geoffenbart tüorben", älien-

beB[o{)n glaubt, iia^ „ber Stoige Seljrmeinungen
,

§eil§tüaf)rl}eiten,

aügenteine 55ernunftfä|e ben ^uben wie atten übrigen äJlenfdfien alle*

^^it burcE) Jiatur unb @ac§e (? , nie burc^ SBort unb ©(^riftseic^en

offenbore" (unb bie giüei fteinernen tafeln mit ben allgemein menfcf)=

tiefen jetin ©cboten?). ®r befennt ficf) bemna(^ aU eine 9)^if(f)ung

Dou (^ilofofen unb ^ubcn, oon oc>rurteiI§(o)em unb oorurteilÄöoHem

9!Jtenjd)en. ®ie widjtigere S^ernunft offenbart na(^ itjm @ott oücn

9}ienfdien o^ne äußere 9JiitteI, bie uniuid)tigeren SebenSregeln bagegen

ben ^uben allein burdi ben ttjeitläufigen ^^typarat oon fünf 33ü(^crn!

5la(^ 9JienbeBfof)n finb mitf)in bie ^uben innerfjalb ber üernunft*

begabten 9)lenfd)l)eit noc^ ein befonberS burd) göttliche ©efe^gebung

au§ge5eic^nete§ auöern)ä()Ite§ SSoIf. 2Sir ^aben baf)er üon bem 2luf-

flärer be§ ad^tge^nten Saf)rl^unbert§, oon bem gilofofen, ben bie

^ubeu oon fid) geflogen unb bie (Jfjriften 0erf)ätfd)elt i)aben, eine

3(poIogie breitaufenbjäl^rigen nationalen (SigenbünMS unb befc§rän!ten

"^aijn^ üor un§. S)ennod) gibt fic^ SJlenbeliSfotjn in „^erufalem",

foloeit t>k§ ^U(^ nid^t feine eben aufgeführte Ouinteffens bef)}ridöt,

immer nod^ aU ben für allgemein menfc^Iidie S)iuße tief intereffirten

9)ienfd)en unb jugleid) aly ben feine Sprai^e mit fc^önem (Srfotg

pftegenben ®eutfd)en hinb, ift unb bleibt alfo nidit ber bef(^ränfte

^ube, ai§> ber er jum Xeil gelten möi^te. greilici finb bie Unter=»

fudjuugen über Urfprung ber @d)rift unb ber 9Jlt)t^e, mit benen er

fic^ in einem großen ^eiie be§ 93ud)e§ befd)äftigt, burd) hit neuere

t5orfd)ung befeitigt. 9iod) ^eute be^ergigenl-tttert finb aber hk an hk
ß^riften gerichteten Sd^Iußtoorte be§ S3ud)e§, toeld^e in rüi^renber

SBeif e um Siebe unb bürgerlidie ^Bereinigung , hk Ütegenten um ©leic^«

bercd)tigung unb ©laubenc^freifjeit bitten unb jeben ©etoiffenSgwang

unb t^anatiSnuiÄ oerbammen. @ä toar für ben Sicrfaffer eine ^olie

Genugtuung, ha% ein ®eift mie ^ant ba» Sud) anertannte unb lobte.

SBö()renb ber Strbeit an feinem legten, unoottenbeten SSud^e, ben fdion

eriuö^nten „SOiorgenftunben", rief ben „britten 3)?ofe" am 4. Januar

1786 ber %oh au§ einem beloegten Sebeu ab unb allgemeine STrauer

unter ^uben unb ©firiften lohnte i^n für rebücfie^ ©treben.

2. Wie Rfd)te ber Jubcn am Cnbc bcs ad)t^cl)nten 3al)rhunöfrts.

2ßäf)renb ber 3^'^ ii^ loeldier SJbfe^ SO^enbelefo^n mirfte, ge=

fd)af)en audf) bie erften @d)ritte, ben ^uben eine auf 9lec^t unb ®efe|

unb uid)t bIo§ auf SBillfür begrünbete unb burd^ 5(nfeinbungen üer=

fd)Ied^terte ©teünng in ©uropa gu fd^affen. ^ie erften SSerfui^e in
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btefer Sitrfitung würben in ©nglanb unternommen. (Bdt itjrer 2(uf=

nal)me bajelbft unter ©romttjeü (oben @. 368) Waren bte ^uben ntd)t

auSbrürflid) anerfannt ober gebutbet, fonbern lebtglid) je nac^ t^rer

^erfunft al§ grembe (Spanier, ®eutfd}e, ^oten u. f. w.) betradfitet,

nur ba|3 man eine gewiffe 9tüctfid)t auf iljre 9leIigion na^m unb

3. 23. B^iiflfi^ "icljt om Sabbat üorlub. Unter bem 9[)^ini[terium ^el=

ijam (1753) famen jübil'die unb jubenfreunblic^e ^aufleute mit bem

(Sjefucfie ein, ben ^uben haS englifc^e Untertanenrec^t 5U getoät)ren,

oI)ne ba^ fie 5U biefem ßwecfe fid} ben ©ebräudjen ber ang(ifani[c^en

l^trc^e ju untertoerfen Rotten. SOZan mad)te bagegen üon jubenfeinb*

lid^er Seite bie ^eforgni§ geltenb, hk ^snben mod^ten ben Dteid^tum

be§ Sanbe^ üi3Üig an fic^ giefien, bie (£f)riften gu tfiren Sflaöen

machen nnb eigene Könige wäijlen. Tlan berief fic^ auf 9tu§fprüc^e

ber ^ibel, nad) iueldien fie o^ne 25aterlanb bleiben müßten, bi^ bie

geit if)rer Slüdfeljr nad) ^aläftina ge!ommen Wäre, ^ebod) umfonft;

beibe ^äufer be§ ^arlament^ nabmen eine S3it[ an, weld)e alle feit

minbeftcn« brei Saferen im britifc^en fReidie fic^ auf^altenben ^uben

gu Sanbe§anget)örigen mad)te, ieboc^ fie toon 5temtern unb üom 2Öat}I=

redjte für baö ^^arlameut auöfd)Iof5, unb weld^e ®eorg II. ,5um ©efefe

erljob. Xod) fanb bicfer 83efd)IuB nnter ber 6)eiftlid)tcit unb bem

Ssolfe üielen Sßiberfprud; unb ^ubenfreunbe würben im 33iIbniB üer=

brennt! ^a, ha§ 3)iinifterium würbe oon biefer „55oIf»fttmme" ein«

gefd)üd)tert unb ^ob fein SßerlE 175-1 wieber auf, \va§ jebod), bei bem
großen 5Int)ong, ben bie engtifdien ^uben Ijatten, bicfen Wenig 9b(^=

teil brachte.

9(u|er in ben engberjigen Wienern unb 9iad)betern ber englifdjen

5^od)!ird)e l^atte bamal§ ba§ ^ubentum and) in einem entgegengefe^ten

Sager f)eftige geiube, namlic^ in bem ber 5luf!(ärung. 9Ziemanb

geringerer als ber anertannte gürft biefer 23ewegung, ber oietgeftaltige

Söoltaire, war um fo met)r ein Ieibenfd)aftlid)er geinb bei3 3""^^"=

tumö, ai§ er in biefem and) ha§ au§> Um ()erüorgegangene St)riften=

tum gu treffen l^offte. (£§ mögen bo§u aud) ^änbel beigetragen traben,

welche gwifdjcn S^oltaire unb gcwiffeu ^uben in ßoubou unb 53erlin

üorfielen unb giemtid) fc^mu^iger Dktur (waljrfd^eintid) Don beiben

Seiten) waren. ®egen bie 3(ngriffe beS franjöfifdjen gilofofen trat

inbeffen ein Qube üon portugiefifdier ^erfuuft auf, ^\aaf ^^into (geb.

1715 in SSorbeauj, gcfl. 1787 in SImfterbam); ein SDZann öon übri*

gen» jweibeutigem (E^orafter, inbem er fid) gegen fpanifc^e unb por=

tugiefifd^e ^uben ebelmütig unb woltätig
,
gegen beutfd)e unb ).iolnifc^e

Stammeygenoffen aber ^art unb wegwerfenb beuat}m. jDie f^onifd^-

unb ^ortugiefifd) = jübifc^e Kolonie in 23orbeauj:, Weldje aUcrbing§ in

mand^en SSegietiungen ßt)riftentum ^eud^eln mu^te, war fet)r reidj unb

unternel)menb unb in grantreid) angefe^en, fo ha^ man t^ier i^r
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^ubentum in^gefieim biso auf einen geiriffen ®rab bnibete, unb öer»

fu^r gegen bort^tn fommenbe nid^tportugiefifcfie ^uben pc£)ft ge^öffig

bte fte fogar 6et ben 33ef)örben Derleumbete, um fte p oertreiben.

5)ie§ (entere bei beut elenben Slönig Subtuig XV. §u bcioirfen unter=

na^m '^'\aa^ ^^ereiro, ein fpanifdier ^ube in 33orbeauj;, ©rofeoater

ber ©rüuber be» Credit mobilier, 310^^ unb (Smil ^ereira, unb (£r=

finber einer 3fif^^ttl'^^^^<^c für 2^aubftumine. (£r ftanb in 85erbinbung

mit ben fronjöfifd^en @nct)fIopäbiften 2)iberot unb b'^XIembert, mit

33uffon unb 9touffeau unb ging bem "^bbe be rspöe in ber ©orge

für bie ^aubftummen Doran. 25on ber portugiefifc^en ^ubengemeinbe

in ißorbeau^" ju if)rcm 8ac^iuaÜer in '^^av\§ gewiifjlt, betrieb er ha=

felbft bie fi)niglid)e ©enet^migung eine;! oon fener ©emeinbe befd^Ioffe*

nen (Statute^, ha§ „frembe S^^^en" mit ^u^weifung bebrol^te. @r
tat bie§ in 83erbinbung mit v|5into, unb öe^terer getüann ben ^ergog

üon 9tid]elieu, mit bem er gut ftanb, 1761 gu einem 33efe|(, ber hk
„frembcn ^uben" ani S^orbeauj: üern)iey. @o ftic^cn ^uben, 3eit=

genoffen 9}^enbeIyfof)nö unb Seffing^, il^re trüber in';? @Ienb f)inau§,

lüäl^renb ju gleid^er B^tt SDJenbel^fofin burd^ ^ßerlüenbung Saoateri^

ben Quben in ber (Sd)lr)eij (Srleic^terungen oerfcEiaffte, für biejenigen

in ^re§ben, meiere tt)egen einer unerfd^toinglidjen Steuer ausgeioiefen

werben foüten, fernere ©ulbung unb oielen anberen ^uhtn Sßoltaten

ermirfte.

S^iac^bem ^into unb ^eretra, hk beiben reid)en ^euc^Ier, ilir

ge[)äffige» 3j3erf oerübt Ijatten, ging (Srfterer, ber 'Reiniger feiner

©enoffen, in ben Stampf gegen Slsoltaire, ber jtüar üiel ©dölimme»

getan, aber aud^ bie ®^re ber ?^amilie ©ala§ unb anberer Dpfer

fetler Swftij gerettet fiatte. D^ne ju beben!en, ha'Q er felbft ben

Suben rceit S(^Iimmerey ^gefügt ^atte, a(§ ber ^titifer Don gernej

burc^ alle feine @d)riftcn femal^i öermod^te, warf er biefem in feinen

1762 erfd^ienenen Reflexious ^erleumbung berauben üor unb ma^te

fid^ an, biefe, bereu er ein ^ai)V oorl^er ^unberte unglüdlic^ gemad^t,

ju Derteibigen! 6» inor iftm aber nur barum ,p tun, bie portugie*

ftfd)en ^uben öor bem @d)idfa( p bewaljreu, haä er unb feine Spieße

gefetleu ben beutfc^eu ^uben bereitet Ijattenl 2:af)er ftrid^ er hk „@e-

farbim" geijörig alv ben jübtfdien ^^bel [)erau» unb gab bie ,,gemeinen

3iuben" wittig atter „S^erleumbung" prei», wie er fie aud^ felbft

fc^mäf)te unb I)eud)Ierifd) ob i^re» geringern (51}arafter§ bebauerte.

Seine Schrift gab ju einer DJienge anberer Don J^uben unb S^riften

Slnla^, weldie it)n teily unterftü|ten, teilso bie beutfd)==po(nifd)en ^uben

in Sd^u^ nal)men, teils bie ^uben übertjaupt öerteibigten ober an*

griffen.

SJlerfwürbiger SBeife war bamatsS bie 33efjanblung ber ^uben

üietteic^t nirgenbs fd^Iimmer al» in ben früher beutfdjen unb bamali»
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franjöfijc^en ^roötnjen ©Ifa^ imb Sotljrtttgen. @tc raaren ber

SBiÜfür be§ S(bel§ uitb ber $8ürgerf(f)Qften ^.irei^gegeben, tüurben in

©l^ettt eingefc^Ioffen iinb inuBten inierfdjUiiiigtidie ©teuern 3af)Ien.

5tIIe (S^eiuerbe luaren ifjiien oerboten, auSgenonimeu ber $8ief)^anbel

unb bie ®oIb= unb ©tlberarbeit. ^sn StraB&urg burfte fein ^ube bie

9Zad)t anbringen. 2)iefe Sage jluang bie :5uben ^um Söuc^er unb
biejer machte fie üert^a^t. ©in getttiffer @er{d)ti§fd}rei6er, fpäter Sanb=
rid)ter, benu^te biefen Umftonb, jübijd)e 2Bud)erer p branbfd^a|en,

b. I). if)nen unter S)rD^ung ber 3Xnf(age ^of)e Summen abäu)(^n)inbeln.

5Ü§ biefe ^anblung§uiei)e rud)bar Würbe, ()e|te er ha§ $8oIf gegen

bie ^uben auf unb f(^rieb felbft (1779) eine Sd^mäiifc^rift gegen fie;

er ttinrbe jebDc^ gemeiner $8er6rcd^en überlüiefen , oerfjaftet unb ncr-

bannt. 5Iuf 58efe£)I be§ SliJntg§ (öubioig XVI.) mußten feitbem ^ro-

jeffe lüegen 2Bud^er§ nor hm ©tatSrat bei (SIfaffe§ gebradit luerben.

iRun fdjien ben ^uben hk Qtit günftig, auf ißerbefferung il)rer

Sage ju bringen unb 9)lenbeI§foI)n iDurbe au§enüäJ)It, ifjre ©ac^e 3U

oertreten, übertrug lebod} feinen Slnftrag an feinen greunb ßf}riftian

SSil^cIm 5)of)m (1751—1820), einen jubenfrcuubtic^en ©fjriften, ba^

mal§ Slri^iürat in S3crlin. SDerfelbe fdjrieb 17S1: über tk bürger-

lidie 9?erbefferuug ber ^u^^n, bie erfte oon religiöfem Sßeigefdimad

freie unb bie erfte lüirffame (Sd)u^fd)rift für haS üerfolgte $8oI!. ^n
rul^iger unb nüchterner S^rad^e legte er bie 23iberfinnig!eit bar, ben

^nben eine ^2tu§natjmeftetlung im ©täte an§umeifen, tüä^renb bod) tf)r

(SJefe^ üon ben ß()riften felbft aU tieilige» iBud) geehrt luirb, enttuarf

ein S3ilb if)rer SeibenSgefc^ic^te unb legte bar, mie ifire fünftige beffere

S3ercd)tigung befdiaffen fein follte, luobei er fid) aüerbing^; nid)t bil

;^ur ?^orberung politifdjer ®Ieic^bered)tigung uerftieg. S)ie ©dirift, an

nieldier aud) 3}ienbel!5foI)n burd^ feine IRatfd^Iäge uielen 51nteil Ijatte,

erregte groBe» 2luffe^en unter ben ß^riften, inä^renb fid) nur toenig

^uben bafür banfbar bezeigten, ©ine ibrer erften SSirfungen war,

ha'ii ^aifer Sofef II. für hk öfterreic^ifc^en ©rbftnten 17S1 fein

Xoleranjebift erlief?, ha§> bk ben ^uben auferlegten iöefdjränfungen

b\§' auf wenige aufhob, inbem fie in gewiffen ©tobten nic^t, in an=

bereu, §. 33. in SSien, nur unter mancherlei beengenben S3ebingungen

mDl)nen burften. ^a§ ©bift Würbe burd^ eine Obe .\?Iopftod§ iier=

f)errlid)t. ^latürüd^ erfd^ienen and) fe^t wieber niele SDoftm guftim^

menbe unb it)n unb bie ^uben befämpfenbe ©d^riften (unter erfteren

eine oon bem fc^weijerifd^en ®efd)id^tfc^reibcr ^^o^^a^nel 9JiüIIer,

unter lefeteren gemeine ©d)mät)fc^riften, bereu eine Qof^f oerbot).

SJterfwürbig ift, ha^ e§ ®etel)rte waren, weld)e am ^artnädigften fid^

gegen bie S^erbeffernng be§ Sofe» ber Quben fperrten, fo ber ®üt=

tinger ^rofeffor ®aoib 9)iicbaeli§, nod) baju ein ^ebrüolog unb

9iationaIift (!). Seiber unterftü|ite ilju babei bie oon iljm geljörig
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ausgebeutete ^atjac^e, ba^ bie Quben t>erf)äItniBmä^ig etlua fünfzig*

mal fobiel ©amier unter fic^ güljtlen a\§ bie ßl^rtften (oben @. 396).

Sludj fürchtete er öon i^rer gi^ucfitbarfeit einfüge SSerbrängung ber

^eutfdjen unb riet, fie nod] ^oläftina gurücf ju bringen, ©olc^e

Singriffe forberten aud^ ^Dlenbel^sfol^n auf, fid) für feine ©enoffen gu

loel^ren, unb er tat e§, inbent er fanb, bo§ SDobm ntd)t tief genug

in'§ 'QUi^d) gefdinitten ijaU. '^nvä) feinen greuub, ben Slrjt Max-
?U)S iperg, ließ er 17S2 9}iauaffe ben ^^raeU (oben ®.366ff.) <Bd)üp

fd)rift überfe^eu unb gab fie mit einem SSorluort unter bem Xitel

,,9'iettung ber ^u^en" J)erau§, luorin er in ebler SSeife auc^ ben

^uben felbft an ha§ |)erä legte, ben uutt)ürbigen Sann oufju^eben,

ba bod) in iJ)ren alten Xem:peln fogar |)eiben Beitritt gehabt f)atten.

(S§ lüar üorgüglic^ biefe @(^rift, in trelcber 9)knd)e eine (Entfernung

äRenbetyfoljnÄ üom ^ubentum öermuteten, tt)a§ il^n bann 5U ber Stb*

faffung tion „^erufalem" beiüog. öeiber üermoc^tc e§ in bem ©täte,

in tueldiem MenbeI§fot;n lebte, beffen fieggefrönter unb getftüoüer

9Jionard) uidjt über fic§, bem SSeifpiel be§ Jüngern 9iebenbuf)IerS um
ben fRuljut, ber gröfste europäifdie ^^ürft ju fein, ju folgen unb blieb

hiv an fein ©nbe bei ben ^rten SSefc|rän!ungen ber Quben fte^en.

Sei feinem 9Zad)foIger gricbrid) Söil^elm II. üerfuc^ten e§ Ijerüor-

ragenbe ^uben, beffere ©efe^e §u erlangen; aber e§ würbe blo§ ber

Iä(|erlid^e B^'-'t^^Ö d"ii^ ^orgellanfauf unb ber „Seibjoü" ber cin^tU

mifc^en (nid)t ber fremben) ^uben abgcfdiafft, unb hit rofenfreujerifc^en

unb bunfetmännifdjcu SOiinifter Sööttner imb S3ifd)of»n)erber üereitelten

jebe loeitere geljoffte @rkid)terung.

3. mit Kultur in Suicn am ©nbc bfs od)tjcl)tttcn 3al)rl)unbertsi.

SBir t)aben bereits angebeutet, ha^ SJienbelSfoIjn unb fein 3"=

fammenfjaug mit ber 9Iuf!Iäntug fetner ß^'*^ ^'^^^ i^c"ß ^eriobe ber

iübifdjen Kultur begrüubet Ijat, eine ^eriobe, Weli^e in ben gebitbeten

Sl^reifen fein auSfc^(ie^Iid)eS ^ubeutum mef)r fanute, fonbern bie Su=
ben, foireit fie nidjt bem fte^en gebliebenen 5;eile i^reS ©tammeS
angeljören, mit ber atigemeinen Sluttur i^rer S^it in engfte SSer==

binbnug brad)te unb bamit eine aümätige SSerluifc^uug ber Eigentum*

lic^feiten beS ^ubentnmS onba^nte. ®ie gebilbete jübifftie 3ugenb

gegen ha^ @nbe be§ ac^tje^uten Sa§rl)unbert§ bin iuarf, Ujie ®rä^
ergätilt, ben Xalmub meg, ber oIjne£)in niemals für jeben ^uben als

©oldien üerbinbtid) mar, feitbem aber über^au|)t tein ©d^ibbolet beS

QubentumS, fonbern nur noc^ eine Slntiquität bcSfelben ift, bie an=

äuertennen unb gu befolgen ober nic^t eine rein freimiKige Steigung,

eine 'iliriüatfac^e jebeS ^uben ift. ^er 3)?ittelpun!t, Don ioeld^em biefe

neue Sitdjtung im ^ubentum ausging, mar Seritu, mo unter gricbrid^
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bem ßiroBeu, Dbfdion biefer einer einfettigen, Uo§ franjöfifi^ gefärb»

ten StufÜärung fjulbigenbe tönig bie ^u^eit ^^eber liebte, noc^ iJinen

trgenb lueli^e ßugeftänbniffe machte, hk if)re Sage üerbefferten, —
folüol ber Sieid^tum aU hk geifttge 93itbung unb Xätigfeit ber ^nben

fid^ in bebeutenbem älia^e enttüicfelten. 9Mc^ft ^Berlin lüar ftönigö»

berg, lüo bie bortigen d)riftli(^en SSeifen, ber !Iare tant tüie ber

fonfufe Hamann, ben gefeierten 9)ienbel!:ifoI)n auggeic^neten, ein ©am*
melpla^ aufgeftärter gilben, Oon loeldjen feit 1783 eine ßettfc^rift

für ^ebrüifdie Sprache, ber „©amuiler" (Meassef) f)erau§gegeben

tüurbe, hk oon Berlin aiiä loefentlic£)e Unterftü^ung m finansietten

unb geiftigen SSeiträgen erhielt. 5luc^ äTienbelefotin beteiligte fid^ in

feinen legten ^agen an bem Unterne()men. 'äU ^atriarc^ ftanb jebodi

an ber 8pi|e ber 3;cilnel)nier ein greunb bc§ t^ilofofen, ben n)ir

etloa§ nät)er in'S Singe fäffen muffen. g)artioig SSeffelt) an§ |)am=

bürg (1725— 1805), oon ^olnifc^en ^uben, bie oor ben ^vofaten noct)

Stmfterbam geflogen, ftammenb, beffen $ßoter feinen 9^omen Oon fei=

nem SBoIjnorte SSefel angenommen, lebte in feiner Qugenb in to^en=

Ijagen unb luurbe, nac^ langem S3rad)Iiegen ber I)ebräifdjen @pra(^=

unffcnfd)aft, ein eifriger Pfleger berfelben, fotoie ein emfiger S3ibels

forfdjer. (Sr beförberte feine 8^rad)!unbe üor^üglid; burd) Umgang
mit ben reinfprec§enben fpanifd)en unb portugiefifdien unb S^ermeibung

ber bie Sprad^e ber ^äter foioot al§ bie Sanbe§fprad)en üer^unjenben

bentfdjen unb potnifi^en ^uben. ^n ber %oun lonrbe er ein [)üd)ft

geloonbter SDic^ter, mäljrenb iljm bagegen ^k poetifdie 5(nlage unb

33egeifterung f et)Ite. Stud) bie S^ritif ging if)m , loie übrigen» grij^ten=

teili^ auc^ feiner Qdt überf)aupt ah; er I)ielt „Salomo^? SBcigfjeit"

für ©alomo'^i Serf unb überfei^te fie, nic^t auy bem griec^ifdjen Ori=

ginal, fonbern au5i bem Xeutfdjen in'§ |)ebräifcf)e. Später 30g er

nacl) Berlin, oerfefjrte feit 1774 mit SDZenbeBfol;n unb arbeitete an

beffen S3ibe(fommentar mit, freilid) in pebantifdier unb fantaftifdier

SBeife. C^r befang SDaifer ^ofef^ Sloleranäebift unb richtete an \)k

Wiener Quben, meldje bie in bem ©bitte entfjaltene ^orfd^rift, @d)ü(en

(^u errid)ten, aU einen ©elüiffeui^änjang beHagten, (1782) in (jebräifc^er

©pradje Sporte be» S-rieben^ unb ber 2Ba^r()eit, inbem er i^nen ju-

gleid^ einen Set)rplan ^ur Slu§bilbung ber @prac^reint)eit fanbte. Xk
altgläubigen unb „ftodfrommcn" ^nben loaren burc^ biefe Gattung

SBeffeIi/§ ungemein erbittert; bcnn fie brof)te ja über hcn 2^almub

f)inau* ju fütjren unb haä einfeitige Qubentum ju erft^üttern. ®ie

poInifd)en ütabbinen alten ©c^tageS in Seutfc^Ianb Oer!e|erten unb

in Siffa oerbrannteu fie fogar SBeffelt)'^ ©enbfdjreiben, beffen 85er=

faffer andj fofort oon allen feinen grcunben oerlaffen ionrbe; 9Jien=

bel^fotjn mar ju fdiioadj unb traut unb liebte and) hk 3in^e gu

feljr, um für it)n aufzutreten. @o ftanb SBeffetl) adein, §agte aber
§ciuu«3tm SU)») 11, Äu!turt)e[cl;ict)te b. Subentumä. 28
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nid^t, Qit feine ©egner ein giüeite^ ©enbfc^reiöen §u erlaffen, in weh
c|em ber früher für au^erorbentlicf) gläubig ®el)a(tene beni 9tabbi=

ni§niu§ ben ge^bel)anbfd}uf) f)inwarf, — mib burd^ feinen ÜJJut mad^te

er bie bannluftigen (Siferer öerftummen. (S§ entftanben jübif(^e @(^ulen,

bie aber untüitlfürlicf) gur 3evfe|ung be§ einfeitigen ^ubentunt§ bei^

trugen.

2)er Sefer* unb gi^eunbeiofreig be§ „a)Jeaffef" öergrö^erte fid^

balb unb umfaßte bilbungbebürftige ^U'^en ber üerfd^iebenften euro«

päifc^eu Sauber ; bie SLlleaöfim, tvie fidf) Ue ä>iitarbeiter in ber ^Iural=

form be§ %xteU nonuten, bilbeten feit 17S7 einen „S^erein für @ute§

unb (Sble§". @§ luaren hk erften ^eime bea Sfleformiubeutum^ , bie

ba gepflegt würben, unb wo fttf) 9}ka§fim fauben, bilbeten fie aU
Sfteuerer eine ©egen^jartei ber gutgläubigen. 8ie lüirften iubeffen

lebigtid) ouregeub. (So fehlte iljuen an Sl'larlieit be§ 23olIen§ unb

an Urfprüngttcbfcit be§ ©cbaffen^. Sie nerftiegen fic^ ju ganj un=

natürlid^en ©rjeugniffen, 3. $8. ju neul)ebräifii)en Si>9tten nacb Seiner»

SSorbilb, — Unnotur nad) ber Unnatur fopirt! ^tir beftey '!|5robuft

ift nod) bie auf be§ Stjriften |)erber 9(nftof3 üon i!>artlüig Sßeffelti

gebid^tete „9Jiofaibe", ein .^3elbeugebirf)t über ben ^(uSjug au^ 9(egt)pten,

fie tüurbe gum %ni üou Sfirtften in§ '3)eutf(f)e überfe^t! ^a§ ®ehid)t

ift aber tro^ oder ©d)öuf)eit ber '5prad^e o^ne alle ^oefie.

(Sin 9JJitftrcbenber ber ä)iea§fiin, wenn aud) nic§t 9}Zitg(ieb it)re§

iBunbeÄ, bot ein treffenbe« iöilb be§ unüareu, fantoftifd}eu Streben!^

ber bama(§ erft au^ ber Unfultur unb 9?erlinlberuug in ba» S3er=

ftänbnif5 be^ gortfd^ritteÄ ber 9}Jenfd^fjeit einbriugenben ^ubeu bor.

®§ ift bie» ©olomo au§ Siies^ieSj in ßitaueu (ca. 1753— ISOO).

^m ticfften ©c^mu^ unb (SIenb polnifdicr ^ubenfi^aft aufgemadifen,

würbe er ein eifriger, mcnn and) unftetcr unb Ijaltlofer 9(utobiba!t,

ber fd^on mit elf ^a^ren (?) ben S^almub beberrfdjt baben foü. 3cad)

bem oon ii)m fdjwärmerifd) oerebrten äliaimuni, beffen „?5üt)rer ber

Sd)tüau!enben" an il)m feinen 2;ite( er|}rDben foüte, gab er \\ä) ben

SSeinamcu SDlaimon. 9(ber hk ^robe fiel fd)Ied)t au§. (£r »er-

irrte fid; in bie ^tabbafa unb ju ben (Sl^affibim; at» er aber tion

ben aufgeHärten ^uhm SDeutfdjIaub« prte, Herliefe er 1777 grau

unb ^inber, fam in öerlüafjrloftem 3uftanbe unb mit feinem entfe^=

lidfien 3argon nac^ Slönig§berg uub auf abenteuerlid^er ^ettelfa^rt

nad) 33erlin, wo ii]n ^^Jlenbel5fot)u in %oiQC einer fdjarffinnigen @d)rift,

bk er il)m üorkgte, freunblid) aufnafim. 9tber bie SÖefd^äftigung mi:

ber ^fiiofofie nal)m it)m feinen jübifd^en ©tauben unb fein 9)iangel

an ©runbfä^en führte ibn gu lüberlidiem Seben unb 9Jiüf5iggaug.

55on atleu anftänbigen Seuten gcmiebcu, mußte er S^erlin üerlaffen,

irrte oon Ort ju Drt burd) ^eutfdilanb uub |)oC(anb unb madjk

fid) überall öeräd^tlic^. 9lur (Siner, ber ebfufatlS f^nifcEie ®id^ter
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(Sfroim Su() in Sreälou, ber erfte ^\x\)e iüeld^er neuf)od^beutic^ birfitete

(1731— 1790), fül^Ite fid^ su bem tranberiiben (Srf)mu|fi(ofofcn f)in*

gebogen, ©alomo woük firf) slueimal taufen laffen, würbe aber oon

ben ß^riften ttietjen [etnes Seben^iüanbel» äurücfgemiefen. 5lu§ ^olen

tarn it)m [eine grau mit einem 6alb ertnai^fenen @oI)ne nachgereift

unb ein 9tobbiner mofinte i^n an feine SSaterpflid^ten, erntete aber

nur ^of)n bei bem öerfommenen 3)Zenfc^en. Unbegreiflirf) ift, tute ber=

felbe hd feiner SebenSart ba^u fom, über bie J-ilofofie ilant§ gu

fcfireiben, unb jlDar fo, baß er ben 33eifatl be§ ilteifterx- erlangte!

Gr fc^etnt inbeffen fpäter ein beffere§ Geben gefütjrt p t)aben, fonft

iüäre e§ nic^t möglid) gelüorben, hai(i er für bie Sßerbreitung ber

.^ant'fd^en Seljren in d)rifl'(id)en unb für bie S^enntniB 9)taimnni'ig

in fübifdjen Greifen 33ebeutenbey leiftete. Stud) fdjrieb er eine (Se=

fd)id)te ber g-ilofofie unb liefe if)r, nac^ Siouffeau'i* ^orbilb, feine

,,3Sefenntniffe" in pffenl}er§igfter SBeife bargefteUt, folgen, ^n feinen

leiten Qa^ren luurbe er, nad)bem er ftet» üon anfälligen Unter«

ftü|ungen gelebt, üon bem ©rafen ^alfreut gu ©ieger^borf in (2c§Iefien

erfialten, loo er aud) ftarb.

9Im 93eifpiele @aIomo'§, genannt iDZaimon, baben tüir gefet)en,

ha^ ha§ Sosrcifeen ou^^ altgen)ül)nten 33af)nen unb ba§ ä^erpflongen

in eine neue SBelt ben fd^lüadien SSiUen gur griöolität öerfül}rt.

(JJefd^a^ nun bie§ einem in ber ©infamfeit fdmui^iger poluifc^er Dörfer

2(ufgeft)ac^fenen, um tüie üiel met)r mufjte e§ bie Hon S^ergnügen unb

S5erIodungen ftet» umgebenen Slinber einer großen Stabt treffen?

'^k Quben S3er(in» lüaren natürlid) nic^t lauter datone. äliit äRen=

beI§fo()n tuar itjr fittlid)e§ ii^orbilb bat)ingegangen, unb bo fie in

i^rem ©lauben, ben fie gegen bie um ftd) greifenbe Stufflärnng üer=

taufdjt t)otten, feinen ^alt meljr finben fonntcn, bie bamalige 2(uf=

flärung aber nxdjt auf löiffenfd;aftlid)er ^'ritif, fonbern auf lüi[(für=

licfiem ^efiau^ten unb ^enuerfen berufjte, fo fielen fie einer geiftreid)

fein ttJDÜenben Seic|tfertigfeit anl^eim. (Mrö^ meint unb l)at babei S^iele^

für fidj, baf3 ber jerfe^enbe, farfaftifd)e, fritifirenbe 2ßi^ be§ Ijeutigcn

ißerlin in ber am (inhe be§ tiorigen ^aljrt)unbert§ nod) fel;r ffein=

ftöbtifdjen Stefibenj burd) bie aufgeflärten ^ni^e" (Eingang gefunben

f}ahQ unb haS' ^robuft einer Sßerfdjlüifterung be^ im ^almub ge=

pftegtcu (gd^arffinneS mit bem burd) griebrid;^ ®efd)mad luxh Uxn^

gang uerbreiteten fran5Öfifd)en „©fprit" fei. SSirflidi, mir luüfettn

nic^t auf meld^ anberm Sege bie au§ flamifdien gifd)ern unb '$oai'i)=

betüol^ueru unb beutfdjen ßunftl^anbmerfern unb Krämern ermadifenen

(^riftlid)en ^Berliner gn jenem 3Bi|e gefommen waren, ^tjr .^origont

gipfelte bamali' in 33eli)unberung ber @iege be-J alten gri| unb ^atte

feinen 9taum für hivj (eid)t t)üpfeube ^afdjen nac^ ©enialitüt unb

Originalität, \miv bagegen fowol im femitifdjen alä im gaUtfc{)en

28'



436

ß;[)ara{tcr lag. SDeii gletdien ober einen ätjnlirfien Urf^jrung ^at ber

moberne 'Son ber rn]fifd)en ©ro^ftäbter oljne S^i^^ifel.

^ie fdiöngetftige ©efettjc^aft ber a3erliner S^uben Ijatte nac^

9JlenbeI§foI)n§ Xobe tt)ren 2}Mel>un!t im „@nton" be§ 2lrste§ 9Jlar!u§

.'pers (1747— 1S03, oben @. 432), eine§ ©c^ülerS Slant» unb *[pofteB

feiner Sel)rc, and) getüanbten g^fücrö nnb willigen ©efeüfc^ofterS.

§üi§ier)enber aber aU er toirfte jeine gcijtrei(^e unb fc^öne ®attin

Henriette, Stoditer be§ Hamburger ^rgteS S3eniamin be Semoli,

üon :portiiöiefifd)=jübifcf)er Slbftammung, unb einer beutfdien ©firiftin

(1764— 1S47). §ter üerM)rten and) bie S?ort)fäen be§ d^riftltd^eu

S3erltn, tüie Siicolai, (Sngcl, Stamkr, bie S3rüber ^umbolbt, unb frcinbe

®tpIontaten loie SJiirabeau. 9Kit ^'»enrtette ^erj teilten ftd) übrigeuv

in bie S!3el)crrfd)ung biefe§ l^reifeS bie beiben S^öditer 9JJenbeI§:=

fo§n§, ®orotl)ea, jpäter (Sattin griebrid) @d)IegeB, unb 9tal^el

Set) in, f^äter SSarnljagen öon @n[e'§ grau, ^u btefem STreife

Öerrfd^te obfolute (SIeid)g{ltigfeit gegen jcfcc 9teItgion unb er war ein

5lbbilb im kleinen eine§ großen 2:eil§ ber S^erliuer Subenfdioft, beffen

©lieber in beftänbigcm ß\inn.i[e mit ben Slttgläubigcn lagen unb, besi*

felben allmätig fatt, maffen^aft 5um ßt}rt[tentnm übertraten, bent in

brei^ig ^i^tii^L'" l^^^tl bie §älfte ber S3erliucr Qubengemetnbe gufiel.

SBte hd allen oberfUic^Iid^ ober f)aih gebilbcten Seuten, bie oI)ne ernfte

gorjc^ung ben §alt am ©tauben oufgeben, fiel mit leMerm auiÜ) bei

jenen S3erliner ^uben bie Stdjtung üor ©ittc unb Xugeub bat)in. (Sie

unb if)re SBeiber üerloren hit @d)eu üor Unt'eufd)t)eit; am ärgften

aber geigte fid^ biefe $8erirruug in ben SCeilnehmern am i^etg'fdien

ealon, ber bnmaB gcrabeju, toie @rä^ fic^ atttcfiamenttic^ auSbrücfte,

«in mibianttifdjeiS Qdt (oben @. 75) ober, tuie ttir mit moberncr

S3eäeic^nung fageu föunen, ein fc^öngeiftigcS iöorbeü iuurbe. S)ie öevj

unb i^re greunbinnen (ben $Jiamcn be« S5ater^^ fdjänbenb) betrogen

it)re oerblenbetcn ©attcn mit jungen SBüftlingen , unter benen ha^

lüberlidje unb »erlogene ©enie griebrid) üon ®en|, ber fpätere

3teaftion§!ua^ipe, hk Hauptrolle f|)ielte. 5Diit fvediem ^obn nannten

hk fittlid) 35ertommenen beiber ®ef(^lcd^ter, iljren 9.^unb, in lueldiem

üöHiger Ä'ommuniÄmu:^ bc§ ®enuffc§ Ijerrfdjte, „Xugenbbunb!" ^a
felbft ber SSater ber 9?ermittelung§tl}eologie, ber fid) fclbft unb feine

©emeinbe belog, iubcm er einen fantaftifdien '!pantf)ei§mu» für ß]^riften=

tum ausgab, geljörte biefer ©efellfd^aft an, lueld)e @oetl)e'§ 2öa^l=

öermanbtfdiaftcn gunt ©üangelium luäljltc, ober befud^te lüenigften»

it)r Sotal unb lobte bie au§ bemfelben l)erüorgegangene „ßuciube",

biefeS bie beutfd^e Stteratur enteljrenbe @(^anbmad)wer! be§ \ittM)

oerfommenen f^ätern ^onoertiten g-riebrid) üon ©d) leget, be§ söer*

fül}rer§ ^orotljea 9JienbelÄfol)n§, tueld^e feine ^^od^fprünge mitmad^te

unb (bie 2:od)ter be§ gäbon^enoederS) mit iljm be§ ^^apfteg ^^an*
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toffel !üJ3te! ^a bte beiben SSertoorfenen fd)ämten fid) iüd)t, öon ben

Stimofen bc§ nerlaffenen jübifdjeit ©atten 511 leben! 2)orotIieaC'

8c^tt)efter 'Statjü aber gab fid) üoIIeiib§ jur ^rin^enfupplerin i)er. 5Iud)

fie unb |)enrtette ^er§ glaubten i^re 8ünben in Staufttioffer abwajd^en

511 fönnen imb ein d)ara!tei*Iofe§ ^ubentum enbete in grunbfo^Ioiem

Sfiriftentum.

4. M\c franjöftfd)£ Rctolutton unb tTapolron I.

%üx bie ®efd)ic^te ber ^uben ift feit ber ^fJ^ftönuig ^erufatem§

lüol !cin (äreigntfe fo entfdieibenb unb foIgenrei(^ gelpefen luie tk

frangöiifcbe 9teüolution. DI)ne biejelbe iräre ii)re Sage t>ieüeid)t I)eute

^^o6) fo ttiie fie in ber SO^itte be§ adit^e^nten 3afjrf)unbert§ iüar; benn

in feiner Qeh finb i^re 5Re(^te fo fi^nett unb in fo iueitev ''2luöbe£)nung

oerbeffert luorben. jDoc^ bcburfte biefe§ SSer! ber ^Vorbereitung unb

bie (Smanjipation ber ^nben, toeldie burd) bie Steüotution if}re 35on=

enbung crt)ielt, n)ar fd)on oor berfelben ein ©egenftanb lebt^after

S3erf)anblungen. 3« benfelben gob perft ein jübifdier Lieferant ber

franjöfifdien 5trmee 2lnla§. 5)er5 3JiebeI§I)etm ober ©erf SBerr (ca.

1730— 1793, Irenen feine ©teßung in Strafeburg 3U leben gioang,

wo fein Qube loo^nen burfte, liefe and) nnbere ©laubeni&genoffcn

baf)infomnien, beren er gu feinen ©efc^äften beburfte unb ^önig Sub=

tüig XVI. geftattete i^m unb feiner gomilie, gur 5luerfennung für

feine 33erbienfte, ha§ Sledit ber 9tieberlaffung unb bey (S^runbbefi^cd

in ©trafeburg. ©anj anbcr!§ gefinnt al§ %u\to unb ^^ereira (oben

('S. 429 f.) trachtete ü^erf 53err banad^, tit il)m gett)äi)rte (i)unft auc^

feinen in anberen Drten t5^anfreidi§ tuobnenben ©laubensgenoffen

^ujutuenben. SBie fd^on frül)er SOZenbel^foIju'^^ lora^Ueberfe^ung,

fo ocrbreitete er aud^ ©otimS Scl^u^fc^rift im ©Ifafe unb meiter^in

aud) im eigentlichen granfreid^. Subtüig XVI. mürbe auf bie Schrift

aufmerffam gemacht unb beauftragte feinen 9Jiinifter 9}ialeg^erbei>

mit einer Tenffc^rift über bie Sage ber ^uben. ^er ßefetere berief

gu biefem ^tü^dc eine ^ommiffion öon t)erüorragcnben ^ubeu au§

allen frangofifdien ^^roüinjen, Itto fid) Soldie befanben; hav (ätfafe

tüurbe nalürlid) burd^ (Serf Söerr üertretcn; aud^ bie I)od^mütigen pox=

tugiefifdE)en ^ubcn öon Sorbeau^ batten i^re IRe|)räfentanten. ®ie

nädtiftc S0I9C if)rcr Beratungen roar ein !önig(id)ey Xcfret, wetdie^

(1784) ben öeibgolt ber ^vuben, ber biefe an ©rcngen unb Stabt*

toren bem SSief) gleid) fteüte, in grantreic^ auff)ob. ^er grofee ütebuer

ber 9teöoIutton 3JJirobeau, ein S3e\üunberer äRenbel^fo{)n§ unb

j^reunb ®o{)m§, entfd)Iofe fic^, ^a^ SBerf loeiter gu füt)ren unb fdirieb

(1787) „über 9){enbcI§foIiu unb über bie |3olitifd;e ^Reform ber ^ubcn."
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^m ©egenjal^e 511 Sioltatre, ber nur bte (Srf)attenfeiten ber ^uben

t)erbDrgc^oben, legte 9}Ztvabeau ha§ ©elüic^t auf i^re Setben unb

\i}xe Seijtuugen im ©ebiete be§ ®eifte§ unb triberlegte bie (Schriften

ber Subenfeinbe in grünblid^er SBeife. ^n mancfien ^Bejiel^ungen ging

er aber proeit unb üerlierrtid^te bie ^uben gerabeju. Sine in Wt^
erfd^ienene jubenfeinblic^e (Schrift „Schrei be§ S3ürger§ gegen bie

^uben" bot fobann bie ^ßerantaffung ju ber erften fran3öfijd}en 8c^u^=

jd^rift eines ^uben, '^e\aia Seer Söing auy bem (SI[aB, tüelc^e äugleid)

mit einem Programm oon fs-orberungen ber ^uben bejüglid^ if)rer

bürgerlidjen ©leid^berecfitigung mit beu Sf)ri[tcn auftrat. 9J?an mürbe

nun auf bie 3ubenfrage immer anfmerffamer in g-ran!reic^, unb in

SJle^ fe^te hk föniglictie ©efeüfc^aft für 5föiffeufc^aft unb fünfte 17 SS

einen ^rei§ für S3eantlüortung ber g-rage au§: ®ibt e§ aJiittel, bie

^uben in gronfreirf) glücflid^er unb nü|>Iic|er ju marfien? ^rei S(r-

beiten, öon gmei ßbriften, bem in ber 9iet)oIutiou§gefct)i(^te eine 9tone

fpielenben Slbbe ©regoire unb bem 3iböofaten SSl^iert) in 9ianct)

unb tion bem ^lolnifd}en ^uben ©alfinb §nrltii| in ^ari§, würben

mit bem greife gefrönt, ©regoire fa^te bie Sac^e (^u fel)r in fenti=

mental:=cf)riftlic^er SBeife auf, inbem er fomol hk ßeiben ber ^uben,

ül§ if)re Sßerbtenbung gegen haS (It)riftentum beflagte; boc^ trat er

entfd^icben für il)re (Smanjipation auf unb bie§ taten anä) bie jiDci

übrigen Bearbeitungen.

®ie Steüolutiou brac^ 1789 au§ unb jlüei S5erteibiger ber Quben,

9)iirabeau unb öiregoire, mürben in bie 9iationaIt)erfammIung ge*

iüäl)tt. S)ie Ie|tere ^atte jebod} onfang§ feine ßeit, fid^ mit hen

^uben 5U befc^äftigen; ba§ 95oIf aber üerftanb, menigften§ im ©Ifafe,

unter greifieit auä) bie 93efreiung üou ben ^uben unb trieb biefe,

fie mi^tjonbelnb unb ^lünbernb unb if)re Käufer gerftörenb, au§ bem
Sanbe. ©regoirc brachte nun il)re <S>ad)e in ber Siationalüerfammiung

§ur (Sprache unb 9tabaub be @aint=(Stienne unterftü^te fie mit be*

fonberm öifer, ebenfo ber ®raf Slermont-^onnerre. 93kn fottte

je|t faum met)r glauben, 'oa'\] biefelben in jener ßeit ber 33egeifterung

für t^rei^eit unb ©leid^^eit einen rec^t Iiarten ©tanb Ijatten, in=

bem e§ nod^ eifrig fatfjolifc^e 3)JitgIieber ber S^erfammlung gab,

tneldie, gteic^ einigen jubeufeinblicfien ©Ifiiffern, gegen erweiterte üted^te

ber Suben ficE) fperrtcn. @§ ging benn auc^ fel^r langfam mit ber

(Srfämpfung biefer teueren. Qmx\t [1120) ert)ielten bIo§ hie pov
tugiefifc^en unb f^anifrf)en Jsuben unb jene oon 5Iüignon (früt^er bem

^irc^enftot angeprig) bürgerlid)e 9tec£)te. ^ie beutfc^en ^uben in

@lfa^ unb £ott)ringen unb ^ari§ fe|te man noc^ f)intenan unb bie-

felben njanbten fid^ nun burd^ ©alfinb |)urmife an i>it möd^tigen

,,@eftionen" üon ^ari§. 9iad)bem bann biefer S3eöoümäcE)tigte mit

fünfzig jübtfd^en 9ZationaIgarbiften, alte mit ber breifarbigen J^ofarbe,
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in bie ©eneralüerfanimlung bei* Slommune getreten unb bte Sadfie

ifirer ©lanben^genoffen öerfoditen, unb eine SS^eputatton ber Commune
fic^ jur Setreibung ber @acf)e in bie DZationaloerfommlung begeben,

f)ob letztere hk (Sd^u|gclter ber 3uben auf. 2)ie eigentlidje (Smanji^

Lotion aber iDurbe, ba ber §cr§og oon $8rog(ie unb eine SittfcJinft

au§ Strafeburg bagegen auftraten, üerfdilep^jt unb erft bie S?erfaffung

öon 1791 getüäl)rte, hoä) bieSmal oljne ©d^lrierigfeit, allen ^uben

granfreidjg hk ooHen bürgerlid)en 5Rerf)te. lieber biefeä benfn)ürbige

(Sreignife erliefe ^']aat Serr ou^^ 9bnct), ber beliarrlicfic 9Jiitarbeiter

Gerf S3err§, ein ^ubelfcfireiben an feine StammeÄgenoffen, doü be^

überfrfHüenglid^en, aber unter ben betreffenben Umftänben begreife

liefen So6e§ ber frangöfifdien 9iation, bereu S^radje er ben ^i^^f»

j^ranfreid^g äur Stuybitbung in berfelben bringenb em|)fa^I. ß^i

ift oud) aujuertennen, ha'ii fid) bie franjöfifdien 3uben für bie

i^uen juteil geluorbene ^(ufnatjme in ben (5tat»tierbanb al^i üotI='

berechtigte Bürger banfbar ertüiefeu. ^iamentlid^ tüaren e§ bie

3uben üon Sorbeauj;, aüerbing» bie reic^ften, U)cld)e il;re früf)ere

Unbulbfamteit gut ju mad^en fud^ten unb ^unberttaufenbe für

haS-' neue 5.^aterlanb §um D|)fer brachten, rok and) \)idt ber nidit

Ueberftufe S3efil^enben fid^ ^erfönlid) aU greitütOige an ben ß'öm=

:pfen für granfreid)§ @j:iften5 erft unb nad)f)er für beffeu 9tu§m be^

teiligten.

Unter ber @d)redcn§!§errfd)aft jebod^, tüelcfie auf bie üielbejubel-

ten 33Iüteu ber ütcüolution einen blutigen 3)iet)ItI)au ftreute, litten

oudi bie ^uben, wenn fdion nidjt in bent @rabe luie bie ßat^oltfen.

S)ie Slbfd)affung ber Üteligion burd^ ben fanatifdtien Sonüent iüar

birett nur gegen bie ^irdie 9tom§ gerid)tet, lüeil nur biefe ben ^rin=

j^ipien ber fReöoIution entgegenorbeitete; gegen ^roteftanten n^ie gegen

^subcn aber fonnte beut @efe^e gemäfe nicf)t üiel ausgerichtet n^erben,

namentlid; ha ber Äult S3eibcr uic^t» 5{uffa(Ienbc§ I}ot unb nictit über

bie 9ftäume be§ @otte§l)aufe§ f)inau§greifl. ®od) fel)tte e» an mand^en

Orten, §. 33. DZanct), nid)t an ®Iauben§= ober üielme^r Unglauben§=

giüang gegen ^uben, bie man anfforberte, gleich ben übrigen "^van'

§ofen if)ren „5(berglauben" abgufdjlüören, ttjuen bie 33efd)neibung unb

bie geier be§ ©abbatS üerbot unb bereu ^Rabbiner man inegen gotte^s^

btenftli^er |)anblungen üerfotgte. Wit bem Sturze ber (3d^reden§=

f)errfd[iaft burd) hk 2;f)ermiborbett)egung ^örte jebod) jcber S^^öng '"

biefer 9tid)tung auf.

'äU hk franäöfifdjeu Sr^iljeitfieere iljren Sicgeelanf burc^ bie

Sßelt outraten, folgte itjuen aud) überall, ioo it)re 3Jiad)t ^stag griff,

bie 33efretuug ber ^uben üon ben fie biyl)er brüdenben Süffeln auf

bem gufee nad). ®ie!§ gefd)at) juerft in ipollanb, Wo bie 50,000

^suben be§ ßanbcS gtuar ln^f)ex eine iüeitget)enbe ®ulbung genoffen,
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aber bod^ ben (If)rt[ten «id^t gtetc^geftent tnaren, unb jinar Die beut*

jrf)en nod^ tüeniger aU bie reicheren ilieriid)eit ^"i'en. Ungemfitct

manigfacfjen 2Biber[tanbe§ unb ber 93erufung auf haS' ®efö()rltd]e,

ha§ in ber großen 3aI)I ber ^niitn im Sßert)ä(tni^ pr @efammtbe=
üölferuug läge, onerfonnte 1796 bie bataöifdje 9^ationaIüerjamjuIung

bie öolte ®Ieidf)[teIIung ber ^uben mit ben übrigen @tat§angei)örigen.

S)iefelben nol^men bie im (Sangen geringe SSermeI)rung iljrer Siedete

mit jiemlid^em ©leic^mut f)in. 33ei biejem 5(nlaffe trennten fict) aber

bie freifinnigeren S"^<^n öon i^ren Bi^Ijerigen ©emcinben, bie eine

fo ge{)äffige ©efinnung gegen SJJönner inie ba ßofta unb Spinoja an

ben %aq gelegt ()atten, unb würben gleid) liefen mit bem SÖanne

belegt. @ie liefen fid^ aber nid^t beirren, fdfiafften ben Sann ob,

füfirten auc^ anbere 9teformen ein unb nol^men an Qahl ben %IU
glöubigen gegenüber ju. Q'mei Stmfterbamcr ^uben würben 1797 gu

5)e:putirten gewollt unb ein dritter 179S fogar gum ^rafibenten ber

5yJationaIoeriamm(ung unb öiele Slnbere p S3eamten.

^Ra^oleon $8onaparte, beffen Siege öon jübifd^en S)id)tern, mie

Slia^aleöi, l^ebröifd^ befungen würben, war, nad^bem er bie l)öd)|'te

Gewalt über granfreidf) unb beffcn Eroberungen erfjalten, mit fid^

uneinig, wie er fic^ jum ^ubentum fteüen foüte. (Sr bewunbcrte bie

®efd)id^te ber ^uben, oerad^tete aber bereu bamaltge ^^crtreter. @ie

waren nun überaß, wo bie Xrifolore werite, üoÜbercd)tigte Bürger,

aber e§ fianbelte ficE) nod^ um i^re 5Xner!ennung al§ 9teIigion§genofjcn=

fc^aft. 5)er genannte |)aleoi (1760— 1S26), 95ater be» 9}hi|itcr§

gromentat unb be§ frangöfifc^en ^id^terä Seon .f)atet)i, wirb iwu
©rö^ al§ ber grofeartigfte ^ebräifd^e ®id)ter feit bem Altertum, aU
einem ^efaia ebenbürtig unb al§ f;od) über ben mittelalterlid^eu ^iä)^

tern fte^enb gepriefen. Dbfd^on in reinfter altfjebräifdier @Vi'arf)c cl^'

gefaxt, ift fein ^ubelgebid^t auf ben grieben tton Stmien«, mit ?luä=

natime ber SXnrufung ®aöiby im Eingänge, ot)ne alle jübifdien ^In^'

flänge unb Stnfpielungen unb fielet gang im mobernen ©efidit^freife.

^en fpätern SDefpoten 9ia^oIeon §u lobliubeln überlief ipaleoi eören=

I)after SBeife mittelmäßigen unb fdjWadien Xiditcn; feinev Stammet,
an benen e§ nid)t fet)Ite. Süei Ülebner fte^t bem ®id)tcr ipaleoi §ur

©eite Wiä)ad Serr (1780—1843), ber ©ot)n bes genannten ^faaf

Serr, ber erfte frangöfifdie 9fled)t§anWaIt jübifd)en (Stammet. Er er=

Iie§ im ^al^re 1801 einen Slufruf an hk ?vürften unb ^ölttv im

Dlamen aßer „(Sinwotjuer ©uropaci, wefdie hk iübifd)e ^Religion be=

fennen", liefen ®ered)tigfett juteil Werben §u laffen. (Sr nonntc fie

nid)t „5?uben" unb ncrjiditete bamit auf bie 2(uffaffung feiner Stam=
me§genoffen al§ SSoIf. 9(u(^ fagte er offen, ha^ er fi^ me^r al§

i^ranjofe benn al§ ^ube füf)Ie unb brac^ Ijierburc^ entfc^ieben mit bem
bi^^erigen ^ubentum. ©ein Slufruf matte f)inreißenb bie Seiben ber
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^uben im aj^ittelalter iinb mahnte 6egeifterl- gur ©röffnuni? ht§ neuen

3o^rI)iinbert§ mit ©ered^tigfeit gegen bie bi^f^er S9ebrürften.

©er Stufruf War umfonft erloffen. SBo bie grau^ofcn nirf)t

^errfrfiten, blieben nudi bie guftänbe ber ^s»ben bie often. SBie fonnte

e§ an<i) anber§ fein, ta felbft hk größten unb aufgeflärteften ©eifter

jener Seit gegen bie gefammte jübifd^e @tamme§= unb ®tauben§ge^

noffenfd^aft nocfi ha^ öerftocftefte ^ßorurteil Regten! ®oetf)e, ber

Spinogift, fd^lD§ hie guben au§ feinem ^bealbuube in „SBil^etm

9J2eifter" au§. gierte, ber ®eifte§oertt)anbtc ©piuoja'^ unb geiflige

Stad^folger öon 9JZenbeI§foI)n§ ^^reunb ^aut, branbmarfte fie aU „©tot

im State'', ber bem ©anjen üerberblid) fei. 'änä) § erb er, ber ißemm-'

berer be§ I)ebräifd)en Sntertum§ unb feiner 3Ber!e, oerbarg feine 5tb=

neigung gegen bie '^nhm uid)t. (£§ gab groar literarifd^e ^erteibiger

be0 Subentumg in ©eutfc^Ianb, aber nur unbefannte Seute. ©en

Seibsoü t)atten ^ofef II. in Defterreic^ unb griebrid) 2BiII)eIm II. in

^reufsen abgefd)offt; in ben übrigen beutfd)en «Staten aber beftanb er

fort unb fiel nur, wo man bie f^rangofen fürchtete.

®ie beutfd^en ^uben lüonbten fid) 1802 an bie gieid^sbeputation

in 9?egenßburg um @elüäl)rung be§ bIo§ ^affiüen S3ürgerved)t§ unb

i^r @efud) würbe Don Defterreic^ unterftü|t; aber man gelangte nid^t

einmal ju beffeu S3er)anblung. S)ie ^uben tuanbten nun if)re 33e=

mü^ungen, um beffer buraj^ubringen , Dorläufig auf einen einzigen

'Ißuntt, ben iriberwärtigen SeibäoQ. SBotf 58reibenbac^ tüirfte in biefer

3tid)tung raftlog. SJieljrere Su'^ifte" wit oergeffenen Flamen fonben

ben gortbeftanb jene^ mittelalterlid)en 33Iöbfinn§ fo wichtig, bafe fie

in ma^Iofen «Schriften, bie an ^fefferforn unb (Sifenmenger erinncr=

ten, bafür if)re Saugen einlegten. %\id) ber literarifd^e ^öbct folgte

mit @d)möl}fd)rifteu uac^. ®§ war teiB ber alte ^ubenfiaB, teilä

ber ^a^ gegen bk ber ^ubcn fid) onne^menben g-ranjofen, tei(§ bie

$8erad)tung, ireldje ha§ oben gefd)ilberte S^rciben einer Sc^ar öon

^Berliner Su'^en unb Sübinneu auf fid) 50g, wai-^ am 5Infange biefc§

Sa^rf)unbert§ ®eutfd)(anb bewegte. 9iur wenige Sd)riftfteÜer wagten

e;?, fid) ber ®efd)mä[}ten anjuneljmeu, unb ^um ^eil nur unter S^or»

6et)oIten, inbem fie felbft il)re ))erfönli(^e Slbuetgung gegen bie 3uben

betonten, unb aud) liefen worf mau bor, öon ben ^uben erfauft ju

fein. 5lud) ^uben antworteten, teil§ fd)üd)tern unb mit unbef)otfencn

^ßorfd^Iägen , teil§ in irouifd)er SBeife ben 3"^en^aB auf bie Spi^e

treibenb, teil§ enblid) audj fed uub berb. Xer (Srfolg war, Wie fid)

bie Subeufeinbe il)n nur wünf^en fonnten, ba§ tiorläufige Unterbleib

ben aller ^Reformen ju ©unften ber ^ubeu.

SSerfd)iebene Umftänbe nerbanben fid) bamal§, aud) ben 9}Ki(^-

tigften ber 3eit, 9iapoIeoniöonaparte, gegen bie ^uben noc^ mel)r

cinjunel^men, aU er e» fc^ou War. ®§ War jucrft W |)ärte jübifcfter
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SS neuerer unb jonftiger (^eltlet^er gegen i()re @if)ulbner, immenttic^

im ©Ifafe, tüo in ben X5flf)i^en 1S02— 1S04 allein oom ©trapuvger

f)anbel§geric^te ^ro^effe jübijdfier ©laubiger im ^Betrage oon Suo,oüi:»

%xanten befianbelt lüurben unb hie öerfd^utbeten ^Bauern i^re l^elber

unb SBeinberge ben ^u^en überlaffen mußten, ©anje SDörfer famen

in ben S3efi| üon Söucfievern unb auf ber §ätfte be§ ©runbbei'i^eS

im ©IfaB lagen jübifc^e .'plipot^efen. ®ie Erbitterung gegen hk ^uben

unter bem SSoIfe loar fo grofj, baB man unge)c^eut üom 3;obti(^lageu

berfelben fprad). 3tIIe£! hie^ lüurbe üon ben geinben ber S^^en tier=

luertet, nocE) uielfac^ übertrieben unb bem ftaifer ^interbrai^t. SSaju

!am bann nodi bie bomolige, üon Siapoleon begünftigte SSieberer^ebnng

ber ri3mifc^en ß'ircfie in granfrei cb , betrieben üon einer fanatifd)=

^a^ijtifdjen ^ortei, an beren @pi^e ber mi)ftifc^*fofiftifc^e ^riefter

58onoIb unb ber romantifc^e "SicEiter (s;i)ateoubrianb ftanben.

®iefe ^^artei toar üon öornl^erein iubenfeinblic^ unb ftrebte nac^ 'ab'

fd)offnng ber ben ^uben erft irenige ^ai}vt üor^er gen)äf)rten 9ie(f)te.

5öei ben t^reunben be§ gortfd)ritt§ aber jerftörte biefe§ "^^reiben \vk'

ber aEe ben ^uben ungünftigen @efüf)te, bie ber 2i3ud)er berfelben

beröorgerufen (jatte; benn 9iiemanb, ber auf bie ®t)re unb Unab=

bängigfeit feine§ ©eifte^ ctira§ i)ielt, mochte auf berfelben Seite mit

ben 9iömlingen ftel^en i&^ fanb bal)er im frangöfifc^en (Statsirate fe^r

loenig S3eifaII, al§ ber mit bem iöeridite über bie antijübifd^en ®e=

fud)e beauftragte ©rof 9}Zote auf Slbfd^affung ber ©leic^ftetlung ber

frangöfifd^en Suben mit ben übrigen ^Bürgern antrug (1S06 . dlapo--

leon felbft f|3roc^ fid) im ©tatSrate baljin au§, ha^ bie ^uben einen

©tat im (State bilben, ha% if)nen aU «Spionen nic^t ju trauen fei

u. f. tu. Salb aber milberte er feine 5)J^einung unb befdiloB, ficö

über bie ©efinnungen ber ^uben baburc^ ju überzeugen, bafi er eine

Söerfammlung öon ^i^i^en auö uerfc^iebenen SanbeSteilen §ufammen=

berief, ^n bem @efe|e jebod), ioeld^e^i biefen $öefc^Iu^ ouSfü^rte, gab

er no(^ einmal feinen jubenfeinblid)en 9tnfi(^ten 9^aum unb lieB burcb

baSfelbe ben ©injug aüer jübifd)cn gorberungeu in gelüiffen S)epürte=

ment§ für ein ^al)r oerbietcn.

S)ie 5ufammen§uberufenben jübifd)en 9iotabeIn tourben in bem

gangen großen bautaligen granfreic^, tüeld)e§ auc^ S3elgien unb Sleile

üon 2)eutfd)Ianb, ber Sc^n)ei5 unb Italien umfaßte, foiüie in bem
bamoligen fog. Äönigreid) Italien üon ben S8ef)örben ouSgetüäblt

unb 5li)ar in red)t glüd(ic^cr Söeife. ^iaat ^^err unb fein Sofin

aJiic^ael befanben fid) unter itjnen, bann ber üon portugiefifd)en 3Jiar=

rano§ ftammenbe, aber erft üon feiner SDiutter, bie burd) ba§ @rb=

beben üon Siffabon litt, bem ^ubentum jugefü^rte unb ai§ ©ironbift

an ber 9teüoIution beteiligte |)ebräoIog unb ^Jiaturforfdier 2(bra{)am

^^urtabo, ber roürbige Stra$bnrger iftabbiner ®aüib Sinjf^eim,
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(Serf Serr'g ©d^lüager, iinb 5Inbere, im (SJangen dtoa t)unbert. 6§
lüar eine bef^^otifdjc 9f{ürffirfjttofigfeit 9Ja^oIeon», haf^ er hk (Sröffnung

ber S^erfammlung auf einen Sabbat fe[tfe|te. gurtabo, bent Sfaaf

SBerr gegenü6er[tanb, tüurbe gum ^räfibenten getüä^It. ^rie(f|eret

gegenüber bem ©etüaltigen burc^fäuerte aUt SSer^anblungen , \vdä)t

fidö ^unäcfift mit 5tüölf üon ber 9tegirung vorgelegten ^^ragen gu be-

faffen trotten, ^ie 'ilnrebe 9JloIe'§ an bie 5tbgeorbneten war oer=

le^enb, inbem fie atle gegen bie ^uben erhobenen ift^Iagen juiammen-

fafete. 'üiuä) fiü^Iten fic^ hk 9}iitglieber ber SSerfammlung burrf) bie

gWei erften fragen, ob fie granfreic^ all i^r ^kterlanb unb bie ®e=

fe^e für firf) alc; öerbinblid) betracf)teten, aU felbftöerftanbliif), beleibigt.

@ic tDurben aber mit ^egeifterung beial)t. äRerfluürbiger 2Beife tt)urbe

aucb gefragt, ob bie 3uA)en ißietoeiberei für erlaubt t)alten. 3ur

3ufriebeu^eit be§ Saifer^, ber übert)aupt öor bem ^»artamentarifcöen

%atte ber SSerfammlung ^J[d)tung befam, erfolgte ein Siein. ©(^toie*

riger war bie S'rage, ob 2)iii(f)ef)eu sloifdjen ^uben unb ß^riften er=

laubt feien. S)a Waren bie SOieiuungen gwifi^en ben '^'Utgläubigen

unb 3(ufgeflärten fe^r geteilt. Xk Debatte War f)i|ig unb bie Stnt^

Wort fiel batier auaWeidienb auä. !ä)Zand)e 9labbinen, t)ieJ5 e§, wür-

ben ©c^wierigteiten gegen bie (Sinfegnung fold)er (Stjen erl)eben, wa»
aber bei bem S3eftanbe ber diüilelje wegfattc. Sind) über ben 2Bud)er

t)atte fic^ hk SSerfammfung ju äußern unb legte feine $8erbammung

burd) ha§ @efe| bar, bat)er bie Qubeu at§ ©oId)e für ben 2ßud)er

©ingefner nid)t üerantwortlid) feien. 2(m Geburtstage be§ ^aiferl

(15. 5(uguft) würbe beffen 33ifb in ber Synagoge aufgcftellt, göfeeu=

bienert)aft gefdimüdt, angcfungen unb in brei Sprachen augeprebigt.

9^apoIeou empfing §war bie iÜbgeorbneten nid)t, oerfidierte fie aber

üertraulicp feiner (Snabe unb 3ufi^iei^cnl)eit. (5ö würbe ben ^uben

üoüe ^fleligioulfreiljeit unb bürgerlidbe 9ied)tggteic^t)eit beftätigt unb

^nqkid), jnr 33ürgfd}aft für ha§ gute J8crt)alten ber '^nhen, bie 3(uf=

fteüuug cineä @i)nebrion (Siju^ebrin) üon 71 SOiitgliebern , nad)

bem iTRufter be§jenigen im Slftertum (oben @. 139) in ^ori§ ange=

orbnet, ber ju jwci dritteln au;3 9tabbinen unb gu einem au§ ßaien

befteljen unb hk Süitworten ber 9iotabetn=S5erfammIung (bie i^n gu

wäf)Ieu IjattCy in (äntfdieibungen umwanbeln follte. ^a§ ^arifer

@t)nebrion Wor ein tluger ©infott be» Srobcrer§; e§ mad^te für fein

^aiferreid^ 9tetlame unb bie ^uhtn Waren üon ha an in allen 2äu*

bern üon üornt)ereiu für it)n gewonnen, \va§> namentlich im Dften

öuropa'ö hei il)rer grofjeu 3^^! ^^"^ it)rem föinflu^ auf bie 53eüöt!e-

rung uid)t gteid)giltig war. ©§ war bie gcit ber 9iicberwerfung

^^reu^enl bei '^ena unb hie gro^e 33egünftigung ber 3«^^» in grant=

reici) tat bal^er gegenüber ber gebrüdten iiage berfelben in ben feinb=

Iid)en ©taten 9tu^tanb unb ^-j^i'^wBen ^W 2Bir!ung. S)a§ ©ijnebrion
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war aber aud} ein Sßerfjeug ber ne^eimen ^olisei unb be§ SJlttitär*

bienfteS, biefer beiben ißrennpunfte be» Sl'aiferrctd)C§; benn bte bem
bureoufratifd^en ©täte nad)gea(jmte jübifd)e ^terardiie ntarf)te bte 3k6=
6mer gugleic^ ,^u ^;ßoIi§eii|)tDnen unb 31t 2(ufpaffern I)initc£)tti(^ ber

jübtid^en ®ienft|}f(ic^tigen! ^a§ (St)nebrion trat gleid) noc^ bem
S^tuffe ber 9?ota&eIn=$ßerfQmmIung , im gebruar 1807 pfammen,
würbe mit feierlid)em ©ottesbienfte eröffnet unb fiatte ©injl^eim
jum SSorfi^enben. ®ie ©ipngen waren öffentlich unb bie 9J^itgtiebcr

trugen eine üorgefc^riebene fdiWarje ^rad)t. Sßon (Sdtt ber reform=

luftigen ^uben frember Siinbcr er!)ielt ba» ©tinebriou begetfterte

®rüfee unb |)ulbigungen, wä^rcub bie Stltgläubigen e§ ignorirten

ober mit SJiifetrauen betrachteten ober if)m gar Unred)tmäf3ig!eit üor-

Warfen. 9cad)bem haä 'Stjnebriou feine 5tufgabe gelöst (im Slprit),

trot bie 9iotabeIn=8?erfammIung wieber an feine Stelle, — aber nur

um oon bem Ä'aifer ein @efc^ entgegenjuneljmen, weld^eö bte Steckte

ber ^uben in granfreic^ für §et)n ^aljre wieber wefentlic^ befd^ränfte.

S)a§ ®efe^, mit Weld^em dlapokon fein gegebenes SBort bradi, »er-

bot ben ^uben bie militärifd^e ©tedoertretung, fcEiIofs fie t)on uitbe*

bingter greigügigfeit au§ unb tierwefjrte itjuen jebe unpatentirte @e=

f(^äft§betreibung. ©poter eingetretene SJiobififationen be§ @efe^e§

geigten, ha'^ eS lebiglidj gegen bie elföffifcfien ^suben unb gegen bie

9lieberlaffung beutfcf)er Sui^cn "^ granfreid) gerichtet, b. i). ein Q\i=

geftänbnife an hk jubenfeinblid)en (£^riften be» (SlfaffeS War!

5tud) in bem üon üiopoleon gefdjaffeuen ^erjogtum 2Barfd)au
würben nic^t nur bie ^olen, fonbern auct) bie Qu^e" getäufdit unb

1808 it)re 9te^te für getju Qabre befdiräitft. S[)agegen bef)ielten fie

bie it)neu geWät)rte ®Ieid^bered)tigung in bem efemeren ^öntgreid^

3SeftfaIen, Wo ^erome 93onaparte iljnen günftig lüar unb 9}^ättner

wie 3o^anne§ SJiütter unb 3)o^m bie ©efe^e aufarbeiteten. 3Jiicf)ael

S3err erhielt eine ©teile an ber Unioerfität ©öttingen, bereu ^rofef-

foren bie eifrigften jubenfeinblic^en ©cliriftfteller gewefen. dagegen
gereidite bem neuen ©täte gu geringer (5t)re ber .^affeler §ofjube

^frael ^afobfon, ber feinen frütjcrn .'pcrrn unb SSottiiter ^erjog

ß'arl gerbinanb Oon 33rauufcE)Weig »erraten f)atte unb gu bem ©ieger

übergelaufen war. Sr würbe ^Borfi^enber be» jübtfc^en fonfiftorium§

oon SBeftfalen, ha§ bem frangöfifctien ©ijuebrion nad)gcbitbet War,

unb mad)te in biefer ©tellung allerlei (Sj:perimente unb tolle ©prüuge,

bie nur geeignet Waren, ba-:^ ^ubentum gu fontpromitttren, inbem er

wit(fürlid)e Steuerungen mit otlerlei ^omp unb ßerimonien p oer=

binben fucl)te.

©eitbem ^Seutfd^Ionb unter SZapoleon» 9Jiad)tgebot ftaub, würben
auc£) in beffen ölteren ©taten "ök früheren $8efd}ränfungen ber ^uben

aufgel)oben, boc^ meift nur teilweife, ba man bei ber befannten juben*
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fehtbiic^en ©ttnimunc? be§ beutfd)en SßoI!e§ nidjt me^rereS iragte. 3«
SSaben blkb i^nen haS^ Drtöbüriierrecfit, in granffurt ber 9(ii!aut

öon ^runbben^ öerfd^Ioffen. ^n .^amburg unb a)lecflenbiirg

würben [ie uoflberec^tigt. ^n bem md)t rljeinlänbifc^en ^reu^en
lüurbe t^nen 5I(Ic§ I)t§ auf ha§ ©tatüBürgerrec^t geloäfirt, aber 1S12,

in Solge if)rer aufridjtigen Trauer um bie 5^önigin Suife, oud^ jene*

bettiiUigt. ^niöaiern blieben bagegen bie meiften, in @arf)fen, wie

in Deft erreich, gar ade alten SBejcfjränfungen ber ^uben anfre(i)t.

2)ie Setjtcren waren feit ^ofef§ II. (Sbift immer nod) lebiglid) ®ebut=

bete in Defterrcidi unb Ijattcn für ifjre ©ulbung följrlic^ 80,000 ©ulben

gn entriditen. ®ie ^cöräifc^e ©proc^e War au§ bem SSertefjr ber Quben

gang öerbannt unb nur im ©otte^bienft erlaubt, auc^ ber ©ebraurf)

jübifd)er Diamen verboten unb Ijarte ©eltbu^e baranf gefegt, dagegen

Waren if)nen ©djuten nad) d;riftlid)em SDiuftcr üorgefc^rieben, welche

bie gutgläubigen nadj Gräften pi i)intertrciben fud)ten. 3n Ungarn
waren ben ©täuben (1791) mehrere 2(rtifet üorgclegt, welche bie

fRed^te ber J^uben Wejentlid^ öcrbefjerten; fie famen aber nid^t pr
5$ert)ani)üntg; oielme^r würbe if^r SSerM)r 1793 nod) met)r befd)ränft

unb 179S iljre (Sljefdjlief^ungen an ein ©diuljeugni^ gebunben, Weldjel

in golge beffen üielfad) gefälfdjt würbe, ^m Qatire IS07 würbe bai?

ipaufiren, eine ^au^terWerbSquelle ber Sieben, in Ungern oerboten

unb bie Suben and) militärbien[t|)flid)tig erflärt, bie ^oleranjfteuer

aber um 50, unb aU fic^ W ^uben bagegeu fdiüd^tern befdjWerten,

gleich um 100 ^ro5ent erljöfit! SBie fel^r man fie ju fdjifanireu

fudjte, geigt aud), ha'Q il)nen 1811 ber ungorifc!)e ©tatt^Iter ben

Raubet mit S!!u^fergelt »erbot!

5. Wit Kcflauvationsjcit.

@o fel)r ^k^oleon I. bie 8^ed)te ber Su^en bcfdiränft (jatte, ein

fo l)erber ©djtag war bod) fein ©tur§ für fie. ®ie 3fteattion, burdi

welche ha§ Streben ber i'ölier, üon feiner @ewaltf)errfd3aft befreit

gu werben, überwudiert unb eutfteüt würbe, war für bie ^ubcu ebcnfo

un{)eil0oü wie für hk (5l)riften unb für ^^"e nod) un^eilüoUer, weil

gegen fie gugleit^ bie öeibenfdjafteu ber ungebilbeten ^olfsmaffen ent=

feffett würben. 9lm rafdjeften gab fid^ hk ^ereinbrcd)enbe 3tea!tion

für W Quben in grantfurt am 9Jlain funb, wo fie unter ber 9te=

girung ht§ 5ürft=^rima§ S)atberg aU „©ro^fjerjog" "nod) üor 2;ür=

fd)Iu^, 1811, gegen Sejatilung öon 440,000 ©ulben it)re !öoüberedj=

tigung al§ Bürger erhalten Ijatten, atlerbingS nur in Solge öon Zeit-

not ber ©tabt unb gum großen~$8erbrufe ber ^atrijier. Soum war
ha^ ©piepürgcrregiment ber fog. ,,frcien ©tabt" (1814) lergefteüt,

fo würbe aud) bog ä5oÜbürgerred;t ber '^nhQii aufgeljoben unb weitere
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Schritte in biefer üitcl^tung öor6cI)aIten. ©ofort begannen in meiere*

ren Üeineren ©taten ®eutfdjlanbi> get^äjfige Schritte gegen hk 9iecf)te

ber gilben. ®ie Se^teren faiibten ba^er Stbgeorbnete an ben ÜBtener

^ongre§. ®ie mä(f)tig[len beiitfd^en ©tatSmänner, 93Utternicl^ in

Defterreid^ unb §arbenberg in ^ißreu^en, lüaren ben ^uben günftig

gefinnt, aber fie ttermod}ten nicbtg gegen bie bamat» unter ber 33e=

üölferung crtoacfienbe fog. ®entfd)tümelet, meldte gugleid) ben ger=

mani[d)en unb ben c^riftlic^en '3tanb^.ninft betonte unb bafier gegen

hk und^ri[tli(^en ©emiten eine feinbfetige ©ejinnung an ben 2ag legen

5U muffen glaubte. (£ö Würbe ntd)t bebadit, ha^ öiele ^uben an bem
28efreiung^3!riege gegen ha^ ifinen günftigere gi'anfreic^ teilgenommen

unb nod^ weniger, bafe ha§ (Sf)riftentum non jübifc^em Urfprunge war.

Sentfd^Ianb fotltc auäfailief^lid) ben rfiriftlidien S^eutonen gehören.

^2tber biefe gantafterei, fo grof]artig fie begonnen, fo traurig gugletd)

unb tädierlidi enbete fie; benn fie würbe erft ein SSerfgeng ber Ste-

aftion unb bann, nad)bem fie bicfer unbequem geworben, üon it)v

üerfolgt unb nnterbrüdt. ^ie ejtremc (5^riftfid)teit fül^rte 5ur Si=

gotterie unb teiltneife gu papifttfdien ^öeftrebungen unb 33etet)rungen,

wie fie in ber romantifc^en ©d)ule wudierten, unb ba§ einfeitige

^eutfditum 5U blinbem ^nedjt^finne gegenüber ben angeftannnten

9tegirungen, welche fobann jebe freifjeitlic^e 9kgung unabtjängigerer

©eutfi^tümler unbarmlierjig niebcrfdjmetterten. S;odi ^ier i}aben wir

un§ nur um jene unter biefen „fonbcrbareu ©diWärmern" ju betüm=

mem, we(d)e fpejiett il)ren ^elbeiimut an ber Üeinen unb otinel^in

gebrüdten ©d)ar ber ^nben iut)Ien ju folleu glaubten. 3" ^^)"f" 9^=

Tjörte gricbrtd) S^üp, ber ®ef(^idjtfd)rcibcr unb (Siermanift, We(d)er

1815 in einer ©djrift bie „S(nfprüd)e ber xs^ten an bo^ beutfdje

33ürgerred)t" nieberjnbonnern fid) für berufen l)ielt. dx wollte hk
alte S^t'^enftcuer wieber eingefüljrt, bie ^ii^f" oon allen ?{emteru,

xok üom ^rtcg§bienft onÄgefdiloffen, äußere Slbsetc^en für fie wieber

liergefteüt unb alle möglidien 51nftrengungen 5U ifircr 93e!el)rung ge=

mad)t wiffen. ^ie SDeutfd}tümler Waren fo oerbol)rt, ha\i fie über

bem angebltdien fleinern ben wirtlichen großem örbfeinb ®eutfdilanbiö,

ha§ ^apfttum, nidit nur überfallen, fonbern mit i^m in mittelaltcr=

lid^en Seftrebnngeu wetteiferten. S)er reftonrirte ^^a|3ft '^ßini-' VII.,

ber bie ^ejuiteu wiebcrljerftetlte unb bie gi^eimourer oerfluc^te, fperrte

bie ^uben wieber in ha§ 6)l)etto ein, au§ bem fie unter franjöfifdier

^ei'ff(f)nft befreit waren, unb jwang fie jum ^n^ören ci^riftltdjer 33e=

fe^rungSprebigcr, — unb öljnlic^e^ Woüten bie Urgermanen tun! ^sa

bie ©d^öpfer Der beutfd)en !öuube»atte faulen 5U üöüigem ^'-l'ititi'?*

mu§ ^erab, inbem hk 3>ertretcr ber Slletnftaten burc^fe^ten, bafs in

bem öorgefc^lagenen 3lrti!el: e^ Werben ben 33elennern be» jübifden

®laubeu§ bie benfelbeu in ben einzelnen iöunbe^ftaten bereit^> einge=
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räumten ^terfite- erhalten, tav SBort „in" in ,,üDn" üerraaabelt unb

bamit bie 3fted)te ber Quben auf ein f(eini"te§ SOk^ f)era6gefe^t lüurben.

jDie§ machten fi(^ nun bie bornirten ^(einftatfer gu 5Jiu|e. ^n S3re =

men unb öübec! luurben bie ^uben au§ ber @tabt öertrieben, in

Sr an! fürt be§ 53ürgerrec^t§ beraubt unb wenn nidf)t in bie 3uben=

goffe gefperrt, hodj auf gelüiffe ©tabtteile befd^ränft. (S§ entftaub

barau§ ein 9te(i)tyftreit ^luifctien ber 8tabt unb ben ^suben, bie ja ifire

9ied)te be§af)It fjatten, ber fict) neun ^aljre Iiinfc^Ieppte. ^a man ging

lüeiter, — man (je|te ha^ bi§i)er t'affiö gebliebene iöol! fljftematifc^

gegen bie ^uben auf, n)o§u auc^ eine 1812 burdC) gefallene 5ßoffe „bie

3ubenfd)ule" unter bem neuen Stitet „Unfer 95erfel)r" biente, tuelc^e

bie Qu^en (äc^erüd) unb üoHe Käufer marfite. Diene i^egfc^riften üon

91üf)§, grieg, SJJoIbentjatuer u. 3f. taten ba» S()rige. Umfonft traten

{£tt)a(b n. a. beutf(f)e Sc^riftfteUer, fotüie englifrfje unb fran5Öfifd)e

gegen biefe f^anatifer auf, fie lüurben gefc^mäf;t unb üon 9ftül)§ mit

Qnfulten befubeft. Defterreic^, haS^ wie ^;|5reuf3en bie ^uben gegen*

über ben ^teinftaten gef(f)ü^t, ging tuieber jurücf unb fd)uf neue 33e=

fct)ränfungen für bie S^erfolgten. Selbft in ^^ reuten luurbe bie poli^

tifc^e ®(eict)ftellung berfelben wieber aufgel)oben unb i{)neu luieber eine

9J^enge 53cfc§ränfungen auferlegt, ^a bie 33erliner juriftifrfje ^^afuftat,

an weldfier ein ©aüignl) unb ©idjljoru leljrtcn, erliefe auf ißerlangen

be§ 5i^anffurter @enate§ ein ©utac^ten, in welchem fie bie ^uben

aU Seibeigeue ber ©tabt erflärte! Unb ha§ ju berfelben S^it, ha

ba^ reaftionüre, bourbonifd) = f(eri!aIe ?^-ran!reidi burd) feine (egi=

timiftifd)e .Hammer (1818) bie ben Quben burd) S^apoleou auf 3e[)n

^ai)xt auferlegten Sjefdiränfungeu beinafje ofjue SBiberftanb auffjob!

@§ War au§erorbentIid) befd)ämcnb für bie beutfd)eu ©taten unb

i^r bama(ige§ reaftionäreS ©ebaren, ha^ ^aifer 9tlej;anber I. öon

9?u§Ianb, üeranla^t burd) eine gug(eid) f(^wärmcrifd) = apofaü)ptifd)C

unb fifautf)ropifc^e ©d)rift be§ (SngUinberg SeWiS 2ßal), lue(d)er ^o(en

bereift l)atte, um bie ^erf)ältniffe ber ^uben fennen gu lernen, am
^'ongreffe §u 9(ad)en bie ^u^^cnf^'QiK h^"^ ^x>va<i)e bradite. ®Dd) ge=

fd)a^ nic^tö unb aud^ bie wieber fid) erl)ebenbe begeifterte ©timme

9Jiid)ac( 33crr.§ ocr()a(ite. Unb fo founte im 55nt)re ISU» bie üou ben

^anatifern längft erfef)nte 3ubenl)e|e in ©ccne gefegt werben. Qux

5d)onbe beutfd)er 2öiffenfd)aft eröffneten bie ©tubenten (!) in SSür,^-

burg iia§ entwürbigeube ®efd)rei „§e|3, I)e^i" (b. {). I)alt feft, Iäc^er=

tid)er Söeife gebeutet aU „Hierosolyma est [ftatt: sunt] perdita!),

unb §wor juerft gegen einen würbigen greifen ^rofeffor (S3renbel),

ber fid) ber 3u^f" angenommen ^atte. ^ie 93ceute, ber fid) „d)rift*

lic^e" Krämer ou§ S3rotneib anfd)Ioffen, !üf)(te it)re 2;apferfeit burd)

^^lünberung oon ^ubenläben; ber 2öal)nfiun Würbe e^ibemifc^ unb

tobte unter ß^rftörung oon ^ubent)äufern unb ißertreibungen üon
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^uben tu ^Bamberg, S'i'a"^fui'*t, 2)armftabt, ^arl§rut)e, .pamburg,

Sangig, Süffeiborf, |)eibelberg (tuo aber bie ©tubentenfd^aft et)ren=

I)after I)artbelte unb bie ^uben fci)ü|te) unb oielcn anberen ©täbteit.

dlüx ha§ ©infdjreiteu ber bewaffneten äRac^t t)erl)inberte wai)rfd)ein=

üc^ mittelalterliche ^ubenmorbe unb ^ui^enbränbe; leiber aber feljitc

e§ an 33ürgern, tt)elc^e für hk S5erfoIgten eintraten unb etnfdjritten

unb an el)reu^aften ßJeiftIid)en, welche gegen ben Söaljufinn ^rebigteu,

luie hkä bei bem in Sänemar! ebenfaH» üerfuditen ^ubenfturme

gefdial). 33egleitet würbe bie niittelalterlicEie SoO^eit öon ber üor

gauatiömu§ ftotternben ©c^rift be§ üerfommenen Siteraten ^unbt,
genannt fRabolu^ü, wddjn ben SJlcrb oon Quben nic^t aU $8er=

brechen, fonbern bIo§ ül§ ^oIi3eit)erget)en erüärte nnb in feiner Sob=

fudit üorfc^Iug, bie gilben aU ©flauen nac^ Pflanzungen gu üerfaufen,

bie SJiänner aber gu — entmannen unb bie 2Beiber in — ä3orbenen

unterzubringen. SBie anberS fteljt ein Öorb S3i}ron ha, loeldjer ba=

maB in feinen „ipebräifc^en SOielobien" bie ®id)tung be§ jübifdien

StItertumS ücr^errlid)te! ^n Seutferlaub wagte ben §et3=^ep=§elben

nur ein SJlann mit feinem Spanien entgegenzutreten, Sii^iuS üon 5öoß,

ber al§ ©diriftfteller früfjer felbft bie 3uben lödjerlicg gemacht i)otte,

nun fidi i^rer aber annahm. Stud) meljrere ^uben Wetjrten fid) für

ifir ^oU; aber t:^re unbefannten 5Ramen bewiriten nid)t§; e§ beburfte

neuer weltgefdjiditlic^er ©reigniffe unb ou^erorbentlii^er ©cifter, um
ben f}errfcbenben ^^löbfinn 5U jerftören unb hav ©ewiffen ber SJZaffen

aufzurütteln.

2)en S(nfang mit biefem Söerfe mad)teu zwei fjerüorragenbe Söpfe,

bie zioei getauften S^ben S3örne unb ipeine, bie wir mit einigen

^olemifc^en SBorten einzufüf)ren gezwungen finb. @o fel)r bie boruirte,

au§ eugfierztger unb rücffdjrittlidier ^ituffaffung I)erüorgcI)enbe ^ubcn-

lje|erei ben frei unb geredjt bentenben 9)ienfdjcn empört, ebenfo fel]r

mu§ bieS ber ^aU fein, wenn man fie^t, wie ha^ blofe SBort „Sf)riften=

tum" in unferer Qdt, Wo bie ^uben ade Steckte geniefjen, iübifd)e

©c^riftftedpr noc^ immer au^er gaffung bringt, unb unwiüfürtid)

wirb ber !öerbad)t genäljrt, ha% hk Guben, Wenn fie bie Tld)vi)tit

ober ancl^ bIo§ bie äRadjt I^ätten, bie ©t)riften ebenfofeljr oerfolgen

unb bebrüden Würben, wie hk§ umgeJetjrt gefdiel^en ift. ®er jübifdie

©efdjidjtfdjreiber ®rä| z- ^- i^erliert burd) ben blofen ©ebanfeu,

'ba'^i Sörne unb ^eine getauft worben, momentan alle Sogü. (£r

bemül)t fid), nadizuweifen, baf? S3örne nnb ^eine in bie iübifcfie ©e^

fd)id^te gel)ören unb -nidit in bie |)eerbe he§ ßl)riftentum!§; benn fie

I)aben fid), fagt er Wörtlich, nur äußerlich üom ^iibcutum loSgefagt,

,,wie ®om)3fer, bie bci^ geinbey 9tüftung unb g-aljiie ergreifen, um il)n

befto fidlerer zu treffen unb befto nac^brüdlidier zu üernid)ten." S)Zit

bem erften Seite biefe§ @a^e§ fud)t ©rii^ offene Suren einzubrechen.



449

eine „jübifc^e ®efc^id)te" gibt eg nid)t me^r, feit e§ feinen jübifc^en ©tat

nte^r gibt, tüie e§ andj feinen allgemeinen d^riftlic^en ©tat gibt; eä gibt

nur noc^ eine ©efc^idite beg 3ubentum§ unb gab ftet^ nur eine ®efcf)ic^te

be§ e^riflentumg. ^n bie ©efc^ic^te be§ 3ubentum§ gehören S3örnc

unb |)eine, weil fie auf bie Sntföirfelung be^ Ie|tern eingetüirft ^aben,

freilid) erft in einer Seit, mo e§ fein reine§ ^ubentum me^r gab,

fonbern nur nod^ ein mit ber Ä^ultur anberer Golfer, unter benen bie

Suben (eben, oermifcf)te§. Qn bie (5iefc^icf)te be§ ©f)riftentum» aber

gehören S3örne unb |)eine nid^t, weil ha^ ßl^riftentum ein rein reli=

giöfer begriff ift unb hit beiben ©d^riftfteller mit ber (Snttüidelung

ber cfiriftlid^en Sleligion fid^ nid^t befrfiaftigt fiaben. dagegen gef)ören

S3örne unb Seine, unb ^trar mit mit gröfterm Steckte al§ in hit

®efd^icf)te bei ^ubentumg, in hk beutfc^e Kultur* unb Öiteratur^

gefct)id)te, in weldier fie eine grofee 9totle gefpielt f)aben. Sturf) ^at

bie beutfd^e Station eine loeit beffere SOieinung oon 33örne unb §eine,

ja felbft bie grunbfä|licE)en ©egner ber beiben ©d^riftfteüer ^aben

eine beffere SOieinung üon il)nen, aU &vä^, ber fie mit ber angefü^r=

ten Xirabe einfad^ unb nadt aU ^eud)Ier f)inftellt! ®en)i§, jeber

et)rli(^e S^rieger würbe einen Jn^ämpfer nur öerad^ten, ber „be§ geinbeS

Siüftung unb gal^ne ergreift, um i^n beffer treffen unb üernid^ten §u fön-

nen." ®a§ ift feine SEapferfeit, fonbern gang erbärmlid^e feige ^rieg§*

lift! ^öd^ft betrübenb aber ift e§, öon einem unter ©tiriften lebenben

unb le^renben ^uben ha§ @)eftänbni^ f)ören gu muffen, ha'^ er ba§

(S^riftentum aU einen „%dnh" betracEitet, ber ju „treffen" unb gu

„DernidCiten" ift. SBal^rlic^, Wir ^offen, taS ßfiriftentum (beffen bog*

matifd^er Snf)att un§ fe^r ferne fte^t) ober oielme^r hk öom ©firiften*

tum beeinflußte Ä'uttur Werbe fid) aud^ ol^ne ^uben^e^e ober anbere

unwürbige SOZittel biefer oon jübifd^er (Seite, wie e§ fcE)eint, ge^jlanten

,,SSernic^tung" erwef)ren fönnen, — üiel e^er, aU ha^ fie erliegen

foüte, wirb biefe Kultur ba§ oaterlanblofe ^ubentum ot)nc S^aufe,

o^ne 3^1^009, Ü^H öon felbft unb unfefilbar nac^ unb nad^ abforbiren.

Unb bagu l^aben ^ßörne unb |)eine, hk mit einem %ü'b lofe im

Subeutum, mit bem anbern aber feft im 2)eutfd^tum ftanben, unftreitig

fel^r öiet beigetragen, ^fire (Stellung jum ®f)riftentum gel)t un§

uid£)t§ an; wir glauben fie liefen fidE) einfad^ taufen um ßarriere ju

marfien, wie ^einricl) IV. unb SBallenftein üu§ biefem (^runbe fatl^o»

lifcE) würben, unb bomit bafta.

^n granffurt am 3)?ain, ber bamal^ fo jubenfeinblii^en unb

bod^ fo oiet ^uben be^erbergenben ©tobt, wo jeber d)riftlic^e Settier

ober ünmp ben beften ^niim mit bem gemeinen Quvn'\: ,,9Jtad^' SHore^,

^ub'!" oom guf3fteige auf bie (Strafe oerweifen fonnte, würbe 33örne

unter bem 9iamen ßiJb(Seoi) S3arudE) im 2:;obe§jaf)re äRenbelöfol^n^

unb griebrirf)§ be§ ®ro|en 1786 geboren, ©ein SSater ^afob Saruc^
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war i^tnanjmoiin uiib Stbgeorbneter ber ^^ronffurter ^uben am Sßiencr

^ongre^ unb in S03irfti(^!eit faum nod^ ein t)at6er ^ube. ©i^on

früf) fanb fid^ Söb burd^ ©egenflänbe ber mobernen Kultur Jüeit

me^r amje^ogen, aU burd^ ben bama(§ geiftloS geleierten "Jahnub.

Seit bem Sllter üon 14 ^a^ren ert)ielt er feine 3(u§6ilbung in d^rift^

(icEier Umgebung ju ließen, wo er f|3äter aud) bie Uniöerfität befugte,

^iac^tier foHte er in S3erlin hk ^träneiwiffenfc^aft ftubiren, unb bort

rottete ber Umgang mit ben ^Berliner ^ubendiriften unb S^riftenjuben

au§ bem Greife ber A^cnriette |)er§ ooUenb§ alle jübijdien ©efül^te

in i^m aug, worin er fogar oiel §uweit ging, inbem er aUeS ^übifd^e

fdfited^t mad^te. SSeiter ftubirte er in .spaüe unb ^eibelberg, oer-

taufd^te aber hk ^eittunbe mit ber 9tedf)t§wiffenfct)aft unb würbe ISOS

©oftor ber f^ilofofie in ®ie§en. ^i^S^^i'^ ober würbe ou§ it)m ein

begeifterter ^erefirer ber greil^eit oom @Iauben§5Wang fowol ot§

oon ^olitifd^er äJlac^t, aber fein ^alttojer Schwärmer, fonbern bei

aller ibealen 9fltcf)tung ein :|3ra!ti[ceer ^olitifer. "Sie ßwftänbe feiner

3eit ^Wangen it)n §u fd^einbaren 2öiberf|)rüct)en. (5r liebte 5^eutfd^=

lanb tief unb innig unb geißelte bod^ bie ©rfimad^ feiner bamaligen

SSerfaffung unb bie ßtiecöerei feiner 3fit9f'^PlK" ^or ©roBen unb

äJläd^tigen. 2tl§ feine S3aterftabt für fur§e 3cit ben ^uben poütifd^e

@IeicE)beredetigung gewährte, ertjielt er eine StnfteHung bei ber ^oti^ei;

hk 3fteaftion oon 1813 aber na^m fie if)m wieber ungeachtet feinet

Seutfd^tumS. ^m ^afire ISIS, ein ^afir üor bem |)e|3^epfturme,

lie^ er fid) in £)ffenba(^, bem testen 2Bo()nfi|e be§ „SKeffia^" 5van!

taufen unb füt)rte feitbem ben 9iamen Subwig Söörne. (Sr begann

eine 3eitf<^^ift ,,bie 2ßage" §u fc^reiben, in weld^er er gwar nur

über ^unft, Siteratur unb ^efettfc^aft fc^rieb, aber mit fteter 3ln=

wenbung auf bie ^olitü. ©r trat barin fjeftig gegen ©oetlje unb

Sc^iüer auf, weil il)n beg ©rftern Solange! an greifjeitfinn unb am
Settern ber Gfiaratter be^ S0ßilt)elm Xeü abftie^, wät)renb er ju

gleid^er ßeit für ^ean ^)^aüi fdtwärmte !;. ^n ißeurteilung ber S8üt)ne

eiferte er am meiften gegen bie (Sd)idfa(§tragöbie, unb ,^war mit be=

beutenbem Scbarffinn, wätirenb er S^atefpeare in ben öintmel erf)ob.

^liU er jebod) in ber ü^eaftion^jeit oon 1S19 als ^ubli^ift in granf^»

fürt nid(|t mef)r frei atmen burfte unb fogar oertjaftet würbe, weil

man it)n befcf)utbigte aufrül)rerifdie Schriften oerfa^t ju f)aben, worauf

fid) freilidi feine Unfdiulb ergab, lebte er al» ©d^rififteUer für fic^

baib ha unb balb bort, bi§ er enbUd^, nad^bem i^n feinet ^ater^i

Xob unabi)ängig gemacht unb bie gwH'^eüoIution itin etettrifirt, fid)

im |)erbft 1830 nac^ ^ari§ begab. §ier entftanb fein ^auptwerf,

bie 93riefe au§ ^^ari§, gufammen fed)§ Öänbe umfaffenb. Sie würben

ber eigentlid^e Stnfto^ §u ber opyofitionetten Siteratur, bie fid) balb

barauf in ®eutfd)Ianb auf politifd^em, religiöfcm, fojialem unb Iite=
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rortfd^em ©ebtete gu einer SJtad^t enttüicfelte. Qi)xe |)aupt6ebeutung

liegt in ber 93ernrteilung ber beutjcEien 3u[täiiöe, treidle äJörne mit

einem foW)en 'ilXuftüanbe üon <Bpott, @d§mät)ung unb ©rbitterung übte,

bo^ er be§l)alb ijatriotifc^e ®eutf(i)e tion fict) abftie^, luä^renb feine

UnijänQtv gerabe in ber 5trt fetner ^riti! nur eine ^ei^e Siebe §um
3?QterIanbe erblidten, beffen Sage er beffern §u I^elfen lüünfdite. ®ie

SOtänner ber Setoegung üergötterten if)n unb hei feinem ^efud^e in

Seutfd^Ianb, wo er au bem §amba(i)er g-efte teilnabm , brarfite man
i{)m ^ulbigungen bar, al§ bem ©rften, ber hk 33eiüegung in @ang gc=

brod^t, an beren ©rfolge er bamal§ felbft 5U glauben bie ^Hir5fict)tig=

feit ^atte. 9iad^ unb nad^ aber ^örte bie Sßirfung ber ^Briefe auf;

in ben potitifcfien ßuftänben ®eutfc^Ianb§ fet)rte bie 9iuf)e suvücE, unb

nur in ber Siteratur büeh bie (eiber frioole Scraegung jurücf, meiere

mir bereite angebeutet fioben. ^n ber golge fctirieb Sörne, lüeld^er

U§ an fein @nbe in ^^ari§ blieb, bie ©treitfc^rift „SOJen^el, ber gran=

äofenfreffer", toorin er ben berben eigenartigen Siteraten 2BoIf=

gang äRen^el ob feiner eytrem unb läd^erlid) beutfd^tümelnben 9ticf)=

tung geißelte unb betonte, ba^ bie Spötter einanber nid^t befeinben,

fonbern firf) auÄbilben foüten unb ha% tk SSaterIanb§(iebe hinter

allgemeinem 5Xntei( an ber ©efd^id^tc jurücftreten müffc. tiefer 8df)rift

unb it)rer ^Beurteilung gegenüber ift folgenbe 5(eufeerung ^örne';! be^

geid^nenb: „Unfere lieben Sanb§Ieute ftnb mandjmot fe^r (angtoeitig,

unb ba» ift ein gronjofe nie ober feiten; aber auf hk ®auer get)e

i^ bod^ lieber mit S)eutfd^en ai§ mit granjofen um. (Sin Sranjofe

ift tüie eine 58Iume in einem ©ksi SSaffer, ein S)eutfd^er luie eine

'•^flanje, bie in ber @rbe ttjurjelt. ^ft ein SilJeutfd^er au^ (angn^eilig,

fo tann bodf) immer föäl^renb be§ @pred)en§ etiüa!^ Uuertt)artete§,

überrafd^enb DJeue-o tommen. 2)a§ liegt in ber SJJanigfaltigfeit be»

beutfd^en ©eiftes, ber 5Infd)auung, ber ©t)araftere, and) ber ©prad^e.

Slber hk i^ranjofen finb aüe über einen Seiften, atle§ eine (^orm, e§

f^rid)t einer toie ber anbere. i^iel liegt aud) in it)rer <Sprad)e. ^d)

wei^ fd)on am 5ütfang ha^^ {S:\\he, uub hü'^ ermübet." 9(m 12. gebruar

1837 ftarb er; auf bem ^ere la (£{)aife tourbe er begraben.

SBa§ ^örne mit feinem im ©anjen ebeln ß^arotter gut gemeint, ha^

öerpfufd^te gum uuberecEienbaren (Schaben ber beutfd^en @eiftei?rid)tuug

fein (5)(aubenö= unb ©(^idfal^genoffe i^einrid^ ^eim, ber 9JiepI^Tfto=

pl^eleS ber neuern beutfdien Siteratur. |)eine, geboren 1799 ju Düffel»

borf, geftorben 1856 gu ^aris, too er feit S3örne'» B^it lebte unb

§uleit $5al)re lang im (Starrframpf unenbtid) litt, ift eine Üiätfeluatur.

@§ ftedt in itim neben einem 5)id^ter mit warmem ®efüt)I jugleid)

ein ©d^alfyuarr unb ein geioiffenlofer et)ara!ter unb gtuar le^tere^

in fo üorwiegeuber, fo anwerft gemeiner unb uuebler 5Irt, ha^ feine

Voetifd^ fdiöne Seite gleid^fam a(§ ettoa^ feinem eigentlidien Sßefeti

29*
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{^rembe§, gleidEifam al§ eine nur nod^ gebulbete Erinnerung au§ ^amt=

lofer nod^ unöerbitterter ^ugenb^eit er[d)eint. 2Bie er Seiftungen §u

Xage geförbert ^at, in benen bIo§ ©emein^ett unb Sfiol^eit ober bIo§

!9nif(i)er (S^ott unb farfaftijiiier |>o^n §u finben finb, unb fotc^e, au§

benen Uo§ ©rfiöniieit unb ^oefie fprec^en, fo burc^briugen fic^ htihe

Elemente in anberen @(i)öpfungen tuieber fo, ha'h hk Iieblid)ften ®e-

banfen mit einem älii^ton enben unb bIo§ Ijinge^auc^t finb, um firf)

felbft auf bie empörenbfte Söeife ju üerf^otten unb ju oer^öl^nen.

®iefe eigentümliche ^eine'fc^e SJJanier fiat im Ijöd^ften ©robe bemo=

ralifirenb gett)irft unb burd) ben Seifall unb bk 9lod)aI)mung, bie fie

hn blafirten ©emütern fanb, in ber beutfdjen SDiditung namenlofe^

Unl^eil angerichtet, ja fie fogar mit bem ööüigen Berfaüe bebrofit.

|)eine ging au§ ber 9tomantif fieröor, tion ber er ftd) aber

burd^ feine ©elbftüerfpottung grünblidier loSgeriffen i)üt aU (£t)amiffo,

Stüdert unb ^laten. 2)ie obje!tiüe S^onie ber ölteren gtomantifer

iüurbe bei i£)m jur fubjetttoen; rok Qene mit ber 3tu^enlt)elt fpielten,

fo |)eine mit bem ^d), ha^ fein eigene^ ^er^blut öeräd^tlic^ megtoarf.

^eine trat fc^on feit 1817 mit ^ugenbbiditungen auf, unb e§ läfet

fic^ feine ^ic^terlaufba^n in bie beutfc^e, bi§ 1830, unb in bie fran=

äöfifd^e fd^eiben, toelc^e (entere, uar^ längerer un^ioetifd^er ^aufe, erft

1841 begann. SDiefe ^aufe mar ber fd^mörjefte gied in feinem Seben.

2tl§ SiJrne'S Briefe gu erfc^einen begannen, taten ftd) bie in ^ori§

lebenben ©eutfd^en ^ufammen, um oon bort auy bie liberale ober

mo möglid^ rabifale Sac^e in i^rem S3aterlanbe gu beförbern. SSor

biefen S5erfammlungen erfdirat §eine, mie ®u|fom in Sörne'^ Seben

erjä^It, unb e§ ioar tt)m t)öd)ft unangenehm, reüolutionäre Slbreffen

unterzeichnen gu muffen. (Sr toiä) ba^er SSörnen, ber if)n f)artnödig

auffud)te, forgfältig au§ unb fc^rieb aü§ 3oi^" cJn^ (Sd^mäl^fd^rift

gegen il^n, bie aber ber elenbc ?^eigling, r\aä) bem Xobe be§ großem
Sanbmann§, nid^t ettüa öerfötint oernic^tete, fonbern nun erft t)erau§=

gab. „^einridj ^eine über Submig S3örne'' l)ie^ ber 2;itel biefeä

^amflete§, toa§ @u|fonj fo auflegte, ha'^ §eine in beffen eigenen

fingen über Sörne gel)e. ®ie ©d^rtft ift mirüid) haS ^to^efte unb

©emetnfte toaS man ftd) beuten !ann; taS innerfte ^riDat= unb Seelen^

leben etne§ Xobten oon S3erbienft fo ju fc^mäl)en, p löftern unb gu

befubeln, mie eä l^ier gefc^eljen, ift nur einer aller ebleren Ütegungen

unfähigen 9iatur moglic^. Unb biefe @emeint)eit üerbinbet ftd^ in

.•peine'g ©d^rift mit ber efelf)afteften, abfto^enbften (Sitelteit unb

Selbftoergötterung , mit loeld^er er aud£), n}oI um ber großem 2Bir!^

fam!eit miHen, eine SSert)errIid^ung ber jübifdien 9Mion üerbinbet,

meIdE)e bei feinem abfalle tion i^rem ©lauben boppelt ouffoüenb er-

fd^eint. ^n feinen beiben :poIitifc^en ©(^mät)fd)riften „?5i^an§öftfd;e

ßuftänbe" (1832) unb „Sutetia" (184U ff.) fucf)te ^eine mit S3örne'§
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Briefen ju fonfurriren; er entlüicfelte barin lüol öiel 2Si^ unb 8eid^t=

fertigfett, aber feine @^ur öon ©efinnung unb ßi^arafter. @r ttjar

übrigeng üom Sürgerfönig £oui§ ^^ilip^ 'al§ ©pion ober Stgent be=

folbet, unb einige ^afire oor feinem 2;obe würbe er nod^ gar —
fromm! — Uebrigenä ift er neben 33örne tro^ oüebem einer bcr

®rünber neuerer |3oIitifd^er ^olemif gettiorben, njie fein SSuc^ über

bie romantif(^e ©d^nle einer ber SSorläufer neuerer fritifcf)er Siteratur=

gefd^id^te toax; fo wenig lt)iffenfrf)aftlic^ gehalten unb fo wenig frei

öon grioolität e§ aud) ift, fo enthält t§ bod^ üiele fd^öne unb loa^re

Stellen, ^n allen feinen profaifi^en SBerfen offeftirte er inbeffen

eine grofee Siebe für ^^ranfreid^, wä^renb er SDeutfcE)Ianb nic^t mit

bem ^orne ber Siebe, wie S3örne, fonbern mit ber ©pracE)e eine§

ungegogenen Suns^n fd^mäf)te. 2öie aber bie§ granfreid^ hk ^o^e

SJJeinung feiner bomaligen S3ewunberer- im Saufe ber ßeiten gerec^t=

fertigt, ^at bie neuefte ©efcbidjte mit ^^lammenjügen in it)re ^ürf)er

eingetragen. Sßir fommen gu feine's |)Detifcf)en SBerfen, unb gwar

juerft §u jenen ber altern, beutfd^en ^eriobe. ®ie erften Slrbeiten

feiner nodE) jugenblic^en 9)iufe ent[]ätt ha^ „93ud^ ber Sieber", obfd^on

e§ erft 1826 erfc^ieu. S)ie frü^efte ^eriobe, 1817— 1S21 ift betitelt:

„Sunge Seiben". @cf)on frül) grinSt au§ ben fentimentalften unb er=

greifenbften 33ilbern ber ^eine'fifie ®ämon ^erüor. ©c^auerlid^e SSi=

fionen öon S^ob, @rab unb %tn]d »erraten eine überreigte gantafte

unb (Sinwirfung ber 9tomantifer, weld^e Ie|tere jebodf) haih genug

üerfc^Winbet. 9Jiit bem „tt)rifc|en Gntermeä^o" (1822—1823) er=

fd^einen jene ^übfcfien fleinen ^oetifd^en ©ebanfen, bie §eine fo eiaen

finb, al§ WoUte er bie SBelt bamit nerfen, \vk „im wunberfd^öneiv

9J?onat Tiai" u. f. w., aber fd^on balb mit ber grelt lac^enbeu 5ri=

oolitöt abwecElfeln ober mit Sriüialitäten , bie ober wieber einen er=

greifeubcn ©c^Iufe I^aben, wie ha§ befannte: e§ ift eine alte ®efc£)ic^te,

boc^ bleibt fie immer neu, u. f. w., unb enblic^ erfdjeiuen bie äd^t

^eine'fd^en trioialen @rf)Iüffe fentimentaler 3tnfänge. S)iefeI6en fpufen

aucf) in ber „^eimfe^r" (1823— 1824), in wetd)er baneben haS' wun=

berüoüe Ja) Weifj nid^t, Was foll e§ bebeuteu", haS' ergreifenbe „bu

^aft diamanten unb ^^erten", hav einfach rü^renbe „bu bift wie eine

S3Iume", bie äd^t romantifctie unb tief ^oetifdfie „SBallfafirt na<i} ^eü=

lar" u. f. W. glänzen. SBeld^ fra|)panter 9lbftanb gegen hk fRomontif

^inwieber in bem mutwilligen „SOMr träumt', i<i) bin ber üebe ®ott",

in bem farfaftifd^en, alle 5Dogmatif ^erfiffürenbeu „im 3(nfaug war
ber 9iad)tigott"! J^n ber „.'parsreife" unb in „Italien" fprubett ber

gan§e ^eine'frfie |)ot)n unb 2Bi^, im le^iern befonber^ graufam gegen

ben armen ^(aten. ^rad)tooII unb feierli(^ ernft finb bagegeu bie

9iorbfee=®ebid)te (1825 unb 1826), mit ^uSna^me Weniger berber

.'peineaben. ^^ragmente, bie au§gefüf)rt etwas 2;refflidje§ trotten Wer=
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bell können, finb bie ,,fIorenttnifc^en 9Md^te" unb ber ,,9tobbi öon

33oc^arod)". §etne'^5 2;ragöbten öon 1823, SöiHtom 9latdiff unb

Sllmanjor, im @rä^Ii(fien inü^Ienb unb offenbar unootlenbet, fanbeu

Wenig Stntlang; fte erinnern ftarf on S3^ron.

i^eine';? ätüeitc ®id)terperiobe, bie fronjöfifd^e unb bamtt üor^

tüiegenb frioole nnb'fittenlofe, begann 1841 mit hem (1843 erfd^iene*

nen) ,,'äita %vdII; ein ©ommernai^ttraum". ®iefe§ fomifc^-e^ifd^e

(5)ebicf»t enthält bie (SJefcEiid)te eines 33ären mit eingeftreuten literari^

fü^en ^o§I)eiten unb üerfcfiiebenen Unflatereien, wobei inbeffen bie ®e=
tt)anbti)eit be§ SSerSbaueS unb beS SBi|ey anjuerfennen ift. 3^m
folgte 1844 „®eutfc^Ianb; ein SBintermördfien", in beffen SSorwort

ijeine ein (wenn e§ i^m (Srnft War!) er^ebenbe§ SSort für ®eutf(i)=

lanb flJrac^*). S)a§ ©ebic^t entölt eine SSinterreife §eine'§ na^
Seutfd^Ianb unb ift, tro| ber oft fe^r trioialen Sprache, oon erfd^üt=

ternb fomifc^er SBirtung, aber manche barin entt)altene ergreifenbe

©ebanfen tobtet ftet§ Wieber ber friüolfte Sc^erj. ^m Qa^re 1851

erfc^ienen bie „neuen Sieber". @ie entJ)aIten leichtfertige ^t^oftrofen

an gronsöfinnen ber „^albwelt", hk einen (ginblicE in bie Siebe§=

obenteuer be» S)ic^ter§ gewähren, aber bo(f| wieber mit etegifc^en

Stellen uermengt finb, hk an ben beutfdfien Urf^rung feiner SJlufe

erinnern, fowie oerfd)iebene ©ebic^te, barunter Siomansen, bie on bie

beften beutfc^en 2)ict)ter gemat)nen, wie 5. 33. „9iitter Dlaf", unb

bei^enbe „3eitgebic^te". @§ folgte nod) in bemfelben Satire ber „9{o=

mangero", eine ©ommtung oon 9toman§en unb S3at(aben, in benen

ber §eine'fd)e ^on ber Xriöialität unb ©elbftöerfpottung burd^aus

üorfierrfc^t. S)oc^ finben fid^ auc^ öd^t bid^terif^e Saute borin, Wie

5. 33. ba§ ergreifenbe Sieb ber fdjiefifc^en SBeber. SSernid^tenber §o^n
erfünt bie ©otire auf einen gewiffen bid^terifd^en ^önig unb auf bie

:poInifd^en ©rofen in ^^ari§. 2lt§ 9^ad^trag jum Ütomanjero erfdfiienen

1854 nod^ „neuefte ©ebid^te", weld)e jebocf) nur oolle SSerfuntenl^eit

in \)a§ ©emeine unb SSegwerfen oucE) beö lc|ten 3ftcfte§ oon Seelen-

obel, St'unft unb @dt)i)nl)eitfinn oerroten. —
2Sa§ nun $8örne'§ unb |)eine'ö SSer^ä(tni§ gum 3u'>entum hc'

trifft, fo war ber Se|tere weit meljr ^ube al§ ber ©rftere; er War
eine ?^ortfe|ung ber frioolen 9tid)tung, Wclt^e fd^on im SD^itteloIter

jübifd^e 2)t^ter angenommen batten (oben @. 285 f.) unb ä"9lei(^ lel^nte

") 9Ker!it)urbig für bie ©egeniüart ift au§ bemfelben fotgenbe ©teile: „Sic
(Slfaffev imb Sotljringer itierben fid) roieber an Seutfd^fanb anfd^Iie^en, roenn

lüir btt§ uoUenbet, iDa§ bie ^'i^ansofen begonnen l^aben, raenn lüir biefe über--

flügeln in ber %at, loie mv eä Jd)on getan im ©ebanten, roenn rcir unä bi5

3U ben legten ^yolgerungen begfelben emporfd^rcingen, raenn toir bie 2)ienft=

barfeit bi§ in ir)rem testen ©cblupfioinfel, im §imme(, jerftören, rcenn roir

öen ©Ott, ber auf (grben im 2}ienfd()en n)ol;nt, an^ feiner örntebrigung retten"

U. f. 11).
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]xd} fein SQ3i^ on htn be§ 2;almub an. 93örne ^attt tt)irfli(f)e c^rtft*

lic^e Steigungen; ja fur^ öor feinem ^tobe manbte er fogar bem ^a=

ti)olifii§mü§ 5>orIiebe ju, — ^eine aber blieb ftet§ tioller ft)ntpatt)i=

fdier ©rinnerung an ha§ ^nhmtum, ha§ S3örne ganj n)eggch)orfcn,

unb ooder ^a^ gegen ba^ ganäe S^riftentum, mt i§n bie einfeitigften

^uben nur füllen fönnen, unb ein 9tätfe( ift, tt)ie i§m biefe ©efinnung

bie Soufe (1825 in |)eiIigenftobt) erlauben fonnte, ttk an feinem

®§riften{)afe nid^t§ önberte, ^öd^ften^ i^n noc^ oerftärfte; er oerf^ottete

ftc^ and) felbft mit SfJei^t barob, befc^impfte anbere Su^e». ^ie ^^^'

felben Srfiritt (aber nid^t au§ Öiot) taten unb ärgerte fid^, wenn feine

58e!ef)rung oon ßt)riften gelobt luurbe. $öeibe, 33örne unb ^eine,

würben übrigen^ öon iL)ren geinben tro^ ber S^aufe ftet§ al» ^uben

betrarfitet unb befjanbelt, obfc^on i^re wic^tigften, epo(^emacf)enben

SBerfe gleid) wenig jübifd^en ©eift atmen, iöörne ftrebte nact) einem

S{ufget)en t>e§ ^ubentum§ im ®eutfü^tum, ^eine nac^ einer Sßerfd)mel=

^ung oon ^ubentum unb @ried)entum hd ben europäifc^en ißöitern.

S&ie Bufunft wirb oiedeic^t 58eiben Siecht geben. 33eibe ^aben jwar,

wie &xäi^ fagt, ben ^ubenfia^ ber ®eutfc§en nidE)t befeitigt, aber bod)

gebänbigt unb ha§ ,,^ep 'i^ep" unmöglid^ gemarf)t. 3w9lci(i) aber

Ijaben fie einer au§frf)lie^Iid) iübifdien J^ultur, welche fd)on 9JienbeI§=

fo^n erfc^üttert, htn ®arau§ gemocht ; e§ gibt feit i^nen fein öon ber

europäifc^en Kultur ju trennenbe» unb für fic^ üerftönblic^e§ 3uben=

tum met)r. @nb(i^ tjaben fie juerft ein beffere§ gegenfeitige^ SSer-

ftänbnife gwifdien SDeutfc^Ianb unb granfreidE) angebahnt, Welchen bei-

ben Sonbern fie burd; 2fufentt)alt unb ©Qmpat^ie anget)örten, ein

$8erftänbni§ , ba§ jWar bnri^ ben legten ^rieg getrübt würbe, aber,

wenn auc^ oieöeidit nur in wiffenf^aftlid^er unb literarif^er ^e=

äief)ung, wieber!et)ren wirb.

2)ic ncucftc @nt)t)t(felung beö Sui^c«^«»»^'

1. JDic ortJjobojren 3«l)en.

®a§ ^ubentum ber neueften ^eit, unb §War oon bem 3tuftreten

9}lofe§ 9JienbeI§fol)n§ an, ift nic^t me^r ha§ alte, für ftd) abgefd)Iof=

fene unb feine eigene @efd)idbte aufweifenbe, n)k es ba^jenige Don

ber 3tüdfet)r au§ iöabijlonien unb ber ©rbauung be§ §weiten Xempele
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an, fotool in ^aläftina aU in ber gerftreuung, fei» §ur Witk be^

aditjefinten Si^^^un^^i^t^ i^ai^- ®^' ftanb tion ha an in immer regerm

äBerf)feIüerfef)r mit ben europäijd)en SSöÜern, unter benen feine ®Iie=

ber lebten, unb öerliert bat)er feitbem ftufenlneife immer mel)r tion

feiner Urfprünglic^feit unb (Sigentüm(icf)feit. ®ie le^tere feeftel)t of)ne=

f)in beinaije au§fd^Iie^(i(^ in gormen unb ©eferäud^en; eine (Sienoffen=

fcfiaft aber, beren SJJitglieber mit au§erJ)aIb it)re§ ^reifeä fte^enben

3)ienfc^en in anbauernbem regem S^erfeftr leben, fann befonbere, nur

il^r ange^örenbe ©ebräuc^e unmöglict) in il)rer 9fieinl}eit aufredet l)aU

ten. @» werben bal^er in ba§ ©Qftem 'be§ jübifrf)en ®ebraurf)tum§

täglich 33ref^en gef(f|offen unb ofine folcfie beftef)t e§ h3oI fnum me^r

irgenbniD. Um bieg narfijuweifen geben tt)ir eine Ueberfid^t ber n)id)=

tigften jübifc^en ©ebräudbe, au§ lüelc^er ber 33eit)ei» be» eben ®c=

fagten tion felbft ^eroorleucfiten wirb.

2)e» neugeborenen Suben luartet gleich eine blutige D;)eration.

®§ miberftreitet ebenfo bem Öieifte tiorgefc^rittener Kultur, bo§ nur

ha§' männlirf)e ®ef(f)Ied^t in hk ©enoffenfc^aft eine» @tauben§ einge-

füt)rt, haS^ weibliche aber in biefer SSe^ietiung rein ignorirt wirb, Wie

biefe Operation it)rer ganjen Slatur nac^ S^ben, ber nid)t in jübifd^en

Sßorurteilen aufgewac^fen ift, abftofeen unb anwibern mufe. Sie Ijat

gan§ ben ßt)ara!ter ber bei fog. wilben SßiJlfern üblid)en 55erftümme=

hingen, burc^ Welche bie Knaben in ha§ ßeben eingeführt werben, n)k

ä. 33. be§ ßa^nau^fc^Iagen» bei ben 5(uftraliern, ift baiier mit t)öl}ercr

©ioilifation unüereinbar unb t)at übert)au|)t i^re ^ebeutung oerforen.

Ueberbie» bringt fie, ha ber 9^iof)eI (D|3erateur) fein (II)irurg ift, fon=

bern ficf) nur eine oberfIäcf)lic^e Uebung angeeignet t)at, bem Sinbe

(S^efa^r für bie ©efunb^eit ober gar ha§ ßeben. liefen (3d)xand)

(beffen ^Sebeutung wir bereite oben®. 72 f. bargelegt l.irgenbwie mit

t^eoIogifcf)en (^ebanfen in SSerbinbung p bringen, ift einfach Iäc^er=

lid), wenn man wei^, ha^ er au§ ben Urseiten nieberfter Slultur f)er*

ftammt. SSir (egen |)erfönlid^ ber Xaufe feinen SSert im; aber Wie

unenblicE) finnüoller (Weil au§ Qdkn I)ül)erer ^iultur ftammenb) ift

fie al§ bie Sefd^neibung, unb pbem fteüt fie hk beiben ®efrf)Iec^ter

re(f)tIicE) einanber gleid)!

5BiÜ ber ^ubc '^h\']d) 'genießen, fo mufe haS' Xier, tion bem

felbeS fommt, auf eigentümlidöe ^ißeife gefd^tad^tet, e§ mufe gefd^äd) =

tet fein. 2öir (}aben wieberf)oIt in unferm aufgegärten 3af)rf)unbert

9tabbiner, unb jwar @oId§e, wel^e felbft aufgeflärt unb freifinnig

fein Wollten, biefe ©d^Iac^tmettjobe, Welche unter ben Sljriften tiielfad^

(Wir wiffen nict)t ob mit 9ved[)t ober nid^t) al§ lierqualerei gilt, mit

grofeem 5tufwanbe t{)eologif(^er ©ele^rfamfeit tierteibigen l^ören. Sie

fofl auc^, weil fie ba§ S3lut entfernt, einen „fittlic^en" SSorjug tiaben,

als ob ba§ Slut irgenbwie etwa§ fc^le(f)tere§ ober unfittlirf)ere» wöre
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aU anbete tierifd^e Stoffe. @y mag fein, hai^ ber 93üttgenu^ un=

gefunb tft; aber ba§ f)at ni^t^ mit ber 9teIigion 5U tun, unb e§ ift

immerhin eine |)eu(f)elet, fingen, hk bloS bem SJiagen btenen, eine

t^eologifc^e iöebeutung beizulegen, unb in unferer 3eit eine 5l6ge*

f^madt^eit, eine ©lauben^genoffenfc^aft be§ @d)Iarf)ten§ tuegen üon

ben übrigen, bie im gleichen Sanbe leben, Ijermetifd^ abfd^tieBen gu

lüoHen, toaä burc^ bie oielen @)3eifeüorfc^rif ten unb (3peifeoer=

böte be§ fog. mofaifc^en ®efe^e§ nocf) tierfd^ärft ttiirb. ^iefetben

finb über^au|)t in unferer 3eit unmögli(^ me^r ftreng ;^u beobat^ten,

fonft mü^te ein ^ube bei bieten Gelegenheiten, 5. $ö. auf Ü^eifen, ein»

fai^ »erhungern; fie loerben baf)er nac^ unb narf) faüen muffen, aud^

abgefe§en baüon, ta'^ fie bie ^uben üor aöen Sflid^tjuben läd^erlid^

mactien unb ^unbertmal unoernünftiger unb finnlofer finb al§ hk
ebenfatig oeralteten unb fortfd^rittttiibrigen fatf)oIifcf)en t^aftenöor»

fi^riften, bie bocf) noc^ eine ft)mbotifd)e 33ebeutung l^ahtn. ^e^nlid)

öertjält eä fic^ mit bem ^ahhat, ^infi(^t(i(^ beffen bie ^uben

atterbing§ t)inter ben befd^rän!t ortI)oboj;en 3tnglifanern unb ^re§=

bt)terianern mit it)rer ©onntaggrufje nirfit jurürffte^en! SBottte

aber ein ^u\)e ben Sabbat genau fo ftreng fjatten lüie e§ ber @eift

be§ altern QubentumS gebietet, fo bliebe i^m fcfiled^terbingS nid^t§

anbere§ übrig al§ unbelüeglirf) auf bem gteirfien ^Udt ju fi^en ober

5U liegen; benn hü jeber Setoegung unb bei jebem ©djritte ift er in

©efa^r, ben <Babhat ju oerle^en. ®er le^tere in feiner (Strenge ift

mit bem Seben ber S^^en unter anberen SSöIfern buri^ouS uuOerträg=

lid^ unb bie ^euc^elei muß aud) t)ier über ®etüiffen§biffe ^inujegtielfen.

(S§ ift bem äd)ten Quben oerboten, am Sabbat au^er bem ^aufe

etroa§ \^ü tragen. SBa§ tut er, ioo e§ i^m hk ©utmütigfeit ber

Stjriften geftattet? (£r umgielit ben gangen Ort mit einem ®ra^t unb

bann ift bie ganje Stabt (ober ha§> ganje ^orf) — fein .^au§!!!

Unb ttjeil er ou§er()aIb be§ ^ralf)te§ nid)t einmal ein Xafdientuci^

tragen barf, fo — widelt er e§ um ben Seib! %U ob biefe orge

.peudielei fitttidö beffer wäre aly bie 33efeitigung unau§füf)rbarer unb

unnü^er (Gebote, welche mit ber 3eit unauSioeic^tidj irerbeu oerfd)lDin=

beu muffen! ®afe aber bie ortt)oboj:en ^uben aik biefe fleinlidien

^orfd)riften in gotge iljrer Unjal^I unb üielfad)en llnau§fü^rbar!eit

täglid^ ö erleben, fd)einen fie nid)t gu tüiffen ober gu (Sfjren ber

Xumm^eit nidit loiffen ju looffen! 9BeI(^e 8Ser!e^r§ftörungen oerur^

fad)t nid)t fd)on bie Differenz jwifdien bem fübifdjen Sabbat unb bem

Sonntag ber SSöIfer, unter benen Ue ^uben leben! ©§ toirb unb

mu^ bie 3eit kommen, wo alle mobernen ^ulturoölfer benfelbeu 9tul)e'

tag fiaben, unb wenn er aud) für größere Greife feine religiöfe ^n^

beutung meljr Ijaben follte. 5(e{)ulidie§ gilt üon ber Unja^t jübifd^er

geiertage, toeldjc bie fatI)o(ifd)en loeit überragt I
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SBeiter nimmt bo» Subentiim in feinen überlüiegenbcn ^^eilen bcr

aLlgemeinen europäifdCien Snitur gegenüber einen frembartigen (Stanb=

punft ein mit feinem 33?effia§glauben, ber auf rf)riftli(^er Seite

Ijöd^fteny in ben gantafien einiger ber Söd^erlid)!eit üerfallenen @ef=

ten, ä- ^. ber SJiormonen nnb ^röingianer, eine 5InaIogie ijat. tiefer

obenteuerIid)e Öilaube, lüelc^em ba§ ^ubentum einen großen Seil feiner

SSerfoIgungen unb bo§ (£t)riftentum bie Slufna^me ber t)eibnifd^en Sbee

einer ®otte§fot)nfdiaft in fein @i)ftem p oerbanfen f)ot, rid)tet nod)

immer bebenflidie S5ern)irrnngen in ifraelitifdieu Sö|)fen an unb nät)rt

in benfelben ben ©igenbünfel, ha^ bie ^uben ein au§ern)äf)lte§ S5oIf

feien. 2)a§ im 3ai)re 1840 (!) in gürt erfc^ienene „^fraelitifd^e ©e--

betbud^" üon Dtabbiner ^eibenl^eim in 9^öbelt)eim entf)ä(t in biefer

a3e§iet)ung nod) eine S31umenlefe, roelc^e in ber S^ulturgefc^id)te menfdi^

lieber Xt)Drt)eiten i^re ©teile t)erbient. dla^ bem ^n^alte biefe§ @e=

betbudieS finb bie Quben 1) au§ allen SSöIfern erloren, über aüe

S^iationen ert)aben unb pr Jperrfdiaft über ben 6rb!rei§ beftimmt (nad)

ben SBorten ^\aaU gu ^aloh, oben @. 23); 2) anerfennen fie feinen

.^errfd^er über fid) aU ^aipe, ber it)r einziger ^önig ift, iDonac^ alfo

fein ©tat auf if)re ^Xnl)änglicbfeit §ä^Ien fönnte, 3) betrachten fie

iliren gegenwärtigen 2(ufentt)aft unter üerfc^iebenen S3i3Ifern al§ eine

i8erbannnng unb ©träfe, mitl)in fid) auc^ nid^t äl§ mo^re ^Bürger if^rer

2Bot)nlänber, nnb erluarten ifire fRüdfü^rung nad) i§rem einjigen

lüaljren S^aterlanbe ll^aläftina (ju beffen ©rmerbung fie jeboc^ feinen

©d)ritt tun!), 4) üeraditen fie bie übrigen SSöIfer al!§ unrein, I)affen

fie unb bonfen ®ott, bafj er fie nic^t ju (Sojim erfd)affen, 5) bürften

fie nad) 3tad)e on ben übrigen SSötfern, ()offen auf 3üd)tigung ber-

felben unb S3inbung if)rer gürften mit Letten, il)rer (äbeln mit eifer=

neu ?5effeln, 6) enblid) trachten fie naä) einem jübifc^en 9ieid)e, lüet=

d)e§ unter bem ajteffia§ al§ ^önig bie ganje @rbe umfaffen unb beffen

©tatSretigion bie jübifd^e mit ^erftetlnng be§ früf)ern Xem^elbienftee

fein luürbe. SOlit ber ©rünbung eine§ folc^en 9f{eic^e§ f)at e§ nun

atterbing§ feine gute SBeile; aber ber ©ebonfe geigt, ha^ hoä) einiger

(S^runb üorf)anben ift, gegen bie ßuöerläffigfeit ortljoboi'er Suben

aU treuer S3ürger euro^äifd^er ©taten aüertei B^i^^ifel ju f)egen.

SDie Duette ber nodj üort)anbenen öeralteten unb lüiberfinnigen

©ebräud^e unb ber fantaftifc^en (Sriuartungen be§ ortt)obojen Sui^f«^

tum§ ift weit weniger haä in ber S:ora enthaltene fogenannte @efe^

ajiofe'g fammt ben ,,''45rofeten", al§ öielmefjr bie, wie wir gefeiten,

oielgeftaitige, bunt ^ufammengefe^te unb abenteuerlid)e ©ammlung

religiöfer 9Jieinungen, bie Wir aU Xalmub fennen unb beren (int=

fte^ung Wir oben mitgeteilt f)aben. SÖBenn and) biefe» fonberbare

S3ud), haS' an grotegfem Umfang nur etwa ben „f)eiligen ©djriften"

ber $ßubbf)iften gIeid)fommt unb für Siid^tjuben ebenfo ungenießbar ift
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titie jene ©c^rlften für 9iic^tbubb^ifteit, in je^iger 3ett ben ^ubcn
immer lüeniger befannt ift unb bat)er bei iijnen an ^nfe^en ftufen*

lüeife abnimmt, audE) abgefef^en baüon, "öa^ feine Anerkennung unb

^Befolgung niemals eine ^flid^t inar, fo ift ber 2;almub bo(^ noc^

immer ben ort^obojen unb Weniger ober nid)t tniffenfc^aftlic^ gebilbe-

ten Suiten, au^ wenn fie il^n nur üom ^örenfagen ober gar nic^t

fennen, eine ^eilige Stutorität. @r war barum ftet§, mdi bie ^ibel

aurf) öon ben ort^obo?;en C^^riften für geoffenbart gef)alten wirb, ber

|)au^tgegenftanb ber Eingriffe üou Seite ber ^ubenfeinbe unb ift e§

nod^ gegenwärtig, obfc^on ie|t, bei feinem fe^r gefuntenen 5tnfef)en,

weit Weniger ©runb t)ierfür tiortjanben ift al§ früf)er. ©iefe Eingriffe

auf ben Salmub unb burdfi ifjn auf ba§ 3">5entum ge^en fämmtlirf)

oon ultramontaner Seite ober öon Drt^oboj;en irgenb einer :|3rote=

ftantifc^en ®enoffeufd)aft aü§ unb erWerfen ba()er hd greifinnigen, hk
Weber Qdt nocf) ©elegenljeit Ratten, ben 'Xatmub felbft fennen gu

lernen, gerechtes 9Jii§trauen. ®er Unbefangene mufe ft(^ fagen, baB

ber Sialmub e§ ift. Welcher hk ^u^en üom (£f)riftentum trennte, in

bem fie ofine feine (gntftel)ung möglicher SSeife aufgegangen wären,

— hinc illae lacrimae! 3)ag S5erbred)en ber ^uben beftel)t in ben

klugen ber ^apierläm^fer gegen ben 2;almub barin, bü§ fie nic^t

^atl;oIi!en, Suttieraner, ßatoiniften, orientalifctie ßfiriften u. f. w. finb.

Söir greibenfer. Welche bie @rf)Wäct)e ber Quben gang anberSWo

fu(i)en, nämlid^ in ii)rem S^er^arren auf einer überwuubenen Kultur*

ftufe, bie mit i^rer föircumcifion an äl^nlic^e ©ebräucöe Wilber Sßölfcr

unb mit it)ren @^eife= unb ©abbatgeboten an ha^ Xabu ber ©übfee^

infulaner erinnert, i)alten ben S^atmub einfach für ba§ ^robuft feiner

3eit. Sm erften bi§ fed^Sten Sat)r^unbert nac^ öf;riftu§, wo bie

^uben in beftänbigem Kampfe mit Reiben unb ©tiriften lebten, fonnte

ein Sleligionöbud) ber (grfteren unmöglich anberS al§ §aB gegen alte

Anberögläubigen atmenb auSfoIIen, unb baSfelbe nad) unferen je^igen

Gegriffen üou Sitte, ffitö)t unb Kultur beurteilen ift einfach $8löb=

finn. ©§ wäre gerabegu unbegreiflii^ unb wunberbar, ja für hk
läed^t^eit be§ Xalmub f)öd)ft fompromittireub, Wenn er Oon ^olerang

unb Siebe überftijffe. SBoUte man aber fagen, eine 9teligion§gefen:=

fd^aft, wellte nac^ einem fold^en S3uc^e Iebe> fei gefäl)rlid), fo ant=

Worten wir: leiber leben tk ^u^en ober wenigftenS hk Drtfiobojen

unter i^nen noä) juoiel noc^ bem Xalmub; allein babur^, ba^ wir

über benfelben fd^im^fen, berleiben wir i^nen benfelben fidler nid^t,

fonbern mad^eu fie nur nod^ me^r auf il)n aufmerlfam unb bewirten,

bo| ^ene, weld)e ilju nid^t fennen, nac^ il)ni greifen. Seien wir ha^

mit §ufrieben, ia"^ feine Slenntnife unb fein 5lnfel)en fortwäljreub ab'

ncl)men unb fdjweigen wir öou il^m; bann werben wir ta^n beitra=

gen, ha'^ er bem fünftigen jübifcEien @efd)lcd)te ebenfo fremb geworben
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ift, lüie oufgeüärten ©Triften bie ^ird^enttäter ober mobernen ^rote*

ftonten bie tStreitf(^riften Sutfier^ unb (SaIoin§. ®er Xatmub ift eine

^^tntiquität be§ ©eiftegfampfe;^ pr Qth be§ UrcJ)riftentum§, tuie 33ron5e=

fd^tüerter eine fold^e ber ^fo^lbauten finb; je|t noc^ über ii)n ftreiten

fönnen nur gönatüer f)üben unb Drüben, benen icir jebod) ber ^olU

ftänbigfeit bieje§ iöuc^eS wegen einige Slufmerffamfeit fcEienfen muffen.

®er ultramontane ^rofeffor Stug. fRo^Iing f)at eine ©enfation§=

fcfirift unter bem SEttel „ber SEalmubjube
;
pr S3ef)erätgiing für ^uben

unb ß^riften aüer ©täube" (Q. 3(uflage, SWünfter 1878) t)erau§ge=

geben, weirfie in mehrere @pracf)en überfe^t ift. 9iot)ling öerfolgt ben

offen eingeftonbeneu Qtoed, hk ^uben burd^ Darlegung ber ,,fd5änb=

licEien" öe^ren be§ SEalmub ba^in 5u bringen, ba^ fie fid} sunt Sl)riften*

tum befet)ren, unb ^toax gum !att)oItfcf)en. @r fc^eint bemnad^ an5u=

nel^men, ta'^ hk ^uben ben Xatnnib nid)t fennen. SBäre aber Ie^te=

re§ ber '^aü, tt)ie fönnte bann ber ^^almub auf ha§ fittlic^e SSerljalten

ber ^uben einn)ir!en unb tnag tt}ürben bann feine „f{^änblid}en" Sel§*

reu frfiaben? Seben aber bie Quben narf) bem 2;almub, fo tun fie

ba§ mit S3eti)ufetfein unb brauchen über feine Sef)ren nic^t aufgeflört

ju ttjerben. ®ie Wülje be§ ^rofefforS 9toI)Iing tft alfo eine öergeb*

(icf)e, unb eine ebenfo öergeblic^e ift feine SBiberlegung burd) hk 9f{ab=

biner Breuer unb 33Iocf), üon benen lt)ir nur bie erftere fennen,

welche jlüar bem Saicn ben entfd)iebenen (äinbrud I)interlä§t, bafe

'Jtotliing tiiele ^iatmubfteffen faifct), unb ^wav in bö^luiüiger Stbfic^t

falfdö überfe^t f)at (tuenn er fie ü6erf)oupt fetbft überfe|te), — ttield^e

aber im ©anjen äu^erft fd)lüac^ unb lenbenla^m ift unb fid) öiekrtei

iölö^en gibt, ^er Eingriff 3tDf)Iing§, ber übrigen^ burd^ feinen nid^t

wiffenfdiafttid^en, fonbern befefirungfüd^tigen Qmtd bei allen tiorur==

teilsfreien äRenfd^en feine SBirlffamfeit einbüßt, ^at feine Quinteffeuä

in ber S)arlegung, ha^ ber ^Talmub unlnürbige SSorfteüungen öon

@ott, öon ben ©ngeln, öerrüdte ^nfic^ten öon ben Teufeln, öon ben

(Seelen, öon ^arabiS unb |)ötte, öom 9D^effia§ tet)re, hafj er bie

Dläd^ftenttebe auf bie ^uben befd^riinte, bie S^iiditiuben gu betrügen,

burd^ 2Bud)er auSjufaugen, ja fogar §u toben unb beren SBeiber ju

mifebraucCien geftatte, ha'^ er unter Umftänben (Sibe ju brechen erlaube,

ba^ er bie C£t)riften ®i3|enbiener nenne, unb fd)lieBt mit ©diilberung

be§ jübifdjen S3anne§, — wobei ober ftet§ auc^ nad^piöeifen gefud)t

wirb, ha'ß bie ^uben in ber ^at biefen Stuffaffungen genau nad)Ieben.

ßie^t man aber bie 3ett in ^etrad^t, in wetdier ber Xalmub ent=

ftanb, fo wirb man e§ begreiflii^ finben, baJ3 bie ^iben öon S^iid^t*

iuben (unb umgefel^rt!) notwenbig jene S(nficE)ten Ijaben mußten, todä)^

oon 9lof)(ing al§ biejenigen bc§ Salmub aui?gegeben werben, unb ift

man unbefangen, ;fo wirb man gugeben muffen, ha^ fid^ ätintic^c

8tanbpun!te aud^ in ber bod) öon ben Drtt)obo?:en aller ^onfeffionen
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aU göttlid^ üere^rten S3t6el, namentlich) aber in ben 233er!en ber oon

9toi)ling of)ne 3toeifcl aU SSorfeilber angestaunten 3efuiten finben

laffen. ®a§ nun ben ^uben öon i|rett 9ta6binen folc^eS gelet)rt

loerbe, »ie ber Xalmub Ie£)ren foK, befiauptet 9lot)Iing unfere§

2Biffen§ nid^t. Dh aber tro|bem bie ^uben in fittlid}er SSegie^ung

jo |d^Ierf)t finb, wie fRo^ling fie malt, fönnen luir au§ 9JiangeI an

ftatiftifd^en ^iad^n^eifen unb au§ SOJifetrauen gegen IHo^Iingg einge*

ftanbcnen Qwed nic^t entfrf)eibeu. S^r ^Familienleben ^at ftet§ einen

guten 9luf geljabt unb au^ertiatb ehrbarer gomilienfreife gibt e§ bei

atlen Sßölfern unb 3fteIigion§gefeIIfct)aften laftcr^afte Slienjd^en. SDer

entfd^ieben üeraltete S^almub aber ift jirfierlirf) h%n bejtimmt, aümärig

üergeffen unb nii^t neu aufgetüärmt ju werben ; tatfäi^tid^ ift er fc^on

je^t nid^t me^r ha§ ma^gebenbe S3uc^ be§ ^ubentumg, beffen ©lieber

fc^Ied^terbing§ ,, feine ßeit" l^aben, hk fleine S3ibIiotI)ef öon ^Folianten

ju ftubiren, au§ benen er beftel)t.

SSie engfier^ig ha§> ortl^oboge Subentum überfiaupt fi(f) geberbet,

mag folgenber Vorfall geigen: „^n @sit§50 — fo jd^reibt man bem

„9)lagt)ar Sapof" — ^ielt biefer Xage (1879!) ber iiraelitifdie (Sc^ul=

ftu^I eine ©i^ung, gu weld^er aud^ ber §auptlei)rer ber ©emeinbe

gerufen würbe. ®ie ©i^ung würbe im Stempel ge()alten, wo aud)

ber Sefirer erfd^ien. @o wie er aber bie ©c^weüe überfc^ritten batte,

Würbe bk %üv l)inter il)m gugefperrt unb hk äRitglieber beS ©d^ut*

ftu|Ie§ fielen über it)n I)er, |)adEten if)n an ber ®urgel unb prügelten

if)n. S)a er be§ 5tngrip üon ge^n (Gegnern fid^ nidjt §u erwehren

üermod^te, fd^rie er um §ilfe; man i)iett it)m jebod^ ben 9Jiunb gu,

unb ha gefct)a^ e§, ba^ ber Sel)rer bie ^^enfterfdieiben einftie^ unb

burd^ ba§ genfter i)inau§f|)rang , Wobei er fid^ eine ^ul)§aber bur(^=

fd^nitt. jDer Unglüdtic^e rannte in bie näd^fte 3l|)otf)e!e, wo e§ einem

Slrgte nur mit SJiü^e gelang, ha§ S3Iut ju füllen. 3)a§ S^erbrec^en

be§ Se^rerS befte^t barin, ha^ er mit ßl)riften freunbfcEiaftlidien Um*
gang |)f[egte unb ta^ er bai treiben be§ „2Bunber=9labbi" Mittel

(be§ ^rofeten ber ßi)affibim, oben ©. 4 13 ff.) in ben Leitungen gefd^it=

bert. Gegenwärtig liegt er franf im §aufe be» Grafen |)uni)abi),

beffen Güte er e§ p t)erbanfen f)at, gegen SSerf)ungern gefidfiert p
fein." Glüdlid^er SBeife finb jebDd^ fold^e Gefd)id)ten wol feiten.

S(u§ bem Gefagten wirb wol giemlidf) Oon felbft erließen, ba^

ba§ ortl^oboje ^ubentum, weil bie oon il)m gur §auptfad)e ber $Rett=

gion geftempelten Gebräud^e unb gormen mit ber JrluÜur ber Dieugeit

unoereinbar finb, im unrettbaren ißerfaüe begriffen ift. Unb bennod^,

man foüte e§ faum glauben, I)at aui^ bk neuefte 3eit ifire fö^ajaren,

b. t). il)re gum Subentum übergetretenen Sfiiditiuben in größerer 2ln*

jat)!. Um ba§ ^a'i)v 1868 gefd^a^ e§, ba^ bie d)riftlicE)e ©efte ber

©obbatarier, befte^enb au§ Gliebern be§ SSoIfeS ber ©jeüer oom
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mQgi)arifcf)en 3tomme im ®orfe JBöjöb Ujfalu bei 8cf)ä^6urij in 8te=
benbürgen förmlich gum ^ubentum ftc^ befeJirte. ^iefe ©efte war
,^ur 9ieformation«äeit entftanben, unb ^mav aU eine 5lbart ber Uni=
tarier (oben @. 337). ©eorg iölanbrato oerbreitete ben Unitori§=
jnu§ erft in "^ßolen unb feit 1563 in Siebenbürgen. 5)er t}on il^nt

befe^rte i^ofprebiger be§ dürften Sodann ©igmunb, 3fran^ ^aoib,
gob ber Sefte i^ren jubaifirenben Sfiarafter unb nturbe be§^alb öon
58Ianbrata aB ^e^er angeklagt. (Sr ftarb 1579 in bem Werfer, ju
bem er üerurteilt mar. ©eine Stnl^änger befiieften öom Sl^riftentum

eigentlich nicf)t§, teilten ben einfacfien ®otte§gIauben ber ^uben unb
30fio^ommebaner, enthielten fid^ be§ @(^it)einefleifd)e§, feierten ben
Bahbat u. f. w. ©eorg aftafocji fud^te fie feit 1635 gu unterbrüdfen

unb e§ lourben bie meiften eingeferfert unb ifire S3ü(^er öerbrannt.

'2)enno(^ beftanben fie fort unb ha fie ot§ $8erfoIgte ÜJiemanben fan=

ben, ber i()nen ein ©ebetbucb frfirieb, benu^ten fie eine magt)arifd^e

Ueberfe^ung be§ jübifrfien (Sebetbuc^§. @o famen fie bem ^ubentum
immer näl^er, bi§ fie fidE), narf)bem in Ungorn allgemeine ®Iauben£i=

freifieit eingeführt njar, ju ber angegebenen Qext entf^Ioffen, ha§ ge=

jammte jübifd^e ©ebraud^tum anjunefimen. 5)dc^ fanben fie nocf)

immer 2(nfto§ bd ben S8e{)i)rben, hi§ ber äliinifter ©ötoög i^nen öoüe

grei^eit oerfd^affte. eie gäf^Ien ttroa 30 Familien unb finb ungebtl=

tetc arme Seute, bie fid^ abmül^en, l^ebräifd^ lefen gu lernen unb mit

§ilfe oon Sammlungen eine einfacEie @t)nagoge errichtet f)aben, aber

feinen Stabbiner an^ufteüen oermögen. äRerfroürbiger SBeife tragen

fie SSart unb «Sd^mac^tlorfen toie bie poInif(^en 3"^^" ^^^ fotten fo=

gor Deren %t)pu§ angenommen ^aben.

2. ©05 Kfformjubfittum.

^a§ Swi>f"tum ift bie !onferoatiöfte aller Üteligionen. Selbft

bie gebilbetften ^uben, luelcEie in ibrem Qnnern ooüftänbig oon ber

^iufelofigfeit unb Slbgelebt^eit ber jübifd^en ©ebräud^e überjeugt finb,

beobachten fie nod^ mit JRüdEfid^t ouf ^^ermanbte unb 33efannte. (Sine

fc^mierige S^oge ift e§ übrigen^, ma^ biefe freifinnigen Quben tun

folleu, inenn fie nic^t, nia§ aderbingy 'öa^ ©infad^fte ttJöre, fonfeffion^-

(o§ werben woüen ober fijnnen. ^en Uebertritt jum ß^riftentum

fann man i^nen nirf)t jumuten, fo lange biefe» au§ J^onfeffionen mit

ftreng oorgefcEiriebenen ©lauben^ifä^en befiehlt, bereu 3Inerfennung aü§

Uebergeugung nur unter ganj befouberen S8orau§fe^ungcn erwartet

werben fann, bie feiten genug zutreffen bürften. So bleibt ben oer»

(jältnifemä^ig freifinnigen I^uben nur bie ^Bereinigung unter fid^ übrig,

10 wenig anö) tie 5(ufred^t^altung einer nationalen ober et^nifc^cn

^S)Iauben§genoffenf(^aft , vodd^e bie freie 2öaf)I beg S3efenntniffe§ auä=
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f^Iießt, mit bem 33e(5rlffe ber ?^reiftnntg!eit üereinbar ift. ®a§ foi^

9teforniiubentum, lüie e§ fic^ in un[erm 3at)rf)uubert entlüicfett

i\at, ift aber ber nottüenbige Uebergaiig oon ber 58ef(i^rönftf)eit be»

^erge6rarf)ten ortt)oboj:en ^ubentum^ 511 einer freiem rein menfcf)Iid)en

^J(uffaffung ber religiöfen SSert)ä(tniffe, in toelcfier, bem Saufe ber Q^e-

fd^ict)te jufolge, mit bem gortfrfiueiten ber Äultur einft alle Sßölter:«

fd^aften nod) fo oerfd^icbenen Urfprung§ §ufammentreffen muffen.

3u bem Suftcinbefommen eine§ 5Reformjubentum§ mirften ^oupt«

färf)lid) jnjei Satfad^en gufammen: ha§ SBirfen 9Jiofe§ ÜJlenbe(§fof)n§

unb ber Stuffd^roung ber ^uben in granfreicf) jur ©leid^berec^tigung

mit bcn anberen bürgern. Seinen ^2tu§gang§punft na^m ha§ 9leform=

jubentum in Xentfrfilanb, unb ^mar ju ber Qdt, wo 'i)k naä) bem

Seif))iet granfreict)§ eingeführte 35erbefferung be§ Sofe§ ber ^uben

burd^ engherzigen ct)riftIid^=ort^oboj:en unb büreau!rotifdf)=reo!tionären

©eift tüieber rüdgängig gemarf^t unb eine guben^e^e im ©ange luar,

bie ftd^, tuenn audj nid)t im S^erlaufe bod) in ben ^Ibfic^ten, ben

fd^eu^Iid^en ^ubenberfolgungen früherer Qeikn an bie ©eite ftellen

fonnte. ^iefe neuen Seiben t)atten eine bo^^elte SBirfung: einerfeit§

beftär!ten fie bie altgläubigen IJuben im ^yeftl^alten gerabe an ben

untüefentlid^ften aber auffatlenbften formen be§ alten QubentumS;

anberfeitg trieben fie bie freier ®enfenben an, neue $8a{)nen ^u fud^en,

bie fie mv bered)tigten 5(uÄfe^ungen on i^rem @tanb|)unfte fc^ül^en

foöten. 9(I§ ber erfte, alterbing§ fc^üditerne unb ungefd^idte iübifc^e

ffteformer gilt ^fi^ael ^atobfon (oben @. 444), weld^er mand)e üer*

altete unb unfd^öne fötemente au^-; bem @i)nagogenfuIt entfernte unb

ben ®ebraud^ ber beutfd^en @|)rad)e neben ber tjebräifd^en erweiterte,

ja fogar bie Stufna^me diriftlid^er ©ebräud^e nid^t öerfc^mö^te unb

5. 35. tk Drgel einfüt)rte. (Sr fanb natürlich üielen SBiberftanb, ber

aber mit feinen 9teformen ba^infiet, al» ha§ itönigreid^ ^-föeftfalen

unterging, ^afobfon 50g nun nac^ ^Berlin (1815) unb fe|te feine

9ieformen bort in einem eigenen S3etfal, ben er errid^tetc, iuy SSerf.

S^n unterftü^te ber 33anff)alter Sa!ob S3eer 1817 mit einem grö*

feern 8ale unb einer Orgel, ^ie beutfdie ^^i^ebigt iuurbe ber ÜJiitteI=

punft be§ ®otte§bieufte§. Silagen non Gutgläubigen gegen biefe 9Jeue=

rung üeranla^ten aber bie preuftifdie 9tegirung jur Sdjliei^ung be§

Üieformfale». darauf tourbe in |)amburg ein 9teformtempeI nac^

bem S5orbilbe beö ^afobfon'fdien gegrünbet; ber (Stifter, ^rebiger

."(^leii, »erfaßte baju ein reügiöfeÄ ©efangbud) in beutfdjer Sprache,

ba§ ben proteftantifdben (SJefangbücbern nad^gealjmt, aber naä) ®rä^

uon fabem unb nic^tgfagenbem ^ntialte mar. (äinige 31nbere oerguid=

ten biefeg Unternelimen mit ljebräifd)en ©ebeten, unb fo auSgeftattct,

begann ber „Steform^^jEempel-^ßerein" feine Saufbalju. ®ie 3)ieffia§=

(Srtuartung lourbe aufgegeben unb ba*i ©anje l)atte mel)r proteftan-
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tifdien aU jübifrf)en S^arafter. @§ entftanb aurf) anbemärt» eine

fttac^fenbe jübiid^e Üteform^artei; bie alten tolmubifdien öetir^öufer in

^xac\, granffurt, Hamburg, 2(Itoua, gürt, |)aIber[tQbt, 3)le| u. a.,

bie fonft einige I)unbert ^"»9^1^ gehabt, gingen ein; bie 9tabbinen

alten Sdilage» üerloren it}r 2Infet)en unb bie fanati[d)en Siferer ftar-

ben nad) unb nad^ aus. S5)en Stltjuben fe[)Ite e§ immer me^r an

köpfen unb i^re S^erfe|erungfud^t fanb feine Dbjefte met)r, bie fid^

an fie feierten. Slüe ä>iänner üon ©eift waren auf ber *8elte ber 9te-

form, ^afobfon ftanb mit bem i^amburger S5erein fortnjätirenb in

SSerbinbung unb n)ät)Ite eine freilief) jiueifelbafte ^erfönlid^feit, ben

9iabbiner ©liefer Sibermann, ber firf) fpäter taufen liefe, pm @enb»

boten feiner 9tid)tung in Defterreict)'Ungarn unb Italien, roo fid)

mel)rere 9tabbinen ber neuen 9ttc^tung anfd^Ioffen. S)er S^^^ i"=

beffen, ben ^atobfon biefer iDiiffion unterlegte, toax ein fd)tüinbel^after

unb Jüirft einen bunfeln gled auf fein Unternel)men. ^te 9tabbinen,

luelc^e ßibermann für bie Sac^e geiuann, mußten nämlic^ al§ talmu=

bifc^e 5lutoritäten — bie S3ered)tigung ber Sanbe§f^rac^e unb ber

Drgel im ®otte§bienfte bezeugen! Man blieb aber nic^t einmal babei

fte^en, fonbern erbic^tete foId)e 3uftinimungenl Unb bamit l^offte man
haä Subentum für bie Oieform p geminnenl ®o(i) wagten ober lüu§=

ten hk Slltgefinnten gegen biejen ©(^loinbel nichts auSjurid^ten aU
fc^lüäd^Iic^e ^rotefte. (5§ entfpann fid^ ein langtuierlger 2Bort= unb

^eberfrieg gwifd^en alt= unb neugKiubigen Suiten, beffen (Sinjelnlieiten

für un§ oljne !öebeutung fiub. ©rwä^nenglüert ift, ha^ ein Sd^reiben

beg Hamburger 9teformer§ 33 reffet au, in toeld)em berfelbe bie att*

gläubigen 9tabbineu a(y tinbifd^e ä)Zenf(^en, öügenprofeten unb grie*

ben^ftörer bejeidinete, in einem auagegeic^neten fiebrüifd^en (Stil ob=

gefaxt mar (1S19). '^m folgenben ^atire lourbe in Seipgig lüäf)=

renb ber 9Jieffe oon Hamburger Slaufleutcn eine ^^o^terf^nogoge ber

9ieformrid^tung gegrünbet, ju bereu ©Inmeitiung ÜJie^er^Söeer bie ®e*

fange in 9Jiiifif fe^te.

SBeniger 5in!(ang aU im 9lorben fanb bie Üteform^im ©üben
^eutfd^Ionb«, wo ^\aat $8ernat)§ in Main^ (1792—1849) eine Strt

fübifc^er !öermittehingytl)cologie oerfucE)te, weldie oiel S^ermanbtfd^aft

mit ber mi)ftifd^en gilofofie 3c^etting» ^atte unb hk jübifd^e Üteform

aU eine flocke unb oberfläc^tid^e üeräc^ttii^ bc()anbelte. ^obei fiel

biefelbe in ben alten fübifdien ©igenbünfel jurürf, tt>etd)er in feiner

lödEierlidicn S5erblenbuug nocE) im neunjetinten ^at)rt)unbert ha§ fo=

eben erft burc^ bie ßl^riftcn am me§rf)unbertjä^rtger S^erfumpfung

unb $ßertommcnt)eit emporgertffcne ^ubenöotf al§ S^orbilb be§ SJien*

fc^engefd^Iei^teö Ijinfteüte unb bie übrigen Spötter al» ©ö^enbiener

oeräd^tlid) mad^te. 33ernal)§ (wenn er über^au|)t ber 35erfaffer ber in

ber ßeitfd^rift „S3ibelfc^er Orient", 1821, enthaltenen Sluffä^e ift, bk
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er äJuar öerleugnete, bie \i}m aber atlgemetn jugefc^rieben tourben)

blieb iehod) nicf)t bei biefer ©elbüberfcf)ä^ung be§ ^u^^ntun^^r fonbern

frf)mäl)te aud) beffen eigene größte ©eifter wie SOiaimuni aU ^btrüu*

nige, lüä^renb er mittelmäßige üöp^t, \vk 9iad^mani (oben @. 275)

aU 9iect)tgläubige öer]^errli(f)te. ^Jiac^ bem 9Jlu[ter ber c^riftlid^en

9JJi)[tif jener ^fit fabrijirte bnri^ 33ernat)y aucfi ha§ ^ubentum feine

h)illfürlirf)e @efd)i(f)t=' unb 9ieIigion»filofofie, um inbiöibueUe 3lnfid)ten

unb SiebiingSmeinungen gu allgemein giltigen ^inaufgufc^rauben, n)a§

ftet§ ein beliebtet unb oft leiber erfolgreid^e» Unternet}men Unberufen

ner war. kernet)» würbe in ?^oIge feinet Sluftreteng üiabbiner ber

altgläubigen ©emeinbe in Hamburg unb fud)te eine 9lid]tung burc^=

gufübren, Welche üon 9tabbinen alten (Sd^Ioge§ notwenbig all !e^e=

rifd^ t)ätte muffen gebranbmartt werben, aber naä) Gräften gegen bie

ateform arbeitete, \vk er benn 5, S. (1841) ha^ ©ebetburf) be§ 9ieform=

tempel», welches bie 3Jleffia§=ipoffnung befettigt tiatte, öerfeierte,

worauf ein longer Ijäßlid^er Streit gwifcEien beiben ©emeinben entftanb.

3n SSien wirfte al§ jübifdier 33ermittelung§tt)eolog ^'iaat 9ioa

SWann^eimer, ber fic^ jeboc^ ber 9teform mel)r nälierte al§ bem

911tjubentum unb bamtt bie §eran§iet)ung in ber ©iöiüfation 5urücf=

gebliebener ^iben gur Xeilna^me an ber mobernen Kultur in Uhtii'

tenbem äJia^e beförberte.

Sn S3erlin traten im ^alire be§ §ep»§e|)=@turmei§ ©buarb

®an§, SDiofe» 9)lofer unb Seopolb 3w"S, i^ie ®rä^ fagt, ju einer

„3lrt S5erfd)Wörung gegen ben unüerbefferlid^en c^riftlic^en ©tat" ju*

fommen unb beratfd^Iagten über bie SJiittel, ben ^uben^aß ber ®eut=

feilen ju oertilgen. @ie grünbeten einen SSerein „für Äultur unb

SJBiffenfd^aft ber ^uben", ber fic^ rafcf) üergrößerte unb eine ßeitfc^rift

t)erau§gab. ©r bewegte fic^ aber im fclimalfpurigen ©eleife ber

^egel'fd^en ?^i(ofofie (alfo ebenfaü§ in 9iacl)betung ber ®f)riften, benn

bie ^uben Waren ju feinem felbftänbigen (Sebanfen mel)r fäl)tg, ba

i^r ^ulturfreil ööttig erfd^ö^ft unb bereits al» SZebenftuf? in ben

©trom be§ mobernen (äuropa eingemünbet war], unb oerirrte fid^

bal)er in unpraftifd^e ©djrullen unb unnütieg grafengeflingel. ^al
üon ^eine bitter fritifirte llnterneljmen fdieiterte ba^er unb ber SSer=

ein löste fid) auf. ®an§ ließ fid) taufen, um ^rofeffor ber |)egel=

fd)en gilofofie ju werben (ju berfelben ßeit, 1819—1823, traten in

SSerlin 1236, im übrigen ^reußen 1382 ^w^en gum ß^riftentum

über), aJiofer üer§wetfelte am .3ui"^ntum, unb Qm^, ber ,,@tär!fte",

wie ®rä^ it)n nennt (geb. 1794 in 2)etmolb, ^rebiger unb Seminar»

bireltor in ^Berlin, lebt bafelbft uoc^), gWeifelte jWar ebenfattö an

ber ßufunft feine§ SSol!e§, fal) aber beffen Sfiettung in ber SBiffen*

fd^aft unb wibmete fi^ \i)V in einer SBeife, auf bie wir furg ^uvM--

fommen werben.
äeuiusSlm Dil) 1)11, Äultutgefc^ic^te b. Jsuceutum^. 30
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Me big^er genannten iübtfd^en Sieformer tüaren nur fiatbe 3tnf*

ftärer; ein ganzer 9}Jann be§ {^ortfcEiritteg tritt un§ unter ben mo*

bernen ^uben erft entgegen in Stbratiam ©eiger, öon welchem man
fagen fann, ha^ er bem ^ubentum aU obgefonberter et^nif(f}er unb

reltgiöfer ^ulturform, tüetdfieS suerft 9JienbeI§jo^n gum ©c^iüanfen

gebracht, ben Xobe^fto^ uerfe^t I)at. dlaä) ©eiger gibt e§ fein ^^uben*

tum mei)r, fonbern nur nod^ @tat§bürger, iüelc^e bie geretteten 9lefte

jübifd^er (Sigentümlic^feiten !ümmerlidt| ^u er^Iten ftreben fo lange

e§ noct) geljt. 2(bra^am ß^eiger ift ein Drgan ber gefcf)i(^tlici()en 9lot*

it)enbig!eit> tueld^e unberechtigten ^artifulari§mu§ üeralteter ^uttur=

formen ol^ne 9ia(^fid^t an§ ber Strena ber ©efi^ic^te f)inau§!el)rt.

2lbrai)am (feiger iuurbc 24. 9Jiai ISIO in granlfurt am 5Dkin

ot§ 9tabbiner§fDf)n geboren, ^er ©Jirgei^ feiner altgtäubigen Sttern

ging bat)in, il^n einft ü\§ berüljmten Xalmubiften ju fef)en. Sßie ßeit

war jebod^ nid)t bogu angetan, biefen SBunfdö in (Srfüttung ju bringen,

^n ®eiger§ ^ngenb bröngten fid^ bie beiben ej:tremen ©rfd^einungen

neuer ©rniebrigung be§ ^ubentumg burd^ hit Dieaftion be§ ^tp4-)ep

unb ber Slnfänge be§ 9teformiubentum§. granffurtg @t)nagoge tüar

oon ber 9ieuerung§luft ju großem ^eile „angeftecft", tüätirenb ber

übrige %e\i befto gäfier am l^ergebrad)ten Xalmubjubentum Heben blieb,

©c^on aU ^inb tüurbe ©eiger bur(^ beutfd^e S3üc^er (S3ecfer§ SSett*

gefd^id)te) beleljrt, i)a^ e§ hinter bem ^almub auc^ miffenbe ©eifter

gibt, unb er begann bie iübifrfie 9Jh)tl)otogie mit ben (Sagen anberer

ißölfer ju oergteic^en. (Sr öerfe^rte mit (Vreibenfern unb ber Xal-

mub loiberte if)n an. ^n ^eibelberg unb S3onn ftubirte er hk orien*

talifc^en (Sprachen. 9iac^bem er erft in jugenblic^em geuer ßuft ge*

geigt, ,,hk morfcben Söänbe ber jübifdjen 9ieIigion niebergurei^en",

lüurbe er burrfi fein ©tubium gemäßigter unb naljin fid^ öor, "Siab^

biner gu merben, um fein S5oIf gum gortfdiritt unb jum Sid^te ju

führen. Dbfc^on er nic^t me^r an ba!§ SOiörc^eu gloubte, ha'^ 3§roeI

ein beüoräugte§ $ßoI! fei, t)offte er benuoc^ auf eine Sieform be§

Subentum§. ^aSfelbe braud)te Ütabbiner üon loiffenfi^aftlidier S3il*

bung, — bieg lüurbe fein Sofung^lüort. ©ine antitatmubifd^e , ber

freien gorfcfiung ergebene ^ubengemeinbe tuurbe fein ^beal. (£r ge=

wonn 1832, \va§ feinen ©tanbpuntt tenngeictmet, ben $rei» für eine

2trbeit über bie fübifdien duelten beS ^oräu, unb lourbe bann fHah'

biner in 2Bie§baben. Seine '»^rebigten tüurben fel)r gefeiert unb füll=

ten bie ©ijnagoge. 5tud) gab er tik tüiffenfrf)aftlidt)e ß^itfd^nft für

jübifc^e ^^eologie ^erou«. ®ie Drtl^obo^-en aber oerbitterten ibm feine

(Stettung, fo ha^ er fie aufgab. @r lüurbe 1S39 aU äWeiter 9tabbi»

uer in 33re§Iau gemäf)It, mo feine 35orträge aurf) oon ßfiriften regel*

mäßig befuc^t würben. 9latüriict) brad^te er auc^ bort bie Drttjobogen

gegen ficf) auf unb fein 2lmt§bruber Xittin wül^tte fo gegen il^n,
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ba^ bte ©emeinbe ben Settern afisufe^en om ^la^e fanb. ®oci^

tüDÜte er ito^ fein alläuftarfeS SSorfd^retten unb tobelte ben 1842 in

feiner SSaterftabt gi^anffurt entftanbenen 9teformoerein, ber hk 2tnto=

rität be§ Xaimnb, hit ©rtoartnng be§ S!)ieffia§ unb hk «Se^nfuc^t

naä) ^alöftina frifc^Weg öertüarf unb haS' ßanb be§ 2tufent§alte§ ber

Suben aU ii)r )x>a^xe§ S^aterlanb erflärte. SEro^bem fal^ ©eiger

weiter aU ber Üteformüerein , inbem er bte 5(nfic^t ouffteffte, ba§

Subentum fei berufen, SBeltreligion jn fein, e§ muffe aber tion allen

jenen ©fementen befreit njerben, tüel(|e bie (£ntftef)ung biefer Sfteltgion

innert)atb be§ einen beftimmtcn S^oIfeS öerraten. (Sr tüoflte feine

©Spaltung be§ ^ubentum§, fonberu eine 9teform be§felben in feiner

©efammtfieit, unb fat) eine 3fteIigion ber ßi^^unft üorau^, bie fici^ au§

bem ^ubentum entiuidelu würbe; aber in SBal^rl^eit Wäre biefe fein

^ubentum mef)r! 3Ba§ bte ^uben alten unb neuen @tilf§ inbeffen

nid^t einfallen, — eis war ftetä ba§ ©t)riftentunT , welc^e!^ in ber

neueften 3cit SU ben S3ewegungen innertjalb be§ 3u^cntum§ ben 3ln=

fto^ gab. 31I§ nun 1S45 bie beutfdfi-fatlplifc^en unb hk freien ®e=

metnben entftanben, erliielt aud; ha§ Sieformjubentum neuen 5(ntrieb.

(S§ entftanb in ^Berlin eine Dteformgemeinbe , wetcfie bie 9)ieffiaä=@r=

Wartung unb ben Xatmub oerwarf, bie Speifegefefee abfrf)affen, ben

Qabhat milbern unb ben Öiebraud^ ber ()ebräifcf)en ©prarfie befc^ränfen

wollte; biefe ©emeinbe, weld^e 184G it)re @inweil)ung feierte, berief

©eiger gu i^rem 9iabbiner; er na|m lebod^ nid^t au, Weil er oon

einem ©d^iSma nid^t;? wiffen mod^te. (Statt feiner erf)ielt hk neue

®emeinbe Sterling ben avi§ ^olen ftammenben, talmubifd^ gebilbeten,

aber gum ei'tremfteu Üteformer geworbenen (Samuel §oIbt)eim (1806

bi§ 1860) aU '»Jßrebiger, welrfier hi§ jur {5"eiubfd)aft gegen W ^eb=

räifc^e (S^rad^e norfdiritt. ^i)m gegenüber arbeitete on ber S^i^e

ber altgläubigen ©emeinbe ber ge(ef)rte 9)iic^aet (Sat^S (^1808

—

1864), eine i^n an SBürbe übertreffenbe unb ft)m^att)ifd^ere ^erfön=

Ii(^feit, mit SOia^t gegen bie Oleform, Wo§ ber (entern großen @in=

trag tat.

^nbeffen ^atte fid^ aud^ in SSre^Iau eine Sfteform^artei aufgetau

unb ©eiger ging in i^rem Sinne üor. @r erflärte fic^ gegen ben

Stberglauben ber Xefiüim (eine 'ävt 5(mulette, bie fog. ©ebetriemen

ber jiübif(^en ßerimonienfflaüen; unb für bie SSerlegung be§ (Sabbat

auf ben (Sonntag. 2Sa§ aber ha§ Söid^tigfte war unb bie St^-t an

ben morfc^en Stamm be§ ^ibentumS legte, — er f)atte ben 3Jlut,

gegen ben „^au^tnerö be§ 3ubentum§", gegen bie 33efdC)neibung auf«

ptreten. (Sr nannte fie „eine barbarifcf)=blutige ."panblung, bie ben

SSater in 9(ngft unb bie 3}iutter in eine fran!()afte <S:pannung üer=

fe|e", unb er meinte, „ha^ ro^e D^ferbewu^tfein, bo§ fid^ früher an

biefe ^anblung gefnüpft Ijabe, fei gefc^Wunben; nunmebr ftü^e fid^

30*
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bie^elbe nur nod^ auf ©etüo^nfjeit unb '^nx^t" ^n ben näcfiften

^vcil)ren unterließ er bie 5ßefcönetbung naA unb nac^ immer mef)r unb

fd)Iug 1S49 gerabeju if)re ©rfe^ung burd^ einen Segen oor. S)a6

war eine lang entbeljrte, erfriic^enbe, mannf^afte %at, mit ber ficf)

aüe ben @eü30^nt}etten ber SBitben entraac^fenen SJlenfc^en einoer^

ftanben erflären mußten. ^ bcm 3ule|t genannten ^a^ve trennte

fic^ bie ©emeinbe gu 33re§tou in eine oltgläubige unter Xiftin unb

eine reformerifd^e unter ©eiger. 91m Drte felbft luurbe e^ ntl)ig,

bafür aber bereute fid) @eiger§ 2Birfung§trei§ au§n)ärt§ ttjeiter au§.

(Sr leitete bie Slabbineröerfammlungen fortfc^rittlicfier ^ienbenj, loeld^e

feit IS 44 gel)alten inurben, unb go6 auf benfelben in aflen ?fteformen

ben ^on an. ^m 3a(}re 1S63 übernalim er ba§ 9tabbinat in feiner

^aterftabt granffurt, unb ^ier üerfiel er in eine ^öerirrung, bie fein

Seben tierbunJelt, tneil fie an feinem ©erecEitigteitfinn irre macbl, näm>

lic^ in feine fanatifdie ^^eiubfeligtcit gegen ha^ G^riftentum. (ir, ber

in feinen 9leformen burdjauS taä Ie|tere jum 3)Zufter genommen, ber

öorfc^Iug, bie @t)nagDge „^irdje" §u nennen, ber ben Sonntag an

hk ©tefle be§ Sabbat fe|en h)oßte, er fpracö bem Stifter be§ d^riften»

tum§ alle§ 35erbienft unb aüe Urfprünglic^feit ah.

5iad^ langwierigen kämpfen gelang e» bem reformfreunblicöen

Xeile ber jübifdien |)auptgemeinbe in 93errin, ©eigern (1S70) ba^in

SU berufen, tt)o i^u befonber§ 33ertf)otb Sluerbod^ ftü^te. ^ier fanben

fid) benn uid)t mcnige mit i^rer ^irdie jerfaüene S^riften, hk bem

öon ben läftigften Gerimonien befreiten ^teformjubentum beitraten, wa^i

ben Dberfirc^enrat ju einer (Srftörung unb ©eigern gu einer f)eftigen

örmieberung oeranta^te. ®ie c^riftlidjen Ütationaliften erflärten fid^

für ben Steformrabbi unb bie Solge tt)ar infofern eine erfreulid^c, aU
©eiger gegen ha^ Sbriftentum, ha§ reformluftige toenigfteuy, freunb-

lic^er gefinnt lourbe unb mit beffen ßorlifüen, wie Sijboro in 93erlin

unb Sang in S^ric^, in innigen ©eiftei^oerfebr trat. (Sine anbere

gotge mod^te für ©eiger weniger angenehm fein: e§ traten nun aud)

üiele ^uben jum 9teformd)riftentum über, wogegen er feine begrün-

beten (Sinwenbungen gu mad^en wuf5te. Sr fonnte bie§ aud) nid^t,

ha er unb feine greunbe nadö einer 9tetigion ftrebten, gu Weldier fid)

jeber el)rlid§e unb öerftänbige SD^enfd) benennen fönne, unb ha§ 9(uf=

geben be» 9^amen§ „^uben" nur aU eine B^iifi^flSC betrachteten!

•Sod^ würbe er nun gegen bo§ Gl^riftentum wieber fd)örfer unb feinb=

lid^er, f)ielt wieber fefter am ,,femitifdfien SBeien" unb erflärte fogar

eine „würbige Siuffaffung be» 9L)ienfd)en" für einen S^orgug be§ 3ii^cn=

tum§! ©eiger ftorb am 23. Dftober 1874; aber feine ©ruubfä|e

leben fort, bie§= unb jenfeitS be» Dcean§ unb werben fortwirfen, biv

hav ffteformjubentum, ;ba§ fid^ um bie leblofcn Xrümmer ber jübi=

fd^en Drti)obojie Weiter nid^t fümmert, in einer aufgeflärten Sieligion
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ber 3u^u"f^ ä« ^^^ fltier bic S^riften ha§ ^auptfontingent fteffen

irerben, aufgegangen fein ttJirb.

3. ©ie poltttfd)e «nb fojiale Strlluns öcr 3ubcn.

^te lüäfirenb ber fog. 9teftauration§:= ober öielme^r 9?ea!tionÄ-

jeit rücfgängig gemachte ©mansipation ber ^uben erf)ie(t buri^ bie

Sulireüolution üon 1830, 3unä(^ft in granfreic^, fpäter aber anä)

anber^rao, einen neuen 2{nfto^. 5tn ber oerfaffungicniä^igen ®IeicE)=

bered^tignug ber ^wben mit bcn übrigen (Stot§angel]örigen fjatten

5tt3ar bie Sourbouö nidjtS geänbert, aber fie f)attcn biefelben öon

aÜen Siemtern fern ge£)a(ten, bie 9tabbiner jum ©rieg^^bienfte gegogen,

üon weirfiem bie d)riftlid)en (^eiftliifien frei ttjoren, unb ben jübifdien

^ult fo üiel als mijglid^ polijeilic^ gema^regelt. StüeS bieg fiel h)eg,

at§ hk erfte Xeputirtenfammer unter bem Königtum Sublüig gili|)p§

auf ben 2(ntrag ^Mennct'» hie 2(ner!eunung einer ©tatäreligion auf-

f)ob unb bie beftet)enben ßulte fiimmtlic^ gleid)ftellte. ^n ber ^air^*

fammer tt)urbe ber Snian3i:pation§fad;e ber (Sieg firmerer, aber er

Würbe benno(^ erfochten. Seitbem erhielten auc^ bie 9tabbinen Stot§^

gef)alt unb bie 9iabbinenf)od)fd)uIe in ä)ie| ben (£t)arafter einer

etat^anftalt.

2(nber§ t)ert;ielten fid) W gkidijeitigen gegen Ü^ufjtanb aufftän=

bifdien ^^olen, nielc^e bie Quben, bie fid^ i^nen anjnft^lie^en tüünfi^*

ten, 3urüdftief5en unb bamit luol nidjt lüenig ju bem SDlifelingen tf)reö

toflfüfjuen Unternehmens beigetragen t)aben. 9Jad) biefer ^ataftrofe

fat)en inbeffen bie ^olen i^ren 'Sdjkx ein unb bie bemofratifdie

gartet unter it)ren glüd^tUngen anerfannte naditroglic^, freilid^ §u

fpät, hk ©tetc^bered^tigung ber ^uben unb öerfprac^ für hen g-aü

einer neuen ßrl]ebuug beren^üollftänbige ®teid)bcred)t{gung. '"^hiä) üiele

ariftofratifd;e ©migrantcn nat)mcn fidj |;otnifc^=jiübifd;er ^^lüd^tlinge

liebreid^ an; benn mel;)rere ^uben Ratten tro^ ber attgemetnen ßui^üd*

tüeifung iJ)re§ ©tammeS mit ben ^olen gefoditen unb fid^ jum %t\i

auSgejeid^net.

Qn ^eutfc^Ianb ifnr ©abriet 9iieffer in Hamburg (1806

—

1860) ein 33orfämpfer ber ^ubenemanäipation; ©rä^ fdiilbert it)n o(S

me^r ber beutfd^en, benn ber jübtfi^en Üfationalität ouget^örenb. 9iad^='

bem hk ^ntireöolution unter bem '^öbet in einigen ©egenben ®eutfdfi=»

lanbS SSerfud^e ju einem neuen ^ep^Step fiertiorgerufen, trat Ütieffer

mit metjreren Sdjriftcn in boppelter SBeife auf, einmal ben Stjriften

gegenüber für bie 5tnerfennung ber ^uhnx af§ glei(^bered)tigter älJen«

fc^en unb bann ben ^uben felbft gegenüber für ii)xt ©rtjebung au§

oerfumpfter 2;otlofigfeit jur Selbftad^tung unb jum ^elüu|tfein if)rer

SBürbe. @r ^ielt feinen S^oIfSgenoffen o^ne 9iad)fic^t einen wahren

Spiegel it)rer geiler oor. ör bxü(i)k cS ju Staube, bafe bie ^uben*
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emauäipatioii non ben beutjd^cn Siberalen auf ilire j^aljite gef^rteben

tüurbe, — freiließ uorerft mit tüenig ©rfolg. ^urf)effen ttjar bcr

erfte beut|d^e ©tat, welcher jenen ©runbfa^ aner!annte; in bem

liberalen SSaben ^ielt ba§ Unternef)nten üiel fd^tüerer; fogar älMnner

tüie ^aulu§ unb ^tottecf traten il)m in ber Kammer entgegen. 2)ic

tüiberfinnige ^bee be§ „d^riftlic^en etate§" betjerrjd^te bie ^at^eber unb

^anjeln wie ben bureanfratifdjen 5(^^arat, unb e^ iror gerabe ein

getaufter ^n'üt, griebric^ ^uliuio 8taI)I (geb. 1S09 in 9)iünd^en,

geft. 1861 in SSerlin) ber mit feiner tI)eoIogifirenben unb flerifalen

„t^ilofofie be§ 9?e(J)te§" (feit 1S30) unb mit feiner frechen „Umfet)r

ber 2Siffenf(^aft" jene ^bee am fdjärfften üerfocbt. Sein ^htal War
bie 2^eofratie, b. (). ^faffentierrfc^aft, unb bie „^emut", b. ^. Unter-

brürfung be§ 8}oI!e§, haS' er bem gludje ber 9(rbeit überantwortete

unb baju üerbammte, aud) einen bummen ober fd^Ied)ten dürften mit

©ebulb ju ertragen, ^iefe Qbee fiel jeboc^, ali bie Siberalen unb

9tabifalen hk ^ubenfrage energifdier in bie ipanb naf)men, 1S46 unb

1847 in ^reußcn unb ^aben, unb bei 'änla^ ber SSeWegung üon

1848, weld^e and) wieber einige tieine |)ep{)ep' Stürme im ©efolge

gel^obt, fiegte enblid^ in allen beut) dien ©taten ha§ Stecht unb bie

25ernunft. Hmfonft fudite hie 9iea!tion ber fünfäiger '^a^xt biefe

(£rrungenfd}aft rüdgängig ju mad)en.

3n Ungarn üerliel) bcr 9teid^!3tag fc^on 1839 ben ^uben oüe

,,nid)tnbeligen" üted^te unb fdiaffte bie Solerauäfteuer ah. ®ie SBiener

^Regierung Ijängte jebodi an haS: betreffenbe (^efe^ fo öiel Älaufeln,

bafi e§ ganj iHuforifd) würbe, ^ie fried)enbe 2^emut, mit Welcher

l)it ^ui^cn "fl<^ i£»^er wenn aiiä) noä) fo fc^wac^en ©nabe griffen,

üer^inberte in ber nä(^ften Qdt «^oi'tfdjritte ber jübifd^en 9ted)te.

9.1cünner rvit ^offutt) arbeiteten gegen üöüige ^ubenemanjipation,

weil, wie biefer Stgitator fagte, bie jübifdien Speifegefe^e haä grij^te

i^inberni§ it)rer politifd^en ©leic^ftellung wären. Süy bie 9JZärjret)oiu=

tion 1S4S auvbrad), oerftanben bie ^re^burger bie grei()eit fo, iiaii

fte bie ^uben überfielen unb au»plünberten, unb ha§ freifinnige 9Jii==

nifterium in weld)cm Äoffutf) faf3, tat nid)t§ 5U i^rcm Sd^u^e, fo

^ia'^ ber Unfug in allen größeren ©täbten Ungarn^, fogar in ^eft,

nad)gca()mt würbe, ©rft am Gnbe be^ ungarifc^en SlufftanbeS be=

fd^Ioß hk naii) ©jegebin geflüd^tete DZationalöcrfammlung hk @Ieid^=

bered^tigung ber ^uben mit ben ß^riften. 9iur bie Humanität bes;

Äaifer^ Svanj ^ofef öerljinbcrte nad) ber Diieberwerfung be§ 2tuf-

ftanbe;? bie $i>ernidötung ber erworbenen 9ted)te, Weld)e aüerbingii

befd^ränft würben. ?lber unterbeffen uevbefferte fid^ bie S?oIf§ftimmung

in Ungarn gegen bie 3ui>fii, unb hk SBieberljerfteHung ber ungari=

fd)en SSerfaffung im ^a^re 1867 bradite enblicb hk üöllige ©manji-

:pation ber S^ben mit fic^.
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^u ber 8rf)Jüeiä bauerte bie ^öenarfiteiligung ber ^uben länger

alö irgenbiüo in ben mit freieren SSerfaffungen gefegneten ©taten

^üxopa'ä. dloä) hk iöunbeSüerfaffiuig üon 1848 fnüpfte boS 9tecf)t

ber freien Stieberlaffuug unb bie 9ted)t§gleid^fjeit ü6erf)aupt an ben

c^riftlic^en ©lauöen, unb biefe 5lu§jd^IieBnc^!eit lüurbe erft bebrolit,

aU 1864 granfreid^ mit ber ©c^lüei^ einen ^anbel§= unb 9lieber=

laffung^oertrag fd^Io§, burd) lüeld)en ade franjöfifd^en S3ürger o^ne

Unterfoiieb ber ^onfeffion ha^i 9ted^t ber freien 9iieber(affung unb

©eiüerbeauioübung in ber @c^lüei5 erl^ielten; benn auf einen religiöfen

Unterfct)ieb loöre ?5i^nntreic^ nict)t eingegangen. ®ie fc^tüei^erifd^en

Kammern nal^men ben Sjertrag an unb luben sugleid^ hm iönnbe^rat

ein äu berid^ten, iüie bem SBiberfprudje äluifd^en ber S^erfaffung unb

bem 35ertrage abgefiolfeu unb bemnad) iierf)ütet inerben tonne, ba^

bie fct)lüeiäeriirf)en ^»raeliten jc^Icct)teru 1Red)te» baftänben aU bie

franäöfifdjen. ®er ^unbe^rot, nac^bem er umfonft oerfudit, bie 5?antone

gur 2tbfd)affung jener d)riftli(i^en (?,i 3tu§fd)liefelid^teit öon fid) an§

gu öerantüffen, beantragte 1S65 eine Steüifion ber betreffenben 33uti=

begiüerfaffungSartifel, aU haS ^^'^^tfma^igfte, unb fd)Iug gugleid) auc^

eine ißerbefferung ber übrigen, bie Siieberlaffungä'^, ©etücrbe- unb

3teIigionöfrei{)eit befc^rän!enben ^eftimmungen be^ fdiiueiäerijc^en

@runbgefe^e§ üor. 2)ie grage ueranla^te eine lebtjafte Bewegung,

tüeniger unler bem SSoIfe aU in ber -^reffe; aber haä 9tefultat mar,

ha% 1S66 am 14. ^an. üon ben bem SSolfe jur Stbftimmnng üorge=

legten oeränberten Strtüeln ber 33unbe§üerfaffung 6Io§ jener, ber

burd^ ben 83ertrag mit granfreic^ notmenbig gemorben, angenommen,

alle anberen aber üeriüorfen lüurben. «Seitbem maren hk ;)uben in

ber 8c^meiä mit ben C£(}rtften mefeutlid) gleid^bered^tigt; nur it)re

9^eIigion;§freiI)eit Iief5 nod) ju münfi^en übrig, aber and) biefe mürbe

bur^ bie Steüifion ber S3unbe§oerfaffung oon 1874 Ooüftönbig er=

fämpft. 8eit 1866 Jüurben in Slargau ifroelitifdie Vereine üom 'Siab'

biner Dr. Statjferling gegrünbet mit bem 3^oede, ber ^ugenb beffern

Unterricht sutommen ju laffen unb ben jungen Seuten hk S)iittet ^u

erleid)tern ober ju geben, einen S3eruf gu ergreifen. (I§ foüte üor=

gugaiüetfe baljin gelüirft merben, hal^ bie fd^riftbeutfdie @^rad)e ben

Jargon oerbränge unb ha^ ^teinl^anbet unb ^aufirerei aufhören,

bie gerabe eine ungünftige SOieinung bei ben ßt)riften ermeden. Mit
allen Iräfte-n foüte bie ©rünbung oon SBerfftätten beförbert, 5tderbau,

Ä'unft unb 2öiffenf(^aft unterftü^t loerben.

®ie ©mauäipation ber Quben in (£n glaub ftel)t mit einem

eigentümlichen föreigniB im iUiorgentoube im 3ufontment)ang. Slls

@t)rien unter ber §errfd)aft a)Jef)emeb Slli'S, be;§ ^af(^a§ üon ^teg^pten

ftanb, lüurbe im gebruar 1S40 ber ÖJuarbian eine§ ^a^ujinertlofter»

in SamaSt, ^^ater %l)oma§, ein Italiener, oermi^t. ®ie SJiönd^e
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iDorfen ben 9?erbacf)t, if)n ermorbet ju ^aben, auf bte 3uben, uiib

ber fie unterftü^enbe frangöftid^e SonfuI aiatti^^Jl entern berrirfte

bei ben türfifrf)cn 93ef)örben bte S?orno^me einer Unterfud^ung gegen

bie 3uben, bei welcher bk golter mittel» Serfer, junger unb iöafto=

nabe, fogar an ^inbern, bie ^auptroüe fpieltc. Slucf) luurbe ber

arabijcfie ^ö6el gegen hk 3ubcn aufgefiefet unb jerftijrte hk Snnagoge.

^a ber ^ubenfturm üerbreitete iicf) über aüe bebeutenben Stäbte ber

afiatifd^en 2ür!ei. 53eionbery ttjütete tk Su^^enöerfolgung auf ber

Snl'el 9tobo§ luegen angeblichen ^JZorbe? einel griec&ifrf)en ilnaben.

jTo erl)o6 )iä) in duropa ju ©unften feiner leibenben ©laubcnÄge*

noffen ber franjöfifcfie 3iboofat ^Ibolf ß^remieu^-, unb balb folgten

ii)m in Sngtanb 9iatanae( 9totid)iIb unb @ir 93tofe» |9}lontefiore.

Sie lüonbten fid^ an bie ifronjöfifd^e unb englifdöe 9tegirung um
33eiftanb für bie SS^amolter 3uben. Xie beiben 9tcgirungen taten

Sd)ritte bei ber 'Pforte unb ifinen gefeilte fic^ nodf) hk öfterreic^ifdie

bei, beren SonfuI in S^amasf, 9.1ior(ato, ber einjige bortige Gfirift

mar, ber ben älhit tiatte, für bie' üerfotgten ^^uhen aufgutreten. 5^ er

5;ubenpro5eB in 9tobo§ luurbe niebergefcblagen unb bie angesagten

5^uben freigefproc^en. gür ben gaü non ^ama§f übertrug 2)ieftemeb

tltli bie Unterfucbuug einem au^ ben Äonfuln ber ©rofemod^te be*

ftet)enben @erid)t§^ofe. )iii§ hie gadie nic^t Portüärtö woüU, \a

X[)ier§ al§ franjöfifc^er SDiinifter fie hintertrieb, um feiner bamaligcn

ißoliti! gufolge ben ^^afdia Don 3tegt)pten, für ben er '!|?artei nabm,

wie aud^ feinen J^onfuI ni(^t btoÄjuftelleu, beauftragte eine S^crfamm*

tung angefetiener :5uben in Sonbon 3Diontefiore, uad) 5legt)pten gn

reifen, unb im englifdien '»i^artament fpradien fi^ nid)t nur ^eel al§

Interpellant unb ^^a^i^^^fton alio SOJinifter ju ©unften ber 9.^erfoIgten

au«, fonbent aud) ber 9{gitator C'Sonnell ergriff biefen ^^tnlaß,

fidi §u fünften ber ^ubeneman^^ipation in ©rofjbritannien au§äu=

fpred^en, um baburdi auc^ bie @feid)ftelluug ber Äatl^olifen ju be*

förbern. SOiontefiore reifte, ermuntert oon ber Königin SSictoria

felbft unb auf it)rem Stat§fd)iffe, mit feiner l^odibcrjigen @attin ^ubit

ab: baSfelbe tat Sremieuj: unb biefem gelang e§ enblidj, ungeaditet

ber fortlt)ät)renb Don 2t)ier^ gefponnenen 9tänfe, ben ^af(^a oon

2(egt)pten jur greilaffuug ber ^amaefer ^uben gu beluegen, üon beneu

oier ha§ Dpfer be§ fdfiäublidien IH-ojeffeÄ geworben waren, ^lad)'

bem bann nodi in bemfelben ^abre '3prien iiücber an bie ^ürfei

gefallen War, erlangte 9}iontefiore üom Sultan einen ^f^man, welcher

fernere S3e(äftigungen ber ^uben auf ba§ ftrengfte «erbot. Gre*

mieuj aber bahnte bie ©rünbung non Sd)ulen unter ben 3"ben

3(egQpten§ an, für meldte ber Crientalift Salomo ^Dtunf (geb. lSii2

in ®Iogau, geft. 1S67 in '^axi§') eifrig wirfte. iDian nannte fie Gre*

mieuj:=Sc^u(en. iöiontefiore unb dremieuj feierten 2riumfe auf ibren
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£)eimretfen unb ernteten üon tt)ren ©taubenSgenoffen in allen Sönbern

ben oerbienten ©onf. ^n ©nglanb beburfte es jebod) nocf) eine§

langen Äam^feS, U§ (1858) bur^ Stbünberung be§ cfiriftlidien ^it>t^

ber (Eintritt öon ^uben in ta^^ Unterljauä (in ber ^erfon Sionel

9iatan 9^otlct)ilb!c) unb bamit bereu bürgerlirfie @Ieid)6ererf)tigung mit

ben ®f)riften errungen tüurbe. ^m Dber^auje ()a6en uod) t)eute ^uben

feinen Betritt; bagegen ift ein getaufter Sii^e, ber ©d^riftiteller 33en-

jomin 2)i§raeli h\§ jur t)öd^ften ©teile in ber Ütegirung unb a(§

Sorb 93eaconsfieIb neueften^ in ben f)öd]ften 5lbel be^ britif(i)en

JReict)esi aufgeftiegen.

S)ie bürgcriicfien Ütedjte ber ^uben in ^änemar! jtnb fd^on

feit IS 14 beinahe bie üollen; in Sc^ tu eben traben fie fid) nad) unb

nad^ geljoben, ftnb jebod) Ijeute m6) nid^t üöllig enttüidelt; in ^OX"

lue gen fditcß hk SSerfaffung üon 1814 bie ^uten ganj au», 1851

aber n:iurbe biefe S3eftimmung Qufget)oben unb 9iec^t!cgleid)t)eit einge*

füt)rt. S" 9iu^Iaub gegen fi(^ hk '^nhtw burd) 8pipatl)ie mit

unb Xeilnafjme au ber polnifd^en fReüoIution bie Uugunft ber 9te=

giruug ju. 9!>on 1844 an irurben fie, ftatt ber bi§ bat)in entrid^te»

teu Steuer, jum perföulid^en ältilitärbieuft öer;)flid)tet unb 1846

würbe it)re eigeutümtidie %rad\t befd)ränft, worin iebod) fpäter WH-
berungeu ftattfauben. ®(eid)gefteüt fiub fie uod) tieute uid^t. Sßöttig

mittelalterlidje a3el3anbluug erfuhren fie in Italien bi§ jur ÖJrüubung

be§ neuen ß'önig§reid^§ iSöO unb in 9tom bi^ §u beffen i^erbinbung

mit bemfeiben ; feitbem ift öon S3enac^teiligung ber ^uben unb anberer

3rceufd)eu bort feine 9iebe meljr. 3n Portugal ift feit 1852 unb

in Spanien feit 1876 attgemeine ©laubeuÄfreifieit eiugefüt)rt, bod)

öielfad) nur auf bem Rapier, bal)er t)aben fid; bie ^uben nod^ nid)t

in ncuuenewerter 3aI)I getraut, if)re früfier fo bebeutenbe SSertretung

auf ber iberifd^en önlbiufet Wieber gu öerfucEien.

^;Hm brennenbfteu ift bie 3u^^"fi^ö9^ ^" neuefter ßeit be§üglic^

3lumanienö geworben. (£§ Ijaben in biefem frü!)ern S^afaüenftate

ber 'il^forte in ben Ie|ten Sat]ren manigfadie ^ubenöerfotguugen ftatt==

gefuubeu, teiB wegen be» 2Sudjer§ ber Qiiben, teil§ in ^oIqc be^

2lberg(auben§ ber Eingeborenen, weldje uod) feft an bie 33enu^uug

oon E[)riftenblut burd) bie ^uben glauben. Uebrigenö fiub bie rumü=

uifdieu Su^f^ teitweife burd) S}löbd)en()Qube( nad) ber Xürfei übel

berüdjtigt. 2Ba^rfdE)einIid^ fiub jene trüben S^orfäfie oon ber iuben=

freunbli(^en ^^reffe ftart übertrieben werben, aber ebenfo wa()rfd)ein=

lid) nic^t ^armlog gewefen. S3efauntUd) ^at ber ä3erliner Kongreß

bie Unabf)ängigfeit 9tumänien0 nur unter ber 23ebingung auerfanut,

bafe ben bort eiul)eimifcf)en ^ubeu ®Ieid)berecf)tigung mit ben (s:()riften

gewä()rt werbe, Wa§ feitbem weitläufige 35ert)Oubhmöen t)erbeigefü£)rt

l^at, weldtje burd) bie im 3ioocmber 1870 oorgenommene öinbürge*
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rung einer befc^ränüen 2(n§a^I öon ^uben noc| nic^t aU erlebtgt

öetrad^tet toerben föniien. ^ie ^uben unb Su^enfreunbe üerftefien

oHerbingS Uc 3inorbimng be» .^ongreffe§ fo, bo^ aße in ^Rumänien

überl^anpt fic^ aiif^altenben ^^uben (biefelben finb in ber SBalac^ei

ineift fpanifd)e, unb §iemlic^ gebilbet, in ber äRolbau ober polnifc^e,

rof) unb befd^ränft, unb bitben nal^eju ein B^tjutel ber ©efammtbe^
ööüerung) ha^^ $8ürgerrerf)t ju erholten Ratten. ®oüon fann gnjar

nid^t bie 9f{ebe fein, hoä) i\t e» auffaüenb, mit Weld^em (Sifer bie

SJiäd^te, tüeld^e ben ^uben feit nocf) gar nic^t langer Qtit bürgerlicf)e

5Re(f)te geH)ä[)ren, öon 9lumänien hk§ in einem p^ern ©rabe unb
mit größerer @ile »erlangen, oI§ fie e§ felbft getan !^aben. @iegen=

über biefem eigentümlichen ®rude, hii ineldiem hk jübifc^en ®e{t=

fürften oI)ne Bt^eifel ni^t unbeteiligt finb, ift e§ nur bittig, auc^ hk
©rünbe gu üerne^men, an§ benen bie S^umänen einer folc^en plöfe=

lid^en ^Reform, al§ üerberblic^ für il)r S^aterlanb, miberftreben. 'iJ)er

SDIinifter be^ ^u^luärtigen, ©ampineanu, ^at ein Ütunbfd^reiben
an bie ißertreter 9tumänien§ bei ben ©ro^mäc^ten erlaffen, in n)eld)em

er tk feinem öanbe au§ ber ^ubenemanäi^Jation brotienben @efaf)ren

auöeinanberfebt unb bie |)altung feiner 9iegirung flarftellt. 9la(i)bem

er im Eingänge bie in 9tumänien iuä^renb ber legten Generation

gemad^ten üteformen befpric^t, meldte ben guten SBitten 9tumänieng,

fidf) ber euro^äifrfien 3iöiIifation anjufdilieBen, benteifen, ge^t er ouf

ben ^Berliner S'ongreB über unb fc^reibt: „SDer berliner S^ertrag legte

fRumänien fcf)n)ere Opfer auf; e§ untermarf fidf) bcm SBitten ber

Wää)k. (S§ trat ^öeffarabien ah unb na^m W ^obrubfi^a in S3efi|,

bie man i^m unter bem Xitel ber ©ntfd^äbignng gegeben f)atte, inetctie

aber in SBir!ric[)!eit ifim für lange Qdt nur neue unb fd^mere Soften

auferlegt. Stl§ ?^oIge aller biefer fcE)lüeren Dpfer, meldte mit einer

niemal» üerfagenben 33e!^arrl[irf)feit getragen iüurben, tritt nun eine

neue Prüfung an 9tumänien l^eran. S)er berliner ^ongreB glaubte

öon 9tnmänien bie fofortige Sijfung ber ^ubenfrage forbern ju fotten;

er i)at noc^ mef)r getan, er l^at bi§ gu einem getniffen fünfte hk
Söfung biefer gonj unb gar innern ^^rage öorgegeirfinet, einer fef)r

belifaten ?^roge, lüeld^e nur in einem 3eitpun!te ber attgemeinen ^^e:*

rut)igung, attmölig unb ol)ne Ueberftürjuug in $ßerf)anblung J)ötte

gebogen luerben follen." Gampineonu fuc^t bann ben 9ia(f)n)ei§ gu

fütiren, ha'^ hk rnmänifcf)en ^uhtn aU 2lu§Iänber betrachtet n)erben

müßten. Xro| langen 2(ufent^alte§ in ^Rumänien feien fie nicE)t nur

nad^ ber 9teIigion, fonbern auc^ narf) @pracf)e, S^rad^t, (Sitten unb

S3eftrebungen ^yrembe geblieben. SDcr loic^tigfte Xeil be§ giunbfd^reibensi

ift bann ber, in löelcEiem ßampineanu auf bie firmeren golgen t)in«

meift, bie burc^ bebingung^tofe 5tnfnot)me ber ^ühtn in ben rumäni=

fd)en ©tatsöerbanb entfielen luürben. „(£§ tianbelte fid^ in ber %üt
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um eine ^afilreid^e, in jeber SScjte^uug tjeterogeue, maffen()aft in§ Sanb

einbringenbe unb in ber SJJoIbou bcinal^e ein SSiertel ber ®efammt=

^eit auämadienbe 33etiöl!erung; e§ waren feine (Snglänber, ^^ran^ofen,

Italiener, 2)eutf(i)e: e^ tüaren öielme^r ßeute ot)ne beftimmtes 5Sater=^

lanb, of)ne anbere ^Jtationalität, aU lüeld^e ii^nen if)re (Sigenld)aft

aU Sfraeliten oerlief), unb bie firf) je nad) Umftänben beg ©dju^eS

balb bie[er, halt jener au§ niärtigen Tlaä)t bebicnten. ©§ waren

Seute, hk i^re Unter^attämittel nid^t in ber 2trbeit fugten, welche

gur (äntlüidlung ber ^^robuftion unb beä fReic^tumg eine§ öanbe»

beiträgt, fonbern im ©d^adjer unb im Sßu(^er, bie e§ 511 ©runbe

rict)teten. ®urd^ biefe SOZittel unb unter bem ©d^u^e fogar unferer

eigenen @efe^e machten \id) hk ^fraeliten §u i^erren eine§ anfel)n*

Uä)tn %dU ber Kapitalien unfereä £anbe§ unb legten biefelben in

unbenieglid^en Gütern an. 9^amentli(^ in ber SO^oIbau befinbet

\\d) ein großer 3;eil be§ bäuerlictien ©runbbefi^eä in il^ren Rauben.

SSenn man nun folgerid^tig ha§ fHecf)t, SSauergüter ju faufen, Welc^eä

im ^af)Vi 1864 t3erliet)en, auf alle gremben ol)ne Uuterfc[)ieb au§=

be^nen lüoüte, felbft mit ßinfdiräntungen , weldje hk nationalen ^n=

tereffen beruhigen fofiten, fo würbe balb ber bäuerliche ©runbbefi^

in ber SJblbau ganj in bie ipänbe ber :3uben übergeben. S)ie§ i[t

ber belifate[te ^un!t ber Srage unb 'i)k §aupturfa(^e ber ^eunru^i*

gung unb Stufregung, weld^e im Sanbe Ijerrfc^en. SDer bäuerliche

©runbbeft^ fpielt in ber %at bie Hauptrolle in ber politifc^en £ir=

ganifation be§ Sanbeg, namentlich bei ber 3ufanimenfe^ung ber

SBa^lfolIegien, welche ben «Senat ernennen unb and) jur Söilbung ber

Kammer beitragen. Sßenn biefer ^efi^ in bie ^änbe oon gremben

überginge, würben bie oline^in fd^on wenig ga^lreiclien SBa^Ifotlegien

beSorganifirt, annuHirt unb bie ©rgänjung be§ (Senate namentlid^

)ei)V fd^wierig gemorf)t. SSenu biefe gremben, beuor fie fid^ mit ber

rumänifd^en 3lation oerfd^meljen, and) nod) hk politifdien fÜed^tt er=

l^ielten, me fie ilire Seitung oon au^en empfangen, fo würbe man
balb in ^Rumänien eine Slrt jJ)uoli§ntu§ ber S3eftrebungen entftel)en

fe^en, ber unferer -iJiationalität üerl)ängni§üoll werDen mü^te. S)ie^

finb hk ©djWierigfeiten, beuen ha^ Sanb gegenüber fte^t, unb welche

bie SSir!ung t)aben werben, bie Kammern ju nötigen, ^u gleidjer 3eit,

wo fie ben 5trt. 7 (ber haä S3ürgerred)t an bie d^riftlid^e 9teIigion

binbet) unterbrürfen, nad^ ben aJiaferegeln p forfd^en, weld)e bie ru=

mänifd)e @efellfd)aft unb Stationolität öor ben ©efaliren fi(^er fteüen

follen, hk id) ^^nen tenngeidinete. Um bie ©emüter ju befänftigen,

bie 93efürd)tungen gu üerfd^eud^en, bebarf e§ üieler S5orfi^t unb eine^

fel)r fd^onenben 33erfal)ren§; man raufe e§ öerftel)cn, bie ben ^rinjipien

fd^ulbige 2ld)tung mit ben burc^ basi ^ntereffe ber nationalen ^aU
tung geforberten ^Bürgfc^aften in (Sinflang ju bringen. ^Darauf, biefer
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3iel im weiteft möglichen Umfange gu erreichen, 5{elen aüe Semüfiungen

ber fürfllidjen 3tegirung a&, unb fie ^offt, ha'<ß bie 9)Md)te fie auf biefem

2Bege unterftü^en föerben, inbem fie iebe gorberuiig oon abfolutem

S^orafter, bie lüieberum öoii oufeen fommen fönitte, fern^Iten."

. Seitbcm hie ^uben in ben europäifcEien ©taten gteiiiie üted^te

mit ben übrigen Stngeprigeu genießen, t)a6en fie auc^ nicf)t nur

uict)t ermangelt, oon biefen 9iec^teu ben aulgebetjuteften (Sebraurf) ju

machen, toa§ il^nen nic^t ju öerbenfen ift, fonbern fie ^aben fid^ aivi),

wie e§ eine alte ©igenfc^aft i^re^ 330l!§ftamme§ ift, überall in mög*

(i(i)ft auffüüenber unb ha§ numerifd^e Sl?erljältni^ il)rer 2(nget)örigen

weit überfcEireitenber Sßeife f)eröorgebrängt. So ift in ^eutfrf)Ianb

ein Silbe, (Sbuarb Sagfer, nad)bem er löngere 3eit ber Sortfcf)rttt§*

Partei angeijört, ein SOJitgrünber unb ^auptfütirer ber notionallibe==

ralen Partei gemorben, in tt)el(f)er feitbem fübifrfier Ginflufe in gon§

()eröorragenbem äl^a^ftabe fic^ gettenb gemad)t unb öiel p bem ä"liiB*

trebit beigetragen ijüt, in ben biefe ^^partei in ncuefter ßeit geraten ift.

(Sin anbercr ^uhe ift, freilief) nur üorübergefienb, lüie ein gliin-

jenbe^ äJceteor, gum SSegrünber unb ^^rofeten ber beutfcEien ®05ial==

bemofratie geiuorben. %n of)ne ^Weifet tion fran^öfifdien ^uben

ftammenbe j^erbinanb ßaf falle, geb. 1S26 in ^Breslau, ein geiftreidier

Sopf unb äufeerft gemaubter ediriftfteller, uiiffenfdiaftlic^ gebilbeter

Qurift unb Slationalöfcnom, aud) müßiger (Satiriter unb ^^olemiter,

aber eine burd^ uub burdf) mit bem ©ifte beS mob erneu ©alonstrei-

ben§ unb ber üppigften grtüolität genätirte ^erfönlid)feit, war biä^tier

burdö feine güt)rung be^ ßfiefdfieibungÄpiDäeffe« ber ©räfin .'na^felbt

befannt geworben, wobei gwei anbere ^uben eine Äaffette geftoI)Ien

Rotten, weldfie ju feinen ©unften fpredienbe SJofumente enthielt, weider

^anbel 1S48 oor ben Slffifen ju ^ötn ein intereffante^ 93orfpieI 3ur

^enolution barbot. 9lad)bem Saffaüe mit Slusbauer jenen ^^roje^

beenbet, trat er 1S63 mit ber j^Iugfdfirift „2trbeiterprogramm" fieröor,

in weld)er er protlamirte, ha'^ auf bie oorreoolutionäre .*perrfd)aft

be§ ®runbbefi|e^ unb bie feitt)erige be» Kapitals biejenige be^- 2[r=

beiterftonbe§ folgen müffc, weldber bie gefammte 9)ienfdt)eit reprafenttrc.

Saffaüe würbe für biefe (Sd)rift, weil er in btrfelben ,,bie befi^Iofen

klaffen jum |)a^ unb gur SSeraditung gegen bie Sefi^enben öffentlid^

aufgereigt" i)abe, in ^^reu^cn friminell angetlagt; aber er War bofür

Don nun an ber Slbgott ber mit franjöfifdiem @d)WinbeI gefütterten

uub getränften 9lrbeiter in Xeulfc^lanb, weide nun ben 3InI)ängern

2d)ul§e'^ av3 ^eli^fd^ gegenüber eine fompatte Partei bilbeten, unb

es> tarn, nid^t feiten oor, ha^ \\ä) hie ^m%ev ber @elbftl)ilfe unb ber

'2tot§Iiilfe grimmige Ä'ämpfe lieferten. Saffalle gefiel fid) in feiner

neuen 9toIIe, gu welcher e§ feiner ber frangöfifd^en Sojialiften tro|

langjähriger SIrbeit gebrad)t unb bie iftm nacb fo furger ßfit in ben
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©c^ol gefallen mar, unb ber retd^e S3anqmeräfof|n in 6ilacei)anbf(f)uf)en

I}iclt in Seipgig, gran!fnrt am 9!)lain unb an anberen Orten ?{rbeiter^

ücrfammtungen ah unb t)rarf)te f(f)Dn im 3Jki 1863 bie ®rünbiing

eines allgemeinen beutfd^en 2lrbettert)ereine§ ^u Staube, befjen ^räft«

beut er würbe, ßugfeic^ lieft er me!^rere agitatorif(i)e (Sd^riften öom

©ta^el laufen, unter Slnberm eine @treitfc£)rift gegen ©(^ulge^Seli^fd^.

Slbcr feine Saufba^n War eben fo furg, tüie fein ®nbc tragifrf). ®er

neue .s^eifanb ber Strbeiter ^atte aud^ Steigungen, bie nirf)t §ur 9lr=

beit gel)örten, unb er fiel benfelben gum D^fer. ©ine hit gan§e

Süberlid^feit unb gaull^eit cineS großen Xeil§ ber fogenannten l^ö|eren

©tänbe enttiüHenbe S^^trigue öerbanb feine ©etiebte, bie Xod^ter be§

baierifdjen Diplomaten ®önnige§, mit bem lt)alacf)ifd^en 33ojaren 9la=

folüicja, in SoJ^ge beffen ber gurüdfgefe^te greier in einem ®uett mit

bem betiorgugten am 31. Stuguft 1864 Ux ®enf ha§ Seben öerlor (ber

Sieger überlebte ii)n nid)t lange). (Sin förmlid^er fult iüurbe bem

gefallenen öeroS Don ©eite feiner 2lnl^änger §u Xeil, unb fie blieben

eng gefrf)ort, Wenn aurf) an ^ai)l abnet)menb, weit unter unfäf)igen

unb firf) bebenüid^e 33löften gebenben gü^rern, unb Weil ba§ SSolf§=

bewufttfein iljrer @arf)e feine ®nnft pwenben wollte. —
Saffalle'Ä fo5iaIiftifd^e§ Softem ift fein neue§; eg befielt au§

einer ^itif ber beftefienben ^uftänbe, Wie fie Stnbere auc^ geübt ^aben,

unb an§ S^orfd^lägen, bie äugleidj an ^roubl^on unb an ßoui§ S3lanc

erinnern. aJJit be§ Srftern SSoIfäbanf Witt er be§ Settern Stffojia»

tionen unterftü|en, bamit fie, nad^ bem SSorbilbe ber englifd^en (5ie=

werfoereine, gugleid^ Slrbeitgeber unb Slrbeiter fein fönnen, woju nod^

in ber (feit^er in ®eutfd^Ianb oon anberer ©eite eingeführten) attge=

meinen ©timmbered^tigung ein politifdfier 9lnl)ang fommt. 'änö) be»

ge£)t er gang biefelben geiler wie bie granjofen. ®r übertreibt ha§

Stenb ber Slrbeiter (Weld^e§ nur teilweife wirflid^ ein foId^eS ift)

unb befd^ränft fid^, obfdf)on er burdE) bie Slrbeiter hk gefammte

9Jienfrf)^eit repräfentirt wiffen Witt, auf hk förperlid^e Strbeit. ©owol
bie grangofen aU er laffen ben geiftigen SCrbeiter, weld^er ju feiner

StuSbilbung eines Weit bebeutenbern Kapitals bebarf unb burd)fd^nitt=

lid^ für feine 9(rbeit, mit 9tüdfid)t auf ben innern SBert unb äußern

Ü)hi^en berfelben, t3iel fc^Ied^ter bejatilt Wirb, al§ ber fijrperlid^e,

ru^ig in feinem (Slenbe fortüegetiren. (£S ift bie rüdfid)tlofefle SSer*

götterung ber materietten Söebürfniffe unb ber %o'i) atteS geiftigen

SebenS, \üa§ au§ ben franjöfifdien unb jübifd)=beutfd)en fo^iatiftifdien

@i)ftemen ^eröorgrinSt.

(äs ift natürlid^, ha^ bie Suben, feitbem fie ^jolitifd^e 9?edE)te

bcfi^en, aud^ auf bie treffe Sinfluft gu gewinnen fud^ten. @S ge=

fd)a]^ bieg mit C^ilfe teils i^rer (SJeltmittel, t()eitS ii)rer ^ntettigenj,

inbem fowol begüterte ^uben ^ufig ßeitungScigentümer würben, als
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avid) gebilbete ^uben fid^ bem 3eitmigfc£)rei6erberufe ttjibmeten. ®od)

ift ber tion ^uben in ber 'jßreffe gewonnene (Sinfluß, über iveldöeu

Diel Särm gefdilagen luurbe, tt)ie jeber anbere, jtar! übertrieben

iüorben. ^ie „D[tfee=3eitung" fd^reibt l^ierüber: „§err oon ^reitfd^fe

§at fid) in einem Slrtüel in ben ^reu^ifd^en ^al^rbüd^ern bei einem

Singriff auf bit Suben auf ^^el)auptungen geftü^t, welrfie jiüor frf)on

feit geroumer 2>^it tt)ie eine table convenue Don SOiunb ju SJiunb

geJ)en, aber nid^tg befto Weniger burc^au§ unbegrünbet ftnb, o^ne bafe

e§ |)errn Don Xreitf(^fe aud^ nur einfällt, nad^jufragen, ob fie begrünbet

finb. (£ine folc^e Don §errn D. Xreitfd^fe fritifIo§ weiter gefpro(^ene

UnWat)rI)eit ift bie ^efjauptung Don ber „^Betierrfd^ung" unferer

Sage§^3 reffe burd^ ta§' ^ubentfium. ®iefe 83e^au|)tung, fo wirb

in einer berliner ^orrefponbenj ber '>|?ofener Leitung mit 9ted^t aus*

geführt, beruht auSfd^Iiefelid) auf gewiffen, aucf) enorm übertriebenen

@rfcE)einungen in ber ^Berliner ^^reffe; bie (entere ift aber fo Wenig

ibentifd^ mit ber beutfc^en ^^^i^effe, ha^ faft fein ^Berliner 33latt fid)

an (Sinftufe auf bie ^öeDöIferung mit einer ber großen ^^^roöinsial*

ober Sonbe§=3eitungen meffen fann. ^n biefen nun ift ha§ jübifdEie

(Clement in irgenb tierDorragenben ©tellungen faft gar nidit Der=

treten: bie großen ^roDin5iat=3eitungen inSönig§berg, ©angig, Stettin,

'Jßofen, S3reölau, SOiagbeburg, §annoDer, ^iel, Gaffel, (älberfelb, bie

leitenben S3Iätter in 93Hind^en, Stuttgart, ©reiben, Sei^ijig, bie großen

Organe ber §anfeftöbte, enblid) bie 5(ug§burger Slttgem. 3^9- "nb hk
i^ölnifdie 3^9- — fie olle werben Don d^riftlidien 9lebacteuren geleitet,

bei il)nen alten befinbet fid^ in ben für bie Haltung biefer 93lätter

wid)tigen Stellungen
, fo Diel wir auf @runb einer genauen iä'enntni^

ber ^^erfonalien unferer 'preffe ju überfel)en Dermögen, !aum ein

einziger Qube! Saft eben fo fielet e» hd ben älteren, politifd) bebeut=

famen Organen ber 33erliner ^^ii'effe ; wir tennen l)ier nur eine einzige

in iöetrac^t fommenbe 3lu§na^me. Selbft wenn — wir wiffen ha§'

nidjt — §err Don 2;reitfd)le ©Ijriften fübifd^er Slbfunft in fein Slna=

tl)ema mit einfd)liefet, fo l)ätten wir au§ ber obigen Sifte ber nid^t

„Dom Subentum be^errfd^ten" ^ölätter l^öc^ften-g ^rvd ober brei ju

ftreid)en. 2tn bem gangen Don §errn d. 2:reitfd^te frititlo'5 nac^ge^

fprod^enen ©erebe Don bem Uebergewid^t ber ^uben in ber Xage§=

pxt\]t ift nicE)t§ weiter ridf)tig, al» baB in ber politifc^en '^^reffe Don

i^ranffurt a. M. unb an ber feit etwa gebn ^at)ren m§ SSxaut ge=

f(^offenen SSerliner Senfation§= unb Stanbalpreffe eine Slnjaftl jübifd^er

Sournaliften beteiligt finb. 2Bir gieljen f)ierau§ fo Wenig Scblüffe

irgenb weld)er Slrt, mt au» ber Don un§ fonftatirten |2:otfad)e, ba'^

tä eine fraffe Unwa^r^eit ift, Don einer „ S3eljen*fc^ung " unferer

Xagespreffe burc^ bie ^uben ober einem „Uebergewic^t" ber legieren

in if)r gu fpredien." (S» ift biefem nocl) beizufügen, ba§ eine§ ber
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am entf(f)iebetiften unter jübifd^em (Sinfluffe fte^enben S3(ätter, bie

„9^eue freie treffe" in SBien, SBeWeife baöon abgelegt f)at, bo^ e§

ouf hk übrige SSelt bluttüenig (£tuflu| ausübt unb bafe fotoot btefeS al§

üerfc^tebene anbere „Subenblätter" oiel gu tuenig f^Jejififdf) jübifd^en

^n^att beft^en, um einen ernftt)aften ©laubeu an eine „SScrjubung"

ber treffe gu geftatten. SCRan f)at übrigen^ bie angebliche S3et)err=

fiflung ber ^^reffe burc^ ha§ ^ubentum, namentlich ber liberalen, um
hxt t§ fidi t)ier eigentlid^ allein l^anbelt, unter ^(nberm au§ bem Um-
ftanbe folgern wollen, i)a% biefe liberale ^;)5reffe feiten ober nie gegen

hit ^uben auftritt. S)iefe (£rfcf)etnung ift jeboc^ leicht erflorlid^.

@rften§ nämlic^ barf bie liberale ^^reffe ifiren ©runbfä^en gemäfe

feine nationalen ober religiöfen SSorurteile ^egen unb bemgemä^ aud§

nic^t für einzelne unerquidlic^e ©rfrfieinungen hk gefammten Stammet*
unb ©laubenSgenoffen i^rer Urheber oerantwortlid^ mad^en, jföeitenS

tt)itt unb tann bie liberale 'ißreffe nicE)t mit ber it)r feinblic^en ton=

feröatioen unb ultramontanen treffe St)oru§ bilben, unb brittenS

enbtid^ ^at hk liberale treffe feine Urfad^e, gegen Seute aufzutreten,

hk if)r nid^tS in ben 2Beg legen unb gegen i^re ®runbfä|e feinen

^ampf führen.

(£§ ift übrigens be5ei(^nenb, ha^ ^infirfjtlicl) oieler Qeitungbe^

fi^er unb ^^itungfd^reiber bie Sßett uneinig ift, ob fie ^uben finb

ober nicbt unb baß oiele ^erfonen jener S3eruf§5tüeige ^iemlic^ allge=

mein für ^uben geljalten toerben, obfd^on fie eS tatfäd^Iic^ nictit

finb. ?turf) biefer Umftanb geigt, ba^ bie (Sigenfc^aft eines ^uben

immer mebr oerfcfiloimmt unb nnbeutlicf) lüirb, je met)r ta§ ^ubentum

im ÜJieere ber mobernen J^ultur aufgebt.

@§ fte^t biefer jTatfactie naci) ber SOieinung ißieler biejenige

entgegen, iia^ in ber neueften geit ein allgemeiner „jübifcfjer S3unb"

in'S Seben getreten ift. 2)iefer, Alliance israelite genannt, cntftanb

1860 unter ber Seitung üon ßremieuj:. Sooiel man öon bemfelben

^ört, forgt er naä) ?(naIogie beS proteftantifcfien @uftof''>2(boIf=SSereinS

für bie religiöfen ^öebürfniffe ber gerftreuten 3u^enf(^aft unb für

Unterftü^ung t)ilfebebürftiger ^uben. Stu^erbem fc^eint er für S3e=

feftigung ber gegenfeitigen reügiöffen S3anbe unter ben ^w^en gu toirfen.

®afe er aber, luie hk einfeitigen ^ubenfeinbe behaupten, üermöge

feiner ©eltmittel naä) 2SeItberrfd)aft, nai^ iöeugung ber 9Jienfct)f)eit

unter ein jübifd^eS ^oc^ ber ^u^ii^ft (ein neues Serufalem) ftrebe, —
für fo bumm f)a(ten n)ir hk intelligenten ^uben nic^t; benn fie muffen

hoä) bie ®cfc^i(i)te fennen unb bal)er ttjiffen, »oie unb tooburcf) äöelt=

reirfie unb mä(i)tige ^errfc^aften jemeilen entftanben unb ha'^ alle fold^e

nad) t3ert)ältni^mä^ig furger ßeit loieber gu ©runbe gegangen finb.

^ie ^uben befi^en @)eift unb jEalent unb gietien eS ba^er gemi^ öor,

baS @rreicf)bare fic^ gu fidiern, als unerreicf)bare gantaSmen auS



480

einer 9iebeltt)elt f)o(en ju lüollen. Unb toer jinb übrigen^ bie ^uben?

©ine ^Injaf)! EDicnic^en, öon benen ein Seil ß^ri^ten, ein 'Seit SJio«

l^Qinmebaner iieiDorben, ein Seil Ungläubige, bte ficf) um feine 8t)na*

goge jrfjcren, ein Xeil |)albgläubige ober mit bem S3ann belegte 9?e=

former, ein Seit Ortboboj-e oerfd^iebener Selten: Salmubtften, ^a-

räer, 6t)affibäer, (Sabbatianer u. f. tn. finb. SDiefe bunte iJJlenge ^ot

feinen gemeinfamen SSiüen unb fann aud) mit aüem @elt ber 9^ott)=

frf)ilbe, (Srianger, 93Ieict)röber, ''^ereire u.
f. m. bie beftefienben 9J?ä(^te

mit ibren gabnofen Segtonen nid^t unter fid) beugen unb menn bie=

felben ben jübijdben 9iabob§ nocb l^unbertmal mel)r Kapitalien fcbulbig

wären. @§ würbe luol mit ben geträumten planen be§ „jübifrfien

S3unbe§" ungefähr gef)en wie mit benjenigen be§ SefuitenorbenS, ber

auct) feit breibunbert ^abren feinem ßiele ber päpftlid)en SBeltfird^e

nid^t näf)cr gefommen ift, unb e§ iuirb fid^ mit it)nen äl^nfid) oer{)aIten

wie mit benjenigen, bie man bem greimaurerbunbe guäufd^reiben pflegt,

unb hk bo(^ nid)t§ finb aU blauer Siunft. (Sine „golbene interna-

tionale" (iübtfdf)e ®elt|errfc^aft) einer fcE)n)ar§en (^efuitiSmu») unb

roten (@03iati'3mu§) beijugefeHen ift eine gan§ ftübf(^e Spielerei, bie

aber nicf)t möglidf) War obne bie angebtidien nnf)iftorifc^en fogenannten

beutfd^en Oktionalfarben, b, l). bie wiüfürlicb gemadfite Srifotore ber

weilanb Surfeben jd^aft!

4. Wie 3uöfn in öcr JJrfimaurcrfi.

3)er im üorigen ^a^rl)unbert in manchen Schiebungen für boei

Kulturleben ber europäifcEien Sölfer bebeutungüoUe greimanrer*
bunb ift äWar beutjutage alle§ ®influffe§ auf bie SD^enfd^l^eit ent=

tieibet unb Wirb audb üon ben ]^auptfäcE)tidE)ften Drgonen ber 2Siffen=

frf)aft unb Siteratur unb be§ Kulturleben^ überl^aupt beino^e gar nid^t

berüdjidjtigt. ®ennodi bürften feine manigfadben Berührungen mit

bem ^ubentum gerabe in einer (^ejd^id)te htv le^tern oon jiemlidfiem

gntereffe fein.

®er greimaurerbunb , weld)er im ^sdi^xt 1717 in Sonbon burdf)

bie 9lefte ber alten Sauforporationen gcftiftet Würbe, ift ein Kinb be§

im fiebenjeljuten ,^abr!^unbert in (Snglanb crftanbenen ®ei§mu§,
alfo einer 9tid)tung , weld)e einem ber mofaifc^en Safeungen entHei»

beten Qubentum fet)r nabe öerwanbt ift. ®ie freimaurerifd^en ®e=

bräuctie unb ©eräte finb nid)t ot)ne 3(nftang an bie ©b^ngoge, ber

Xempel Salomo'^ bilbet eine§ ber öauptftjmbole ber Sogen fog.

t)ö^erer ©rabc, )X)^\ä)e teilwcife ben gangen 3tpparat be» Sempelfullu§

in tt)ren ^ofuSpofuio aufgenommen f)aben, unb in ber Soge Werben,

wie in ber @t)nagoge, wenn aud) nur in beutfc^ fpred^enben Säubern,

bie i^üte auf ben Kijpfen bebalten. 3"^^"^ \^^^ Mt fiße Sofung§*

Worte ber freimonrerifdEien ©rabe {)ebräifd). S)a§ ältefte Konftitu=
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tionenburf) ber (englifcfien) j^reimaurerei, Dom 3at)re 1723, leitete ben

gefammten 33unb öon ben alten ^ehx'dnn ab; es behauptete, SDiofe

fei 9Dieifter = 2)iaurer getuefen , bie ^fraeliten Ratten bei ibrem

2tu§5ug au§ 9tegt)pten ein gangeg Sl^önigreict) oon roolerfa^renen 'tffiau^

rern gebilbet unb bie @eie|gebung üom Sinai f)ätte in einer regele

mäßigen Soge ftattgefunben. S^aoib, luirb ferner erjätilt, f)ahe tuegen

feiner blutigen 2;aten ben Stempel nid)t bauen bürfen; aber ber ioeife

©alomo, bem bie§ geftattet tüor, fei ©rofemeifter ber Soge in !3eru=

fulent getoefen unb bie beiben ^iram oon XtjroS, ber ^önig unb ber

S3auineifter
,

Ratten if)n babei unterftüfet. (Sine gleid^e SSürbe wirb

auc^ ©erubabel, bem Srbauer be§ gmeiten 2empe(§, beigelegt. 2(e^n=

tiefer unb \\o6) au§fdt)meifenberer !^ebraifirenber ©agen ber älteren

i^reimaurer gibt e§ nod) mehrere. Xro^bem ^at e§ ftet§ ^eile besi

i^reimaurerbunbeg gegeben unb gibt nocb je|t bereu, meldte ben ^uben

hk gäf)igfeit jur 2Iufna{)me in ben ;öunb abfprect)en unb biefem einen

fpegififd) ct)rift(id^en (£t)arafter pfdireiben, ber firf) aber burc^ feine

urfunblicfien 33elege red^tferttgeu lä^t unb ebenfo menig eine gefc^id)t^

lic^e ©runblage t)at al» bie erwähnten Sagen oon einem fjebräifc^eu

Urfprunge be§ 33unbe§. 2)ie älteften Statuten be§ le^tern betennen

firf) ju einer ^umoniftifd^en 3luffaffung ber S^eligion, mit tt)elrf)er firf)

foiüol aufgetlärte Sui>en aU ß^riften befreunben tonnen. Qn ben

älteren ©ebieten be» S3unbe§, ©ropritannien unb grantreid^, ift

hk§ aud) niemals giueifettiaft getoefen; ber §auptft| rf)rift(ict)er, bie

Suben auSfc^Iiefeenber Sluffoffung ber Freimaurerei mar unb ift gum

Seil nod) ha^ germanifd)e gefttanb oon ©uropa: 2)eutfd)Ianb unb

Stonbinaoien.

(£t)e febod^ hk Frage ber ^Cufnat)me oon Quben ju Freimaurern

ein ®egenftanb ber ^isfufion geioorben, Ijüben fd^on Quben eine 9toIlc

im Freimaurerbunbe gefpielt, nur leiber feine et)renüotte; fie waren

oieImef)r ftet§ unter ben Stbenteurern unb Betrügern oertreten, toeld^e

ben S3unb gu felbftfüd)tigen 3^oeden mi^brauc^t l)aben. S)er ältefte

biefer ©aufler mar ein gemiffer Sendet, auc^ 93eder genannt, loeld^er

im ^a^re 1763 unter bem pompt)aften Sitel „®eorg griebrid) oou

Sol^nfon, genannt 9flitter üom großen Sötoen, be§ f)of)en Drbene!

ber Sempelf)erren ju ^erufalem ©ro^prior, Senior be§ f)o^en diateä"

u. f. \v. auftrat. (5§ war bie ß^it, in welcher bie Freimaurer ge=

rotffer ®rabe unb Sl)fteme, einer öon ben in Fi^finfreic^ lueitenben

engüfcEien Stuartiften eingefüf)rten Sd^ruüe folgenb, auc^ in ®eutfd^=

lanb bie luiebererftanbenen Tempelritter fpielten. Sendet, welcher alsi

angeblid)er @otbmad)er beutfd^e F'ürften um nambafte Summen be*

trogen t)atte, ftiftete in bem genannten ^at)re ein §od)fapite( in ^ena

unb erregte burd) ben Sc^Winbel, ben er mit 2>iplomen für „böt)ere

@rabe" trieb, gro^e» Stuffe^en. @r btenbete aud) ben bamaB an
.g» Cime 5 '.Hm iRtivn, fiultur8e((ii(Öte b. Subeiitum». 31
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ber Spi^e ber beut)cf)eu ,, 'Tempelritter" ftef)enben e()rli(^eu unb be-

fc^ränften ©d^ioärmer S3aron üoii igunh unb Stltengrottfau, ber iöiu

ouf einem 1764 ^u Stltenberge in Sn)üringen gehaltenen Sonoente

feierltd^ nl§ feinem bi^^er unbetannten Dbern ^ulbigte, iüäf)renb Öenc^t

ttk leichtgläubigen c^riftlictien 9titternarren tüchtig branbfrfia^te unb

iid) oon il)nen mit gejogenen Scftluertern begleiten unb beioac^en liefe.

Sein treiben iourbe inbeffen aufgebest unb enttarüt; er mufete fliegen,

löurbe aber ergriffen, auf hk SSartburg gebrarfit unb auf Soften be^

„Drben§" in leiblicher ©efangenf^aft (in öut§er'g ßinimer) get)alten,

bi§ er (1775) ftarb.

Sänger aU in SDeutfc^Ianb erhielt fidi ber |)omp= unb lüunber=

füd^tige ®rabfd^tt)inbe( entarteter SiRaurerei in t^ran!reid^ unb na=

mentlid^ in Stmerifa.

3n biefer geografifc^en StuSbe^nung ^at bie neuefte ^dt graben

entftet)en fe^en, ju meldten bie Freimaurerei leiber ben Oiamen unb

tic ©runblage ber j^ormen t)ergeben mufete, beren 3toff unb ^n^oW

jeboc^ ben oerfctiiebenften unb groteSfeften (Srfc^einungen ber @ef(^id)te

entnommen finb. So gab unb gibt e§ ä- ^- i" granfreid) ®efett=

fd)aften, toeldie bie ägt)ptifc^en 3[lh)fterien, ober iüenigften£( loa^

man Ijierfür I)ielt, unter freimaurerifdjer ©eftalt in uufer Sa-^r^un=

bert unb nac^ ©uropa oerpftanäen ju fönuen toä^nten. S3ii^ in unfere

Xage i)erab reichen bie beiben Drben oon 3}ii§raim unb SJiemfi^,

loeld^e bcibe ülle§ @rnfte§ itjren Urfprung in ha§ alte S(egi)pten jurücf

oerfe^en unb aüe gef)eimen (iiefeUfd)aften, lueldie in ber Söelt ejiftirten

bie politifd^en aufgenommen, atg ©lieber einer einzigen ftet^ fort»

bauernben betrachten, ^n 28irflicf)feit entftanb ber Drben oon 9}Ji^*

raim im Sa()re 1SU5, aU einige Seute oon fdilimmer 2(uffüt)rung,

loetd^e fic^ ^u SKailanb in bie Sogen ein^ufi^leid^en geloufet Rotten,

au§ gefränftem ©tjrgeiä unb Spetulationefuc^t austraten, um eine

eigene 9Jiaurerei gu grünben. 2)iefe oerbreitete fid) juerft in Italien,

wo fie nac^tjer oerfc^tuanb, feit 1814 aber in granfreid), loo bie brei

fübifdien $^rüber 3.liid)ael, ^ofef unb SOkrtu» ^öebarribe für fie

toirften unb i()r einen toefentlic^ fübifc^en 9(nftrid^ gaben, ^er Drben

i)at nicf)t lueniger a(y neunzig ßirabe, loel^e in fiebenjetin klaffen unb

brei Serien geteilt raerben unb beren 2;itel fic^ in ^od^trabenbem

Scfliüulft überbieten. S)er 5nf)a^t M't llnfinn, ber get)eime 3iuerf, ha

e§ immer Seute gibt, hk für 3iarrt)eit ®elt ausgeben, — ein profi*

tabteg @efd)äft. ^en oberften (Srab befi^t bto^ ber ©rofemeifter,

ioeId)er autofratifd) regirt. ®ie übrigen 33kurer Ijaben bie älii^raimitcn

niemals anerfannt, unb aufeertjatb 5ranfreict)§ tonnten Sediere nur an

menigen Drtcu gufe fäffen.
— ®er Drben oon 2JUmfi§ lourbe 1814

oon einem 2{beuteurer au§ ^airo nad) granfreic^ gebrad^t, ert)ielt

1815 bie erfte Soge gu SJiontauban, mar aber feitbem ijfter auf
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längere S^xt genijtigt, feine „2(r6eiten" einsufteöen. 2)ie ©ro^Ioge in

'$ari§ f)eiBt „Dfiril", ber oberfte Beamte „©rofemeifter be^ Std^t^",

bie ^ierard^ie ift fefjr öerttJtcfeÜ nnb pompös. SDer ©rabe gibt i§

ebenfaüg nennjig, §u benen fpäter nocf) brei linäufamen; [ie Würben

aber neulid^ in breißig gufammengejogen. @§ fpnft barin tk inbifd^e,

perfifdje, ägijptifd^e, gried)ifd^e, ffanbinaoifc^e nnb fogar mejrifanifd^e

3K9tfjoIogie, nnb ber Uiifinn wetteifert mit bemjenigen üon Di^israim.

5(ufeerfialb granfreidjS beftanben geitJoeife nur an üereinjelten Drten

Sogen.*)

®(ei(^ bem Drben üon 3}?i§raim unb in aljrfd) einlief auc^ bem

üon 9Jhmfi§, finb anä) bie ^od^grabe, roeld^e iik eigentliche 9Jlaurerei

i^ranfreic^l, 3Jorbameri!a'§ unb teilweife ©rofjbritannienS Oerunftatten,

ifraelitifdjen UrfprnngS. ^m '^a^ve 1762 tarn ber ^uh'i Stefan

äJiorin üu§ ^axi§, welcher fid) ©ro^infpeftor eines .,Conseil des

Empereurs d'Orient et d'Occident'' nannte, mit einer @d)iff»tabun0

üon Söänbern unb Sternen unb bem neuen @t)ftem ber „fouöeränen

SJlourerfürften " in Dtorbamerüa an, wetd^es bi» baf)in nur bie brei

attmanrerifdien ©rabe gefaunt f)atte, unb beglüdte biefeS Sanb mit

ben fünfunbsmanjig ©raben feiner fransöfifd)en Oberen, Welche er

bann mit ^i^ftintmung prunffüc^tiger "^^antee» auf breiunbbrei^ig t)er=

met)rte, weld^e, Wie er log, üou Ji^iebrid^ bem ©ro^en eingefül)rt fein

fottten. S)iefe§ „gute ©efd^äft" nannte man fpäter ben „alten unb

angenommenen fd)ottifd^en 9titu§". 3n ^^ranfretd^ War wäf)renb ber

9leooIutiDn ber @d)WinbeI jener „^'aifer oom Dften unb SBeften" in

SSergeffent)eit geraten, al§ im ^a^re 1S04, wo bie äRaurer nic^t

nur wieber ^ulbung, fonberu aud) faiferlid^e ^rotettiou fanben, wenn

fie taten, \r)a§ ber (£orfe woüte, bie breiunbbrei^ig ©rabe au§ Stmerifa

als neuefte 92cuigfeit nac^ bem urfprüuglic^en SJJutterlanbe jurüdge*

brad)t Würben, unb 5War wieber burd^ jübifc^c SSermittluug unb burd^

bk öiteüeit be§ franjöfifc^en ©rafen be ©raffe^liül) , ber fid^ oon

3uben auf ben ?(ntinen ^atte aufnehmen (äffen unb nun aU „Sou-
verain Grand - Commandeur " eine fc^ottifd^e ©rofeloge ftiftete, bie

fid^ aber fd^on am ^age nac^ ber Krönung 9^apo(eon§ mit bem ©ro^eii

Orient bereinigte. SDie Unter^anblungen führten üon ben beiben ©eiten

bie SOlarfdiäUe Wettermann unb SOlaffena, unb ©raffe=2;ittl) leiftete

bem ©ro^meifter 9toettier§ ben (£ib ber SSeretnigung. @o würbe

ber ©rofeorient mit bem @d)WinbeI ber breiunbbrei^ig ©rabe infijirt,

weIcE)e i^m aud) blieben, a(§ nac^ furger 3eit bie „fd^ottifd^en" 93rüber

wieber austraten unb hav nod) befte!^enbe ,.Supreme conseil"' grün=

beten, beffen ©rof5fommanbeur je^t Gremieuj ift.

9lad)bem ein großer Seil ber beutfdfieu Freimaurerlogen hen

*) 33etbe Crben finb jc^t roal^rfc^einüc^ eingegangen.

31
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gilben Die 5iufnaf)nte mögltt^ gemad^t unb in ben übrigen biefetfie

lüieber^olt jur <Bpvaä)e gefommen, tüurbe bie betreffenbe %vaQi im

S. 1S67 mit erneutem ©ifer aufgelüorfen unb üer^anbett. ®ie „Sau*

t)ütte" fomol aU hit „f5i*ein:aurer=3eitung" traten fräftig für ?tner=

fennung be§ Rumänen ^ringipS ein. Se|tere§ Slatt öffnete jebod^

feine 8^oIten audEi ber gegnerifd}en 2lnfirf)t, toelcEie bie guben au§

bem SÖunbe oerbannt ttjiffen wollte, weil hk gteimaurerei auf d^rift=

lirfien ^rinjipien berulie. ^n ber 6i^ung ber ©rofsloge S^v Sonne
in ^Baireut üom 28. dJlai 1867 fteüte hk Soge gu |)of ben Stntrag,

bie ßirofeloge möge baf)in lüirfen , ba^ hk brei berliner ©ro^Iogen,

fott)ie biejenigen üon ^annoöer unb ®armftabt fic^ für bk 2IufnaI)me=

fä|ig!eit oon $JJic^td^riften au§fprec§en. ®ie S3erfammlung, geftü^t

auf öf)nli(^e frül^ere, aber erfolglofe Schritte ber ©rofeloge üon öam=
bürg, naf)m ben Eintrag nur al§ einen an bie 8(f)Ueftergro§(ogen ^u

ri(f)tenben SBunfd^ an. 'S)ie Soge in gürt loäfjlte 2(nfang iSfiT, ob=

f(^on gröf3tenteil§ au§ ©l^riften befte^enb, einen Su5)en (DlleS^eimer)

§um SReifter üom ©tuljl. ^m 3. 1869 erliefen bie in 9Jie^ gu

einem ^ongreffe üereinigten oftfranjofifdien SJJaurer eine Stbreffe an

bie beutf(^en trüber, lüorin fie le^tere befd^ttjoren, „hk unmaurerifdie

5lu§fd)IieBung ber ^uben üon ber 2Beit)e aufgugeben." (Sin ät)nlict)er

unb ebenfo fruii)tIofer S^erfucf) mürbe f^äter oon @ngtanb au» gemocht.

9tamentüd) auf ber STage^orbnung ber ©rofeloge 3« ben brei SG3eIt=

fugein befanb ficE) bie ^i^benfrage beftiinbig, mä^renb bagegen bie

©ro^Ioge 9toi)al='^^or! 1872 it)re Statuten in bem Sinne abänberte,

ba^ feitbem in i{)ren Sogen audö ^uben '^lufnaf)me finben, menn fie

beffen mürbig finb. ^m S3unbe ber brei äBeltfugeln ftel)t bie ^i^age

ber Suben'5Iufnat)me nod) üor ber ©ntfc^eibung ; in bpn Sogen be§

fc^mebifd^en 8tiftem§ aber (©ro^e Sanbe^Iogen üon 4^eutfd^Ianb,

SDänemarf unb Sc^loeben) ift fie noc^ gar nii^t aufgemorfen tüorben.

Sitte übrigen (5^ro^Iogen ber SBelt laffen bie ^uben aU foldje ol^ne

S3eben!en gu.

SSefonbere ^übifc£)e ©e^eimbünbe finb in neuefterßeit folgenbe

in 5Jiorbamerifa entftanben: 1) Snai S3eritl), jübifrf)er fyi-'eimaurer^

orben, tourbe 1843 burd^ SfiettUjorfer gegrünbet, an bereu Spi^e

^enrl) ^one§, ein SJiann üon großer ^ntettigeng unb SBoItätigfeit,

ftanb. 6» mürben Sogen erridf)tet 1849 in Sincinnati, 1850 in j5i=

labelfia, 1S52 in Souigüttte; jc^t gibt e§ in jeber bebeutenben Stabt

eine fotc§e, gufammen je|t 206 mit burd^fc^nittlic^ 1.00 9}iitgliebern

unb 6000 -5)oHar§ S^ermögen. — 2) ^ef^er S^el ^Barjel, furj üor

1874 entftanben, fc^eint l^auptfäd^IidEi eine geijeime Unterftü^ungg=,

Traufen =^ unb Stcrbe!affe ju fein. ®er @ro^meifter fieifjt @ranb

Saor, bie anbern ©rofituürbenträger ©raub (Bop^av, ©raub 5iafft,

©raub ©oftn u. f. lü. 3)er Drben fottte (1874) 4934 männtid^e
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unb 530 tüeiblirfie 9)Zitgtieber jätilen unb fein Sßermögeit 26000

S)onar§ betragen. 9lu^er biefen bciben SSünben follen wod) ätt3ei

anbete äfinlidie unter ben amerüanijd^en ^uben befielen.

5. mit 3ubin im <6fbiete öcr ö3i|Tifnfd)aft unö Äunfl.

8eitbem bie gii^ct^ angefangen, i^re früt)ere 2(bge[(f)roffen^ett

aufzugeben unb an ber aügemetnen SBeltfuItur teilsunetjmen ,
^aben

fic^ aurf) 5Ingeprige i^re§ SSoIBftammeS in allen möglichen SBiffen^

frfiaften betätigt, unb gtüar in einer SBeife, welche, fonieit e§ fid^ nicl^t

um jübifdie ®inge ^anbelt, fie öon 9Zi(^tiuben burct)au^ uict)t fc^eibet,

unb jiüar fo wenig, ba^ öon üielen ®elel)rten ni(f)t mit ©id^er^eit

befannt ift , ob fie öon jübifctier 5tbftammung finb ober nic^t. (5§

gibt bemnad^ in ber neueften ß^'t/ au^er^alb ber S3efc^äftigung mit

jübifrfier Sfieologie unb SBiffenfc^aft be§ ^u^^ntumg öom jübifdien

®tanbpun!te, feine jübifdie Siteratur melf)r tüie im 5tltertum unb

SRittelalter. Sturf) bie ©rjietjung ber ^u^f" ift ^^ine abgefd)Ioffene

me^r; in ben tjö^er cioilifirten Säubern befud^en i^re ^inber bie

öffenttict)en Stauten, \va§ fd)on an fid§ ein fpegififi^eS ^nbentum nac^

unb nad^ befeitigt. 'S)ah^i befuc^en bie jübifc^en Knaben bie t)ö^eren

©d^ulen in einem SUJa^ftabe, ber noc^ l^öl^er über bem burd^fd^nitt^

lid^en ber Gtjriften ftet)t, aU berjenige ber ^roteftonten über bem

ber ^atl^olifen. ^m ^önigreic^ ^reu^en famen (Snbe 1871 auf

24,316,347 (Jfjriften unb 335,594 Suben 118,519 c^riftlic^e unb

12,248 jübifdie ©dE)üIer öon ®t)mnafien unb 9iealfc^ulen ; e§ ift bem=

uad^, ba biefe§ SSerljöItniB fid^ feitl^er fd()tüerlid) ftefentlid^ geänbert

t)at, jeber §ef)nte ^reu^ifdE)c ®t)mnafiaft unb 9f{ealfci)ü(er ein "^nhe,

tt)ä[)renb e§ nad^ ber 35oIf§3a^I erft ber 76fte fein mü^te. SS)ie ^uben

benu^en jene ^Inftalten in ^reu^en bemnad) in fieben bi§ ai^t mal

ftärferm^ $8er^Itni^ jur 33eüöl!erung aU bie ©Triften. SJfan tegt

bie§ iüaI)rfd^einIidE) öielfad^ aU einen ftärfern eintrieb ju ttiiffenfc^aft=

fieser S(u§bilbung aii§, unb loenn biefer eintrieb bie Urfai^e jener

Grfc^einung h)äre, fo irürbe biefelbe aüe Std^tung nic^t nur, fonbern

namentlich auc^ 92a(f) eiferung auf c^riftlid^er Seite öerbienen. 2)ie

iüaf)re Urfacfie ber ftarfen jübifc^en Beteiligung am f)ö^ern Unter=

rirfitsmefen ift jebod^ fet)r U'a^rfd^einlid) bie, ba§ bie Quben in ^reu^en

burc^frfinittlic^ n?oIf)abenber finb al§ bie ©Triften unb bemnac^ für

bie 33ilbung il^rer ^inber burdifdjnittlid^ mel)r tun fönnen aU ^ene.

S)ie @imuItanfcE)uIe, b. i). bie ©dfiule, weldie feine Trennung

ber (Schüler nai^ ^onfeffionen für iniffenfd^aftlid^e ©egenftänbe fennt

unb ben 9fieIigion§unterrid^t entWeber ben gamilien ober befonberen

8tunben an ber 51nftalt felbft für bie 5lngeprigen einzelner ©laus

ben§genoffenfcE)aften überlädt, ift ein großer go^tfc^ritt, inbem fie

nid^t trennen iuitt, ma§ ja bod) im Seben auf einanber angewiefen ift.
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Sat()oIifd^e ©eografie unb proteftantifcfie 9.liat^emat{f ftitb inibenfbar

unb fo fe^r aurf) llItramontani§mu§ unb i">iu(fcrtiint gegen bie ^bec

gemeinfanien Unterrichts in toeltlid^en 2)ingen lt>üt)Ien unb tüüten,

— fie lüirb ftc^ bcnnorf) in ber 3"fu"ft ben Steg erfämpfen. ^^(ber,—
fo fef)r mv ber ^l^ereinigung Oon fatl)oIi)c^en unb proteftantifc^en unb

jelbft [otd^en jübifd^en ^inbern, bereu ©ttern bie fc^roffften Seiten

be§ QubentumS abgelegt {)aben, gum Griernen n3ijfenfd^aftlid^er

®egen[tänbe ha?- SSort rcben muffen, inbem aüe foldie Sinber einem

gemeinfamen Sulturfrcife angehören, ber au» ber ©efc^id^te @uropa'§

lertiorgeiüoc^fen ift, — für fo unmöglich Ratten toir bie ^eilno^me

t)on SFinbern ortTjobojer ^iii^en an bemfelben Unterrirf)te mit c^rift=

lid^en ^inbern, inbem ber JiluIturfreiS ber latmubjuben ben afiati=

fd^en Gliarafter beibefialten I)at unb fo tüenig mit ber europäifc^en

Kultur vereinbar ift aU etwa berjenige nou SSrafinm-S^ere^rern,

S3ubbf)iften, Warfen unb SDbIjammebanern, bereu tinber ebenfolüentg

mit c^riftliü^en erfotgreid^ jufammen lernen fönnten, luenn fie fic!^ ui(^t

ber europäifdien Kultur näl)ern, b. ^. hk auffaßenbften @igentümUd)=

feiten iljrer frühem ©laubenSform aufgeben. 2Bir entnel)men bie

notieren ©rünbe für biefc unfere ?tnfic§t einer Sittf^rift auS Satto=

luife in £;bcrfd^Iefien, bereu Stonbpunft in ^ejug auf bie SBereinigung

fat^olifdfier unb proteftantifcfier Sinber Jüir burd^au§ nic^t teilen, ber

lüir aber tiinfiditlicf) ber jübifdjen Sinber beipftic^ten muffen. S)ie

t|5etition fagt nämtic^, ha^ hk ^Bereinigung ber beiben d^riftlic^eu

Ji^onfeffionen mit ben ^uben eine Unsal)! Oon fcfiäblid^en Störungen

be§ Untemc^t§ jur unabiüenbbaren golge tiabe, fo u. a.: 1) „bie

Beurlaubung ber jübifcfien .^inber an allen Sonnabenben für bie ßdt
be§ jübifc^en ®otte§bienfte§, fomie bie 3(biüefent)eit berfetben an ben

jübifd^en t^eicrtagen, beren tüir 14 im^a^xt^ä^Un; 2]^ bie 2tbtt)efen=

beit ber fübifc^en Setjrer an ben Sonnabenben unb jübifd^en geier=

tagen, moburd^ ^ßertretung non Seiten ber c^riftlidjen Sebrer not-

menbig Wirb; 3) 'bie Oon bcm Si}nagogen=9?orftanbe ermirfte ^on=

jeffton, ha^ in bem Unterrii^t am Sonnabcnb loeber (Griffet nod)

lieber angeloenbet werben bürfen, in S'olge beffen bie 5tufgaben nidit

oufgefdirieben Werben tonnen; 4) bie burd^ ben SBed^fcI ber jübifd^en

©otteSbicnftjeit nötig werbenben 9(euberungen be» Stnnbenplane§, Wo=

burct) mandier Seljrer in bie unangenef)me Sage fommt, faft jebesi

©emeftcr al§ gac^Ie^rer in einer anbern klaffe einen anbern @egen=

ftanb befjanbeln ju muffen. . .
."

'^k iBittfc^rift flagt bann aber weiter: „3^ie Uuterbrüduug be;?

d^riftlidien ®eifte§, ber bod) ben ganzen Untcrridjt burd^wef^en unb

bie ®runblage einer waf^rl^aft diriftlic^en ©rjiet^ung fein mu^, §at

bie (Slementarfc^ule ber wefent(id)ften 58ebingungen beraubt, um auf

bem erjiefilid^en ©ebiete irgenb etwa^ ©rfprie^tic^ey p erreichen.
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SSurbe bod^ bei (ärridjtuug bev fonfeffionStofen ©c^ufe ben d;rl[tlid^en

Seigrem auf§ ftrengfte unterfagt, jid^ beim Unterridjt ber SBorte:

^eM, ßf;riftu§, §eiIonb uiib äl^nlirfier ju bebienen — Sßorte, in

benen jid) boc^ bie gange d)riftltd)e 2lnfd)auiing !on§entrirt — ha ha=

burd) bie jübifdien Slinber, bereu e§ Dftern 1S70 bei 17GS c^rifttid^en

nuv 19») gab, fi(^ üerle^t füllten müßten. ®ie c^rifttic^en Sef)rer

muffen alfo i^re ^eiügften Seben§anfc^auungen geWattfam unterbrüden,

ha fid^ bie fonfeffion§Iofe (Sd^ule jur 5üifgabe gefeht [)nt, au§ i^rer

unterric^tlid^en 5;ötig!cit mit bem gefammten gnliode be§ @oange=

Iium§ S^fu ßfjrifti gerabe ben Inbegriff berjenigen eminent ergtel^'

lid^en ^been §u t)erbanncn, tüeld^e nad) bem SSerlangen ber diriftlic^en

(S(tern bie ©runblage he§ fittlidien Sf)arafter§ bifben iinb barum
anä) ben gefammten Unterridit, luie bie Seele ben Seib burd^bringen

folten Xaju tommt noi^, ha^ bQ§ diriftlic^e Öiebet nid)t me^r

öerridjtet lüerbeu barf." Unb ha tonnen föir benn ber S3ittfd)rift

nidjt mcl)r folgen. 3So5 fie ^ier bejammert, get)ört in«gefammt unb

an§jd)Iief3lid^ in ben gefonberten 9teIigion§unterrid)t ber eiu3el=

neu ßoufeffionen. ^n matt)emattfd)cn, naturgefd^id^tlid)en, f)3rad^Ii(|en

nnb anberen iüiffenfd)aftlid)en ober gar in ©direib*, 3pi<^nung§= unb

©efang^Stunben oom ^eilaub gu fpred)en, fann fd)Iedf)terbing§ feinem

vernünftigen ^Jienfc^cn in ben (Sinn fommen. Stud) ba§ ©ebet fann

vernünftiger 3i^eife nur ^adjc ber 9teIigion«ftunben fein.

(ä» ift bem (5f)arafter ber ueueften ßeit angemeffen, ba& bie jü*

bifd^e Söiffenfc^aft, b. f). bie 2öiffcnfd)aft, K)eld)e oou ^nben ausgebt

nnb jübifc^e ©egenftänbe betianbelt, jn it)rem ()au^tfäd)iid)eu 3"^alt hk
förforfd)ung be§ Ijebräifc^en5tltertum§ fiat. ®en oerbienftooüen^lrbeiten

über bie ^orjeit ber 3(egt)pter, 5lffi)rer, ijuber, @ricd)en, Otijmer unb

aubcrer alten SiöUer fdjloffen fid^ 25?erfe an, wetdje bie S^orjeit ber

Hebräer gn beleuchten iud)ten, unb jloar taten fie bie^ in berfelbeu

Söeife lüie bie SBerfe cf)rifttid)er 8dE)riftftetter, in bereu Schulen hk
jübifc^en ©elebrten traten, fo ba^ auc^ auf biefem gelbe ba§ ^uben*

tum feinen eigentümlid)en tEljarafter oerlor. 5lüerbing§ fiel e§ ben

fübifdien @elei)rten fd)raer, ha§ ©t)ftem ber @elbftüert)errlid)nng, ha^

t)on ben früf)eren ©d^riftftellern it)re§ ä^olfe^ ftet§ betrieben lootben,

aufzugeben ober loenigften^ gu milbern. ®ie jübiidien O^ele^rten

fteljen noc^ bcinafje ganj auf bem Stanbpunfte ber lUtramoutauen

unb ^roteftautifd)=Drtt;obDj:en, toeldie ?llle§, \va^ it)r ®laubeni§fi)ftem

betrifft, oon uorntici^ein für unübertrefflid^ unb unfetjibar t)alten unb

^üeis, \va§ bemfelben entgcgcnftet)t, üerbammen unb oerroerfeu, ^iele

jübifd^e @elef)rte glauben uoct), ineit ha§ ßt)riftentum au§ einem 9lb=

fade ODUt ^ubentnm Ijeroorging unb toeil bie C£I)riften einft bie ^uben

tjerfolgtcn, ba;? gefammte Gl)riftentnm I)affen unb üerad)ten ju muffen

unb im ^ubentum feinen @d)atten finben 5U bürfen. ®te unparteiifdie.
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OorurteiMofe tt)iffenf(f)aftü(f)e ^^orfd^ung unb ^rttif in gefrf)i(f)tlid^er

^infid)t ift 6t§I)er ein Stüeingut fonfejfionSlofer ®elel)rten üon (i)rift=

lid^er §er!unft geblieben. SlüerbingS ^aben fcE)on bie Xalmubiften

ber Snben im DJiittelatter ein gewiffe§ SOia^ üon gorfc^ung nnb ^riti!

geübt, finb aber bamtt ftetS üor ben bret @ö^en ,,^ofd^er'', „Babhat"

unb ,Moiid" ftet)en geblieben.

®ie ®rforfrf)nng bey iübifcfien 2lltevtum§ f)at barum einen grofjen

SSorteil üor berjenigen anberer alten ^ßölfergnftänbe, ha^ ba§ jübifd^e

Sßolf nocf) ej;i[tirt unb feine alten @ebräuc!)e großenteils beibet)a(ten

bat; ber 51berglaube ift f)ier ber SBiffenfdiaft ju ßJute gefommeu nnb

bat alfo and) fein Sßerbienft, lüenn anc^ nur ein ^affioe§. Xa»

^ubentunt ift ein tebenbigeS ^^liompefi, beffen @rfürfd)ung aber auf

ber anbern ©eite upieber ben 9^a(i)teil ^at, baß i>i^ üorl)nnbenen fd)rift=

lidien 9^ad)Iäffe aü§ bem f)ebräif(^en Rittertum mit ber Senbenj, fpä=

tere (Sinrid)tungen unb £ef)ren al§ alt erfd)einen ju laffen, jum <Bd)a'

ben ber 2Sat)r^eit überarbeitet toorben finb, mie mir oben an oer=

f^iebenen ©teilen nac^gemiefen t)aben.

@§ fann nid)t oon allgemeinem Qntereffe fein, tk miffenfd)aft=

(id)e ßiteratur be§ ^ubentumg in unferer 3eit auSfül^rlid) bargeftcüt

ju fet)en, baf)er mir un» auf bie fd)orfften 3üge be§ ^ilbe§ be-=

fdiränfen. ®er erfte ^nht, melcber im ©efdimade ber Sieugeit hk

jübifdie ®ef(^ic^te bearbeitete, mar ©alomo öömifol^n au§ SOJoor

in Ungarn (1789— 1822), beffen SSorlefungen über bie neuere (Äie=

f(^id)te ber ^uben 1820 in SSien erfd)ienen, bereu miffenfdiaftlic^er

(Jtiarafter aber burc^ bie bid^terifd)en Einlagen be§ SSerfaffer» (er

bid)tete t)ebräifd) nit^t o^ne Xalent) unb feine @trenggtäubig!eit mefent=

lid) beeinträd)tigt mürbe. ®em miffeufc^aftlid)en @tanb|}un!te näherte

fid) fd)on mel)r ^\aat 9Jtar!u§ ^oft (geb. 1793 in S3ernburg, geft.

1860 in granffurt a. 931. ), ein aufgeflärter S^be, ber beutfdien ^a=

triotiSmuS füllte unb bamit ba§ ^ubentum im (SJan^en oufgab. SSon

feinem ©ifer gegen ha§ jübifd)e ^faffentum ließ er \iä) §u etnfeitig=

roegmerfenben Urteilen über ^^artfäer unb 9labbinen üerkiten. 3lud)

ift feine ,,@efd)i(^te ber ^nben" atläufeijr in unäufammen£)öngenbe

^eile gerriffen unb leibet an bem SKangel alle§ ©inne§ für gefcl^i(^t=

li^e ©ntmidelung. SBeit me^r ben (Srforberuiffen miffenfc^aftlid)cr

9(rbeit entfpridjt feine furj Oor bem ^obe oottenbete „@efct)id)te be§

^subentumS unb feiner ©eften", ein ganj tüd)tige§ 33ud). ®em beutfd^=

patriotifd^en ^uben Soft gegenüber ;ftel)t ber franäöfifd)*patriottfc^e

Seon |)aleüt), 8o^n be§ ^DiditerS @(ia §aleöt) (oben @. 440), met=

dier nid)t einmal met)r (jebräifdj fonnte unb in feinem „Resumt' de

rhistoire des Juifs anciens (1825) et modernes" (1828) fogar ba§

allgemeine SSergeffen ber alten Spraye feinet S?Dlfe§ roünfdite. ^Itle

mobernen unb europäifd)en ©i)mpatt;ien oerbannte bagegen ber, fo=
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weit e§ fein prono:icirte§ rafibinijrfieg unb talmubifdieg ^ubentum unb

fein großer ®ermanen= unb e|ri[tenf)aB erlaubt, auggegeicJinete tt)iffen=

fd)aftlicf)e gorfc^er unb bisher größte jübifc^e §iftorifer |)irfd) ®rä|
(geb. 1807 im ^ofenfct)en), ^rofeffor in ^BrcÄlau, in feiner 1853 be=

gönnen unb bem 5Ranten nad) auf elf, Wirüid) ober ouf gtoölf SSänbe

angett)ad]fenen ,,®efrf)i(^te ber ^uben" (üon ben ölteften ß^iten bi§

1848), oon lüeld^er mer!tt)ürbiger SBeife bie brei haS' 5t(tertum (bi§

5U ben 9}iatfabäern) ent^aüenbeu 83änbe (bem 5Ramen narf) ber erfte

unb gwei Xeile be§ ^Weiten) julefet erfd^ienen (1875). (£r ftefite aud)

gorfd)ungen über ba§ ^ot)e Sieb an.

®en @efd^id)tfd)reibern be§ ^ubentum§ jd^Iiefet fic^ junäd^ft al^

jübifdjer SIrc|iioIog, ®^rad)forfd)er unb Siteraturt)iftori!er ^u^iuS ?5ürft

on (geb. 1805 im ^ofenfc^en, geft. 1873 aU ^rofeffor in Seipsig).

Unter feinen ga^Ireidien 2Ber!en ftetit feine „®efd)id)te ber biblifd)en

Siteratur" (1867—1870) äiemtid) gesagte 93ei)auptungen ouf, um ben

biblifc^en ©c^riften ein J)oif)e§ Sllter beizulegen, iüa£)renb feine fprad)-

tt}iffenfd)afttid)en 2Ber!e gewiffentiaftefte gorfdiung üerraten, aber nic^t

nac^ Sßerbienft getoürbigt finb. (£r fdirieb oud) eine Seben§gefd)id)te

ber — Henriette ^er§.

Unter ben jübifc^en X^eologen ber neueften B^it ^ben tüir

nur SSenige ju nennen, ha bie meiften au§fd)lte^tid) für jübifd^e Greife

SSebeutung ^aben. Qu biefen SBenigen getjört oorab ber Slrjt «Salomo

Subroig ®teinf)eim (geb. in Stltono 1790, geft. in Qüxld) 1866),

ber burc^ feine bid)tertfd)e &aht unb feine filofofifdie Sluffaffung ber

^2(ufgobe be§ ^ubentumS CaUerbingS in überf^menglidier Sßeife) ^er=

oorragte. ^n feiner „Offenbarung nod) bem Setirbegrtff ber (St)na=

goge" (1835) öer^errlid)te er ba§ :3"^entum in profetifc^=mt)ftif(f)em

Stil, iDät)renb er ben 9lituali§mu§ besi ®(auben§ feiner Später öer=

tüorf, bem äu^erlidien ^ubentum fern blieb unb, wenn oud) ungetouft,

boc^ c^riftli(^ begraben würbe.

©n (Schüler Tio\e§ SDienbelÄfo^nS War S^toc^man ^oljen Slrod) =

mal, ein (Sialijier (1785— 1840), ber wegen eine§ 93riefWed)fer§ mit

einem ß'aräcr oon ben Solmubiften üerle^ert Würbe, obfc^on er Wie

fein Sßorbilb ffrupulö§ oI§ Qube lebte unb ftd^ um ©rforfc^ung be§

Xolmub gro^e SSerbienfte erwarb. äRit Ie|teren Wetteiferte fein

@d)üler Salomo ^ef)uba fRo^oiport (geb. in Semberg 1790, geft.

in ^rag 1867), übertraf i^n aber burd) ©rünblid^feit. ©ein ®efid)t§=

freis wor überbie§ ein weiterer, wo§ für ben unter ben polnifd^en

^uben Stufgewac^fenen um fo fdiwerer Wor, al§, wie felbft ®rä^

fogt, ber robbinifc^e ^nbej; ber öerbotenen Sudler oiel umfaffenber

wor al§ ber ri3mifd)e. '^m SSerein mit oufgeflörten greunben Wie

Sofef ^erl tämpfte 3fia^ioport gegen ben fanatifd^en ®tauben§wo^n

ber ßfioffibaer. '^erl ift bemer!en»wert burdf) feine gegen biefe @e!te
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gerid^teten barbanirf) = ^ebrätirf)en „Sunfelmännerbriefe" itoc^ bem
9}?ufter bei* c^riftU(i)en beiä fe(f)§§e^nten ^aftrljunberB (oben @. 331).

gerner fcE)rteb Ütapoport fl829—31) lii^tOoüe ^iografieen 5ur @e=
\d)\ä)U be§ ^ubentum» (Ütabbinen be;?^ SD^ittelalterS). ^enjelben ®eift

otmen bie ,,(iJottC!?ibienftIid)en S3orträcie ber Quben" üon Seopolb Bunj
(oben @. 465), tüelc^e (1832) hüS erfte TUl auf hk btö baljin sietn«

lieb nnbefannten Seiftungen ber mittelalterlidien ^nben öic^t luarfen

unb für gemäßigte Ü^eform be§ Swi^entumg fottjol, aU für politifd^e

Ö5Ieicf)bercc^tigung ber '^u^en luirften. ©in italienifc^er 9tabbi ©a*
muel S)aöib Suäjatto (1800— 1&65) bahnte eine ©i'egefe ber Sibet

t)on tjö^evQn ©tanb^unften an, aU fte bi§l)er mafsgcbenb lüaren, unb
beleuchtete bie mittelalterlictie ©efd^ic^te unb Siteratur ber ^uben nod^

fc^ärfer unb uinfaffenber al§ Stapo^ort. 5(uf bie religiöfe ^oefie ber

Quben in (Spanien Ien!te (1845 älii(^ael @ac£)§ (oben (3. 467) in

ergreifenber SBeife hk ^3lufmerffam!eit ber SBelt.

@§ entftanben feit ben brei^iger 3o^ren unfereö ^aljrbuubert^

eine ü)lenge jübifdier 3eitfd)riften, noriüiegenb in beutfc^er (Spract)e,

bie tüir einzeln tiid)t anführen, \vdä)e in mel)r ober lueniger gelungen

nem tüiffenfdjaftli^en Streben meift für 9teform be§ ^ubentumg auf=

traten, unb in bereu unbefangener Seitung ber aud^ burd) fein 93ibei=

Uier! bebeuteube ^Ijilippfon fic^ auSäeid^nete. äl^it ben iüiffenfd)aft=

Iid)en 3eitfc|riften ber S«beu gei)en £)anb in ^ax\h bie iüiffenfd^aft=

liefen Se£)ranftalten berfelben, beren in neuefter Qdt melirere ent=

ftanben finb, üon benen luir aber nur bie bebeutenbfte, bie 1872 in

S3erlin t)ou ©eiger, SajaruS unb ©teinttjat crrid}tetc ^od)fd)ule für

jübifdje SBiffenfdiaft nennen. (Sine jübifdie SBiffenfd)aftIid)feit in einer

3eit, ttto fie feine anbereu DJieifter Ijaben fonnte, al§ hk aus bem
Stjriftentum Ijerüorgegangeuen ^ßertrcter ber freien gorfc^ung, mufete

bem Qubeutum immer frember luerben, unb wenn e§ aud) nid)t an Qni=

fdirifteu fef)It, hk, \vk jene be§ 5Rabbiuer§ Seemann in SOZain^, aUtS-

5lltiübifc^e burd) 5)id unb S)ünn ju oerteibigen unb gu erbalten fud)cn,

unb ebenfolneuig ou altgläubigen Seljranftalten, tuie §. 93. ha§ ^ah'
biuerfeminar in 93erlin (1872 gegrünbet^ unb ha^^ in ^^eft (1877),

folüie an üermitteinben, 5. 93. hüv in $8revlau 1854 unter gränfet,

@rä^ unb S3eruat)§ entftanbeue tI)eoIogifd)e Seminar, — fo mufe bod^

bie mobern = europäifd)e SBelt, unter ber bie ^uben leben unb üon

ber fte fid) uun einmal iiid)t burdt) eine d)inefif(^e 9JJauer trennen

fönnen, notluenbig auf jene ^erftreuten befd)räutt nationalen 9{eftc

einer altafiatifdjcu 2öelt= unb Sebeu:§anfd)auuug jerfe^enb unb all*

mätig fogar jerftörenb eintoirfen. ^er iübifd)e ^o§mopoIiti§mu§, aU
blofe i^olge ber ßerftreuung nnb Sl^aterlanb^Iofigteit, mu^ einer 9Ser-

binbung t)on Sogmopoliti^muö ber Kultur unb ^atrtoti^mu'ä be§

Sanbe» ber •:)tieberlaffung tueidjen.



491

®ie ^ebräii'dje ©efc^tditc uitb Slttertumöfunbe erhielt iiibeffen

and) (£i}vi\kn gu if)rcn Jüngern, ^u einfettiger SSeife, toeil mit au»=

fc^Iie^Iic^ c^rifttic^^ort^oboger lenbeit,^ geijöreu unter biefe ßi^^ ^^^'

I)orn, ®e SSette, ®efeniu§, S3oI)Ien, %l)olüt, ipengftenberg n. 3X.; am
iiuBcfangeufteu i]at fid^ in ba^ l)ebräi|(^e ^J!lltcrtum ipeinricl) (Smalb

l^ineingearbeitet, namentlich in feiner ,,®e)c^id)te be§ 35oIfe§ ^jrael"

11843-59, 3. Stuft. 1864), beren 2tntjang bie „Altertümer be§ S^olfes

Sfrael" ent^ätt unb in feinen „^ict)tern be§ 2llten S3unbe3" (3. SXuft.

1854—1867).

3tuct) in ber ®ict)ttunft ber gegentüärtig (£uvo;)a benjo^nenben

Spötter t)aben fict), luie in ben öon benfetben bearbeiteten 2Siffenfcf)af=

ten, ^uben tjerüorgetan, bocl^ ot)ne bofe üon i()nen aüen bie jübifd^e

Stbftammung fidler lüäre unb oljue baf? i^re SBerfe einen an^sgefprodjen

jübifd^en t^^aratter trügen, luie nod) öon i^eine, wenn auä) in fet)r

befc^ränftem '^la^e, gefagt werben tonnte, ^ir tonnen ^ier nur bie=

jenigen jübifd^en ®i(^ter berüdfid^ttgen, wetct)e bo§ ^ubentum fetbft

3um ©egenftanbe it)rer ©efänge lutil^tten. ®er an ber l^olnifdjen (5r*

t)ebnng gegen 9ln§tanb (1830) beteiligte unb in ber SSerbannung jung

geftorbene 33tnmenfelb fd)rieb eine größere S)id)tung „Ecce-homo

im -^^rojefs mit bem Stonig unb bcm '^^riefter ober hk (gelbftertöfung

ber 2)ienfd)en, ein ©bangetium üom füngften ©erid^te" fSonbon 1835?);

e§ ift ein ftürmifd^er unb lüeltfdjmcrjlidjcr ^^^roteft gegen bie Unter*

brüdung Sfi*aet§ üott erfc^ütternber Silber unb fantaftifdt)er Träume

S^on bem bereite crn)ät)nten Stein t)e im (oben @. 489} beft|t hk
Skd^luett „©efänge DbabjaS ben 5tmo§ au§ ber S^erbannung" (graut-

fürt a, Tl. 1829, 2. Stuft. 1837), welche im (Seifte feiner genannten

t^eotogifc|en ©djrift ben uieltgefd)ict)tlidien Seruf feinet S3oItc§ oer=

t)errtic^en unb ben Slbfatl öon ber Später ©ttte (ben er fetbft mit=

mad;te), feurig geißeln. ®er gatiäifc^e ^ube Sfaat ©rter (1792—

1851), mit 9lo)30|3Drt unb einigen anberen Stufgeflörten öon ben ^ah'

bincn in Semberg al§ ß'e^er in ben SSann erttart, ben aber bie öfter»

reid^ifc^e Setiörbe auftjob, jüdjtigte feine Sjcrfotger in treffeubcn 3a=
tiren, t)anbt)abte bie tjebräifc^e Spradje mit ©eift, @^emanbtt)cit unb

©efcfimad, unb betunbete fid} aU iüat)ren Sidjter. &xä^ fagt, ©rter

erinnere jugteid) an ^efaia unb |)etne. $8on ^o^^ So'fobt) au^^ ^öntg§=

berg, ber fic^ fpäter taufen tie|, erfcE)tenen 1837 bie „klagen eine§

^suben" in ^fotmen=Strt, aber otjue loa^re unb gefunbe (Sm^ifinbnng.

Stud^ e^riften ermärmtcn fid) in neuefter 3eit für bie neu=

t)ebräifdie ®id)tnng. g-ranj ®ettbfd) fc^rieb (1836) it)re @efd)ict)te,

SJiartinet fammelte i^re (Sr^eugniffe (1837) ju einer ßt)reftomatt)ie.

SDicf)tungen üi\§ älterer unb neuerer t)ebräifd^er ßeit überfe^ten in

gelungener 9iad)bi(bung ber Originale ^otoluicj, SanberS, Smatb,

©aumer, <B)a(i)», ©eiger, 9tltfd)ul (i)a§ |)ot)e Sieb) u. f. tu.
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Sag ^ubentum ift ferner in ben 3^^^^"- ^" inelcEien bie @man=

jipation ber 3u»>en norf) eine t^rage njar, oielfod^ ber ©egenftanb

brantotifcfier Sid)tungen üon fDrt]rf)ritttic^er ^^enbenj geworben,

^n ber ^offe 5. S3. ift e§ oertreten burcf) „@tner oon unfere Senf"

(einfeitige ^U'^fUDer'fierrlic^ung, bie manrf)e 9Jarf)af)mungen erf)ielt) —
im ©(^aufpiel burc^ 9J?ofent()ari Sebora (gegen hie '^ntoUxan^), im

Xrauerfpiet burd) &nkUtv^ Uriel 5lcofta (gegen ben altjübif^en ga=

natismugi). ^n neuefter Qdt, narf) erfolgter ©mangipatiDn, 'ijat man
üielfad^ erjäl^tenbe Sid^tungen entfielen gefel)en, in welchen ha^ öeben

unb S^reiben ber ^uben in gamilie unb ©efeüfi^aft treffenbe <Bä)iU

berung finbet, namentlid) burc^ Staron 33ernftein, Seopolb @a^er=
SDfiaforf), ^arl @mil granjoS u. 5(. SDiefelbe 2;enben3 |oben bie

bilblid^en SarfteHungen be§ ©enrenmlerc^ £}ppenf)eim au§ bem

jübifd^en Seben. (S^ bebarf inbeffen nirf)t be« .^inlüeife«, ha'i^ ^uben,

tüeliie fic^ ben bilbenben fünften lüibmen, über ben ®efid)t§frei§

ifirer jebe bilblidie S^arfteDung uerpönenben ^Religion t)inau5 gelten

iinb, fotneit i^re Strbeit nic^t ha^ ^"^entum felbft betrifft, ber iübi=

fd)en f'utturgefrf)ic^te entfrembet finb.

@§ ift bagegen t)erfud)t luorben, bie ^uben, welrfje fidi in ber

neueften ©efc^id^te ber 2; on fünft einen 9Jamen mad)ten, unter einem

beftimmten S^arafterguge sufammenjufäffen. Sftic^arb SBagner be*

l^anbelte ha§ ,,3ubentum in ber 9D^nfif" in polemifd^er SBeife. 5Ind^

ber 3)iufifgefcf)i(f)tfc^reiber 9(mbro§ ift anf bie mufifalifdien Öeiftungen

ber ^uben im gac^e ber Dper nid^t gut §u fpredien. ^afob SOZener

SSeer (@iacomo 2}le^erbeer) nennt er ,,aU Dpernfomponift bie fia=

rtfatur SKosort«, ben foi^mopolitifdjen, öon allen 9iationen profitiren=

hen ^ubcn, weber originell noc^ genial, nur nad) (Sffeft unb 5tuf=

regung i^afdienb." 8eine§ @d)üler§ gromental^aleüt) (1799— 1S62)

,,^übin" nennt 2lmbrD§ langweilig unb überlaben, ^afob Dffenbad),

ber mufüalifdie ^einc, ift wol für jeben wafiren funftfreunb unb für

jeben funftfenner ber ft)ftematifc^e S8erberber alle§ guten ®efd)made§

unb Semoralifotor ber SSü^ne. @an§ Don anberm ©daläge ift ha-

gegen ber getaufte ^ube gelif 5D?enbeIx^fDf)n = 5?art^oIbij, ber

(SnW SOiofes SO?enbeI§fo^n§, geb. 1809 gu Hamburg, geft. 1S47 at§

Sireftor ber ©ewanblfjauefonserte unb be§ fonferoatorium^ gu Seipjig,

S?on if)m fagt 9tmbroic 'gewif? nid)t weil er getauft war): „Ueberad

get)t er auf bie innige S5erbinbung üon ^^orm unb ©ebanfcn gu einem

fdiönen fangen aus." @r ift „ber feiufinnige, gefdimadöofle 5Reprä=

fentant moberner S3ilbung, ber, mit feiner an ben Stiten erfrifd^ten

unb geftärften fünft in hk fentimentate ©efdimad^rid^tung ber 3^it

oorfiditig einge^eub, alle Stimmen 5U feinem Sobe bereinigte." ^öe-

rü^mt finb Don ii)m: bie fompofition „bie erfte 2BaIpurgi§nad^t",

bie äarte unb lebenbige SDJufi! jum „!gommernod^t§traum", feine
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©^mfonien, feine Oratorien ^aulu^ unb ßliaä, feine 9)iufif ^ur

9Uf)aIia, feine bie ißai^'fdfie 9)iufif erneuernben Crgelfonaten, aj^o-

tetten unb ^falmen, feine „Sieber o^ne SBorte", feine G^ormufifen

gu ben fofofleifcfien 2;ragöbien ,,^2lntigone" unb „Debipuö" unb ttiele

onbere.

6. lUte öörfen- unö ttJudjerjuöfn nnb tie \nbi\d)en ©rünbcr.

®a§ ber 2Bud^er feit langer 3cit eine Sie6ting§6ef(^äftigung ber

Suben rvax, ^aben wir im SSerlaufe biefe» Sud)e§ luieber^olt ju

geigen 9tnla§ gehabt. @» ift oielfad) Don jübifd^er unb jubenfreunb^

lieber (Seite t)e^au|}tet lüorben, e!§ fei t>it§ nur juweiten ein ^ioths-

!^elf geftiefen, iüeil ben Suben feine anberen S3eruf»arten offen ge=

ftanben; grunbfä|Iicf) fei ber SBui^er folool in ber 33ibel ai§ im

^almub üerboten unb bie 2Bu(f)erer baljer ni(f)t %t)pm, fonbern 9(u§-

uafimen öon ^uben, fe^lbare ^uben. 2)a^ bieg nid^t roa^r ift, jetgt

bie gefanimte ®ef(^icf)te be§ fübifc^en ^ßolfes; überall, aufgenommen

in ber älteften 3cit/ »^^ no<^ ^ic gönüer ben |)anbel unb Seeraub

ber alten 2BeIt bef)errf(^ten, Waren bie ^uben einerfeitS größtenteils

SBuc^erer, unb bilben anberfeits hk überloiegenbe SJieJirgal)! unter

ben SBud^erern. S» ift Ut^ audf) gar nid)t gum SSerlDunbern; benn

fte l^oben nad^ it)rer eigenen „l^eitigen" Ueberlieferung üon it)rem

®otte bie 9}iiffion ha^n ersten in ben SSorten (5 9}Jof. 23, 19.

20.): ®u foüft feinen SBuc^er net)men üon beinem trüber, feinen

SBurfier oon ®elt, feinen SSuc^er non S^jeife, feinen SSuii)er üon

irgenb ettoaS womit man wuchert. SSom j^remben magft bu 2Bud^ er

ne lernen, aber ni(i)t üon beinem Vorüber foüft bu SBud^er nehmen,

auf ha'^ h\ä) Saf)üe, bein ®ott, fegne in altem ©efc^äft beiner

|)anb im Sanbe, roof)in bu fommft e§ einjunefjmen. 2)ie

Suben ^aben baffer eine förmliche religiijfe (Srmäcfitigung jum Söud^er,

unb gtoar aus einer ^dt, Wo fie üon 9?iemanbem bebrüdt Waren, wo
i^nen alle 33eruf§arten frei ftanben, \a wo fie überf)au|)t ben SBud^er

noc^ nicf)t jum wirflict)en ©efd^äfte genmd^t Ratten, ^er Xalmub
erlaubt ben ^2t3ucf)er in mct)rercn unbeftrittenen ©teilen noc^ au»=

brücflic^er unb unter ben gel)äfftgften ^u§brü(fen gegen tk „t^remben",

weld^e burd) 2Sud)er auSjufaugen erlaubt ift.

(S§ gibt nun aüerbingS auä) d^riftlidie Süßuc^erer, aber ber Qai)l

nad) einen oerfdiwinbenb fleinen 2^eil, unb fie finb ol)ne allen B^eifet

©d)üler ber 3uben. ü^ gibt I)arfträubenbe ®efd)id)ten üon jübifd^en

2öud)erern; man fennt urfunblic^ erwiefene ^eif|)iele, Wo ©oti^e üon

gan§ fleinen 9lnleit)en über 2600 ^rojent genommen I)aben, inbem

fie üon ber über ben auSbebungenen 9lüdja^tungÄtermin f)inau§ üer-

ftoffenen Qdt für jebe SBodje eine gewiffe ,,^roDifion'' berechneten.

2ll§ 33eif^iel biene folgenber fdieufelic^e ©djulbfc^ein: ^d) Snbe§=
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unterfd^riebeiier befenne hiermit, ha^ mir bei* Meter @tern üoii &d\a
f)eute haav gelietien I)at fecf)§ 9!Jiar!. ®iefe @(^utb t3erfprec|e id)

binnen arf)t 'lagen gurüdsujal^Ien, unb n^cnn id) mein SSerfpred^en

nid)t ^nlte, fo nerfpredie id) öom 21. gebr. ah per 2Bo(^e brei SObrf

^:|5roüifion. &Qi\a ben 7. f^ebr. 1876. 9i. 9L ®ie jed)§ SOf^arf tüurben

am 21. 5(prtl 1876 jurüdbejafilt, e§ finb atjo lüenigften§ 27 SOJar!

barauS gelüorben!

9^otilrIi(^ beförbert W in ®entfd^Ianb befte^enbe @traftoftgfeit

be§ SBudjerg biefen Unfug. 8inb and) 2Öud)ergefe|e fc^raierig ju

geben unb noc^ fdiiüieriger ju {)alten, fo tüürben fie bod^ o|ne 3^oeifet

beffer tüirfeu oI§ il^re ^Ibluefeuiieit. SSa» für folgen le^tere ^aben

fann, mog folgenbe einem öffentlidien Statte entnommene SJiitteitnng

über bie louc^erifd^en ^uftänbe in ber ^VDOinj ^ofen jeigen: „^yjac^

Stuft)ebung ber Söudiergefe^e , unb nad)bem e§ bie^feitS ber ^ro^na
jebem Söaner freifteftt einen Söedifel ju „mad^en", Ijat ber Don ber

Qubenfd^aft getriebene SBud)er fdjauber^afte ^Dimenfionen angenommen,

©ine S3auernlDirtfc^aft nadi ber anbern fciflt bemfelben gum Dpfer.

A^at ein fonft in guten S3er{)öltniffen lebeuber Sauer ftd) nur 50 %i)\v.

Don einem SBuc^erer geborgt {haS' @elb toirb if)m lüomöglid) aufge«

bröngt, üon ber @efä^rlid)feit be§ unterfd}riebenen ^apier§ |at er

feine 3tt)nung), fo ift er ficfier in ^al)r unb %ao, feine SBirtfd^aft to§,

tüirb Settier, (Spi|bube, 9täuber ober gebt al§ '^Irbeiter in eine größere

©tobt unb fäüt ber (Soäiatbemofratie in bie ipänbe. Dlidit bIo§

Sauernlüirtfdjaften fallen ober bem 2Bud)er in erfd)redenber 9Jienge

gum Dpfer, nein aud) ein @ut nad) bem anbern ge^t in bie l^änbe

ber SBnd)erer über, ^u einem Umfreife oon etwa nur 4 9}^ eilen

finb mir 1 Ö5üter begannt, bereu Sefitj er inn er t)alb ^toei ^a^ren
ban!rott lourben. 2Benn aber erft ©üter |)anbel^njare loerben, loie

^tattun unb Sanb, bann ift e^ fd)limm befteHt. ^ä) ^obe bi^^ je^t

üon bie§feitigen Ser^ältniffen gefprod^en, unb ei ift tuatjrlid^ ^dt,

ha'^ biefe Ser^ättniffe öffentlid) Har gelegt ioerben, bamit hai Sanb

fie^t, lüoljin nn§ bie liberale ©efefegebung geführt bat ^sic;. ^enfeit* ber

^roSna fe^cn ber größten ®efäl)r(id)fcit be« 2Bud)er!§ auf bem platten

2a\xhe Ut ruffifd)en ©efe^e einen ®amm: 2)er Sauer barf nur oon

einem Sauer ©runbeigentum eruierbcn! ®te biei§feit§ unb jenfeit^

ber ^ro§na (ebenbe polnifd)C Seoölferuug ift aber oielfac^ üerwanbt

unb t)erfd)lüägert, unb fo ift ber .^paf5 gegen 'i)a§ iühi'\d]e SBudiertum

bieSfeitS unb jenfeit^ gleid} gro^. S^er angel^äufte Büubftoff mürbe

nun au^ folgenber Urfad)e pr ®j:pIofion gebrad)t: '^laä^ jübifcbem

@efe^ bürfen bie ^uben nur in ben ©tobten, tik einen „(Sref" I)aben,

am <5d^abbe§ irgenb ettüaS bei fii^ tragen. S)er @ref aber ift

eine fid)tbare Segren^ung ber 8tabt (oben (S. 457). ^n ben bent=

fd^en ©tobten, in toeldjen bie Su^<-'n fd)on liberaleren ^nfd^auungen
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f)ulbigen, luirb ber (£ref nur burcf) einen über bte 5tu§gänije bei*

Strafen gefpannten ©rn^t ober eine üeine ^ette angebeutet. S3i§

ie|t tüav e§ ben ^uben in ben ^olnifc^en ©tobten üerboteu geioefcn,

einen (Sref aufjuftellen, nenerbing§ ieboc^ benfelben hk ©rlaubni^

^ter^u erteilt, ©iefelben begnügten fi(^ feboc^ nid^t bamit, ben (äref,

raie in ben beutfcfien ©tobten, nur an^nbeuten, fonbern jogen einen

förinlid^en ®rnt)täaun um hk ©täbte, ä^nlid^ einer um t)k Stabt ge^»

jogenen Telegrafenleitung, ^kxin erblidten bte tat^olifd^en (£in=

too^ner eine S3efrf)impfung itirer 9fieIigion, bcnn hd ben 5ron(eid^=

namöprogeffionen f)ötten bie •»^rojeffionSgüge unter bem ®raf)t§aune

f)inburc^ get)en muffen, ^n .ftalifc^ tüurben botjer einige biefer Qainu

ftangen umgelüorfen. 33ei ber ^^rojeffion am näd^ften Xage öerbreitete

fic^ 'i)a§ ©erüd^t, hk ^uben Ratten au§ Oiad^e Ijierfür mit Steinen

nad) bem Stüer^öc^ften geworfen u. f. it). (®an§ unbegrünbet fott

bieg @erücE)t übrigen^ niifil fein.j ^n t^otge beffen fam e§ bort ju

ben bereit!^ in ben Teilungen gefc^ilberten, oielfad) übertriebenen 2(u§«

fc^reitungen in l^alifcE). ^n ^ieru§§ato tunrbe ber ®raf)t öon ben

^uben am gron(eict)nam§tage fo lange entfernt, aU bie ^rojeffionen

bauerten, ha (entere fid^ loeigerten, unter benfelben (jinburcfijugefien.

^laä) 2 Ul^r jeboc^ in ber SJadjt brad^ am öftlic^en önbe ber @tabt

geuer au§ unb legte bie gange @tabt bi§ 8 U^r früE) in 5(fd^e. ^ie

beutfd^en S3eamten ou§ ^obgamcge, bie ©intuotiner an§ biefem Orte

unb ha§ bort Itegenbe 9}iiIitär!ommanbo retteten, n)a§ noc^ ju retten

war. ®ie abbrennenben ^olen unb ^uben rüf)rten feine ipanb. Sliit

bem 104lt)r5uge tam, leiber gu fpät benacC)ric^tigt, bie j^empner treuer*

wetir unb bie bort tiegenbe S^ompagnie mit bem Sanbrat be§ @d^ilb=

berger ^reife^. SSon ber eigenttidfien ©tabt ift ni6)ts> fte^en ge=

blieben. ^Da in SCSieru»gam eine Boüfammer erfter tiaffe beftanb, finb

5at)Ireic^e Seamtenfamilien obbad^Io» geiuorben unb fotüeit aU mög*

lid^ öon ben beutfct)en 35eamten in ben !öniglid^en ßoüamtggebäuben

5U ^^jJobjamcge untergebracht inorben. ®{e toüften @erütf)te üon einer

allgemeinen @tnäfct)erung fämmttidjer jübifdien ©ren^ftübte finb im

©ancje unb tierbreiten Stngft unb ©c^recfen unter ben ängftlid}cren

'-ßetDoI)nern". —
^uben finb ferner bie llrt)eber unb 9M^rer be§ ©^iel^öllen«

8fanbaB geioefen.

Dbfd)on c§ in allen citiilifirten Säubern Sofale gibt, in benen

t)oc^ gefpieü mirb, unb jlüar je üerborgener, befto tierberblidier, nament-

lid) in ben ßJrofjftäbten Sonbon unb ^ari^, fo I)aben borf) feine ber=

felben fo üiel 2luffel)en erregt, als, in golge ber maffen^aft jufammen=

ftrömeuben SJienfd^en unb ber ^reiägcbung oor ber Deffentlii^teit, —
hk ©pielbanfcn bcutfd^er 33abeorte, loie ^omburg, SGSieSbaben, @m§
unb ißabeu-S3aben, benen fid; bie fleineren turf)effifd)en 9iefter töte
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9iauf)eim, 2BtI)eIm§bab u. f. iu. unb aufeer^alb ®eutf(f)(attb0 ber

SBtnterfurort 9ii55a, ba^ 3)iiniaturfürftentum SCRonaco, ha§ ehemalige

§6tel Sagt) in ©enf, bag 33ab @ai-on im fditoeigerifc^en Danton '3BaUi§

imb @pa in S3elgien anreil)ten. (S§ woren on aßen biefen Orten

franjöfifiiie ©piele, bie gefpielt ionrben, ba§ Trente-et-quarante, tk

9touIelte u.
f.

tD. ^ie mit allem Sujug ber S^ceugeit auSgeftatteten

l^ur^äufer luaren bie @(i)auplä|e biefeS gTängenben (glenb§, ba§ fi(^

in foloffalen Spiegeln unb gli|ernben S!ronteu(^tern refle!tirte S)a

fammelten jicf) bie reifenben englifrf)en öorbS, jpanifc£)en ®on§, ruffifc^en

Surften unb amerifani)d)en aJitüiünäre, bie ^arifer ^emi^ajionbe unb

(SIegantg aller 9^otionen, (Scanner in grärfen unb S)irnen in @pi^en=

mantillen. 9iaffinirte Spieler Ijatten \id) tlug au§gered§nete @^fteme

unb aJiet^obcn gebilbet, nacl) benen fie beinot)e nur geUDinnen tonnten,

unb hk nid)t berufsmäßigen, aber oon öeibenjctiaft üerblenbeten Opfer

biefer 2lrt üon Untert)altung lüurben üon ^enen unb üon ben San!»

Ijoltern, welche ftet§ grangofen unb jtuar meift frangijfifdie ^uben

waren, gehörig gerupft, unb betannt ift e§, tüie fo oiele Unglürflirfie

fci)on bOiS (Spiel, nocf)bem e§ it)nen aüe iftre ^aht gefoftet, gum grauen=

üoUen Selbftmorbe, oft in ber 9iät)e be§ ©lanjesi ber Spiellofale,

gebrodelt I)at.

Sn |)omburg Würbe iiaS SpieltiauS burdE) hk trüber 93Ianc

üüä '!ßari§ gegrünbet, n)elci)e fid) 3U i^rem faubern S3erufe in ^iigga

nnb aJionaco aus^gebilbet tjatten. Dt)ne Sd)tuterig!eiten ert)ielten fie

Slnfangg ber oteräiger ^abre oon bem ölteften unb tteinften beutfc^en

Surften, bem Sanbgrafen üon ^omburg, bie ©rloubniß jur ©rrid^tung

ibrer ©aunerbanf, Weldie jenes elenbe Dertd^en ju einem glänjenben

Stettbid^ein üon 9fieic^tum unb — SdE)anbe — umwanbeln foöte.

®urc^ 2;t)eater, ßoncerte unb anbere Grt)oIungen, fowie namentlich

bur(^ weiblidie Sodoögel, befonberS ^arifer öoretten, gelang e§ i^nen,

bie Spiettuftigen Ijerangujieljen, fo ha'\i, ungeachtet ha^ grantfurter

^^arlamcnt bie bentfi^en SpiellpIIen aufgef)oben t)atte, nad^ einge=

tretener 9tea!tion in |)omburg ein ben (ärwartungen ber ^^arifer Spi|-

buben entfprec^enbeS Sebcn im Haut-goiit ber mobernen S^erberbt^eit

auftam. 2)ie gewinnfüdjtige ^^^reffe bot h^u, hk beutfc^e burcb ^nfcrate

ber Spielbanfen unb bie franjöfifdie burd) anlodenbe S-euitteton=2lrtifeI

tjilfreidie ijanb. SSIanc naijm teineii ^^(nftanb, bie frommen (Snglänber

audEi burcE) ©rbauung einer englifd)en ^ird)e gu gewinnen, hamit fie

burc^ it)r unentbetjrlid^ee Divine Service i^r Deväl's service abbüßen

unb fo it)re ^cuc^elei genugfam üben tonnten. 9iet)niid^ Waren bie

ßuftänbe in ben übrigen genannten Söabeorten 2öeftbeutfc^tanb§. ^n
SöieSbaben ginget, obfd)on e§ eine 9tefiben3 — war, in ben fünf=

giger ^at)ren nod) fc^amlofer ju als in §omburg; bie öoretten auS

^^ariS be^errfc^ten ben S^urfal förmtidEi, unb bieS in einem öanbe.
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ta§ tüte 9Zaffau, bi§ 1866 fo o[tetttatio 9leItgiDtt itnb Floxal ju

f(i)ü|en — ttorgegebett ^ot! ®o^ bie na[fauifd)e 9tegiruttg ttiac^te

ja eiti gutes ©efd^äft nttt beitt (Spiele, lDelrf)e§ iit ben fünfziger 3«^»^ett

att ben beibeti S3abeorteit 2ßie§baben uiib @nt§ jüijrltd) gegen anbert»

fjoib SJiillionen Ö^itlben reinen ©etüinn trug. SBeit anftänbiger lüaren

bem 5tnfct)etne nac^ bie Sjerftältniffe in 33aben=33aben, ^ie ^err*

lictie 9iatur mit it)ren njitnberooüen ©pagiergängen mtb 2(u§ftc^t*

|}unften 6ett)irtte, ia^ bort ha§ @|)iel getüiffermo^en nur eine ge»

bulbetc 9Zebenfact)e iuar ttnb in ben fd)önen Slnlagen beS ^onüerfa=

tiong*- unb beS ^'urgeMube§ fo §u jagen üerfd)n:)anb. SDa§ luar ieboc^

nict)t hk (3d)ulb beS ©vie^l'tt^teriS benaget, ber fein 3JiögIi(f)fte§

getan t)at, bk ©pieüjöüe in Slufnal^me gu bringen uttb firf) baburd^

ben 2;itet Roi de Bade ertuarb. (Sr oeranftaltete S3äüe unb ^agben,

Iie§ Dpern unb S?aubeüiIIe§ für fein ^^eater fd)reiben, bie «Säle ber

^urgebiiube pra(f)tooI( t)errid)ten, unb grünbete eine 9lennbaf)n. Um bie

tngenbijaften Seute ju befctituii^tigen , baute er ebenfalls eine ^ird^e

unb and) ein «Spital. SSenajet loar ^err be» ©piel^i, luäljrenb ba§=

felbe an ben übrigen genannten Kurorten 5lftiengefettf(i)aften get)örte,

er tüar alfo unabl}ängiger in feinen Dperationen guin ©infangen ber

&>mpd, unb gerabe burct) bie fct)eiitbare 35erborgent)eit be^ (Spielet

in 33aben roax bk !ßcrfud)ung nat)e gelegt, ficf) lieber I)ter ju ruiniren,

aly tüo Jtian meijr auffiel, luie auct) burcf) bk niebrigeren @ä|e, bie

in ^ab^n geftattet tuaren, bie minber 9teid)en ftärfcrer 3^erfüf)rung

untertagen. ®ie ©djamlofigfeit in |)omburg unb SBiex'baben itjar

tüeniger gefäljrlid), als ber folibe Slnftric§ in $8aben, unter bem ftd^

tiefe gäulni^ üerbarg, unb baS^ Spiel folüol, al§ bie SBottuft ^aben

t)ier fotjiel uuglüdlic^e Dpfer geforbert aU anberStüo*). — Sefannt*

lid) finb itn ^atire 1872 bie Spielhöllen in '»^reu^en unb ^^abeu auf=

gef^oben tnorben.

2Bäl)renb ber 22Sud)er ]i<i) in ber 9tegel in ber Sfäre ber ^nbcn

geringern Sd)toge§ unb niebriger gefellfd^aftlid)cr Stellung bewegt,

t)aben fid^ i^re Statntney= unb ©laubenögenoffen tjon feinerer 2eben§=

art unb l)ö^erer ^ilbung, fotueit fie nid)t jur SSiffenfd)aft unb itunft

übergingen unb bamit jtir ^^ereblung if)rer 9taffe mtttuirftett, ber

t)öl)ern ^^inanj geluibmet, beren gemeinfd)äblid}e StuiSiuüdife ba§ einen

auSgefprodfien fetnitifdjen (Xtjarafter trageube $8örfen= unb ®rün=
bertuefen bilbet, lüoritt Slic^tjuben meift nur Stümper geblieben finb.

S)ie nottueubige S^orau^fe^ung biefe§ „@iftbatime§", tnie in uitfereu

Sagen ein Ijodigefteüter StatStuaun jenes 2;reibeu uic£)t unpaffenb

nannte, liegt in ben großen ®cltmaffen, loel^e fidj nac^ unb nad) in

ber $anb üon ^u^e" anfaitttnelten unb auf tüeld^e lüir fcf)on bei S3e*

*) 2tuä ben beutfd^en ©piell^ötten. 35on ©— g. ©artenloube 1862.
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Iianbhnig früherer 3ett (oben @, 405) f^inbeuteten. ^n un[erm

5$af)r^unbert f)at in biefer iBe^ie^ung hüS' iübif(^e |)an§ 9totI)fd)iIb

aiU§ Ii{!§()er ^agewefene überflügelt. jE)er ©rünber be»[elbcn, Tlatjn

9(n[elm 9totf)fc^iIb, geb. 1747 gu ?5^rnnffurt am ^lain, fing mit ganj

fteinen SJJitteüi §u arbeiten an nnb fticg jum Dberl)ofagenten beä

Sanbgrofen, 'icit 1S03 ß'urfürften non ipcffen=Ä'affeI em|3or, teffen 85er-

mögen er Uiä^renb ber ^efe^nng 5ran!furt§ unb ^ur^effen§ buri^ bie

?5ran§ofen üerlua^rte unb rettete. 3'" Sa^i'e 1812 geftorben, I)inter=

(ie^ er feine i8anfgefcf;äfte feinen fünf ©ö^nen, tueli^e in ebenfo üieten

Stäbten ßiüeiggef^äfte grünbeten unb fämmtlid^ in ben i^reifjerren-

ftanb erhoben tunrben , nämlicf) ^Infelm 3}Jat)er (1773—1855) in

granffurt am ma'm, ©alomo Watjn (1774—1855) tn 3Sien, Sktan
SOlaljer (1777 — 1836) in Sonbon, ^arl 9Kot)er (1788-1855) in

9Jea^3eI unb ^afob (1792—1868) in ^ari§. Öionel D^atan, Soljn

9Jatan SDktjer^, unb beffen gofju Sktaniet finb SJcttgtieber be§ bri=

tifd^en Unterl)aufe§, Slnfelm Salomo, gofin Salomo S)ia^er§, S)iit=

glieb be? öfterreic^tfcfien i2)errcn()aufe§, 9}kt)er ^orl, @o^n iäarf

9Jlat)er§ nnb St)ef be§ grnnt'furter ^aufe» (nocfi bem ünberlofen

^nfelm 9}Jal)er) 9}^itg({eb beg norbbeutfd^en 9ieic§§tage§ unb bei?

preu^ifd^en 5perren^aufe§ geluorben. 3lnfe(m ©atomo, irelrfier 1874

in SSicn ftarb, ^interlie^ 300 a)iinionen Bulben, t)atte alfo nid^t üiet

üom „^radj" gelitten; er lieB ficf) auf ärmlirfie SBeife in einem un=

getjobelten 33retterfarg beftatten, üermnc^te aber ben 5(rmen — ni(f)t§.

Um bie @tempeltaj:e 511 erfparen, \mv ha§ ^eftament a\i§ granffurt

batirt! ^icfelbe betrug a(Ierbing§ — fec^§ 5.1tilItonen. — 3(üe 9tot^=

frflilb finb ftet;o ortf)obDj;e '^uhen geblieben, aber gu allmächtigen

(Gläubigern fämmtlic^er euro|)äifdjer unb üieler überfeeifdjer Staaten

getüorben. ^^re @ef(fiäftÄfüI)rung l)at ftet§ ben 9^uf ftrcngfter 9tedf)t^

licEifeit geiioffen, hodj gefrören fie in bie ®efdjicf)te ber jübifdjen ^inan,^,

ireld^e burc^ i^re ©rgiebigfeit 3U ben nun 5U erlüä^nenben SOiiBbräud)en

bie SSeranlaffung geboten 'i)at.

^ie ©eftmac^t ber Quben mögen folgenbe ftatiftifrf;e Stngaben be=

leudjten: ^in So^^re 1S61 gäblte 33erlin 13911 felbftiinbige ^aufleute,

barunter 4619 ^uben, alfo ben britten ^eit, — 33reÄlau 4829, barunter

2311 Suben, alfo beinal^e bie §älfte! ^n ^reu^en gob e§ 1855: 513
53anft)alter, barunter 3S5 Suben, 1861: 642, barunter 550 ^uben!

'2)ie am 1. Qan. 1876 eröffnete „®eutfd^e 9tetd;§bant" fte()t unter einem

engeren 5lu§fd)nB non 15 SOiitgliebcrn, oon welchen ina^rfc^einlic^ 11,

gett)iB aber 10 ^uben finb, alfo ^mei drittel, lüäljrenb bie Sw^p"
nur ben 80ften ^^eil ber iöctiblferung bilben. ®ie „9ici^§ban!" folt

in SSirfIicf)!eit eine fübifi^e 5ütiengefeIlfc^oft fein! ®ie ^uben befinben

fid) überf^aupt, in ®eutfd;'lanb iuenigften§, in burd^fc^nittlid) fo üiel

befferen SBerf)ä(tniffen al§ bie Sf)riften, bo§ i^re @terblic|feit eine roeit
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geringere ift ai§> bte ber öe|tereii. -3m ^afire 1S64 tarn in ^reu^en

bei jeber ber beiben d)rift(id^eiT hlonfeffionen ein XobeSfatt auf 39, bei

bell Rubelt aber erft einer anf 62 Sebenbe!

SBir foinmen nunju bem riie(bef)anbe(ten,33örien= unb®rünber=
Unlüefen, üon welcfiem mx, ta {)ierüber ein au^fü^rlid)e^ unb ju«

üer(äifige§ 33uc^ üon Otto ®(agau üorliegt, nur einige ber auf=

faflenbften, bk ^uben fpegieU betreffenben ßüge ertüäfjneu tuerbeu.

^er :^örfcn= unb @rünberfd)n3iubcl begann jeine Orgien halh naä) beni

Kriege üon 1866, erft ^iemlid) im (Stillen rairfenb, bann aber mit

immer größerer j^rec^^eit ^eroortretenb. )Son 1790 big 1870 finb

in 'jj^rcu^en ettua 300, in ben beiben Sfl^i'f" 1871 unb 1872 aber,

in ber iölütegeit ber (Mrünbnngen, 780 Slftien=(SefetI[(^aften gegrünbet

lüorben, alfo an \thtm Xage VDcnigften» eine! ä)in§ten toir bie üiel-

fac^ f)errf(^enben SSorftetlungen oon ber 9)iac^t ber ^uben über hk

treffe übertrieben nennen, fo tann bagegen ber 9(nteil ber ^nben am
SBörfen- unb @rünbcr4lnfng unmögtid) ju jditüarä gefc^ilbert merben.

®Iagau rceift nad), unb eä 5tüeife(t im (Prüfte fein ä)tenjc^ baran, ha)^

menigftenS neun 3el;nte( ber (^rünber unb SiJrfenmänner aller Sänber,

bie oon biejer ^exidjt ergriffen finb, an§ ^uben befielen, — hk an

3af)I üerf)äItntßmäBig geringen ©etauften, fomie bie ^onfeffion^lofen

a(Ierbing!§ mitgeredjnet, a(fo ^uben üon 9iaffe.

9iad^bem in offentlidjen 33Iättern üielfai^ auf biefen 'Sfanbal

i)ingeuneien iüorben, trat ber ^2(bgeorbnete Sas^fer am 7. gebr. 1S73

im ^jreuBifdjen Sanbtage mit feinen befannten „@ntf)üllungen" auf.

3)ie Söelt f(atfd)te il^m 33eifaU unb merfte nid)t, "öa^ er itjr blo^ @anb
in bie 5(ugen ftreute. ßr fteüte an feinen -i^ranger üon allen feinen

Siaffengenoffen einzig unb adein ben noc^ ^u ertüä§nenbcn @trou!o=

berg unb üon ben Stic^tjnben au§fd)lie^tid) hk fonferüatiüen unb nid^t

auc^ bie üiel ga^Ireic^ern liberalen Ö^rünber (lütr muffen bieg mit

33ebauern fagen, obfdjon lüir un» felbft jur liberalen t^af^ne betennen,.

%ex ^tbgeorbnete Sagfer Ijat aüerbingg üerfprodjen, aud) einmal gegen

bie liberalen ©rünber üor^ugetjcn; allein er t)at fein SBort uidjt ge=

t)alten. (&§ ift immer fdjitmm, menn fid) 5emanb nod)fagen laffen

mu§, er f)übt fein SSort nid)t geißelten, ebenfo fc^limm aber aud^,

tüenn man ^emanbcm nadin^eifen fann, ha'^ i^m bie 9kffe unb hk

Partei über bie 2öa£)rljeit unb bie @ered)tigfeit gegangen finb. Un=

parteiifd) gegen ade (i^Hiinber ^atte erft ©lagau feit 1871 in ber

„Gartenlaube" ben S)iut oufäutreten. 23a§ toav bie goIgeV ®ie

„Gartenlaube" tourbe üon ^^i^fi^ ^^^ ''^nhtnjtiaxiin aB §ep4)ep=Dr=

gan üerfc^rien! Sin ben ;i]ubcn irgenb ettüag ju tabeln finben, l)iefe

man „mittelalterlidje ii^orurteile", „^ntoleranj" u. f. w. Unb bod)

^t ®lagau in feinen (äntliüUungen ntd)t nur bie jübifdien Grünber

nid)t fdjärfer als hk d)riftlid)en bel)anbelt, fonbern gerabe ha^ ®egen=
32*
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teil getan, ^sn ben Sl'reifen ber öeute öon (gl)re unb @eredE)ttg!eit§=

gefü()t I)aben bagegen bie ©c^ritte ©lagau';? eine attgemcine tiefe

öntrüj'tung gegen baS: ©rünbertum I)eröorgerufen, ba§ feitbem aU in

ber öffentlichen 9Jkinung gerid^tet betrnij^tet tuerben !ann. SSarum

aber finb nicmoI§ ^uben in nnparteiif(f)er 33eife gegen ha§' ®rünber=

tum aufgetreten? S)a§ Ijat leiber feine guten ©rünbe!

®cr berufcnfte ©rünber in ^Berlin unb inol im^eutfd)en Sleic^e

inar $8aruc^ i^irf(^ «Strausberg, genannt Dr. S3etel |)enrt} ©trouS*
berg, ein red^ter Xijpii^-^ bey ^Berliner ©rünberjuben, ber tüie biefe

gange 6ip^f(^aft baih im mär(f)ent)aften Üleidfitum fdnoelgte, balb im

8(f)uIbgefängniS fa^ ober feine (Sd^ä^e unter ben i^ammer fommen

fe^en mu^te. @r be^errfcfite ßeitungen unb tnnrbe barin ittuftrirt

unb gelDbt)ubeIt. ©ein berücE)tigtfte§ SSer! finb bie fdf)lriinbell)aften

rumänifrf)en föifenbal^nfpetulationen, in tnelc^e er SOJitgliebcr be§ älteften

3tbel§ neriüicEette unb bie iljnt fff)Iicf5lic^ ben |)al5 brachen, aber audt)

über ötele gomitien Jammer unb 9bt au§gefc^üttet, bem ©elbftmorb,

tote ben SCrmen* unb Si^>^e"^äuferu Dpfer in ERenge jugefiil^rt f)aben:

®ur(f) biefen SOZeufd^en imb anbere feinet ©elichterS ift aber nid^t

nur yiel Unglüct, fcnbcrn aud) ein großer moralifd^er ©c^aben on=

gerichtet Jitorben. Korruption in aHcn 9lid)tungen brad^ in i^rem

©efolge ein, ber ©c§mu^ ber Stingeltangel unb hk SSerrol^ung be§

^Proletariats unb ber ^ugenb tüud)§ mit ben ©rünbungen, unb nid^t,

loie bie ^faffljeit meint, mit ber rcligii3fen §tufflärung; hk größte

©c^amlofigfeit mit ,,pitanteu f^otografieu" unb ,,@ummiartifeln" madite

fid) in ben ^nferaten ber SSIättcr unb namentlich ber öon ^uben
l)erau§gegebcnen ober geleiteten breit, ©eloiffe iübifd)e SBi^blätter

würben toa^re tloafen ber (St)rabfdE)neibung unb 3ud)tIofigfeit unb

fielen enblid^ ber S5era(^tung alter ^eblidieu an^eim. Sin ber ^öer-

iiuer i^örfe famen gtoifdjen jübifdjen i^auffierö unb Saiffier§ förmlid^e

©c^lägereien u. a. unglaublidie 9tol)l)eiten oor.

Unter ben ÖJrüubern in Defterreid^ bat fic^ befanntlii^ ber

jum „S^itter" gefdilagene Dfenlieim ben größten — Dramen gemadt)t.

^n ber %at loar ber ©rbauer ber Semberg = (l3ernomi^=3afft)-(£ifen=

bal}n fc^on lange ein ^Raubritter el)e er ben Slbel ert)ielt. ©ein ©fan*

balprogef? ift befannt genug, ebenfo feine fcbamlofe alle» 9ted)t unb

öJetoiffen mitgüfeen tretenbe j^reifpredliung, meld)c non einem befannten

täuflidien ©rünberblatt ebenfo l}oc^ mit Raufen unb ^^vompeten ge^^

feiert mürbe mie fpäter bie türfifd)e ©c^anbmirtfdjaft. -Diefe» jüb{=^

fd)efte aller ^ubenblätter liatte niemals ein SBort beS S3ebauern§ für

t>k in ber S^ürfei mife^anbelten (£l)riften, iüäl)renb e§ fpäter, nad^bem

bie 2;ür!en einen %dl ilireS ^)taubc§ oerloren, SJJipbanblungen ber*

felben burd) Sljriften in äRenge crfanb ober übertrieb unb mit „fttt=

lidier" (gntrüftung öerbreitete. Unb biefer felbe Dfen^eim, ber oon
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gang Qnxüpa üerorfitet ift, oiiggenommcn üon getüiffen Greifen an ber

„fcöönen Mnuen jöonnu", bte feI6ft für ben 9J?örber t^ronce^coni

fd^lüürmteiT , biefer feI6e ^Raubritter Dom „Sd^tüarjeii SOJeer" (^ont=

@ujln) tjotte 1879 6ei ben*9tetrf)§rat!S=Saf)(eu bie ^ecf^ett, einen

üortüiegenb jübifi^en SBat)Ifrei§ in ber SBufomtna bnrd^ ein ^in^freie»

2tnlei[)en, @;)eifen unb 3Bein ju beftec^en! Seiber ift bei ben mobernen

^uben hk ^rect)^eit ein feljr ücrbreiteteS Softer geworben, gragt

man aber, trobnrd) SBucfier iinb ©rünbungen ber ^ubcn am beften

befäm^ft tüerben fönnen, fo antlüorten luir: geluiB nic^t burd} ^uben*

fielen, fonbern nur burd) Sßaffen be» ®eifte§, burc^ (Smanjipation

ber SDZoral Don ber ^onfeffion, biird) i^re 9f{einigung non eigennü^igen

Slbfid^ten auf ©eligfeit unb Unfcljibart'eit, bann burd) Dreformirung

ber ©trafgefe^e, fo bafs Sud)cr unb ©rünbungen beftraft loerben

fönnen, unb enblid^ nad) unb uac^ burd) ha§ 5(ufgef)en be§ ^ubeutnmS

in ber europäifdjen Slnttur. —

7. Wk ncwfflc 3ui)fnl)c^c.

®ie in unferen 2^agen auf ba§ Qubentum gemaditen 9(ngriffe,

meift aU „^uben()e^e" besetd^net, finb ot)ne B^^^if^^ fi"^ Sotge be§

®rünberfd)lüinbel§, an iüelc^em hk ^nhm einen fo I)ert)orragenben

Slnteil genommen l^aben. @o Uienig ioir biefe 3(gitation billigen

fönnen, rodi fie oielfac^ über ein bereditigte» ^kl binauy fdiicf^t unb

in i^ren Qtoed^n fid) felbft ntd)t flar ift, lua» übrigen^ bei üieleu

?tgitatiouen ber t^alt, fo muffen luir boc^ jugeben, baf3 fie einen

loefentlic^en gortfc^ritt in ber ^umanitöt üerrät. ^m 9}iittela(ter

iüurben bie ^uben gemorbet unb if)re Käufer üerbrannt, im fieben^

geinten unb ac^tjetinten 3a()rf)unbert uoc^ au§geplünbert unb üer*

trieben; M bem ^epbe^^Sturme 1819 Würben fie nur nod) oerp^nt

unb erlitten einigen (£d)aben am S3efi|tum; je^t aber befd)ränft fid)

bie Suben^e^e auf — (Svred)en unb ©(^reiben, auf ©diatt ber <Stim=

men unb auf bebnidteS ^^apier! deinem ^uben ift bei ber je^igen

„§e^e" etJua§ gu leibe gefd)et)en unb e!§ ift bat)er ju ^offen, baf3 bie§

bie le^te ,,^ubenf)e|e" getoefen fein wirb, 'änd) biefe aber wäre üer*

mieben Werben, wenn bie ^uben — nid)t „gegrünbet" I)ätten! S)ie

neueften |3apiereueu Eingriffe gegen bie ^uben begannen unmittelbar

nad^ bem giaefo ber ©rünberseit, im ^a^re 1875. ©ie begannen

in ber agrorifd)en ,,S)eutfd)en ßanbe§5eitung" unb in einer 9tei()e üon

glugfc^riften au§ bem i^erlage öon Tl. 2tnt. 9Jienborf (je^t %. ®raf

^ef)r) in 53erlin. ^eu (£t)arafter biefer 9(gitation geigt treffenb in

nuce foIgenbe§ „SBorWx)rt" gu ber <Sd^rift „bie @ittenlet)re be§ %aU
mnb unb ber ,^erftörenbe (äinfluf^ be§ ^ubentum§ im beutfd)en 9teic^."

„®ie§ 33ud) ift ein Stein be§ fc^werften 3(nftoBe§ für Si^iete in Qfrael.

jläglid) fann man ben ^tageruf in ben femitifc^en Leitungen lefen:
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SSir regten ha§ beuti'c^e Sßolf auf §u einer neuen „^u^ftt^cfee",

^li(i)t§ ift tfiörtrf)tcr aU biefe S3el)au|3tung. $>ie faft öoHenbete
.^->err[d)nft be§ ^subeutum^i über bn* beutidi = d}rti"ttic^e $8oIf 6e=

fämpfen luir mit ben reinen SOkc^tmttreln be^ @eifte§, mit bem
fdfliuadjen SBort, inbem tüir bem S5oIfe biejeniocn ^ot)ad)en öorfüfiren,

bie bo geeignet jinb i()m bie Singen ju öffnen. äBir fc^tie^en biefe

$8orrebe mit einem Söortc an§ ber ,,^eut[d)cn S.-inbe§=3^'itung" oom
11. SDejemtier 1S75: Sux ^nbentie^el ^eber unferer Sefer ttieife,

baf3 Jüir nidit im geringftcn baran beuten, ben ^uben aU folc^en ju

Scik gu ge()en unb taf^ luir uiiebert)oIt an§gefpi-od^en tiaben: Jüie

tüir nid^t hk ^tben, fonbern nur ben uiirtfdjafttid)en ®ebeif;en§=

räum be« unrebtid^en ^anbelc' bcfeitigen luolleu. SBenn ber

Sube, uad)bem mir bieö ooUeubet, alvbann noc^ al§ SQienfd^ unter

9}Zenfd^en fii^ mit un» ber rebltctien Strbett tnibmen mitt, nun

gut, bann motten mir fetbft bie örften fein, bie mit i^m 2lrm in

3lrm frieblid) unb üerträglid) bem önbe be^ ^atirl^unbert^ entgegen

manbeln mollen".

Wilaw fietit, wenn biefe SSorte ernft gemeint fiub, baf3 bo feine

eigentlich fd^Iimmen 3lbfid)ten obmniten, menn ouc^ feine Klor^eit unb

.^onfegnenj. ^a^ ©c^timmfte babci ift bie snr fij;en Qbee gemor=

bene t^urdjt üor einer angeblid) fcbon errungenen ober in Bu^unf^

§u erringenben ,'perrfd^oft ber ^uben über ^eutfdifanb. S)iefelbe

bilbet aud) ben ^n^alt ber 1S79 tieröffentlid)ten i^Ingfd^riftenreitie

öon 2BiIt)eIm SJiarr. SBer ftc^ fürdjtet ober für befiegt f)ält, beffen

(Baii)e ift non oornf)erein üerloren. S'ie $ßetir'fi^en unh bie 9[liarr'=

fd)en glugfdjriften mad)en haljcv ben öinbrud einer franffjaft erreg»

ten Stimmung, unb mie eine fotc^e fdiluäditic^e unb unfelbftänbige

(^emütÄüerfaffung ftet§ jur 93eute religiöfer S^orurteile geluorben ift,

ftet§ fidi gcbrnngen gefüi)It ^at, hd bem öermeintüc^ ftarfen Bä)ilh

einel @Iaubencifi}ftem§ @d)u^ jn fudien, fo fiub and) jene üon einer

eingeftanbenen franft)aften Sdnoäc^e biftirten ^yiugfdiriftenreif^en fd)IieB=^

lid) in ha§ ,,Sc^mar5e 9JZeer" ber ort^obojren 9teIigion, in ben ^2lbra=

Ijamifc^en S(^o§ ber fanatifd}eu ^(erifei eingetaufen. S^iefe freimiüigc

Sbentififation ber Qubenfjctie mit ber ^fafferei t)at benu fomol ber

fatt)oIif(^e Uttrampntani§mu§, aU ber lut^erifdie ^ieti§mu§ trefflich

gu tienu^eu öerftanben; fomol bie „©ermania" mit ber ganzen SJieute

römifc^-papiftifc^4nfaüibi(iftifd)=ft^(Iobiftifd)er®unfeImanner unbSDunfet

meiber, al§ bie ,,ßreuä5eitung" mit ber Sdior non ©öt^enbienern be§

23ibelbud)ftabeni', bei papiernen ^^apfte», ftaben bie ^ubentje^er unter

i(}re atleinfeligmad^enben B'ittige genommen unb fid) ju ßenfern ber

neuen |)efee gemad)t. Qu bem 33erliner ipofprcbiger ©töder Ijat bie

Ie|itere, nad^bem beffen „djriftlidi^^fojiale ^^ß^'^ci" @cf)iprud) gelitten,

ibren |>anptmann, it)ren unblutigen ,,9^iubflcifd)", ober „Strmleber",
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ifjreit feiner gearteten unb p^er gebtibeten „öifenmengcr" gefimben.

Sn @töcfer'§ 5(gitation, in feinen S^erfammlungen, 9xebeu unb @d)rif=

ien fäüt bie 9}iarr'fd)e gurtet lueg; ber Wann tneljrt fi':^ für fein

(Stjriftentum mib Ijat in mandjen ^ejieljnngen gar nid^t fo Unrecht.

9}can mnf5 eben ni(f)t mit ber S3rifle jene» (SigenbünfelÄ an bic @od)e

I)erantretcn, lüeld)er hav ^nbentnm unter aüen gefc^id)tltc^en ©rfdiei^

nungen adein für unfeljtbar unb unanfed)t6or, für bered)ttgt §u jebem,

aber für gefeit gegen jeben Eingriff §u fjalten geiuoljnt ift. ®ie gegen*

Jüärticje ^ia)3ierene „ipe|c" ift ber notiuenbige Ueöecgang tion tätlidjen

^e^en 5uni SSegfatt jeber §e|e unb \i)v Eintreten lüor bal)ei* unüer*

nieiblic^.

®iefe |)e^e ift nun aber, lüie gcfagt, in hk |)änbe ber ühuittion

übergegangen, üom 9tüdfd)ritte guni ®(auben§äWang unb geubaljoc^

abhängig geluorben. Sie t)at fic^ in einen ^ampf gegen beii isovu

fd)ritt üerluaubelt unb fud)t in ben Sii^^ei^ i>ie Siberalen unb alle

f5reunbe ber greibeit gu treffen; bie ^uben finb it)r eigentlt(^ nur

noc^ S^orlüanb. @ie tüürbe bafjer jeben greiftnnigen fdilec^tljin jum

S3nnbeÄgenoffen ber Qu'^s" ntadjen, tuenn S)iefe übergcfjaupt eine ge*

fd)(offene <Sc^ar bilbeten unb üonuiegcnb felbft liberal luären ^init)*

renb fie t)ie(nicr}r burc^ unb bnrd) fonferüatiü finb). @§ Ijat fomit

idn t^i'ei finniger einen ©runb, mit gu t^e^en. ®ein üernünftig Xenfcn=-

ber löirb e§ and) für irgenblüie ben!6ar unb mögliii^ I)alten, ha^ einft

bie Silben in ®eutfd)Ianb ober irgenb einem anbern Sanbc eine I)err=

fc^enbe 2trifto!ratie iucrben tonnten, lüeld}e hk gefammte Tladjt in

bcn Rauben ()ötte, — ber blofe ©ebanfe ift fdion tomifd)! ^a mü^«
ten jo aöe 9Jid)tiuben erft etenbe ©djiuädilinge, SDummföpfe unb S3ett=

ler lüerben, unb baju I)at e§ nod) feinen Slnfd)ein. SBie fc^on einmal

eriüäfjnt, luerben bic ^uben foId)e ^^lanc felbft md}t faffen lüoHen,

ba fie au§ ber ®efd)id)te luiffen muffen, luelc^e» itaS- 2o§ atter @e*

tüalt£)aber ober il)rer 9Zad)fommen ift unb ha^ nur jene Sl^ac^tinbaber

an ber ©pi^e ber S5ölfer bleiben, hit mit SDiefen (Sine§ geluorben

finb unb fid) itjre Siebe eriuorben ^abm. ^^ic^tjuben tun allerbing§

je^t oft unb in mandjen S3eäie^ungen ju üiel für ba^ ©mporfommen ber

^uben. (5§ ift lueber djarat'terüoü üon ben 9itc^tjuben, ^uben über

ha^ Tlalß il)rer ©eelenjal)! !()inau§ in 33er}örben ju loäljlen, nod)

tattüoll üon ben ^ubcn, foldie übermäfsige 33eförberungen an^n^

net)men. @§ fiele auc^ ben ^ubcn gar nid)t ein, in einem jübifdjen

©täte, tyenn e» einen folc^en gäbe, gremben, b. Ij. Siidjtjuben irgenb*

lüelc^e SBeamtungen anjuüertrauen. ©^ gef)ört hk gange letber oft

öerfd^lüommene Sentimentalität ber S)eutfd)en unb bie ganje fcde

3ubringlid)feit ber ^uben gu einer folc^en Ungel)i3rigteit. (S^ ift giuar

fd)on üorgefommen, bafj ein beutfd)er "^nh^ Sorbmaljor non Sonbon

lüurbe, — aber er loar üortjer bnrd) unb burdj (Snglänbcr geworben.
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SSürbe bo^er einmal ber ^uht ben 9lfiatiämu§ mit Wlo^el, Sofcf)er

imb 'Bä)ahht§ ooüytänbig abgelegt tioben unb in «Sinn unb Streben

bnrd^auS ©eutfc^er gelnorben fein, — bann tonnte man iljn unfert=

iregen jum 9Jiinifter marfien! Slber nur n)a|re moberne ©uro*

|)äer, benen ber 2;atmub öerljältniBmo^ig auf gleid)er Stufe mit

S3ron§efcf)lüertern ober ^erliefen ober mit bem ,,^ot!äpp(^en" ober

mit ber ,,Sünbf(ut" ftef}t, b. t). ein üOertounbener Stanb^unft ift,

foKen in (Suropa ein ma^gebenbeS SBort ju f|3rec^en ^aben!

®a§ oon ben 2ei(nef)mern an ber „^ubentie^e" beftagte unb

be!ämpfte (Einbringen jübifcfier Elemente in ben S^ic^terftonb feit

neuefter ßeit tuirb benn aud) üon uuio in gleicher Sßcife beurteilt.

Seute, tueIcCie ben SEalmub al§ 5lutorität anerfennen unb ben Sabbat

feiern, finb nacE) unferer 2lnfict)t fotool au» triffenfc^aftlic^en al§ an§

gefrf)äftlid)en 9^ücEfic^ten nicfit geeignet, beutfd)e Stid^ter ju ioerben,

unb wir ^ben ha§ SBertrauen ju ben gnftänbigen iöefjörben, ha^ fie

Uebelftänben, bie fict) au§ ber Slnfteüung jübifc^er Beamter ergeben

werben, §u begegnen loiffen. 9}iit Spott über ben „fübifcfien 9ieferen=

bar" ift nichts SSernünftige§ augpric^ten.

®ie „SDeutfcfie öanbloirtfd^aftlirfie ßeitung", ein Drgan ber 5t^gra=

rier, fagt (^afjrgang 1S79, 9k. 102) unter Sütberm, ber Slbgeorbnete

öaSfer I)abe ficf) bie Stutorfd^aft be§ beutfd^en @trafgefe|budf)e» „^iem*

tirf) ungenirt beigelegt", „^eber Unbefangene, f)ei^t e§ bann weiter,

ber biefe§ Strafgefe^bud) aufmertfam burc^fief)t, wirb fofort erfennen

muffen, 'oa'^ ba§felbe üon einem Slbüofaten, nid^t aber üon einem

9f{id^ter entworfen unb nad; talmubifctien unb nid^t nad^ d^riftlid^en

(Srunbfä^en fonftruirt ift." 2Bir finb nid^t ß'riminarift genug, auf

eine ^ritif be§ beutfd)en Strafgefe|buc|e§ einjugef^en, hk oi)net)in

nid)t i)ierf)er geprt, finb aud^ Weit entfernt, basfelbe für ooHfornmen

gu (galten, muffen aber obigen 5(u§fprud^ an§ bem ©runbe at§ finn=

(o§ bejeidinen, weil e§ ein „d§rifttid^e§" Strafrec^t nidf)t geben fann

unb weil i)a§> Strafgefe^bud^ auf ©rnnblage früfierer beutfdfier (S)efe|e,

alfü auf teil^ römifd^en, teils germanifdien ^^l^rinjipien erriditet ift

unb mit bem Xatmub nidf)t§ gu tun fjat, ber fii^ of)ne(;in nur mit

religiöfen S5orfdf)riften befaßt unb oon bem ber (äinfenber ber „Sanb*

wirtfd)aft(idE)en ß^itung" fc^werlid) eine ßeile fcnnt.

(SJIauben wir nun awä) nidjt an bie 9)iDgIid)feit einer Unter=

jod^ung Ieben§fröftiger unb saljlreidjer S^ölfer bur^ bie fpefulirenbe

aber unfriegerifi^e unb in SOJe^rtieit felbft feige fübifdje 3}JinberI;)eit,

fo muffen wir bod^ „jübifc^e gred)I)eit", wo fie \x<^, unb wir wollen

Ijoffen gegen SBiffen unb SöiUen aüer ef)rent)aften ^uben, aU^n auf=

faHenb funbgibt, geißeln. S3obenIofe gred^^eit war eS, Wo unb wann

Suben fid) in ben fogenannten ^ulturfampf, eine rein d)riftlid^=firdi=

lid)e Stngelegen^eit, einmifd^ten, unb ha§' ^aben fie, namentlid^ 6err
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Sa§fer, titelfad^ getan. ®er „Slulturfampf" gel)t bie Qui^en nirfitä

on, inbem er fid^ nur auf c^riftlit^e 53efenntniffe begießt, unb alle

inneren c^riftttcf)--fir(^Iic^en j^ragen ge^en bie ^uben m<i)t§ an, \o

wenig a(§ bie inneren @t)nagogen*2tngetegenf)eiteu irgenb einen S£)rifteu

etluaS angeben. Qin 3nbe al§ 9?eirf)?'= ober SanbtagSmitglieb tnu^le,

föenn er einen gunfen üon SSifügfeit unb ßf)rgefü^t im Seibe ^atte,

bei ber ^u(turfonT|.iffrage ficf) ber Stebnerei unb ©timmgabe enthalten.

Sübifd^e Blätter befpötteln unb oer{)öf)uen täglich c^riftlid^e j^linge

'njetc^e ipir 5um %e\t felbft oerlüerfen, aber nid^t oerl3üf)nen); friti-

firen aber nic^tiübifrfie 33Iätter ober 33üd)er aud) nur gan§ rut)ig üer=

alteten fraffen jübifcben 9(bergtauben, fo frfireit man über ^utoleranj

unb 3ubenf)e^e. ^redif)eit luar e§ ferner, ai§ ber beutf(^=ifrae(itifc^e

©emeinbebunb ben 9teic^§fan3ler aufforberte (! !), ben jübifdien 8Ser=

fö^nung^tag (Jom-Kippur) aU ftatlirf)en geiertag anjuerfennen.

Söal^rlic^, bie ütömlinge finb fd)on jienilid^ fed aufgetreten, aber ob-

fd^on fie naf^eju bie |)älfte be§ beutfd^en S?oI!e§ bilben, §aben fie nie

bie 3uniutung geftellt, SJJariä (ämpfängni§ ober einen aubern if)rer

flogen 5-efttage ftattid) auäuerfennen; biefe» Unglaublidje lüar bem

jübifd^en SCc^tjigftel ber 9^eic|§beüölferung üorbeljalten! ®ie em==

pörenbfte gi^ed^^eit loar e§ aber, al§ ber StabSargt StofenjttJeig in

einer IS7S ju ©d^ioeibnit^ erfd)tenenen Sdjrift ein(2tat§gefe| „forberte"

(toer i^at benn ein 3tec^t, ®efe|e ju f orbern?) ba§ an§ „®efunb=

^eit«rüdfid^ten" [l] bk S3efd)neibung (! !) ber ßtjriften (beim äJüIi*

tär) Dorfd)reibe. 2Bie gefagt, tviv finb überzeugt, ha^ aüe ehrbaren

Suben mit un§ biefe S?orfommniffe entf(^ieben oerbammen.

§aben luir nun fo then einige ^un!te begeic^uet, in loeld^en ber

fogenannten ^ubenfiefee 9ie^t gegeben loerben mu^, obfd^on fie auc^

auf anbere SKeife gu befämpfen tüären, fo muffen luir nod) einige

2Borte über bie unberedötigte «Seite ber „^uben^e^e" fagen, bie je^t

übrigens in ein ruhigeres ©eleife getreten ift, feitbem fie ein Drgan

hk „^eutfdje 2öac^t" (rebigirt oon Sß. SJiarr, S^ertag üon D. .^en^e

in ^Berlin) geluounen unb einen in feiner Seitung unb SSir!famfcit

nod) buufeln S^erein, bie „9(nti=@emiten=Siga" (bie bod) \voi

fc^iüerli^ aud^ bie 5traber unb anbere ©emiteu befömpft) gegrünbet

f)at. 9?or 3It(em tüei^ man nic^t unb ttjiffen and} hk Steilne()mer

nid£)t !Iar, \va§ bie ^ubeuf)e^e eigentlid; loitt. SJiarr ftellt al§ §aupt*

forbcrung I)in, baf; gruubfä^tic^ fein ^uhi §um ©efe^geber, iiid^ter

ober ®tat»beamten gen)äl}(t luerbe. 5(ber lua» finb ^uben? Stn^iinger

ber mofaifdfien 9leligionV ^a luären bod^ bie jübifdien greibeufer unb

bie getauften ^uben tt)ät)(bar'? Dber Slbfömmlinge ber jübifc^en ütaffe?

Sffiie luiü man 2)iefe unterfc^eiben? SBären ha alfo jum ^ubeutum

übergetretene Stjriften Jt)äf)(bar, getaufte 3nben unb iljre ^^(bfömralinge

aber nid)t? Söeld^er SSirrlüarr! SSo ift bie gefe^gebenbe S5erfamm=
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hing 5u finben, iueirfie bie vo^ittfc^en 9tetf)te an ben d^rtftlii^en ®Iau=

ben htüpfen (alfo hk üoit ©I^riften ftaminenbeu greibenfer auy)cf)Uc==

|3en) ober efjemalige 23efdfjränfuniien ber „Rubelt" (tuelc^er?) \ütebei*

Jierftelleti lüürbe?

g-erner t[t auf einen argen Sßtberfprud) in ber nnttiübijd)en 33e=

luegung üon dC)rt[tIidjein ©tanbpunfte aufmerffam 3U mad}en. ©eljen

benn hie frommen ^nbenfeinbe nid)t ein, ba^ fie mit ben ^uben auc^

hen |)eilanb, bie ,,9Jiutter @otte§", bie ?lpoftel nnb tiiele ^eilige t)er=

bammen, loelc^e SSoIIblutjnben loaren? Oeljen fie nidit ein, baf5 fic

mit ben ^nben and) bie ganje jübifdie Siteratur, baJ5 fie haS^ nod)

ort^obojer Seljre üon @ott geoffenbarte „?.Ute S^eftament", ba^ fie

SDlofe unb hie ^rofeten öerurteiten, ha^ fie alfo bem ßljrtftentum S)o§

nel^men, wav nad) itjrer eigenen Öefire beffen ©runblage unb not-

tüenbige ^ürau§fe|ung ift? St^ ift iämmerlic^e 5lu§flu(^t, lüenn ge=

fagt tüirb, haS^ ^ubentum I)abe burc^ bie 9iid)tannat)me be§ ©fjrifteu^

tnm§ fid) ber ®nobe @otte§ unloürbig gemad)t. SDa§ Subentnm I)at

atlerbingg burd) bie fultnrgefc^idjttidje (Sntioidelung bei ÜJienfd)en=

gefd)Ie(^te§ unb burc^ ben S^erluft feine» S5aterlanbe§ feine nationale

©elbflänbigfeit eingebüßt; aber bafür finb feine §(ngel)i3rigen nic^t

üerantlüortlic^. (S§ ift fein 35erbred)en, fonbern nur eine Sßefc^ränft=

f)eit, gefc^idjtlic^e ©efe^e nic^t ju erlfennen. S)af)er I)at iool eine

fac^lic^e ^ritif gegenüber ben Suben unb il)xen 5Xu§fcf)reitungen ober

3tnma^ungen ^^erei^tigung, aber loeber eine §e^e no^ eine 9tüdfel)r

gu mittelalterlichen 9tec^t§befd}ränfungcn. SSir fd)tie^en unfere „.^ul^

turgefd)ic^te bei Qubeutuml" mit ben unS all §ntreffenb erfd)ienenen

neulid)en SBorten eine» gemäf3igt freifinnigen 93Iatte§, an beffen Seitung

!ein ^ube beteiligt ift: „Ser \iä) über ben Übergreifenben föinftn^ bei

Subentnml gn beflagen t)at, ber lüeljre fid) in feinem Greife auf eine

'ävtf wie fie bei freien älJonnel luürbig ift. ®r letjne ru()ig ab, wa§
i^m nidjt gnfageub ift. ^eber I)at el in ber i^anb, fid^ genau fo

öiel jübifdien @influf5 gefaüen ju taffen, all er ftc^ gefallen laffen

tüin. "^a^n bcbarf el feiner S5ereinigungen unb ^pcfeartitet, bie nur

$8üfel ftiftcn fönnen."
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©erubaBel 536.

efra 458.

gie^emja 444 — 432 u. 424 — ?
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[Makedonische Herrsch. 332.]

[Aegypt. Herrsch, der Ptolemaier 301.]

[Syrische Herrsch, der Seleukiden 203.]

SRattatia b. §a§monäer 167.

1. Suba 5)Jaf!abi, f. ©., 167—160.

2. Sonatan, f. Sr.. ^-ürft unb §o^epriefter 160—143.

3. ©imon, f. Br., = - - 143-13.5.

4. Soc^anan §vr!ano§ I, f. ©., 135-106.

5. Suba atriftoBuIog I,
f. ©., Äönig u. .»por^epr. 106—105.

6. ^annat Sllejanber,
f.

58r., 105—79.

7. ©alome Sllejanbra, f. SBitrae, 79—70.

8. $t)rfano§ II, il^r ©.

(.Öofjepr. 79, Äön. 70, ^ol^cpr. 69, ©t^nard^ 63-40.)

9. 2lrifto5uIo§ II,
f. Sr., 5^önig 69—63.

[Kömische Oberherrschaft 63 v. Chr.]

10. 2tntigono§, aUnftob. IL ©., 5l5n, u. ^ol^cpr., 40—37 ü. (Ei^r.

11. |)erobe§, b. ^bumäer, ilönig 37—3 d. 61^r.

12. 3lrd^eIao§, \. ©., Äönig in Sui'äa unb ©amar., 3 u. — 7 n. (i^r.

2lnttpa§, 2:etrard; in ©atit. u. ^eräa 3 t). — 40 n. (ST)r.

?yi(ippo§, : in ^ania§ 3 d. — 34 n. 6l^r.

13. Stgrippa I, ^erobes I. Gnfel 41—44 n. (E^r.

(gürft ü. 5pania§ 38, d. @ali(. u. ^ßer. 40, Äön. ü. ^aläft. 41.)

14. (§erobe§ II, f. Sr.. Siturar^Äönig, 45—49 n. (5^r.)

15. Slgrippa II, 2lgr. I. ©.

(Situl. Äön. 49, Äön. 53—70.)

[Römische Herrschaft 70 n. Chr.]





511

nacf) ben tieueften ^^n gaben.

2}eutfcl^e§ Sleic^ 520,575

gc^roeij 7,0ü0

Cleflerretcf):Ungarn 1,375,860

europixifc^eg DiuBIanb 1,944,380

9iuffifc|e§ ^o(en 815,433

©cfjroeben 1,836

Sänemar! 4,290

3Jiebertanbe 68,000

SuEemburg 660

Selgien 3,000

(Sro^britannien 46,000

e^ranfreidl 49,440

Stalten 35,356

Spanien 6,000

Portugal 1,000

9iumänien 400,000

Serbien 2,050

©riec^entanb 2,5b2

©uropäifc^e Xürfei 74,914

3lfiatifc^e 2:ürfei 80,000

2tfiatifc^e§ 3Ju|fanb 38,070

Uebrigeö 2lfien etrca (?) 600,000

2uni§ 45,000

Uebrige^ 2lfrifa etioa (?) 400,000

3]ereinigte ©taten von 9torbamerifa 60,000

ißeru 500

Uebrige6 2lmerifa etioa (?) 40,000

©efammtäat)! etrca 7 SUUionen.
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Hl)ad)ötum bcr jübifdicn iBeüölkerung in i^crlin.

Sal^rberSä^rung.



^lamm- imb Sat^rcgiftcr.

2(aton 31.

2laron'§ ?Vanütie 75.

2l6Ba=3lreIa 190.

2l6ba=2«ari 280.

9t6burral^man III. 261.

2l6el 96.

2l5et, SBrubermorb be§ 16.

2l6enbinal 175.

2lberiilaii6eb. 6t)riftenl75.

2lbejflnier 3.

aiMam 47.

2l6igail 37.

2t6imerec^ 21.

— 33.

2(6inoam 33.

atbner 36.

2(6ner üon S^urgos 251.

Slbrabanet 296.
— 307.

3(5rabanetSeon5l«ebigo308.

3J3
2(brabane( ©amuet 308.

2(bra^am 18.

— 20

2lbra^am Slbulafia 279.

Slbral^amiten 25.

3lb=ram 20.

mbyalom 39
aibu ^ab^t e^aöbni 283.

2lbu=Äanba 212.

aibulafia 279.

Slbulfarabjc^ 267,— 351.

atbulfari ©a^al 261.

2tbu gad^arta '^ad)\a H^a-

m 263.

2tc|ai ben §una 191.

Stdöer 186.

3ld^meb Äöprili 381.

2l(!erbauer 54.

2lbam 20.

Slbama 15.

mar 56.

2tboIf 244.

aibon 57.

— 58.

Slbonni 57.

— 58.

— 63.

Slbonia 40.

mra^afiö 17.

2lbramtneled) 56.

2lbufe 108.

2legx)pten 25.

— 54.

— 153.

aiegi^ptifd^e S[Ri;ftcrien 482.

aielia eaüitolina 138.
— — 196.

2letf)iopieu 28.

2lfef 35.

aifrobite Urania 59.

Slgaba 184.

2lgag 36.

— 71.

2lgave 175.

2Uio6arb 218.

Srqrtppa I. 131.

2lgrippa II. 132.— 137.

9lf)ab 43.

2lf)a§ 48.
— 68.

2l{)ofd)iüerofdj 116.

2l^agia 44.

— 48.
— 65.

2l[)moam 38.

2ll)itofe( 39.

2l[)l ul 1itab 211.

2t^me§ 26.

2lf)riman 92.

|)en tiefst m iR^ijn, Äulturgeld^iclite t. S»bentum§.

2iiaton 32.

mvm 202.

2l!ra 152.

mx)la^ 187.

Stlbatag 280.

2nbargeroni 268.

2llbert be 3lebtngge 245.

2«bigenfer 173.
— 234.

2lIbo 290.

aitbrec^t 244.

2«bredöt, ©rstjersog 300.

2l(bred)tü. ^öranbenbg.332.

ailef 87.

2lteman 304.

2ltevanber 130.

2lleranber I. 447.

2llej;anber III. 232.

2«eEanber VI. 298.
— — 307.

2lte):auber Seueru§ 197.

2Ue5anbra 12S.

2l(cranbria 201.

2UevanbrD§ 119.

2»fabet ^ebräifd)e§ 18.

2llfttbetifd)e ®ebtd;te IUI.

2lIfonÖ II. 229.

2(Ifonä V. 296.

2l[fonö VI. 223.

2llfon§ VII. 229.

2l[fon§ VIII. 229.

2lIfon§ X. 241.

21lfonS XI. 250.

2l[fonQ uon '3ieapel 307.

2Ufonfo be (fartagena 291.

ailfonfo be ilxaUaboIib 251.

2ngier 311.

2Ut 215.

2irmor)aben 228.

2l(moöntno 350.

2l(murteafi 233.

33
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3lIoro§ 17.

ailrui 233.

3lltäre 7.

mt\ä)ul 103.

Slloarenfi 311.

2lmale! 58.

3(matefiten 5.

— 31.

— 36.

3lmafa 39.

Slmajia 48.

aimbroö 492.

3lmerbad) 321.

älmmon 38.

Slmmonitcn 5.

— 2U.

— 34.

— 115.

aimolo 319.

3lmon 49.

3lmorni 189.

Slmoriten 4.

— 31.

3lmoö 45.
— 61.

— 107.

3(mf(^el 306.

3lnatti§ 118.

2inan 5en Sauib 257.

2lnanel 129.

atnania 133.

3lncoua 341.

Stnbromad^os 119.

3tnirtti 160.

3(ntigonoö 119.

Sintigonoö 129.

2(ntiIi6anon 1.

3lntiocf)oä 55.

— 134.

2tntiod^05 ©pifanes 122.

Slntioc^oä ber (Srofee 121.

3lntioc^o§ ©ibete^ 124.

Sintipater 127.
— 180.

2lnti=©emiten=Stga 505.

3tntitrmttarier 337,

Slntoine 389.

3lntoninuä ?Piuö 197.

Slnuf pu anii! iVA.

3(pion 137.
— 160.

3tpiä 30.

3lpruu 27.

3tpuriim 27.

3lQuiIa 187.

3lra6er 3.

— 20.

3lrttbien 210,

' 3lroni 5.

j

3lramäer 3.

— 20.
f Slrbueö 295.

I

3(rci^eltto§ 130.

j3fretaä 127.

j

Slrgun 244.

I 2lnaner 201.

2ln=@l 57.

3(tifto6uIo§ 125.

I

— 130.

I

— 156.

{

3lnf}obufo§ II. 127.

! Slrfabioö 201.

Slrmenttjefcn 139.

2li-mleber 247.

j
STrnoIb 322.

j

2lrtapan 156.

1 Slrtajeri-eä 115.

3lfa 47.

.Slfar^abbon 49.

3l§careia 2)cbora 360.

3lfd)era 59.

3ird)i 191.

Slfc^fenaft 350.

3lfd)mebat 144.

3ljbob 65.

3l§fefe 176.

3lftnai 160.

3(ffibäer 124.

31fjur 46.

Slfjurbanipal 14.

— — 49,

3lfft)rer 4.

— 13.

3(ftarot 60.

Slftarte 43.

— 47.

— 49.

— 56.

3(ftruc be Sunel 280.

2ltafu 49.

3ltr)alia 43.

— 48.

Slt^enion 120.

Slugenfpiegel 327,

3lugu[tu§ 159.

2luguttu§, ^a\\tt 131.

2lüariö 27,

3(üencebroI 266.

2lDitu§ »ifd^of 207.

3li?Uon 406.

aijarja 48.

Sl^ajel 92.

58aa( 43.

— 56.

Saa[bef=2:^al 2.

Saal^Serit 5S.— — 67.

33aar=@ab 58.

Saalj.'pamon 58.

93aa(=^erub 58.

23aat=3fc| 58.

SBaalim 58.

SBaal^aßeri 58.

33aa[=^eor 58.

SBaaI:^raäim 58.

33aal:©amin 58.

33anI-.©c^em=3;ob 413.

$8aa(=©ebuf 58.

33aal--©emeö 58.

SaaUSiamor 58.

33aa(=2;empel 33.

aSaattiä 59.

33aal=3ebub 58.

Säbel 113.

aSabr)lonier 4.

— 13.

— 17.

Sabt)lonifc]^e ^lutflcfd^ic^tc

17.

33ac|aracl^ 243.

Saben 445.
— 470

Saben=a3aben 497.

a3abi§ 263.

Sacfa 47.

aSagoaS 118.

33ai)ram 203.

35aiern 445.

iSajefib II. 310.

58afd)analien 75.

a3afc^o§ 63.

33ata§ 123.

Satbuin Don ©antcrburi)

230.

aSaraf 33.

Saraf'g S^riumflieb 102.

»arfüfeer 80.

Sar toc^ba 138.

— — 196,

SBar ^oftba 196.

SarnabaS 172.

'öari4 449.

a3aru4 ©pinoätt 369.

33afel Äonsil 301.

Satilio^ 217.

a3a§nai)e 392.

Saffan 407.

Jüaffetüi ©d^mieleS 365.

Satanöa 130.
— 150.

Satfeba 39.

Sauernfrieg 336.
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^-Baufunft 108.

«eder 4SI.

Sebarefi 285.

Sebarribe 482.

Seer Sinq 438.

Seer Safob 463.

33er)emot D4.

— 106.

Sei 18.

Seltfav 206.

aSelfajar 113.

SenStbra^ant (SreScaS 282.

a3en alberet 277.

Sen Slfc^eri 2 So.

33ena?iet 497.

Sen 61)abiB 319.

58en Gfiaöbai 283.

Senebift 231.

Senebift XII. 247.

aenebift XIII. 289.

33en ©erfon 2S1.

SBcn^abab 47.

— 65.

58enr)abab II. 43.

33en öinnom 69.

33en ^innom Sal 49.

Senjaintn 204.

Senittmin ben ^oua 270.

Senjamin ben JJfofe 258.

Söenjamin ©tamm 32.

— — 82.

Sen Sediicl 280.

33en Sof"« 5kr6oni 282.

^i3eu Sofe öaiat^om 283.

Sen 3[aaf äRobena 360.

Sen ol'i^flel 366-

$8en Sfrael Sfferles 343.

Sen ÄttUri 283.

3Jen aJlac^ir Sibbon 281.

^3en ?li[fan 387.

23en ©alomo 2llcl^artfi284.

'üen ^e^illim 283.

93erab Safob 319.

'^erenife 136.

löerge 55.

Berlin Sa'foB Sto^ona 408.

Sern 244.

Sernai)ö 465.

Seruf)arb 218.

Sern()arb von Glairuaur

228.

Sernftein 492.

Sernftorff 410.

Serodija 406.

Serofoä 17.

ikrr Wi(f)ael 440.

Befd^ncibimfl 72.

Set 87.

Setar 197.

Sct=3}in 184.

Set=®l 44.

— 45.

Setlet)em 168.

Setfeme§ 71.

Sculen unb 9!)iäu[e 65.

Sejeta 152.

Sesterä 235.

Sibelfd^er Drient 464.

aSibeldtcberfel^unn 155.

Sitit 59.

— 118.

Sin=9lirar 45.

Sir§ 5Umrub 18.

Sifrf;of von ^avia 304.

Slanc, ©ebriiber 496.

SÖlttuctie von Sourbon 251.

Slanbrata 462.

Slod^ 460.

SIoi§ 229.

Slumenfelb 491.

Srutrodje 85.

Slut§uern)anbt)d)att 80.

Snai SeritF) 4S4.

Soa§ 80.

Sobo 219.

Sö^men 337.
— 404.

Somberg 333.

Sonafour 405.

Sonalb 442.

Sonaparte 440.

Sonet be Sai§ 308.

Sontfacio 361.

Sonnet 421.

Sörne 448.

Sörfeniüefen 497.

SoSbef, grana 395.

Söfe ©elfter 02.

Sofo 220.

Softanat 192.

Sranbopferaltar 66.

Sranbfpiegel 329.

Srafilien 363.

Srai) 229.

Srenten 447.

Srenbel 447.
' Sreätau 302.

i

Sreffelau 464.

i Sriefe an bie <öebräer 186.

Sriefe ber 2)unfelinänner

331.

SrogUe, .öerjog 489.

Sruna, 9labbiner 306.

Srünn 302.

Sud) Snruc^ 149.

Sud) Sanier 149.

Suc^ ber Diid)ter 98.

Su^ ber aßetö^eit 93.

— — — 149.

Sudler ber Könige 90.

Süd}er ber9)iaffabaer 14>^

.

Sudler a)fofeö 97.

Sudler ©amuefö 98.

Sud^ ©fra 148.

Suc^ ®per 116.
— — 148.

Sud) K>iob 105.

Suc^ Sofutt 98.

Sud) oubit 148.

Sud) 9le[)emia 148.

Sud^ 3tut 148.

Sud) ©ol^ar 167.

Sud) Sobit 148.

Sudler 395.

Subnier 345.

Sulan 221.

Sunbeg:Saat 67.

SunbeSIabe 67.

Sufd)e .soermann üont 330.

Si)ron 448.

(Salüin 337.

Sampineanu 474.

(Sapiftrano 301.

©oracada 197.

ßaraffa 340.

Sarbofo 405.

ßartagena 301.

I

©äfarea 130.
' — 215.

6affiu§ 128.

(Saftro 311.

6erf Serr 437.

(SeftiuS 133.

Gl^aberim 186.

— 193.

(5f)ageö 407.

elaibar 211.
— 215.

(S^ajim 414.

(Elajon 406.

(S^airemon 160.

©f)a[bäer 4,

— 13.

— 19.

CS()amä 128.

(S^anina 188.

G^a^baiibnSd^aprut 261.

(E^afijatra 17.

lSr)affibäer 413.

iS^afftbhn 124.

— 406.

G^aifibim närrifd)e i4->

.33*
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G^ateaubrionb 442.

©I^aäaren, jübifd^e 221.

©gelebt 379.

eijemni^ 364.

6l)erem 36.— 193.

©leerem, SKaffenmorb, 72.

6[)eru6im 67.

(SJ^ilperid^ 207.

©I^inbaäroinb 209.

ei^intila 209.

e^lobraig 207.

e^mielmdi 346.

©|oc|ma 167.

©fioreb 30.

(Sljofc^en 76.

©i^osari 269.

(£l)nften 181.

©I^riftentutn 177.

e^riftentum 21(pofteIu.(S5e=

nteinben 170.

(Sfiriftentum ©ntfteBung
161.

(£l)riftentum, ©tifter b. 164.

e^nftian IV. 356.— — 363.

e^riftian aiuguft üon^falä=

©ulä6a^ 385.

(£l)rtfttne o. ©d;raeben385.
Gl^ront! 148,

&t)iaba 50.

©l^ulebbo 50.— 77.

e^utim 114.

©icero 159.

©ircefium 52.

Glaubiuä 132.

(Stemenö III. 226.

©lemenö IV. 242.

©Icmenö VI. 248.
__ , 282

6lemen§ VIII. 355.
Glemeng X. 388.
©lermont i^onjit 225.

ßlermont^S^onneue 438.
ßorboDa 262.

(Soronelto 349.

©raffuä 128.

ßremieuE 472.
— 479.— 483.

(Srcgcag 287.

©romtuett 367.

6ufa 301.

©jarnicfi 346.

S)a eofta ®o6ne( 358.

S)a ©ofta Utiel 358.

©agobevt 208.

S)agon 65.

Sajan 193.

®ama§! 5.

— 33.

— 40.
— 471.

5Dan 45.

S)änemarf 448.
— 473.

©areioä 115.

b'3lrgen§ 3}larqui5 418.

Sa Sitüa 359.

©aoib 36.

— 84.

Soüib 2l(rui 233.

Sanib ben Saniet 278.

S)aDib e^afan 222.

S)ar)ib be ^oiniä 354.

3)aDib e^nlarc^ 260.

3)at3ib j^ranj 462.

Sainb äimc^i 275.

S)aüib i'eibavät 349.

S)aüib, orientalifctiev ^ube
314.

©aoibgftabt 38.

Sebora 33.

— 77.

Sebora'ö ^Triiimflieb 102.

be eaftro 362.

Seggenborf 247.

2)eiömvi§ 480.

be Semo§ 436,

S)elUa 35.

^dim> Srans 491.

SeU^fd), ^riebridt) 15.

— — 17.

S)el SOJebigo 305.

— —' 361.

5)emboiü§fi 411.

2)cmetrto§ 123.

©einetriog II. 124.

©emetrioö ^oUorfetesi

119.

Senfftein beöÄöntg§9)Jefa
87.

S)e ^oj 378.

S)e 3locamora 378.

S)e§carteö 369.

2)euteronomion 50.

2)euteronomium 97.

Seutfd^e maä)t 505.

SDeiitfdiranb 231.
— 363.
— 469.

SDiafpora 153.

2)icl^tung bibaüifd^e 105.

2)tcl^tung§torm (prifd^e 1 00,

©iego be la Slfumcao 356.

: ®ma 24.

I
Siobor 55.

i
5)iogo ^ßireS 315.

j

®io!letian 199.

S5ioni)fo§ 64.

!
5)ifraeU 473.

!
5Dob SBeer 413.

SDo^m 431.

: 2)ominifaner 235.

j

— 276.

I

Sontitian 195.
' SJonin 237
®onmä() 406.

Son ^ac^eco 292.

2)on 3ag 241.

©ofittieoS 163.

t

S)raci^en!ampf[(\ge 16.

I

Sranta 100.

;
S)ran)ibag 202.

2)fc^e(at Slbbautaf} 261.

®fc^ingi§=ß;t)an 238.

Suarte be «ßaj 316.

S)ubno ©alomo 426.

©unafd) ben Sabrat 262.

1
— — — 283.

Sunin 237,

^bai 2.

ißber^arb im SJart 321.

eber[)arb Subroig 398.

®cf Sodann 337.

®ben 15.

©bom 20.

©bomiten 5.

— 20.

— 31.

— 115.

— 124.

ebuarb V, 245.

(Sfob 6.

— 66
— 76,

©fraim 1.

— 39.

}
©fraimiten 34.

' ©frahn ©tainin 82.
I ©gica 210.

I

— 215.

I

©g(on 33.

ei)en mit 5'^emben 80.

©^ub 33.

©ibefd)ü| 408.
I ©iferopfer 80.

) ®i|cnmengev 391.

©[ 20.

— 30.

i — .56.
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& 63.

(Sla 43.

&la^ arcmaifd^ 57.

eiot 48.

etbab 259.

©leajar 125.

— 133.
— 185.— 212.

®lfianan 36.m 35.

&iü 43.

— 71.— 78.

eUa ScDita 336.

(Saa§ 124.

(gljafc^ib 118.

eitefcr 185.

(Sril^u, ateben ber 106.

(gltlitn 57.

(Sljon 57.

(Slifa 43.
— 65.

— 78.

(Slifa 6en 3teuja 186.

(Sloaf) 57.

(SIo^ 57.

©tol^im 57.

— 63.

— 98.

(Slonim 57.

©lonot 57.

tSljafe 431.

(31 ©d^abbai 57.

Cgmben 355.
— 411.

(Stnben 2tf(f)fenafi 409.

(Sntben ^atob 423.

(Smin 216.

Ignbingen 386.

(Snglanb 230.— 471.

®no§ 96.

Epistolae virornm obscu-

rorum 331.

(£po§ 99.

eranifd^e @(auben§form
144.

(£ra§mu6 328.

(gr66ered}tigung Sl.

(gtcole I. üon ©fte 308.

iSrcoIe IL 337.

Srigena 265.

(Srftgcborene 09-

(SrftgeburtGrec^t 20.

@rter 491.

i&xvoiq 310.

©rjuäler 25.

(Sfau 2'».

— 24.

ßfel 54.

©felin Sileamä 55.

®feI§finn6adEen 55.

®fmun 63.

®fra 89.— 115.

— 117.

effäer 141.

(gffener 141.

(Sftello 250.

etbaal 43.

et^if ^ebräifc^e 92.

©ud^ariftie 175.

(gugen III. 227.

(Sugen IV. 291.

— — 301.

Supotemo? 156.

ena 16.

©roalb 103.
— 106.— 447.
— 491.

eiüU^aßerobac^ 113.

©nrarcf) 193.
' — 233.

®l-Uartf;at in ^:8a6t)(onien

189.

(gj,-obu§ 97.

©jed^iet 52.

— 61.
— 107.
— 113.

©äefia 128.

©jiongeöer 40.

gafaquera 2S0.

§arao 21.

'^arifäer 125.

i

— 141.

i^ariffol 308.

j

%a^aci 128.

'^atimiben 224.

I

gelfen 55.

j

^erbinonb I. 349.
' gerbtnanb II. 364.
' ^-erbinanb o. ^Jeapel 307.

^•erbinanb üon iloScona

355.

g^emanbo 2S9.

f^ernanbo III. 236.

^ernaubo IV. 250.

§evnanbo SRartine? 253.

: t^errara 341.

'fettet 288.

:
§eft ber fieöen Jßoc^eu 74.

j^eltre 33ernf)arbiner 305.

Reiter 54.

gid^te 441.

%H\VV 130.

— 2.32.

gitipp II. 350.

giltpp IV. 245.

Sitipp V. 246.

Silipp aiuguft 229.

Silifter 34.

§i[iftev, Sanb ber 1.

^tlometor 155.

^ilon 93.

— 132.
— 156.
— 166.

<^i{opator 121.

ginne^^e 314.

girus 202.

glaoiuä Sofefo§ 135.

gloruä 133.

^o!aä 204.

^otigno, 9(nane£ bi 340.

^önifer 3.— 26.

S-ormofa 229.

granf, ^atob 410.

gränfel 'Jtabbi 416.

l^ranffiirt a/m. 238.
— — 324.
— — 332.
— — 364.
— — 445.
— — 447.

granfreid^ 249.

,
— 469.

i grans I. 336.

§ran3i§ianer 235.

^ranäoö 492.

^rebun 16.

g^reimaurcrbimb 480.

^veffenbeä 3=euer 68.

^riebrid^ I. üon ^reii^en

392.

^riebricf) II. J^aifer 236.

^riebrid^ III. 301.
— — 306.

(^rtebrid^ V. oonSänemarf
410.

^-riebric^ uon Deftreid} 236.

Sriebric^ Sßit^elm II. 432.

gulüia 159.

giirft 489.

^-urtabo 442.

5i)ffon 155.

©atiläa 150.

©aUtfier 135.
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@amaliel ]s4.

@an§ 465.

&am Sauib 34;!.

(3aon 193.

— 233.

©arbuntjaö lä.

Qia)a 35.

©aulonitii 13o.
— 150.

Gaunertum 393.

©ebelöcte 401.

©egenreformation 339.

@eiger 466.

ßeiferic^ 206.

©ei^Ierfd^aren 24S.

ßentara 179.
— 191.

@enefaret=©ee 2,

©enefis 97.

(i)en^ 436.

Oienua 307.
— 308.
— 33S.

©eorg 11. 429.

©erat 21.

©eriftm 33erg 2.

— — HS.— — 124.

©erfon 390.

©efe^ 89.— 97.

©I^etto 236.— 318.

©ibborim 38.

©ibea 32.

— 35.

— 98.

©ibeon 32.

Öibeon 33.

©i^on 15.

©ilBoa 1.— 37.

mUa'o 2.— 34.

©ileabiten 34.

(BiUat) £anb S3.

©ilgal 3.">.

— 71.

©imel 87.

©lagau 499.

©taube, iübil'djei- 144

©noftifev 186.

©oetr^e 441.

©oeje 424.

©oltat ?(i.

©omej, Quarte 339.

©onfalüo uon (£ orbotia30S.

©ofen 27.

aZameiT: imö Sad^regifter.

©ötterbienft, afft)riic^=cf)ab

bäifd^er 56.

©ottfrieb non S30uiUou227.
©ottfrieb uon 9Bürjburg

302.

©öt'Cnbirber 65.

©ö^enbienft, fnnaantttfd^:

fl)rif(^ 50.

©rabmäler 110.

©raciaa)tenbefia Tiaii'i 341.

®rä^ 200.
— 205.
— 213.— 448.
— 489.

©räüeni^, g-riebcrifo uon
398.

©r^goire 2lbbe 43S.

©regor I. 217.

©regor VII. 223.

©regor IX. 236.
— — 276.
— Xm. 354.

©regor von S^ouro 207.

©rted^en 153.

©ried^enlanb 232.

©rünberuiefen 497.

©umper^ 417.

^abafuf 107.

6abu§ uon ©rannba 263.

öabrinn 187.

— 196.

öaggai lo7.
' — 115.
— 141.

.'öain 59.

|»afün 224.
— 216.

§a!im gaFob 3U9.

öaladia 184.

Öttleui 278.
^ — 440.

Öatem), Äomponift 492.

^afeiu), 2eon 4SS.

.'oaUjaf}r 97.

|)nmat 46.

Hamburg 362.— 445.
— 463.

Öamtten 95.

öanbfpieget 327.

öaran 20.

^annt:33aal 58.

iiarbenberg 44<i.

Öäretifer 173.

|»arem SO.

.^»artm 9(rraid;ib 216.

Ipafifabra 17.

Itaemonäer 123.
— 124.

Öaömonäer ^am 12'.».

|)aii§ Safob'G 356.

öasael 45.

6a5or 33.

Sajoriten 33.

|)a5ru=a3aal 58.

lieber 33.

§eber ?ßatriard) 4.

Hebräer 1.

Öebräer, '5efc^äftigungb.7.— 6I)ara!ter ber 9.— Stc^tfunft 99.

— ßfjenunb3:rin!enber8.— jvamilie ber 79.

— S"fii"il'ß"="-®tamme5=

beiüufetfetn 12.

— gefte u.^rieftertum73.
— i^raue" i>er 79.

— ©elt ber 8.

— ©emeinbe unb ©tamm
S2.

— geograpfifc^e u. et^no^

grafifdie ^enntmffe94.^ ©efd^id^te 95.

— ©efci^td)te ber 25.

— ©eroerbe ber 8.

— ©Ott ber 89.

— öanbel ber 8.

— §oc^3eit ber 6.

— ^ennjeid^en b. 5.

— iUeibung ber 5.

— Äriege 86.

— Äult u. Dpfer ber iHi-

— Hunft ber 99.

— 9iatur: u. (rrbfunbe93.
— nomabifd^e 55.

— Sied^topflege S5.
— ©tat ber 33.— 2:^eoIogie u. jJUofofie

S9.

— 3:onfunft 108.
— Trauer ber 6.

öebräertiim 112.

Öebräer 9.saterfanb 1.

Ätebräer, 55teltDctbereib.l 0.

Hebräer, 3]oI! 3.

— SSiffenfc^aft 86.

— 3i}o[}nungen ber 6.

öebräifc^e Schrift 146.

öebron 37.

Öeibenc^riften 1-71.

öeilige Saum 15.

.f»eiUge ©ejd^id^te 75.

.^eiliges Sanb 1.

.'öeine 448.

t



Slamen: unb Sadji-eflijter. r)i9

Öcinrid^ 252.

^einridl I. Grä6iid;of 22S.

^einrid^ II. 221.

^einrid^ III. 240.— — 287.

•peinric^ IV. 223.
— — 226.

^cinric^ üon Stnjou 344
^einrid^ »on SiegenöBuvg

306.

^eCeniften 122.

^eCer 365.

lieliogaBal 167.

— 197.

^eliopoliS 28.

Öenod^ 18.

Iienriette ^erj 436.

|»enrique 318.

^ep=§ep 447.

Öeralleä 34.

|)eraf[io§ 205.

gerbet 441.

^ermann oon iiödi 322.

§enna§, §irte beö 173.

^ermon 1.

öerobeä 128.

— 120.

<perobe§ II. 132.

|)erobe5 Slntipae 130.

|>erobe§ bev ©rofee 144.

|ierobia§ 131.

Öerobot 72.

öetäog oon ÜJJobeiia 357.

|)er50g non 31aj;o§ 34'J.

£>eräog non ©auoieu 357.

öcrj ä)iarhi§ 432.

^effen^Sarmftttbt 403.

Itejateud^ 98.

|)ererei 126.

^ierofohjmoä 55.

m--<Bä)m 26.

^itberid^ 200.

Öitfia 50.

|»iller 143.

— 189.

— 278.

§iUer II. 210.

«piUel, diabbi 12.

|>imiariten 211.

J>immet§fönigin 60. '

— — 74.

^ivam 38.
i— 40.

— 110.

^irtenfreujäiig 246.

|>irfd^el Seoin 426.

§täfia 30.

— 49.

öi^ig 103.
' |)0fiuben 364.

'§ofra 52.

|)0l&e§ Sieb 103.

5)0l|enpriefter, Stellung b
^
140.

Öorbfjeim 467.

§oIIonb 439.

ÖolntS 367.

^omburg 426.
— 496.

§onia 121.

§onoriu§ 201.

§ononu§ III. 236.

Öonoriuö IV. 245.

."^oogflraaten 329.

öornung 203.

Öoro§ 28.

Öofea 46.

:

"— 107.

$ulba 50.

öunb 482.

Ä)unvabi 303.

£>urerei 59.

.'öurtüt^ 438.

öufai 39.

Öuftten 300.

.'outten, lUx'id) uon 330.

I'i^ffoö 26.

v^Sypatia 201.

£>t)r!an II. 127.
' — 128.

.vM)rtano§ 121.

:5bn .'öaffan 265.

36n 2)aub .'oaleui 269.

^bn @fra 270.
— — 284.

^bn QJanac^ 264.
— — 267.

3bn ©ebirol 264.
— — 267.

.JCß

Sbn öiat 284".

^\&n ^ad)ia 352.

3bn 9JagreIa 263.

283

Sbn ^atuba 266."

Sbn ®al)a[ 285.

^bn B(i)em--%ob 290.

gen Serga 338.

gbn SSioeS 287.

^bumäer 115.

— 124.

— 137.

Sfriti 280.

3t 56.

3Iaf) arabifd;.

SUibcris üonsil 20S.

SIu affijrifd) 57.

SmruIfaiQ 212.

Snbien 19.

— 202.

Snnocenj III. 230.
— — 234.
— — 274.

I

Snuocenj IV. 239.

;
Snnocenä VII. 296.

3n«l"ifition 235.

i

— 276.
— 318.

I

Sn<?uifitoren 29 1

.

Spfos 120.

3fa«f 19-

— 22.

j

— 217.
I Sfraeti 259.

Sfaa! DZatan 290.

^^abQÜa 292.

3fai§ 36.

3fbofc^et 83.

Sfboiet 37.

3fc^=a3ojd^et 58.

x\fi^ 28.

^flam 177.

— 2.54.

^fmael 20.

Qfniaetiten 20.

Sfpa^an 202.

Sfra=6i 20.

3frael 46.

.
— 53.

Sfraeliten, äd^te 118.

Sfrn Gl g^ationalgott 4.

ofrael mbbi 29!)

.

Sfraer SJeicft 42.

Sfrael Stifter 413.

Sfrael Untergang 48.

Sfrael, «olf 4.

gfferlein 303.

Sftnr 56.

— 60.

— 91.

— 118.

Italien 473.

^"'^talien, Sage ber ^ui>en

303.

Jturäa 150.

Sraan IV. 343.

^äate§ 161.

Säbubar 17.

Sabal 96.

^abt^ 32.

Sabnelj 183.

Sad^ini 379.
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Sabbua 119.

Sael 33.— 102.

^cifetiten 95.

Qa^üe 21.— 30.— 45.— 63.— 64.— 90.— 9S.

Sa^üe--2)ienft 60.— — 77.

Safjüi^muS 45.

Safd^oä 63.

3afo6 19.— 22.

— 24.'

gafoB ibn (3aix 262.

Safob 3!«oi;ie§ 395.

^cifob, ©tammüater 4.

^atob Dan öoogftraaten
322.

Safofifon 444.

Sofobfon Sfraet 463.

Safobuö 166.

^otofii) 491.

Salfut Gl^abafcf) 55.

^amnia 1S3.

^annai 116.— 283.

3ao 63.

:3afon 122.

Satrtb 21 J.— 213.

^ai)tne I. 236.
—

. 242.

^ebu^ 4.

.^ebuftten 4.— etabt ber 3s.

^ed^iel ^Habbi 232.
— — 238.

Sed;onja 52.

— 113.

Sebaja 285.

^efta 34.

^efta'ä Opferung 69.

Se^oram 48.

^el^oua 03.

Se^u 44.

^e^uba 123.

Ser^uba ibn (Sfva 229.

^^ef)uba öaleui 26S.

oebuba Siii'fl^nn 258.

Jemen 211.

Jenö ^eberfen "(Sebelötfe

401.

Jeremin 107.

Seremio 52.

3eremia§ Älagetieber 103.

Seremia ^rofet 51.

Serid^o 31.

Seric^o ©c^tac^t 127.

^erobeam I. 42.

[

Serobeam II. 45.

I

Qenifalem 38.— 152.

!

Serufalcm 310.

i Sefaia 48.

1

— 107.
' SeSbibfc^evb II. 202.

SeSbibfc^erb III. 202.

Sejebel 43.— 77,

Sefib 256.

Scfreel 44.

^efuiten 339.
— 345.

^efuitenorben 3 IS.

Sefu Seiten 169.

^efurun 356.

Sefunm SReuel 357.

Sefug von ^lajaret 163.

— — — 169.

Sifd^ai 278.

Soab 38.

— 40.

Soad^a§ 45.

— 51.

Qoao IL 296.

3oao III. 314.

Soao IV. 387.

Soa§ 44.

Jobelja^r 97.

Sod^anan 118.— 124.

ijod^anan ben Seoi 135.

^oc^anan ben Saffai 183.

Soet 107.

^ol^anneö 3(pofte( 173,

3jO]^anneä ber 3:äufer 163.
— — — 169.

Sol^ann ol^ne Sanb 231.

Sofjnfon 481,

Joiaba 48,— 118.

Sojafim 52.

— 107.

Sona 107.

Sona 2)Jarimi§ 264.

Sonaton 36.— 123.

^oram 44.

— 48.

Sofafat 44.

Sofafat 48.

Sofef 25.— 120.

Sofef I. 392.

3o|ef II. 431.

Sofef e^afan 262.

Sofef ben gabif 268.

^ofef b' ©cija 251.

Sojef, <ool5arbeitcr 168.

Qofef «ßenfo 378.

30jef, ©o^n 3bn 3iagrela'§

266.

Sofef, ©o^n be§ 9[R«ttia

:
135.

^ofefoä 118.

I

— 137.

I
— 166.

I \9ö.

Sofia 49.

— 51.

— 74.

Soft 488.

gofua 31.

— 65.

— 114.

— 118.
— 122.
— 187.

^ofua 33u(^ 98.

Sofua Sorqui 289.

Sotfiam 48.

guan I. 253.

3uan II. 291.

Subal 96.

Suba 1.— 49.

Suba II. 189.

Subäa 115.
— 150.

Subäer 47.

:3uba ben Zabai 126.

Suba e^affib 406.

:^n)3a ©ünftring 219.

^uba ^aleoi 284.

:yuba, Ärieg mit 47.

3ubäo§ 55.

;3uba ^atriard^ 18S.

Suba 3ieid^ 47.

3uba, ©tamm 4.

— — 82.

— — 112.

Subaä »on ©amala 163.

Suben 47.

^uben, ägt)ptifd^e 234.

Subend^nften 171.

Suben 3)ic^tfunft 282.

Suben ^eftc 145.
— ©ebräuc^e 145.

3|ubengemeinbe 171.
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3uben öanbcl 158.

— ^anblungen »erbotene
145.

3ubenl)e^e 447.
— 501.

Subcn in ©uropa 205.
— in ^aläftina 111.
— in 3lom 158.
— Kulturleben u. S8au=

lunft 150.
— Literatur u. Äunft 146.— Flamen 4.— neuere .ßtteratur 147.

Subenfd^läger 247.

Suben ©deuten 147.

— fefttrbifd^e 312.
— portugiefifd^e 297.
— ©panien'ä 215.
— ©tat u. Äird^e 138.

Subentum 112.— 2lu§trei6iing 153.

3;uben=3?erfoIgung in @u=
ropa 205.

— in Italien 206.— 232.

Subenjeid^en 235.

Subenjer 337.

Silben, 3erftreuung ber

178.

Sübifd^c ©el^eimbünbe 484.

Sübifd^er Sunb 479.

Subit 218.

Suglar 295.

Sulinn 200.
— 204.

^•»ulian von ^otebo 210.

Suliano^ 196.

Öuliuö III. 340.

Sumper§ 413.

3urieu 388.

Suffuf 212.

Suftin I. 212.

Suftinian 204.

3uftu§ Don 2;i6eria§ 137.

I^aaba 56.

Äabbala 276.

— 313.
— 333.
— 341.

Ä^aftan G.

Äaftor 5.

Äain 16^
— 96.

Äairuan 261.

Ä'airo 261.

Äalb, golbene^ 30.

ÄaIIon3ic5 385.

Äarman 304.

i?arom)mog 285.

Äambpfcä 114.

J^ammerfned^tc 228.

Äamo§ 44.

— 57.— 59.

Kämpfer mit ®ott 4.

Kanaan 1.

— 20.

Kanaanäer 3.

Kant 418.

Kapnion 321.

Kapjalt 310.

Karäer 179.

Kard^emi§ 52.

Karbunijaä 15.

Karfar 43.

Karr I. 366.

Karl IL 405.

Karl II. Don ©panien 388.

Karl IV. 248.

Kart V. 249.

313
Karl VI. 4o'3.

Karl VII. 408.

Karl VIII. 307.

Kart XL 387.

Kart XIL 387.

Kart SltcEanber 399.

Kart ber ©ro^e 217,

Kart ber Ka^te 219.

Karmet 1.

Karo 319.

Karo Sofef 343.

— — 351.

Kafimir IV. 302.
— — 342.

Kafimir ber ®ro^e 250.

Kafimir ^o^ann 346.

Kafpi 281.

Kat^olifen 201.

Keitfc^rift 17.

Keilfcf;rifttafeln 17.

Kegler ©^et Sarjet 484.

K^arat 188.

K^teät .365.

Ki§ 35.

Kifon 51.

Kteopatra 129.

Klet) 463.

Ktopftoct 431.

Knorr Don ^lofenrotl^ 390.

Kobab 203.

Ko^etet 106.

Ko^en, Sacob ^ofef 415.

Kof)en, ^ofef 351.

Ko^en, Sofef ben^ofua 338.

Ko^en, 9Je^emja 381.

Kötbete 422.

Äöteft)rien 119.

Köln 322.

Kotonitg 386.

Königsberg 433.

Königötitet 126.

Königtum 35.

Konrab IIL 228.

Konftantin 199

Konftantinopet 206.— 311.

Konftantinopet ©roberung
309.

Konftanj 248.

Kontobtafaä 321.

Koreff 404.

Kofafen 345.

Koäru g^iruä 203.

Ko§ru 3iufc^irn)an 203.

Koffut^ 470.

Kranganor 202.

Kreta 191.

Kreti u. ^teti 86.

Kroc^mat 489.

Kroner 460.

Kfd^aiarfd^a 116.

Kud^en, ungefäuerte 74.

Ku^ 435.

Kunigunbe 323.

Künfte, mufifc^e unb bit^

benbe 108.

Kurfürft oon Sranbens
bürg 385.

Kur^effen 470.

Kufc|iten (47).

Kuta 114.

Kt)renaifa 196.

Kgrittoö 201.

KgroS 113.

Saban 24.

Sabe etotiim'g 67.

£abe, l^eitige 32.

Sabe SaJ^oe'S 67.

Sa=Sefc^arim=2:c^iUa 40S.

£ama§ 83.

Sämmlin, 3tfct)er 313.

Sampribiuö 167,

Sanb ber ©eligen 91.

Sapibot 33.

Saäfer 476.
499_

Saffaae 476.

Saubl^üttenfeft 75.

Saöater 420.

Sea 24.
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Segenben, ^ebräifd^e 18.

Seemann 490.

Seigre oom menfd^tidöen

©eifte 90.

Seibjott 197.

— 437.

Sengnau 386.

Seo'l.

ßeo X. 330.

Seo ©erfonibes 281.

8eon 216.
— 304.

£eon 3Jtobeno 407.

Seonteg 2.

Seopolb I. 385.— 391.

Seffing 417.

;Seuc^t 481.

Seoi 24.

Seoiatan 106.

£et)t ben ßl^ajun 280.

Seüi ^Benjamin 380.

£et)i ^riefterftamm 27.

2em Stafflet 387.

Seoi ©tamm 76.

Seoir 80.

SeDtten 75.

SeüiticuS 97.

Libanon 1.

Siebemtann 464.

Siebenmal 175.

Sipomano 344. I

Sitani 2.

Sogo§ 157.— 162.

Sorqui 2SS.

Sot 20.

Sotl^ringcn 431.

2öraifoI;n 488.

Sübec! 447. t

SubienSfi 412.

Subroig b. gromme 217.

— 220.

Subroig IL 220.

Subraig VII. 228.

Subroig X. 246.

Subroig XIV. 387.

Subroig ber SBaier 247.

Subraig ber .s>eilige 239.

Submig ber Sieid^e 301.
— — — 306.

Su!a§ 172.

Surja ^\ad 352.

Sutfier 335.

Suäjato 361.
— 407.

Sujsatto 490.

Spfimad^os 160.

aRac^ufa 203.

9Jlairanb 355.

äJlaimon 434.

a}Jatmuni 465.

mam 243.

SMfabäer 124.

mattahi 123.

9J?a!robioä 63.

j

3«ara^ C^ajim 406.

SKald^an 57.

ajiatead^i 107.

— 118.
— 141.
— 142.

, ä)?ale§r)erbeg 437.

\malid) 128.

dJlam 56.

aWalTorca 291.

; dMmim 216.

I 2Jiana[jem 134.

— 144.

JJtanaffe 49.

SJfaneffier be 3>efou 249.

Tiamti)0 26.— 27.

93iannf)etmer 465.

2«anoeI 298.
— 313.

SJlanrique 295.

9Kar=6r)anina 203.

gjJarcuö 2lureUu§ 197.

3)larbod;ai 405.

9Kargaretf)a 385.

matia 168.

aiiaria 2lnna »on Deftreid;

387.

dilaxxa be a)lolina 250.

Waxia be ^abilla 251.

gjtarianne 129.

Wlaxia ^^erefia 404.— — 408.

9Jtaroffo 311.

man 502.

3Rarrano§ 253.

293.

?}carfu§ 132.

dJtav ©utra II. 203.

maxtin 278.

9Jlartin IV. 279.

9Jiartin V. 300. i

3JiaäcarenI)a§ 314.
|

5Rafc^ia 16.

93iafd;iane 16. i

aifattatia 123.
!— 129.

DJtattatfc^erri 202.

a}iatti§ja^n 123.

aiki-iniilian I. 308.

DJlajbo! 203.

2}tcälenburg 445.

«Dlebici 304.

aWebina 213.

aKefibofet 37.

9JJel^emeb 2111 472.

mtix 187.

mtix Sllguabej 287.

meix Diabbi 243.

gjleifet 354.

9JfeId)ijebef§ ©ott 57.

SDteled^ 57.

— 61.

2KeIe! 56.

aKelfart 34.

3)leIo 357.

SRena 389.

a)Jenefto 27.

a)iena{)em 46.

— 264.

3JJenol^em ben ©arul 283.

3KenbeI§fo^n'.a3art^oIbt)

492.

ü)kneIao§ 122.

a)Jenfd;enopfer 22.

— 69.

[aKenjel, ^ffiolfgang 451.

!

2Reri=33ofc^et 58.

9Jlerobad} 16.

»ierobad^^Salabmi 49.

$D?erom=©ee 2.

3)krfen 395.

SRefa 44.

SJJejopotainien 5.

— 20.

gjJejfias 124.

— 162.

— 315.

9JJeffiasglauben 458.

3Reffia§=3bee 161

Ü)?etatoron 258.

ü)ietternic^ 446.

9JJei)er 302.

a)?ei)erbeer 492.

m'iä)a 98.

— 107.

anidjaelie ®aüib 431.

mxd)al 37.

9)ctbian 58.

J)iibianiten 31.

— 33.

a)iibrai(^ 147.
1 Cd

9JJifrofosmo§ 268.

mtnim 412.

9Md)om 59.

miüd)o^ 64.

Siiilfom 57.
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matom ül.

2)anotauro§ ü2.

mmot\(i)tl)v 16.

aKique§ 341.

!DUra6eau 437.

2)itranboIa 304.

SlHriam 77.

SDHfd^^eiraten 117.

m\\6)na 17i).

— 184.

— 188.
— 191.

a)nfti^nel)=2:ova 272.

moab 44.

Slioabiten 5.

— 20.
— 33.

— 43.

— 115.

a)Jobin 125.

SOJol^ammeb 160.

— 210.

— 255.

SOio^ammeb II. 309.

5l?o|anuueb ibn SlöbaUalj

212.

SKo^ammeb ©o!oHi a.'.o.

3)loloä) 57.

22.

— 56.

— 57.

— 5S.
— 61.

— 69.

3)Jonarc|)iaixer 186.

3Konotl^ei§muö 51.

3)fonot]^ei§mu§,r)ebrniicf)er

29.

9}Jontant[ten ISO.

a)Jontano 3(ria5 354.

2)}ontefiore 472.

Sllore]^ Jictiud^im 273.

2Jtorgenlanb,5!reu,^5ug 224.

3)ioria 152.

SRorin 4S3.

9)Joro, öiufevpe 340.

3)brteirtt 369.

3!Kofatfd)es ©efet 51.

33Jofat§tmt§ 124.

3«oie 28.

— 187.

2)lofe 6en 3DJaimunt 270.

aJiofe be Seon 279.

ajiofc (K-.;:iu;;;.S ;;S9.

2)?o|e yjiaittiuni 4 ; o.

3)MeG a)ienbel5ft. • -W.
3«oic aiad^mani 242.

Wlo\c SRaDbi 202.

aRofe atabbiner 276.

3)?oie ©c^rcäriiTer 191.

aJJofer 465.

SDIotasiliten 258.

SDlütter, So^anneö 363.— — 431.

aRünc^en 243.

5JJun! 472.

9Kurab 111. 353.

ajiufafta 36.;.

Wimta 258.

2)(ittianu5 3{iifii5 328.

2)h}atta 59.

2)h)fterien, griedjifd^e 164.

SKgtl^otogie, l^eibnifc^e 18.

Diabatner 115.

3laBonab 113.

Sfiabopolafar 52.

S'labuhiburrusur 52.

Diad^mani 275.

3iaba5 43.

3la^ai\ 1.

Sfla^a^saJob 188.

3ial^um 107.

9iafban 285.

gjarbonne 261.

3iafiräer 77.

Diafirö 77.

3iaffi 184.

234.

giaffi Sofef 341.
— — 347.

3latan Seci 382.

5tattonaIgott 53.

^JaturDölier 54.

^3iaj05, öersog uon 353.

Dieapei 337.

^lebufabncjar 52.

gtec^o 51.

i)iefefc^ 91.

'Jcctjemja 89.

— 116.
— 140

^Diel^enija S3ud) 75.

'3ie[)u[tan 55.

3iergat 56.

91ero 135.

9Jeri)a 195.

9ie)d)ama[) 91.

3Jett)inim 116.

Dtieberlanbe 355.

9iifola5 367.

5«iforau§ V. 291.
— 301.

— 303.

S.'mrob 17.

9iimrob 96.

^Jiinioc 17.

3lijir 17.

'yioafj 17.

— 18.

— 20.

Siomaben 54.

9lörbUngcn 249.

Siorioegen 473.

Stumeri 97.

3luneö, §enrique 314.

9iürnberg 308.

Dbabja 107.

Dbabja^ 321.

Dbaia 2lbu Sfa 256.

Dd^jenfteden ©omgar^ 55.

D'Gonnell 472.

Dctatnan 129.

ObetmteS 199.

Delberg 2.

Dfcnl^eiin 500.

Dffenbac^ 492.

Dfir 40.

Qtam Haton 268.

Dlmü^ 302.

Omar 214.

Omar II. 256.

Dmarbimb 215.

Dmmajaben 255.

Dmri 43.

Duittö 120.

— 122.

— 154

Dper 68.

— 140.

Opfer öon (iriuadifenen 7 1

.

Dppenl^eun 303.

Dppenl)eim Saüib 408.

Oppenheim ©amuel 391.— — 406.

Ovatei 66.

Drben von 9.iJcmfi§ 482.

Drben üüu 9iJi§raim 482.

Orient 232

[Orobio be (£a[tro 377.

Ortof, g-amilie 225.

Ortuin be ®rae§ 322.

Ofarftf 27.

Oftris 27.

— 28.

— 64.

'^am Gliriftiant 242.

^aDua 387.

i^üäftina 1.— 309.
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•ißaläftina unter römifd;er

."Öerrfd^aft 127,

"^almgro 40.

'^anxa^ 130.

Pantomimen 176.

?5appoä 196.

^arabiö 11.

'^arnefe=f)a fenefet 193.

•^at^iti 198.

^art^er 128.
^_ 129.

^affad^ 74.

Mfac^feft 51.

^nffttc^tttmm 74.— 174.

^atriard^ 184.

$atriard|at in ^aläftina
182.

^aul III. 318.

ißaui IV. 340.
— 344.

'^ßaul be ^ina 357.

$auli .öolger 389.

^auluö 171.

^auluä $8urgenfiä 286.

'SJJauIug von ©amofata 199.

t^ebro be £una 288.
^ebro ber @raufame251.
$efal^ 46.

"^etaia 46.

'jjientateuc^ 98.

5ßentateud)o§ 97.

$eor Serg .58.

5ßeräa 2.— 125.

^crbiHo§ 119.

^ereira 430.

^erl 489.

^erujd^im 141.

?i3effacf) 249.

Mt 3.

$eter von 3Imien§ 225.
^etev von Gfugnt) 229. '

^eter fc^roarser 305.

^etit 278.

g5etru§ 172.
\— 173.— 283.

^faff mavv 331.

^:pfar3 403.

$feffer!orn 320. !

— 322.— 331.

^I^ilippfon 490.

'i?icarb 395.

!Pic^on 252.

^inel S)uarte 339.
$into Sfaaf 429.

^:ßinto§ 405.

5ßtr!^eimer 328.

^ifon 15.

5ßiu§ IL 321.

^iu^ V. 342.

^ßiug VII. 446.

^iug IX. 295.

^nniug ber jüngere 165.

^lutarc^ 28.

?ßobie6rab 302.

$oten 241.— 2.50.

— 469.

^olititfc^e ©tellunn ber
Suben 469.

^ompejuä 127,

$oniaton)ö!i 414.

$ontiu§ |$iratu§ 131.— — 162.

^Portugal 473.

^ofeibonioä 160.

«jjrag 249.

treffe 477.

^rieftertum 75.

— 140.— 175.

5ßriöfu§ 207.

^rofeten 43.
— 77.

— 89.— 141.

'^rofeten, ältere 147.

^Ji)rofeten,(Scf)rifteuberlo6.

-^rofetentum 45.

'^rofetinnen 77.

$rofiat Suran 287.

^iJroftitution 81.

«ßfatmen 102.

«Pfartcr 283.

^tofemaioä 119.

?ßtolematoö 93en (Ebabuh
124.

?lStoIemaio§ ® pifane§ 121.

^tolemaioS (Suergete§120.

^toleiitaio^j^ilopator 120.

$ucct 316.

$ulgar 281.

üßumbabita, ;^ef)rf)au§ ju

190.

^urim^geft 202.

Q-ueribo 405

jRab 190.

3(ia6ttub be ©aint Gtienne
43S.

3iab6aniten 257.

3flat>6inen 179.

aiaBbiniämuö 143.
' 3fiafael ^oiftn 426.

JRafia 47.

— 121.

3?a^ct 24.

— 229.

^ai)ei geoin 436.

adaimunb VI. 235.

I

aiaimunb »on gJen«forte
! 241.*

^

Jtamafan 214.

j

3?amot 44.

1 3tamfe§ 27.

]

giapoport 489.

9lafenbe 77.

pRaffen^an 181.
! 3ftatti=2)lent(m 472.

a^iarclinfon öenn; 15.

— ^— 18.

SJeformation 334,

J^eformiubentum 462.

3tegen§burg 305.
— 333.

3?el^a6eam 41.

9teimaru§ 423.

Steinzeit 73.

3?einigung 73.

3?efe§minb 209.

3teffareb 208.

1

9!eIigion, ^ebräifd^e 53.

I
me\ii) &ahita 190.

3iefon 40.

3?eu6eni 314.

JReuc^tin 320.
— 324.

Siejin 46.

!Ric^arb SöuicnJ^ers 230.

9?icf)arb uon Govnipnteä
240.

1
^ic^ter 31.

Md^tcrftanb 505.

^Tiieffer 409.

Sünbfleifcf) 244.

3?oger 232.

9io^Itng 460.
3f{om 127.

atomano ©ioDanni 33attifta

340.

9?omi 285.

3?ofen^it)eig 505.

iRoffi 352.

giotrjfc^itb 472.

9lot()fd}irb .sSau^ 49S.

3totf)rd)i(b, Sioner = 9Jntan

473.
— a)tai)er=2lnfelm 498.
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9{üttevbam 362.

Stöttingen 244.

^nad) 91.

3ftubianu§ 33U.

gflitbolf II. 354

!RuboIf, 3Jlönä) 22&.

9?ubolf won .s>a6§bur9

243.

gtül^ä 440.

3*{umämen 473.

Stupred^t 299.

SRuffen 222.

Sluironb 473.

«Hut 80.

(£aab=3lbbauta 244.

©aabia ben ^o^ef 259

.

(Baha 41.

©abbat 73.

— 175.

— 457.

©abbatai Qtmi 378.

©abbatarier 4()1.

©abbatjaf)r 97.

©abbatianer 404.

©aburäer 192.

©aburoi 192.

©ad^aria 115.

©ad^arja 46.— 107.

©ad^er 3!}iajod() 492.

©ad^ö 467.
— 490.

©ad^yen 445.

©abbiifäer 106.
— 125.

— 141.

©afan 50.

©afet 318.

©age »om Surme IS.

©a^al al SCabavi 25S.

©alafiebbin 234.
— 271.— 273.

©alamiä 196.

©aaum 46.

©almanajat 43.

©attnanajar IV. 46.

©alome 130.

©alotne Slleranbvn 126.

©alomo 40.

— 84.

— 233.

©alonto am 9!)iontveUiev

275.

©alomo an^o SUeöjle^^

434.

©alomo ben <BatM 284.

©alomo, g^inanjücriüalter

232.

©alomo Seoi 286.

©alomo aKolc^o 315.

©aloniü 311.

©aloabor, '^ona 387.

©amaria 43.

— 114.

— 119.

— 150.

©amaria, Belagerung 46.

©amariten 115.
— 118.

©amuel 35.

— 250.

©amuel 2lbulafia 251.

©amuel ben Slbija 212.

©amuel ben 2lli 273.

©amuel, @rab be§ 2.

©amuel 9iabbi 19S.

©amum 3.

©and^o 243.

©anbaltat 116.

— 118.

©ant)erib 49.

©antob be (Carrion 285.

©ara 21.

— 301

.

— 379.

©arg beä ÄönigS 3lf(^ma=

nojar 87.

©urgon 46.

— 49.

©ar!a 15.

©aron, ©bene üon 2.

©arrufin 46.

©affaniben 198.

©atan 92.

©aturniuö 159.

©auf- 35.

— 37.

©aulu§ 171.

©d^abur I. 198.

©djammai 144.

©djafu 26.

©d;aubrote 68.

&(i)ebc[ 41.

©d)erfj, arabifd;er 21.

©d^etel 139.

©d;eol 91.

— 145.

©df)ibolet 34.

©d^inberljanneö 395.

©d^irljaf^irim 103.

I

©d^langc 55.

I

©d)legel, S'i-'i'^brid) 436.

|©d}offeten 31.

©d^omron 43.

©d^öpfung 11.

©d)rifttum, altfjebräijd^eä

88.

©d^ule bee öiHel 134.

©c|ule be§©dt)ommail35.
©c^ul5e=®elt^fc^ 477.

©d^marjer Slob 247.

©djroars, ^eter 306.

©d;n)eben 386.
— 473.

©dbiüei5 386.
— 471.

etia 39.

©ebara 192.

©ebafte 129.

©efeta, ®bene üon 2.

©efirot 277.

©ejanuä 160.

©eteutiben 120.

©eleutog 120.
— 124.

©em 3.

©emiten 19.

— 95.

©emiten, afiatifd^e 3.

— ©tamm ber 3.

— unjiDeifelfiafte 3.

©epforiS 188.

©eptuaginta 155.

©erene 256.

©erubabet 115.

©eroet 337.

©cfoftrig 26.

©eüiaa 253.

©^a!er§ 413.

©td^em 33.— 42.

©id^emiten 24.

©ibon 5.

©iegeSlieb ^ofe'ä 102.

©igi^munb 299.

©igiämunb I. 342.

©igigmunb II. 344.

©igi§munb Sluguft 343.

©ifarier 133.

— 136.

©ilberfd^e!el 8.

©ilo 32.

— 35.

©itoa Duelle 145.

©intei 40.

©imeon 24.

— 120.

— 121.

123.
— «Rabbi 70.

©imon S9ar=®iorß 136.
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©imon öttmaliefö ©o^n
187.

©imon bm (Sdjetad) 126.

(Simon bcv ilfagier 163.

©imon ^^^^d)al•^ 390.

©imon, ©flaue 131.

©imri 43.

©imfon 34.

©hnultanfcl)iile 485.

©inat, 33cfg 30.

©intflitt 1(1.

Sintflutgcfcfiic^te 17.

Stnä^eim 442.

©injig 240.

©ifaf 47.

©ijebut 208.

©tfcnanb 209.

©ifera 33. 102.

©igtuä IV. 293.

©irtiiö V. 354.

©flauen 81.

©ffaoerei 138.

— 174.

©fulptur HO.
©fi)tf)en 51.

©inttf) ®eoi-g 14.

— — 17.

©ociniauer 344.

©oncino S""i"ifie 342.

©oferim 141.

— 147.

©o^ar 279.
— 341.

©o^n ©otteä 157.

©onne 54.

©onnengott 65.

©ofd^ioä 162.

©ojinte ©teffung b. ^uben
469.

©panien 201.— 208.
— 250.
— 473.

©peetf) 389.

©peijenüerbote 73,

©pei)cv, Siid;of won 330.

©prüc^e 106.

Sprudle boö ^eic^u« l&en

©crac^ 149.

©prücöe ©irad^ö 145.

©tar)r'470.

Stainmuätev 19.

Stebücf 402.

©tefau aSat^oi-i 344.

©feine 55.

efeinl)eim 489.

©tier 55.

— 64.

©tierfiilb 51.

Stiei-Btiber 42.

©ttftgrjütte 66.

©tödfer 502.

Strofen, [^ebräifd^e Ktl.

©trouöberi^ 500.

©turmglocfe 330.

©uaffo 4(15.

©utf)Ot 33.

©uetontuö 165.

j95_

©llffot 75.

' ©uffot Benot 75.

©ulamit 104.

©uleiman 263.

©ulciman, ©uUon 341.
— — 347.

©uUam ©ara Sopia 361.

©imbe 158.

©ünbenfaü 93.

©ura, 2ef)i:f)au§ ui 190.

©urenf)Ui)ö 392.

©Ufa 115.

©üfefinb D. Jrimberg 285.

©üfe^DppenOeimev 399.

;
©lüjafoölatü 222.

. ©iDintila 209.

I ©rjnebriften 129.

! ©i)nebrion 128.

j

— 130.

— 443.

: ©tjrer 3.

— 20.

©Dvieu 1.

©xjrien, ta^^ eii^euflidje 5.

©Siff^jo 461.

'^abov 1.

i
2acitu§ 165.

i
Xabmor 8.

i
— 40.

I
— 199.

i %atn 278.

2;almibe=ßf}0d^amim 147.

!3:armiib 179.

! — 184.
— 190.

— 191.

— 192.— 237.
— 333.
— 458.

2:atmub enffteljung 178.

Xolmubiuben 257.

2;amar 39.

2;ambunne 108.

2:ammu5 58.

2;am ytabbi 207.

J^anaim 184.

Zaws 108.

Tarfon 186.

Tarfoö 172.

Xaür 278.

Jaufe 175.

Xebej 34.

S'e^illim, ©ammtung ber
102.

3;empe[ 66.

S^empelritfcr 245.

2:empel 311 ^erufatem IOn.

Serafim 33.

— 65.— 77.

Setrarc^eu 129.

^ereira be -Dkitoä 363.

3:eEeira ofaaf 380.

^^ejeiraö 405.

Jfjeoboric^ 206.

2;^eobofio§ 201.

3:i^eobofioö TL 201.
2r)eobojiuä 158.

2;^eofratie 83.

— 115.

2:^ei-apeuten 143.

3:^eubaä 163.

Xi)kT^ 472.

Xiku) 438.

Jl^omaä, 'Ißatcr 471.

SE^umim 76.

Jiamat 15.

2'iBena6 189.

3;i5eriuö 159.

Siberiuö i)(Iej-anbev 131.

3:i6ni 43.

Sieropfcr 22.

3:iglat ^itefar 46.
— — 48.
— — 68.

3;iftin 466.

Simot^euä 172.

Xir^a 43.

2'itu§ 137.

2^ifuä ©c^üIer 172.

2;o6ia 120.

T^obroS 6en ^ofef fialeoi

279.

Tobteö a)ieei' 2.

Jofju loabo^u 93.

^oknb 392.

Xolbot Sefd^u 180.
— — 326.

3:oIebP, ^on^il oon 208.
— — — 209.

3;orquemaba 294.

Xota 67.
— 97.
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3:ra(^oniti5 130.

— 150.

S^rajan 187.— 195.

2:rnume 91.

Jreitfdife 478.

Orient 305.

3;nent, itonjit von 340.

Sricr 226.

3:rigrttnb 387.

3;ubalfain 96.

Svfon 28.

— 92.

S^pfon, ro^er 54.

2:ürtei 31b.

Surfen 224.

STtjro? 5.

Ungarn 236.
— 241.

— 250.
— 445.
— 470.

Ungefäuerte 35rote 74.

Unilarier 337.

Ur 18.

Urban II. 225.

Uria 40.

Ur6ino 341.

Urbiuo A^erjog 341.

Uriel üon ©emmingen 324.

Urim 76.

XXrpar 19.

Urpare 19.

Ufa 71.

Ufc^o 187.

Ufta 48.

Ufiel 357.

USque aibra^am 339.

U§que ©alomo 339.

U§que ©antuel 339.

T^an ben ©nben 369.

j
2?aruö 5ßu5Iiuä üuintiüuö

j
70.

j

SiCcin^o 297.

I 3>enantm65ortunatuä207.
i Sßenebig 308.

[ 3>er)ö^nung^feft 74.
' — 92.

ißerug 197.

aSe^pafian 183.

3>egi>a|ianu5 135.

«ibar9}?enaf)ema}Mri 280.

SßieltDeiberei 80.

a>iteatuä 131.

aSolf ber ©^rift 211.

$8ölfer, femitifcfie 3.

3Sor!öääf)hmgen 86.

3Soltaire 429.

SBorlefungeu 140.

55 orfc^ufifäffen 305.

«ffittbi al 2lrabi 2.

SEagenfeil 391.

SBagner 492.

mamba 209.

2Barfcf)au 444.

2BaffergiiB=Dpfer 145.

aBecelinuä 221.

aBeil 303.

äßeltgott 53.

3SeItfcl^öpfung , babylo--

nifd^e 14.
"

30Beltf(|öpfung, l^ebräifd^e

12.

gßenjel 249.

SBeffel, Sof^ann 321.

SQJeffeh) öartroig 433.

-ffieffeli) 9JJofe 425.

aeßeftfalen 441.

SOBeftgoten 208.

aSien 300.

aißieöbaben 496.

2BtI[)etm III. 405.

äBi([)eIm uon Dranien 355.

aBiüenöfreifjeit '••.

' 9i5Üna, mabbi 414.

SBIabimir 222.

aBtabiälaiü 802.

aßolffan 305.

aßormö 364.

3Borm§, 93ifrf)of von 330.

SBratiglau) 226.

SBud^er ISi.

aßudjer, jübifc^er 117.

Sßülfer, 3o^anne§ 390.

.Xerge? 115.

.%nene§ 311.

Xifut^roS 17.

3acuto 298.

facuto Sufitano 357.

afut 369.

3amoäc 416.

.3aratr)uftra 16.

Barat^uftra ©faiiben 118.

3arfati 308.

36igniero CleänicEi S03.

3e5aot 63.

3ebefia 52.— 219.

3cfania 107.

Mel^nten 140.

3eIoten 133.

3emad^ 342.

3enbif 203.

3eno6ia 199.

ßenii 405.

3eiDi {if)ad)am 406.

3igeuner 393.

3ion 38.
— 152.

3ion, 5ionat^an 2m 325.

3oroafter 16.

3un^ 465.
— 490.

3iüeiteä 0efe§ 74.
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PREFACE

Les decouvertes inattendues de M. Botta

dans Taire et dans le voisinage de Tancienne

ville de Mnive capitale de FAssyrie, siluee siir

la rive occidentale du Tigre, de plusieiirs mo-

numents grandioses, partages en des chambres,

dont les parois Interieurs sont couverts par

deux rangs de beaux bas-reliefs
,, represenlant

des batailles, des sieges, des assauts de forte-

resses, des processions de captifs, des leies,

des banquets etc., admirables par Tetude de

la nature et par la finesse de Texecution, en

nous revelant tout-ä-coup une civilisalion in-

connue, ont excite au plus haut degre dans tous

les rangs de personnes le desir de voir dechif-

frees les nombreuses et longues inseriptions

qui couvrent Tespace qui reste entre les deux

rangs de bas-reliefs, et qui probablenient con»

tiennent les aunales du peuple assyrien.
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Quelque nalurel qiieül et^ ce desir, il

aurait ete condamne peut-etre ä rester pendant

des longiies annees un desir, si une circon-

stance des plus heureuses n'etait venue lui mon-

trer la perspective de se voir realise bientot.

Les inscriptions des monuments assyriens

sont ecrites dans un caractere qu^on appelle

cuneifonne, c'est-ä-dire ä forme de coins, par-

ce que ses lettres sont formees uniquement de

coins ou clous; de sorte qu'en combinant ces

clous en differentes manieres, et en changeant

leur nomhre et posilion, on peut former, et

Ton a reeilement forme, plusieurs alphabets,

•i Or, le caractere cuneiforme employe sur

les monuments assyriens s'est trouve elre le

meme que celui qui occupe la troisieme place

dans les inscriptions de Persepolis, Hamadan

etc., qui appartiennent aux rois persans de la

dynasiie renversee par Alexandre le Gfand, ap-

pelee Achemenide.

Ces inscriptions sont sculptees pour la

plupart en trois compartiments ; et comme cha-

cun de ces compartiments presente une ecri-

ture differente quoique toujours cuneiforme, on

en a conclu avec raison que chacune de ces

ecritures cache une langue differente, mais

qu'elles n'offrent qu'une seule inscription repe-

tee trois fois et en trois langues differentes,

afm d'etre comprise par trois peuples divers.



Des le commencement de ce siede M.

Grotefend s'est occupe du deehiffrement d'un

de ces trois compartiments, et precisement de

celui qui possede toujoiirs la premiere pla-

ce sur les moniiments, et qui parait en con-

sequence devoir representer la langue parlee

par les Persans memes, c'est-ä-dire le persan.

Par une heureuse coincidence, dans les inscrip-

tions de ce compartiment que nous appele-

rons desormais persanes, le nombre des carac-

teres differenls etait beaucoup plus restreint

que dans Celles des deux autres compartiments,

et en outre les mots elaient separes par un

clou incline de droite ä sauche.

Tout cela devait, on le voit, faciliter le

deehiffrement.

M. Grotefend oblint en eflet, par beau-

coup de sagacile, des resultats curieux, et que

les etudes posterieures confirmerent en partie.

Personne ne peut lui nier le merite d'avoir

demonlre le premier que ces inscriptions con-

tiennent le nom de Dariiis 1 Hyslaspide et de

Xerces son fils. Mais M. Grotefend manquait

des ressources necessaires poiir connaüre ä fond

les langues anciennes de la Perse et s'appu-

yer dans ses recherches sur des donnees posi-

tives. Tel fut aussi le motif par lequel M. Saint—

Martin echoua egalement dans ses essais d'in-

terpretation. G'est a deux savants amis et
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qiii avaient dejä travaille ensemble. \f. Biir-

noaf en France el M. Lassen en Allemagne,

que revient ineontestablement Ihonneur d'avoir

iüait sortir l'elude des inscriptions persanes

des langes qui la retenaient captive. pour la

faire marcher plus librement et avec sürete a

la decouverte da vrai.

Avant une connaissance approfondie de

la langue sacree de linde, et ayant fait reyivre

par laualyse granimaticale et comparee la

langue du Zeod-Ayesla. le livre sacre des

anciens Persans . dont Anquetil du Perron

avait donne , d'apres la tradition des Par-

ses, une traduetion partbis peu exaete, M. Bur-

nouf aborda l'etude des inscriptions persanes

avec plus de sürete que ses predecesseiirs, et

en sortit avec infiniment plus de succes. D
parvint a traduire. a Taide du sanscrit et du

zend, deux longues inscriptions, l'une de Da-

rius et lautre de Xerces, trouvees pres d'Ha-

madan ; et ses traiiactions furent presquentie-

rement confirmees dans la suite. M. Lassen

elendit ses recherches ä d'autres inscriptions,

et il donna meme le catalogue des satrapies

DU des provinces de lempire persan, dapres

uoe inscription de Darius. >L Burnouf avait

aussi reconnu ce calalo,2ue et analyse quelques-

uns des noras de ces satrapies.

In sa\aal oiitntaliste Danois., M, Wes-
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leriraard, ayant rapporle. apres ua yoya^e en

Orient, bon nombre (liiiscriplioiis jusqu'alors

inconnues, M. Lassen revint sur le sujet et com-

pleta son preniier Memoire, en le corrisreant

sar les points oü les inscriptions nouvelles e-

taienl veniies jeler une lurniere bienfaisanle.

Enfin le consul anglais residant ä Bagdad. M.

Ra\Ylinson, copia, apres d'immenses peines. la

grande inscriplion de Darius, gravee sur le ro-

cher de Beliislun, fjui conlient Ihistoire des

premieres annees du re^ue de ce prince; in-

scriplion dont il publia le texte persan, avec

sa traduction et ses illustrations^ dans le Jour-

nal of the Royal Asiatic Society of Great Bri-

lain and Ireland.

Apres qu'on eut determine avec certitmie

le sens de quelques inscriptions persanes, on

tenta de lire et de traduire Celles du second

compartiment , auxquelles Saint-Martin avait

donne le uom de mediques^ certainement par-

ce que les Medes avaient la seconde place

dans l'empire persan. apres les Perses memes.

Ce fut M. \Yestergaard qui dans un beau

travail examina toutes les inscriptions medi-

ques, en etablit l'alphabet, et prouva quelles

etaient reellement« comme on TaTait suppose,

la traduction des inscriptions persanes.

Par cela il restait demontre que les inscri-

ptions du troisieme compartiment. auxquelles



Saint-Martin avait donne le nom d'Assyriennes,

et dont Tecriture se trouva, par une heureu-

se coincidence, ä peu pres identique ä celle des

inscriptions de Ninive, devaient contenir la

meme matiere que les inscriptions persanes et

mediques. Comme on le voit, c'etait une gran-

de facilitation pour la leeture des inscriptions

assyriennes que de posseder d'autres inscri-

ptions ecrites dans le meme aiphabet, et proba-

blement aussi dans la meme langue qu'elles,

dont on connaissait d'avance le sens. II etait

evident que c'etait par les inscriptions assyrien-

nes de Persepolis, Hamadan etc. qu'on devait

entamer le dechiffrement de celles de Ninive.

Dans ces inscriptions memes on devait commen-

cer par les noms propres de personnes, com-

me Darius, Xerces etc., et de dieux, comme

Ormuzd, qui sont tous precedes d'une marque

caracteristique , un clou vertical, et qui de-

vaient probablement etre copies du persan. On
devait etablir d'abord la valeur des signes qui

servent ä composer ces noms, et ensuite ap-

pliquer ces valeurs aux memes signes dans les

autres parties de Tinscription, et examiner les

mots qui seraient rosultes de ces lectures. Mais

il n'arrive que trop souvent que ce qui parait

fort facile en tlieorie devient d'ime extreme dif-

nculle, lorsqu'on veut le meitre en execution.

D'abord les caracleres dont la valeur se de-



XI

diiit par la lecture des noms propres sont insuf-

fisants pour nous donner la clef des inscriptions,

piiisque Tecriture assyrieime ne possede pas com-

me nos alphabets im seiil signe pour chaque ar-

liculation, mais plusieurs signes differents, ce qiii

fait monier le nombre de ses caracteres connus

jusqu'ici ä Irois cent environ. Cela nmltiplie les

obstacles ä chaque pas, et retarde sans cesse

la lecture de ces inscriptions. Et puis les noms

propres de personne sont loin d'etre exaclement

transcrits du persan ; i!s presentenl quelquefois

des Ibrmes un peu differcntes.

A cela joignez qu'on ne possede point de

livres ecrils par les Assyriens, de facon que

nous ne connaissons pas meme la nature de

leur langue ; et nous ignorons dans quelle lan-

gue nous devons chercher ä lire leurs inscrip-

tions ; et vous comprendrez aisement que Tuti-

lile des inscriptions assyro-persepolitaines pour

le dechiflrement de celles de Ninive n'est pas

si grande qu'on Tavait d'abord espere. Aussi

lorsqae j'entrepris Fetude des premieres inscri-

ptions, ce n'etait pas le desir d'arriver ä connai-

tre le contenu de celles-ci qui me poussait.

Penetre d'enthousiasme pour ia belle, ener-

gique et sonore langue arameenne de quelques

chapitres de Daniel et d'Ezra, je me lancai, il

y a cinq ans et demi, ä corps perdu dans Fetude

des inscriptions assyriennes de Persepolis^ qui,
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disait-on, etaient ecrites en Arameen, dans le de-

sir de reconquerir sur le lemps ne füt-ce qii'ane

seule ligne ecrite dans cel idiome.

Pourtant je ne fus pas long temps sans

m'apercevoir que mon esperance devait etre de-

^ue, puisque les inscriptions que j'avais pris ä

examiner etaient bien loin de presenter Tidio-

me recherche. Mais ce n'etait pas lä une raison

pour me faire renoncer ä une elude, dans laquel-

le je venais de faire quelques pas. 11 me fallut

seulenient la regulariser. Je procedai premiere-

ment ä la recherche des restes, fort petils ä la

verite, de la langue assyrienne epars cä et lä

dans les auteurs de Tantiquite, et ä leur examen

philologique le plus severe que je pus^afin de don~

ner moins de cours possible ä Fimagination, la-

quelle comprenant son importance dans les re-

cherches etymologiques, est tentee parfois de do-

niiner exclusivement celui qui s'y adonne.

L'exanien des restcs de la langue assy-

rienne, qui consistent pour la plupart en nonis

propres de rois, de divinites, de villes, et en

litres de charge., me convainquit qu'ils ne

pouvaient etre expliques que par une langue

bien differente de Tarameenne, par le langa-

ge dans lequel sont ecrits les livres sacres de

rinde, qui est, sinon le pere, du moins la plus

ancienne branche de la grande famille de lan-

gues qu'on appelle Indo-europeenne, puisqu'elle
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elend ses rameaux de linde et de la Perse sur

toute TEurope — par le Sauser it.

Je conclus aussitol de cc fait que les

habilanls de TAssyrie^ du moins ses domina-

leiu's, a qui appartenaient les noms analyses^

n'elaieut pas d'origine semitique, comme on

Favail cru jiisqiralors.j mais indo-curopeenne,puis-

qiie leui's noms et ceux de leurs deiles ne s'expli-

quanl que par le sanscrit, ils parlaienl ou avaient

du parier un idiome sorli de celte souclie. Ce re-

sultat,, abstraction faite de Torigine de la langue

dans laquelle sont ecriles les inscriplions assy-

riennes, est un fait que je crois inconlesta-

ble, et de la plus haute portee historique et

ethnographique. En effet le peuple riverain

du Tlgre, auquel apparlenait la langue dont

les restes s'expliquent par le sanscrit, ce peu-

ple, dis-je, devenait naturellement le lien hi-

storique entre les langues parlees au delä du

Tigre, dans rinde et dans la Pcrse, et Celles

parlees au dela de FEuphralc, dans FAsie mi-

neure, dans la Grece, dans Fltalie, et dans

tout le reste de FEurope. Gar quoique des

etudes philologiques profondes eussent demon-

tre, par leur coniparaison, Fetroite parente qui

unissait ces langues et leur commune origine,

il restait toujours a expliquer par Fethnogra-

phie et Fhistoire, comment des langues parlees

dans des pays si lointains Fun de Fautre pou-
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vaient offrir une ressemblance si merveilleuse.

Maintenanl les deux branches, asiatique et eii-

ropeenne, des langues sanscriliques, ne sont plus

si distantes qu'elles Tetaient auparavaiit •, puis-

qii'entre la Perse et TEiirope il y a im peu-

ple d'origine indo-europeenne, silue sur les

bords du Tigre.

Ce peuple etait parti probablement avec

les Indiens et les Persans, ses freres, de la

mere patriede eespeuples,et en consequence aus-

si la sienne, le Turkestan, et apres avoir voyage

quelque temps avec eux, les avait abandonnes

pour se porter plus avant dans TOvest et s'ar-

reter dans TAssyrie.

Avec Uli voyageaient probablement d'au-

tres tribus, egalement ses soeurs, qui poursui-

virent leur voyage et se transporterent dans TA-

sie mineure, et de lä en Europe, oü ils s'arre-

terent, en y implantant leur langue, leur re-

ligion, leurs usages.

Voilä qui explique la parente des langues

de ce pays avec Celles de Finde et de la Perse.

Pourtant il est certain que les Assyriens ont du

rester meme apres leur Separation des tribus

qui allerent peupler TEurope, en relation avec

elles, parce que non seulement Fhistoire nous ra-

conte leurs conquetes et leurs elablissements

dans TAsie mineure, cette peninsule qui fait face

ä la Grece et qui a ete toujours avec eile dans
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les plus intimes rapports, conqiietes confirmees

maintenant, comme on le verra dans ces Etudes,

par les inscriptions assyriennes; mais il est prou-

ve avec non moins d'evidence, par les monu-

ments de l'art assyrien exhiimes de nos jours,

et par Tetude comparative avec ceux des autres

peiiples de Tantiquite qu'en ont faite des ar-

cheologues eminents, que les arls de la Grece

doivent leur origine ä ceux de TAssyrie; si nom-

breux et si exclusifs sont les rapports de filiation

qiü existent entre Fart archaique de la Grece

et celui de TAssyrie.

Dans le meme temps que Tanalyse des re-

stes de la langue assyrienne ni'amenait ä ces re-

sultals qui, on le voil, etaienl propres par leur

importance ä eveiller dans le moins phanatique

pour Fantiquile le desir d'arriver ä la connaissan-

ce du contenu des inscriptions assyriennes, c'est-

ä-dire du peuple qui avait donne ä la Grece, et

par eile ä l'Europe entiere, la civilisation, en lui

donnanl les arls., je poursuivais avec palience et

avec amour Telude des inscriptions assyro-per-

sepolitaines, par ou, ai-je dit, on devait commen-

cer pour arriver ä rintelligence des autres.

Comme resultat de cette etude il me parais-

sait devoir admeltre que la langue de ces inscri-

ptions etait une soeur du sanscrit, a laquelle on

avait mele quelques rares mots arameens.

D'autres pourtant, qui poursuivaient dans
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le meoie lemps la meine recherche qiie nioi,

ont cru parvenir ä im resultat tont diflerent,

c'est-ä-dire qiie la langue des inscriptions assy-

riennes etait semitique, et devait s'expliquer

par rhebreu, Farabe et rarameeu, avec Faide

aussi du copte, ou aneien langage de TEgypte.

Mais je dois le dire eii depit du desir que j'aii-

rais de pouvoir partager Topinion de ces savants,

les explications donnees par i\I. J^övvenstern et

par M. de Saiilcy qui soutiemient en particulier

ce Systeme, me semblent laisser eneore quelque

doute siir la verile de leur these, car les lectu-

res sur lesquelles elles sont fondees ne me pa-

raissent pas toules etablles avec cette exactitude

et avec cette serie de preuves qu'on aime ä

chercher dans celte sorte d'eludes.

Le Systeme de M. Löwenslern et de M.

de Saiilcy parait etre aussi celui de M. Rawlin-

son, qui possede la version assyrienne de Fin-

scription de Behistum, dont il a public seulement

le texte persan, comme je Tai dit ci-dessus.

En atlendant qu'il public cette inscription

avec son analyse. nous devons nous borner,

pour connaitre ses idees, au Memoire qu'il a

fait inserer cette annee dans le Vol. XII. Part. II.

du Journal de la Sociele Asiatlque roijale de

la Grande Bretagne et de Vlrlande ^^\ Dans ce

(1) ("e Memoire a ete piiblie aussi separement sous le titrc de: A Com-

itienlaiy oii llie ('nnrifonn insdiplioii'» of Bahyloiiia and A'^syria iiicluding
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Memoire il citc quelques mots Ins par liii dans

les inscriptions assyriennes, qui oiit de la res-

seniblanee avec d'autres mots correspondants

hebreiix, arabes et coptes; mais pour juger de

rimportance de ces mots il faudrait auparavant

connaitre qiiels soiit les raisoimements sur les-

quels ses leetures sont fondees. En outre il est

on ne peut plus singulier que le seul mot ayant

une forme arameenne dans tous ceux cites par

M. Rawlinson, soit aussi le seul mot arameen

et semitique, que j'aie trouve dans les inscri-

ptions analysees par moi, c'est-ä-dire rabbä,

grand. Si la langue des inscriptions assyrien-

nes etait une langue semitique, eile devrait pre-

senter des rapports plus nombreux avec Fa-

rameen qu'avec tous les autres idiomes semi-

tiques ,
puisqu'il etait le plus rapproche de

tous de TAssyrie, tandis que Fhebreu, Farabe

et Fetbiopien etaient plus eloignes d'elle.

M. Rawlinson avoue, dans le commence-

ment de son Memoire (p. ii08), qu'apres s'etre

empare de chaque lettre et de chaque mot baby-

lonien (ou assyrien) pour lesquels il existe quel-

que guide dans les inscriptions trilingues, ou par

directe evidence ou par induction, il a ete tente

dans plus d'une occasion, en cherchant d'appli-

Readings of the Insciiplioii of the Ninnud Obelisk dlscovered by M. Layaid,

and a brief Notice of the ancient Kings of Nineveh and BaI)ylon read before

ihe Royal Asiatic Society by Major H. C Rawlinson.
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quer la clef ainsi obtenue ä Finterpretation des

inscriptions assyriennes, d'en abandonner enlie-

rement Fetude en desesperant tout-ä-fait d'ar-

river ä un resultal satisfaisant. C'est vrai qu'il

donne plus bas la traduction de Tinscription

assez longue qui couvre Tobelisque decouvert

ä Nimroud par M. Layard; mais exceptee Cel-

le des passages qu'on renconlre aussi dans Fin-

scription assyrienne de Behistun, et qui lui ont

donne la premiere idee de la leneur generale

de rinscription (p. 409 n. 1), on ne peut pas

faire beaueoup de cas de cette traduction, puis-

que, comme il le dit lui-meme (p. 431, n. 1),

il ne regarde pas son dechifirement comme une

traduction critique (in Ihe light of a critical

translation).

Toutes les fois qu'il a rencontre un pas-

sage d\me obscurite particnliere, il Ta omis; et

Tinterpretation meme donnee par lui de plu-

sieurs des expressions les plus repetees (qu'il

nomme Standard expressions)^ est ä peu pres

conjecturale. Quelqu'un de ces mots, dont il

donne sa lecture, n'est qu\m mot purement

sanscrit, reconnu deja par moi dans les in-

scriptions assyriennes.

Tel est par exemple Tepithete qu'il lit ne-

ro (p. 427, n. 3), et qu'il propose de rendre

" brillant „ ; il est applique ä pliisieurs deites,

et c'^est probablement, dit-il, le meme mot qui
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se presente dans le biblique Nergal. Or nero

n'est presque certainemenl qne le titre, fort

frequent dans les inscriptions assyriennes de

loutes les localites, que je lis nu?^a^ et qui doit

avoir le sens de roL II est identiqiie au san-

scrit vedique iiara, qni signifie condiicleur, sei-

gneur, maltre , souverabi, et qu'oii relrouve

dans le gallois ner^ le souverain^ le seigneur,

appliqiie ä Dien-, tout comme nara dans I6

compose vedique svarnara, seigneur du cieL

Quant ä Nergal, nom d'une deite babylonien-

ne, et peut-etre aussi assyrienne, j'ai dejä a-

dopte dans mon Sanscritisme (p. 70) Tetymo-

logie donnee ä ce nom par Bohlen, qui voit

dans la premiere partie de ce nom le sanscrit

nara avec le sens dliomme, (\i\e ce mot pos-

sede aussi en sanscrit.

II faut par consequent, avant de juger

les travaux de IVl. Rawlinson, attendre qu'il

ks ait publies en entier^ ce qu'il se propose

de faire sans delai.

La crainte de voir demonlres par le savant

anglais des resullats opposes aux miens au-

rait du peut-etre me faire retarder la publica-

tion de mes etudes, enlreprises sans le se-

cours des ressources, infiniment plus considera-

bles, possedces par lui ; et cette diiation m'e-

tait en effet conseillee par de respectables

amis.
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J'ai pensö toutefois que mon ouvrage, fruit

de travaux perseverants et consciencieux, ne

poiivait ne pas contenir dans tous Jes cas quel-

que chose de vrai et d'iitile dont il serait in-

j liste de frauder la scienee, ne fut-ee que la

determination exacte de quelque signe.

La \^n[e gagne toujours ä des efTorts se-

pares et independants, et je ne desespere pas

d'avoir en quelque part contribue ä faciliter sa

deeouverte a d'aulres plus lieureux que moi.

Mes etudes sont divlsees en deux parties.

La premiere contient Tanalyse de tous les

noms propres de dieux, de personnes et de pays

qu'on trouve dans les inscriptions assyro-perse-

politaines^ et se termine par le tableau des ca-

racteres dont la valeur est deterniinee dans cet-

te partie.

La seconde comprend Tanalyse de ces in-

scriptions assyro-persepoiitaines, dont il m'a ele

possible d'entreprendre le dechill'rement avec

mes moyens de lecture, de quelques inscriptions

de Van en Armenie, de quelques noms propres

de villes ou de peuples des inscriptions de Rhor-

sabad. Une plus ample eUide de ces dernieres

inscriptions aurait ete prematuree, puisqiie le

nombre des caracteres difierents qui s'y rencon-

irent ^st beaucoup plus grand que celui des ca-

racteres dechiffres par moi ä Faide des inscrip-

tions trilingues de Persepolis.
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Cette seconde partie est terminee aussi par

le tableau des caracteres dont les valeiirs y ont

ete determinees.

Apres ce tableau j'ai place, avec le catalo-

gue geiieral des caracteres dechiffres dans mon

oiivrage, quelques remarques sur Talphabet as-

syrien , considere en liii-meme et en rapport

avec les deux autres alphabets cuneiformes, per-

san et medique.

Qu'il me soit permis, en terminant cette

preface, d'exprimer touie ma reconnaissance

envers les personnes qui contribuerent ä ren-

dre ce travail moins imparfait en me commu-

niquant avec empressement toutes les ressources

lilteraires qui pouvaient m'etre utiles; et en

particulier au savant philologue M. Joseph

Almanzi, qui possede une liche et tres-precieu-

se collection de livres anciens et modernes;

a mon excollent ami G. I. Ascoli, jeune hom-

me modeste et laborieux, adonne avec amour

ä Tetude des langues anciennes, et parliculie-

rement du sanscril ; et au savant M. Fabbe Va-

lentinelli, conservateur de la bibliolheque de

S/ Marc.
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S = Schulz. Memoire sur le lac de Van et ses

environs, dans le Journal Asialique. Paris 1840 avec

Planches.

W = Weslergaard. On ihe deeiphering of the

second achaemenian or median species of arrowheaded

writing. Dans les Memoires de la Societe royale des

antiquaires da Nord. Copenhague 1844 avec Planches.

B =: Botla. Memoire sur Tecriture cuneiforme

ass}rienne. Journal Asiatique. Paris 1847.

M. d. N. = Monument de Ninive. Inscriptions

euneiformes decouvertes et copiees par M. P. E. Bolta.

Extrait du graud ouvrage publie par ordre du gouver-

nement, sous le titre de Monument de Ninive. Paris

1848.
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PREMIERE PARTIE

ORMVZD

Voiei la forme assyrienne la plus commune du

nom du Dieu Ormuzd , appele dans le Zend-Avesta

Ahuiamazda et dans les inscriptions persanes Aura-

mazda :

Vv -M- m- EI' f^' thl 4-- ^^^•

A. ü. R«. M\ Z. D. A.

Examinons un ä un tous les signes qui corapo-

sent ce nom propre, et voyons s'il ne nous serait pas

possible de nous rendre compte , sinon avec certitude,

du molns avcc quelque probabilite, de la valeur respecti-

ve de ces mcmes signes.

Le prämier
J^

est aussi initial dans le nom d'A-

ehemenes (^ 2.); dans celui de Darius il vient quel-

quefois apres l'initial
,

qui probabicment est un D, et

avant un autre signe »-11
-^J;

lequel d'autres fois snit

immetlialemcnt Tinitial et peut elrc un B. (^ 6.). Com-

me on le voit, notre Y^ oceupe dans ces trois noms

propres, i!\huramazda , Acbemencs et Darius une place

(1) W. XIV. fl. b. 1. 16. ?0. WIF. 1. a. in.
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qui ne peut convenir qu'ä la voyelle A, car c'est par

eile que commencent les deux premiers, et c'est eile

aiissi qui suit le D de DariuSj et qui peut avoir ete

indifferemment ecrite ou omise cntre cette consonne

et TR.

En joignant a ces preuves celle que le
J^

se pre-

sente deux fois dans le nom du mage Gomata, ou Pseu-

do-Smerdi (§ 5.), apres le sigrie Wf, que je prouverai

aussitot posseder la valeur d'M, et apres un autre en-

core que je prouverai aussi bienlöt avoir celle de T,

je crois pouvoir dire que le signe
J^, initial du nom

d'Ahuramazda, possede dans l'alphabet assyrien le son

de la A^oyelle simple A. C'est la valeur que je lui at-

tribue aussi au commencement d'un nom geographique

de Khorsabad que je lis Amatta (i), et dans lequcl

je vois le nom d'Amadieh, ville du Kourdistan. Cette

valeur lui sera en outre confirmee par beaucoup de

mots que j'aualyserai dans la seconde partie.

Le second signe du nom d'Ahuramazda *^<^ est

jusqu^ici un des plus rares
;

par consequent sa valeur

ne peut pas etre d^terminee avec aulant de probabilile

que eelle de l'ant^cedent. Ici il y a ä opter entre deux

valeurs: celle d'll et celle d'U. En attribuant ä notre

signe la premiere de ces deux valeurs, la voyelle ü
du mot ahura serait sousentendue dans VR (car nous

verrons que le signe qui vient apres le *—J^J n'est pas

un ü, mais un R); ce que jusqu'ä de nouvelles preu-

ves plus concluantes, je ne me crois pas aulorise ä

supposer. En donnant au contraire a notre signe la

valeur d'U, ee serait l'aspiration H, qui aurait ete eli-

dec. Or cela n'a rien d'etonnant, car cette lettre man-

que aussi dans l'Auramazda des inscriptions persanes,

(l) M. d. X. XLIV. 17. XLVIII. 18. LH. 16. LIV. 18.
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et a plus forte raison eile pouvait etre retranchee dans

la Iranscription assyrienne de ce nom, c'est-ä-dire dans

rorlliographe d'un peuple qui n'avait appris ä connai-

tre le nom d'Ahuramazda que des Persans memes.

D'ailleurs cette valeur d'U, que jatlribue au si-

gne »-y <], n'est pas tout-a-fait depourvue de quelque ap-

pui. C'est en me fondant sur cette valeur que je lis

Uwarazma le nom assyrien de la province du Kharizm,

qui est dans Tinscription persanc üwarazmiya, pour

Huwarazmiya, avec l'elision de TH primitif que je crois

avoir eu lieu aussi dans l'assyrien.

Notre signe se trouve cn outrc a Khorsabad. dans

un nom geographique que je lis Nal'our (*). en lui

donnant la valeur d'U, et qui est parfaitement identi-

que au nom de Nakour que porte un village de la

Phenicie.

Passons au troisieme signe du nom d'Ahuramaz-

da ^, pour lequel sa position seule suffirait pour lui

faire assigner la valeur d'R. Mais il y a aussi d'autres

raisons qui militent en faveur de cette valeur. Ces

raisons sont tirees de la Substitution de notre signe ä

d'autres qui possedent aussi la valeur d'R. Le signe

-yy^y, auquel convient la valeur d'R dans les noms

de Darius , de Xerxes , d'Artaxerce, du Kharezm, des

Gandares, etc. etc., parait aussi dar.s un mot qui doit

signilier monde ou ' terre (^) , dont je m'occuperai plus

tard, et que je lis ahara, oü l'R, selon l'etymologie

sanscrite que je donne a ce mot, est radical et non

sufHxe. Or quelquefois ä cet R ou »-yy-^y est substi-

tae dans plusieurs inscriptions notre ^ <^^> qui doit

avoir la meme valeur que lui. En outrc il se substi-

(l) M. d. N. XLVIII. 23-24. LIX. 48 etc. — (2) W. XVI. a. 11.

(3) Id. XIV. a. 7. XVII. 1. 6. 8. S. VIII. 2.



lue ä Khorsabad au signe ^\j TT ^^^ qui est lui-me-

me un Substitut du caractere »—11
-^J

R daiis quelques

orthographes du mot ahara <-), et dans d'autres mots

des insci'iptions de Khorsabad <^2). Ces substitutions me

semblent appuyer la valeur d'R pour notre ^. Mais

si Ton ne peut prouver directement par un grand nom-

bre d'exemples qu'il est un E. , on peut bien prouver

qu'il ue possede pas d'autre valeur dans le nom dWbu-

ramazda que nous analysons , car le signe qui le suit

est certainement un M.

Je crois donc pouvoir etablir que le caractere MJ

est un R, sinou avec certitude, du moins avec une

grande vraisemblance.

Quelquefois ce signe est remplace dans notre nom

par un autre qai est TT*^J. Ce signe est ä Khorsabad

un Substitut de *-yyT simple Variante de »—JJ"*^! I^j ^^^^

lequel eile s'echange communemenl. TT»-y est donc ega-

lemcut un R, et cela vient indireclcment a l'appui de

cettc valeur pour le signe ^.
Je vais prouver mainlenant que le signe ^J, qui

suit TR ^ ou Tjy, est certainement un M.

II parait , en prcmier lieu , au milieu du nom

d'Achcmeiies (^ 2.), dans une place oü il ne lui con-

vient d'aulre \aleL'r que celle d'M.

II occupe, en deuxieme lieu, la seconde place dans

le nom du mage Goraata (§ 5.), place qui ne peut

etre occupee que par la consonne M.

II est, cn Iroisieme lieu, le penultieme signe du

nom du Kharczm, oii il precede la voyelle finale A.

Ces trois excmplcs, joinls k d'autres lires des noms

gcographiques cxlraits des inscriptions de Khorsabad,

(1) ß. § 34. — (2) S. Vm. 3. — (3) B. 1. c.
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tels que ceux de Maiia (^) , le »ja de rEcrIture ^~)

;

de Namar, Je moderne Nemur, village de TAssyrle (^)

;

iVAmalta, que j'ai menlionne ci-dessus; A'Armana, TAr-

menle, extrait des inseriptions de Van <*); et d'autres

mols aussi que j'explique en lisant le ^J M, me sem-

l)lent demontrer que ce caraetere possede reellement

celte valeur.

Apres lui vient un signe trcs-compli'que . auquel

d'aprcs sa position on scrait tente d'attribuer la valeur

du Z. Mais nous manquons d'exemples, ä Faidc desquels

pouvoir Terifier celte hypolhese. Ce signe ne se ren-

contrc qu'une autre fois dans le nom d'Hystaspe (S"^-),

dont il est 1 avanl-derniere lettre , et oü il parait de-

voir posseder la valeur d'une sifTlIanle; mals celte sif-

flante ne semble pas devoir etre un Z, mais plutot un

S. C'c?t pourquol , tout en admettant que notre signe

est Ircs-probablement une siftlante, je ne me sens pas

en droit de determiner s'il est un Z ou un S; d'au-

tant plus que les noms d'Ormuzd et d'Hystaspe, les

seuls ou ce signe se renconlre, etant etrangers a l'As-

syrie, on ne peut chercher dans leur transcriplion as-

syrlenne une parfaite exaclitude.

Si nous ne pouvons etabllr avcc cerlitude quelle

est la valeur de la sifilante en queslion , il n'en est

pas de meme pour la lettre qui suit, dont la seule po-

sition serait süffisante pour lui faire donner la valeur

du D.

Mais celte valeur est confirmee aussi et placee

hors de doute, ce me semble, par les noms propres

suivants de personnes et de pa^^s.

(t) M. d. X. XVII. 19. XLI. l.i. LXXHI. 5 av. I. f.— (2) Jeiemle, 51.27-

C^^ M. (1. N. LMM. 13. LXV. 5. LXVf. 2. LXXXIFI. 2.

(4) S. III. XIII. XIV. i.
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Le nom de Darius qui commence par nolre QaJ.
Le nom de la Medie, oü notre S[-<T occupe la

seconde place apres TM, ^5 qui nous est dejä connu.

Celui des Gandares, ou Gadara, oü il occupe la

place du milieu.

Enfin celui de Sparda, oü il est le dernier signe

du mot.

Quant au dernier caractere jS>*—
,

je pense qu'il

est un A , cette valeur lui convoDant daiis les noms

propres de Xerxes (Rchärcha) (^ 7.), d'Artaxerce

(Artakchatra) (^ 8.), de TArachosie (Aruwata), et ä

la fin de Tadjectif palronymique Achemenide (Akha-

manicha) (^ 2.).

Qüelquefois notre signe manque dans le nom

d'Ormuzd (i)
, ce qui tend ä lui confirmer la valeur

d'une voyelle que je lui altribue.

II rcsulte de l'analyse que j'ai faite du nom d'Or-

muzd en assyrien qu'il doit etre lu

:

A. U. R«. W. Z. D. A.

leclure qui reproduit exactement le persan Auramazda.

§ 2.

ACHEMEMIDE
Voici comment cet adjectif patronymiquc est ecrit

en caracleres assyriens:

A. Rh«. M. A. Ni. Ch. A.
D'autres fois il est ecrit de la maniere suivante:

It. rr. q. -h ^. ::iff. -i-. a-. ^'>-

A. Kh^ M. A. Ni. Ch. Ch. A.
Trois cntre les signes qui composent cet adjectif

patronymiquc nous sont dejä connus, car ils se trou-

<1) S. VIII. l — (2) W. III. g. 4. — <3) Id. ibid. B. 5. XIV. 9.
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vent aussi dans le nom d'Auramazda, que nous avons

aualyse : ce sont le premier, le troisieme et le dernier.

Pour le premier, il est un A, et le troisieme un M.

Eq consequence il ne saurait rester de doute sur

la valeur du deuxieme signe, qui ne peut etre qu'un

Kh. C'est en efifet la valeur quil possede dans le nom

d'Arlaxerce, et dans celui de Kharkar. Gelte valeur

convient aussi ä plusieurs de ses Substituts, tels que le

^ initial du nom de Xerxes , etc. II faut remarquer

pourtant que dans quelques inscriptions notre signe

manque du coin du milieu et qu'il est fait }}^ ou

t|-< (0: car c'est ainsi qu'il se presente presque tou-

jours a Khorsabad.

Fassons maintenant au quatrieme signe qui est un

des plus obscurs de ce paragraphe.

Remarquons d'abord, qu'il disparait entierement

quelquefois entre l'^J M et le i-i (^\ encore inconnu,

de notre nom.

Ceci tend ä lui faire supposer la valeur d'un A,

qui peut avoir ete indifferemment ecrit ou omis, mais

non Celle d'une consonne qui difficilement aurait ete

omise.

En outre voici des faits qui rendent au moins

probable cette valeur jusqu'ici hypothetique. Comme

l'a dejä observe M. Westergaard, notre •^T— est iJen-

tique au *•—T de l'alphabet medique, auquel il donne

la valeur d'A (^\ II est donc probable que le meme si-

gne possede en assyrien la meme valeur d'A. Notre

»>—T— est substitue quelquefois ä Khorsabad au
Jy

que

nous savons dejä etre un A ('^). A Van , oü , comme

Ta observe M. Botta <^\ le sculpteur n'a pu faire tra-

(1) S. VII. VIII. dein. \V. XVI. 6. 13. XVII. 7. — (2) S. VII. dcrn.

(3) W. p. 293. — (4) B. § 35. 76. — (5) Introd. p. 379.
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verser Ic clou perpendiculaire T par les horizontaux

•-^^ ä cause de la natura tres-cassante de la pierre, et a

du donner la forme de *-|>- au ^-J—, ce signe parait

au mlUeu du mot que je lis saka <!), roi, entre TS et

le R , tandis que ce meme mot est ecrit ä Persepolis

avec les seules consonnes S et K, et sans d'autre let-

tre intermediaire ^'^\ ce qui fait supposer que le *-T—

,

qui s'y interpose quelquefois, n'est qu'une vojelle.

Le signe y>-^^— est suivi du -^-^ , dont j'ai deja

parle dans mon Sanscritisme , a loccasion du iiom du

roi dont les gestes sont ecriles sur le monument de

Khorsabad (p. 25).

J'altribue ä iiotie -<-^ la valeur d'N, la seule qui

puisse lui convenir ; car il parait apres les syllabes

Akhama dans le nom que iious analysons. Voici des

considerations qui viennent a Tappui de cette valeur,

et qui refutent celle d'S que lui donnent quelques sa-

vants.

Notre -^-i sc preseiite quelquefois iramediatement

apres TM ^J ^^); on ne saurait donc lui attribuer la

valeur d'S, car dans ce ras, l'N, radical dans le nom

d'Achemenes, sc trouverait manquer, ce qui est impos-

sible; tandis qu'eti ;iltriiji;ai;t a uolre signe la valeur

d'N, ce scrait la voyelle A qui nc serail pas reptesen-

tcc , ce que nous avons dejä vu arriver dans le nom

d'Auramazda. iNolie -i-i est subslitue quelquefois a

Khorsabad, commc l'a observe M. Bolta C^), par le ^J
que j'ai dit ctre un M. Selon M. Botta cette Substi-

tution doit faire douter ou de la valeur d'M du ^,
ou de Celle d'N du -«. Selon moi il n'en est rien

,

car je remarquc qu'il y a cn assyricn uiic autrc forme

(1) S. II. n. VI. 1. 19. — (2) VV. XIV. .^. 4. i).

(,3) S. VH. 3. 20. — (4) $ 62.
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de TN qui est *^]'' c'est pourqiioi il me parait etre cer-

laln qiic c'esl lui qui doit elre snbslitue au -iA et non

^Y M, ce signc n'ajant pris la place du *^] que par

unc erreur du lapicide ou du copisle, tres-explleable

par la grande ressemblance qui passe entre ces signes.

Me voiei maintenant a prouver que *-^IJ est reel-

Icmeiit un N.

Ce signe existe dans tous les trois alphabets cu-

iieiformes, persan, medique et assyrien.

Dans le premier il posscdc ceiiaiiiement la Aaleur

d'N, conune on peut s'en convaincre par le Memoire de

M. Rawlinson sur Tinscription de Behistun et sur l'e-

eriture persane (*\

II possede aussl la meme valeur dans le medi-

que, eomme cela a ele prou^e par Westergaard dans

son Memoire sur cetle ecrllure ^~\

Le meme signe existe aussi dans Tecriture assy-

rienne, oü il est d'un usage frequent^ particulierement

dans les inscrlplions pcrsepolitaines. II y a meme dans

ces inscriptions un verbe qui revient frequemment dans

la formule de rinvocatlon, et qui doit signifier donner,

creer ( signilication que je justificrai plus bas par le

sanscril), dans leqiiel entre le >~~^ <^^\ Je lis ce mot,

en preuant uotre signe poi:r un N, Sakaiia. Or, ce mot

oHre dans quelques inscrlplions , a la place du »^"T,

un aulre signe inconna *^i (^^\ Älais ce signe pos-

sede la valeur d'N, et cela pour deux raifons:

I." parce qu'il occupe la trolsieme place dans le

nom du pays de Yawan ou Joule (le |V de TEcritu-

re), dans lequel il ne lui peut convcnir d'autre valeur

que Celle d'N (^)

;

(1) p. 134-0. — (2) p. 280. — (3) W. XIV. ii. 2.

(4) S. II. 11. XI. 4. — (5) W. XVIII. 6. 16.
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II.
° parce qu'il est, tres-semblable au i>- , signe

qui represenle un autre N daiis V aiphabet medique <^*).

A oilä etabli le son N pour >^Y, et en consequence

aussi pour -ü . Cette valeur lui est encore confirmee

par le nom original de Ninive, Nina (cf tj N/vos),

qui rcvient frequemment dans les inscriptions de Khor-

sabad : par le nom du Roi Nibaka : et par le mot na-

ra, roif qui existe dans les inscriptions assyriennes de

toutes les localites.

Passons du -ii au signe qui le suit
-^J*-.

C'est

un signe qui existe aussi dans Talpbabet medique, oü

il possede le son CH <^^). Ce son lui convient aussi en

assyrien dans LOlrc mot, oü il repond au CH du nom

persan Hakhamauich, et dans le nom de Xerxes que je

lis Kcharcha, oü il est substitiie ä la fin par un autre

signe V qui est aussi un CH en medique (^), et qui

a en assyrien la valeur du CH dans le nom d'Arta-

xerce (Artakehaira). C'est douc le son CH que j'attri-

bue au signe
-^J»-.

Le signe ^4''*^" ^^^ ^^ suit,. et qui complele la prä-

miere orthographe de l'adjeetif patronymique Acheme-

nide, est, nous le savons, un A. Celle orlographe se

lit done selon moi:

A. Rh^ M. A. N\ Ch. A.

Akhamanich u'est que l'exacte transcription du nom

persau d'Achemenes , Akhamanich ; et TA final est le

Suffixe du palronymique en assyrien. Je rechercherai

plus bas l'origine de ce suffixe. Maintenant je vais exa-

miner les signes propres a la seconde orthographe.

Les qua Ire prcmiers caractcres qui se lisent A.

Rh". M. A. sont les memes que ceux de la premiere,

(1) W. p. 185. — (2) W. p. 2SG. — (3) W- p. 2S8.



que nous avons dejä analyses. Apres ces quatre signes

viennent deux qui nous sont tout-a-fait inconnus. Ce

sont le ^ et le Jl^y.
Quant au prämier, sa \aleur se deduit de sa po-

sition meme. II se presente apres les syllabes Akhama

a la place du -ii de la premiere orthographe que nous

avons etabll elre un N ; il ne parait done pouvoir etrc

lui raeme qu'un N. Mais, pour employer les paroles

de M. BoUa (^), auquel je vais emprunter les argu-

ments suivants, on arrive par une voie indirecte ä ren-

dre celte determination encore plus probable.

Jl existe dans les inscriplions de Rhorsabad un

signe, qui, sauf Tinelinaison des clous horizontaux, est

identique ä notre signe: c'est ^^y . Celle petile difie-

rence se rencontre aussi dans d'autres signes, dans les-

quels eile ne parait pas entrainer apres soi une diver-

sit6 de valeur. II en est de meme probablement pour

nos deux signes.

Or le dernier a pour equivalent un autre signe

different, le ^^^; et cela

I." parce qu'il s'y substitue directement une fois;

11.° parce qu'il a le meoie equivalent que lui,

le >y^-

Si Ton arrive donc ä demontrer que ^^^^T est

un N, Ton aura dans le meme temps demontre que

^YY~~ a aussi cetle valeur.

Mais
>^f^

qui est un Substitut de ^^^^T Test

aussi de ^^J ou >~^ que nous savons etre un N;

^^ est donc un N; et ^^^T Test aussi, car il est

son Substitut.

Doijc pour les raisons susdites ^i^Il possede egale-

raent la valeur d'N. Aux preuves tirees de la substitu-

(1) $ 25. p. 484.
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tion des si'gncs pour la valeur d'N da ^^^ on peiil

joindre sa ressemblance frappante avee le *^ N.

Tels sollt los raisonncmeiils siir lesquels M. Botla

crojalt pouvülr appnyer la a aleur d'N du ^^^ ,. et qui

mc sembiciit jusles: d'autant plus quo je les souliens

])ar un grand norabre (Fexcmples ({ul ccnfirmcnt ä oe

signc la valeur dW , et que je citerai toul-ä-rheurc.

M. Botta pourlanla cru devoir se dedire ^^\ et cela par-

ce que d'une part il se substitue tres-souveiit ä
-^J
— <'^>

qu'il assimile ä
-^J»-

CII, et de Tautrc il s'echarge avee

^-j V '^^^ initiale du iiora d'II^staspc: subslilulioiis que

31. BoUa croit incompatibles avee la valeur d'N pour cc

signe, et quil explique en lui doniiaiit, ainsi qu'au
-^J
—

•

et au ^ Yj ^y, la valeur dune ^oyelle.

Mais je pense, commc 31. Botla Tavait dejä sup-

pose lui-meme '^'^, que la subslitution de ^^^ a ^ yy ^T

n'est due qua une erreur nee de la ressemblance de

ces sigiies cntrc eux ; celle de ^ yy ^ "^T— (^^^'^^ ^'^^^

bien se garder de confondre avee -^T^- dont il possede

Selon moi iine valeur diliferenle, e'est-ä-dire eellc dW^

s'explique, ä mon avis, par une confusion faclle a commeilre

enlre ^~^ et ^Z^e", auquel, d'aceord a\ec M. Botta,

je donne, comnie on le verra bienlöt, la valeur d'A,

et qui peut avoir cle substitue tres-legilimemenl a
-^J

—

ayant cetle meine valeur. Voici mainlenant les cxemples

de noms propres et d'aulrcs mols quo j'ai dil eounr-

mer la valeur d'N ä iiotre signe. La pluparl de ees

cxemples sont lires des inscriptions de Van, oii par la

raison dejä enoncee il est fait ^ rt^'
1.^ Le nom de rArmenic, Arniana

;

11." L'ancieii uom de Vau meme, Qana

;

111,° Zarana, nom d'un roi de Van;

(1) § 44. p. 142. ~ (2) § 23. — (3) § 24. — (4) § 2Ö. p. 480.
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IV.° Tuan, roi;

V." Vamana, id.

;

VI." Sana oa Saka, id.

;

VIT." Kana, enfant.

VII I." Le nom de la Perse, Irath qu'on rencon-

Ire frequemment dans les inscriptioiis de Khorsabad.

Dans les noms propres et mols suivants il sert a

former la marque du genitif singiilier.

I." Qanan, de Qana

;

11." Armanan, de l'Armenie

;

III.'' Watan ou Matan, de la Matianej

IV." Zarakan, de Zaraka, Ic meme quo Zarana :

V.° Sananakan^ de Sananaka^ nom d'un roi

:

VI." Gan, de la terrc, du pays.

Ces cxemples, joints aux raisonnements preeedents,

me scmMent suffisants pour prouver rexaetitude du son

N pour le signe X^ , et je passe au signe qui le suit

immedlalement daiis la seeonde orthographe du nom pa-

tronymique Achemeiiidc.

Ce signe ^ ^JJ doit elrc un S, car il possede cette

valeur dans le medique (i)
, et cette valeur lui sied

Lien dans notre nom, dans celui du roi Sananaka , et

dans le titre Saka, roi.

Apies rS vicni-cnt les dcux signes qui lerminent

aussi la premiere orthographe; et qui sont le -<y»- CH
et Vj^>^ A.

Avant de clore ce paragraphe je dois avertlr le

lecleur que quelquefois les deux orlhographes donl j'ai

parle ci-dcssus se confondent ensemhle, c'est-a-dire qu'a-

pres 1'-^-^ N de la premiere se presente le signe ^>,
suivi do r^ ^yy S de la seeonde (^\ Or quel est ce si-

(I) U'. p. 57S-:'J. — (2) S. VII. n." 3. 2U.
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gne ^> que qaelque savant a confondu, mais ä tort,

avec le ^V N, dont il differe par Tabsence d'un clou

vertlcal, et auquel il ne se substitue jamais ?

La positioii seule qu'il occupe dans notre nora suf-

firait ä mon avis pour lui attribuer la valeur de la vo-

yelle A. Mals il y a aussi d'autres particularites, qui,

comme l'a bien va M. Botta (^\. appuient cette valeur.

II y a dans les inscriptions de Rhorsabad un signe qui

est certainement identique a ^^, comme ^^y Test a

\w : c'est ^Y—— Ce signe en a pour equivalent un au-

Ire (^^)j qui se substitue au
J^,

que nous savons etre

un A. Donc notre signe possede aussi probablement la

valeur d'A, valeur qui lui convenant dans le nom patrony-

mique Achemenide, et lui etant confirmee par d'autres

mots, tels qu'abara, ierre:> sera desormais regardee par

nous comme sa valeur certaine.

Je dois reraarqucr encore que 1' /4>*- A final est

fait dans deux inscriptions ainsi : S^^ ? ^ ^~^' M^is

ces deux signes ne sont, suivant moi, que des erreurs

ou des formes peu varlanles du ^**^'

Voilä terrainee Tanalyse de la seconde orthogra-

phe du nom patron\mique Achemenide. II resulte de

cette analyse la lecture d'Akhamanichcha pour cette

ortographe, qui ne differe de la premiere que par le

redoublement du clh qui se presente aussi dans le me-

dique pour notre nom, et pour d'autres leltres aussi,

tant dans Tassyrlen que dans le medique.

Je me borne ici a constater ce fait qui est indu-

bitable, sauf ä en demeler, si faire se pourra, les mo-

tifs dans une autre occasion. II ne me restc ä present

qu'ä Irouvcr dans quelqae langue anclenne de TAsie Ic

(I) B. § U. — (2) S. 1. c. Flaiidin, XXVI. l.is. '20.
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Suffixe patronymique a que nous avons rencontre ä la

fin de Tadjectif patronymique assyrien aJthamanicha, oü

il repond a \iya du persan Hakhamanlchiya.

M. Löweiistern et M. de Saulcy ont oublle que

Hakhamanichiya etait un nom patronymique, et ils Tont

considere comme Ic simple nom propre d'Achemenes, qui

est au conlraire iVkhamanich; en consequence ils ne don-

nent pas d'etymologie pour le suffixe patronymique as-

syrien A. M. Löwenstern a voulu meme retrouver dans

Tassyrien Texacte reproduction du persan Hakhamani-

chiya, en donnant ici au ^•"•" la valeur de l'Y, landis

qu'il lui donne autre part cclle d'xV. Mais il est evi-

dent qu'«ya n'etant qu'un suffixe, ce suffixe pouvait etre

different dans les deux langucs, assyrienne et persane,

et qu'il n'etait pas necessaire en consequence que l'as-

syrien transcrivit exactement le persan Hakhamanichiya.

Cest ce qui a reellement Heu , car Tassyrien emploie

le suffixe A, tandis que le persan se sert du suffixe

patronymique sanscrit ja, modifie par lui, d'apres ses

regles euphoniqiics particulieres, en iya.

Quant au suffixe assyrien a, il existe aussi, com-

me le persan jap en sanscrit, oü il est employe pour

former des patronymiques , avec ou sans Vriddhi de

la premiere voyelle du mot; p. e. Vaivasvata descen-

(lernt de Vivasvat ^^^, Alharvana
,

fils d''Atharvan, Mä-

nucha, descendant de Manus, Nähucha, descendant de

Nahus, Turvaca, descendant de Turvaca ^'^\ Nahus et

Turvaca soiit avec Anu, Yadu et Püru, les peres des

cinq Iribus indiennes.

La premiere marqiie grammaticalc que nous ren-

conlrons donc dans les iiiscriptions assyriennes est d'ori-

(l) ßopp. Gram, der Saiiskiita-S[unclie, p. 3 IS.

("i) Benlfv. Die Hymnea des Saina-Veda, Glossat. p. 21. 147. lll. 80.
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gine purement sanscrite. Cette remarquc faite, je passe

aussilüt ä l'analyse d'un aulre nom propre fort Irapor-

tant.

S 3.

CYRUS
Vüici Ic notn assyrien du grand Cyrus, ou, scloii

dautres, de Cyrus le jeune, lo raalheureux fils de Da-

rius deuxiemo , tel qa'on le Irouve sur les piliers de

Murglial).

m. m. ^
K". ß. R".

Le prcmior signe est tres-semblable au »1*^ Q^

et au »^_*^^-_ K de Falphabet medique : c'esi pourquoi

je lui donne uiie valeur semblable a celle de ces si-

gnes. Aucune valeur en effet iie lui convient mieux

qua Celle de Ku dans notre nom qui est ecrit en per-

san Kurus; eile lui est confirmee d'ailleurs par son e-

quivalence, quoique iudireete, avec Ic jA initiale du

nom de Xerxes, quI posscde , eomme nous le verrons

plus bas , la valeur du K. Le y^T s'ccbange avec le

V^ dans le raot qui signlfie il u cree, donne; eomme on

peut s'en convaincere en confrontant Tinscription n." XI

(1. 4) de Schulz, avec celle de la PI. VIL 1. 4. 5. 7.

du meme auteur. Or le ''A s'echange dans le mot Saka

avec »-^ (cf. Westergnard. Tab. XVIL ¥j. 1. 4. et

Schulz n." 4., 1. 28. av. la lin et passim) qui n'est

qu'nne variete du jA K , eomme on le voit en com-

parant le nom d'Arbaka dans Schulz Tl. 1. n." 2, 1. 20

ot passini avec PI. III. 2." XII. !. 2. 4. Tms ces faits
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reanis me semblent suffire pour prouver que le f^T
a reellement la valeur de Q oa K, que d'autres mots

viendront lui eonfirmer.

Le second signe, auquel sa posilion ici donnc la

valeur de FR, la possede reellement, car il se substitue

au <?T R dans le mot abara, terre.

II possede en outre cette valeur dans le nom de

la ville de Karran, le pn de la BIble, a Khorsabad,

et dans celui du peuple Wakarda, qui rappelle le fleuve

Achardeus de Strabon, lequel du Caucase coule dans la

Palus Maeotis.

Dans ce dernier nom meme on trouve quelquefois

ä sa place le *-TT-*T que j'ai deja dit etre un R.

La valeur de Seh que M. Löwenstern attribue a

priori au troisieme et dernier signe, le ^-T - - -

. me pa-

rait inacceptable, car cc signe ne se presente jamais a-

vec cette valeur; il se substitue au contraire au signe

»-^aJ R, ä Van et ä Khorsabad, dans le nom geogra-

phique Rarkara. En consequence je lis Kurru le nom

assyrien du celebre Cyrus -, et non Kurus comme en

persan. Cette difference ne consiste pas seulement dans

Fabsence de TS final de Kurus, marque du nominatif,

absence qui a Heu aussi dans le medique Quro; mais

aussi dans la reduplication de la semivoyelle R
,
par

laquelle il me semble que Tassyrien Kurru se rattache

plus directement que le persan Kurus au zend Hucra-

va DU Hucru, forme primitive de ce nom, par Tasslml-

latlon de la sifflante C avec la liquide suivante R. Car

je crols, comme l'a suppose M. Burnouf <^*\ que Kurus,

VDD ou Kvpog, ne sont que Talteratlon de Khosroes

ou Cosru , orthographe qui a conserve plus fidelement

(1) Memoire sur deux inscriptions cnneiformes, p. 173-4.
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la forme originale Hucru, quoique les sources qni nous

Ja fönt connaitre soient moins anciennes que eelles oü

Ton trouve V112 et 'Kvpo^. Je suppose comme lui que

le rapport qu'on a etabli dejä anciennement entre Rf-

pog et le persan Rhor (Soleil) est aecidentel, et qu'il

faut reraonter, pour avoir la forme primitive du nom

de Cyrus, de ce mot a Rhosru, dont Torthographe an-

eienhe etait Hussrub, qui n'est qu'une faible modifica-

tion du zend Hucrava, Hucrava-n"gh, nom veritable d'un

des princes Reaniens le plus frequemmenl mentionnc

dans les livres zends.

M. Burnouf fait deriver ce nom du prcfixe zend

hu (le sanscrit su, le grec sv), particule augmentative

inseparable des substantifs ou adjeetifs qui la suivcnt

,

et du substantif zend cravan'^gli , oreille, identique au

sanscrit cravas, qui a la meme acception, outre ä cclle

iVauditiooi. Le n"gh represente, comme il est d'ordre en

zend, la terminaison sanscrite du nominatif singulier, S.

Le nom entier est un adjeclif possessif de la clas-

se appelee Bahuvrihi en sanscrit , auquel il faut sup-

pleer l'idee de possession ; et il doit elre Iraduit, d'apres

M. Burnouf, par : celui qui a de helles oreilles, c'est-ä-

dire qui entend hien, obeissant:, docile.

Ce nom parait aussi corame simple adjectif dans

les livres zends, et M. Burnouf le traduit de meme par ;

celui qui ecoute hien (i).

J'adopte sans hesitation Tetymologie proposee par

le savant philologue francais pour notre nom , mais il

mc semble qu'on peut en donner une traduction diffe-

rente de la sienne.

II est vrai que le zend cravan^^gh et le sanscrit

cravas possedent tous les deux le sens A'orclUc, mais

(I) Brockliaus. Veiifliflatl Sade. Iieipzig 1850, ji. 406. «•
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ce (lernicr mot sc rencontre frequemmciit dans les Ve-

das avec celui de gloire^ renommee? qui decoule dire-

ctcment de celui iVaudition qu'a ce meme mot ^^\ Le

participe passif de la racine cm— ecouler— dont il de-

rive, qui est cruta, signifie <^-) en zend oii'i et en meme

temps ctlehre, comme le grec yiKvrog, et Ic latin clitus

(dans in-clilus) qui en derivent.

De meme en latin audio signifie ecouter? et • en

meme temps avoir (bonne ou mauvaise) renommee. En

hebreu l^P^' signifie ecouler, et l^PP renommee.

M. Benfey compare au sanscrit cravas le grec

nXeoi, et je lui comparerais aussi volontiers le latin

gloria.

Le mot cravas est employe, selon moi, avec le sens

de gloire dans plusieurs noms propres: p. e. Satyacra-

vas, qui a une vraie gloire, nom d'un poete du Rig-

veda (^); Dirghacravas, qui a une longiie gloire^ et Pri-

thoucravas, qui a une grande gloire, noms de rois men-

tionnes dans le Rig-veda ('^).

II existe aussi dans le Rig-veda le nom Sucravas,

forme sanscrite du zend Hucravan'gh, porte par un roi

ancien de Tlnde, qui n'a de commun avec notre Hu-

cravan^^gh que le nom (^). Or ce mot Sucravas parait

dans le Sama-veda non plus comme nom propre, mais

comme adjectif, tout comme rHucravari^gh zend ; et M.

Benfej le traduit par: tres-fameux, tres-celebre ^^\.

J'ai grande envie de donner cette signification

,

(1) Benfey. Sama-veda. Glossar. 185. b. — Bopp. Glossarium sanscritum.

355. 6. — (2) Burnouf. Journal. Äsiatique. 1845. p. 287.

(3) Benfey. Sama-veda. Glossar. 189. a.

(4) Langlois, Rig-veda. Paris 1848, T. l. Section I. Lecture VII. Hymne

XVIII. 11. p. 21G. Lect. VIII. Hymne IV. 21. p. 231.

(5) Langlois, Section 1. Lecture IV. Hymne VII. v. 9. 1(». p. 104.

(6) Sama-veda, Glossar, 199. a.
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qu'il possede lorsqu'il est adjectif. au mot Sucravas

lorsqu'ii est nom propre. Alors le nom zend Hiicra-

varTgh aurait le meme sens, et les noms de Khosroes

et de Cyrus, dont il est la forme primitive, seraient

synonymes de ceux d'Euclide, de Clearcus, de Clitar-

cus, de Clitus, de Claude etc.

II me semble eneore, ce que M. Burnouf ne croit

pas appuye sur des preuves solides, mais qu'il desire

voir demontre, pour pouvoir etablir avec certitude l'e-

poque d'une partie des livres zends, que le celebrc Kea-

nien Huerava des Hieschts ou hymnes zends , est le

meme que le grand Cyrus. Voicl les raisons qui servent

d'appui ä mon opinion.

I.° Tout ce que les Parses disent des vertus de

Khosru ou Huerava peut s'appliquer tres-bien a Cyrus.

des vertus duquel Xenophon, probablement d'apres les

Persans, nous fait un tableau si seduisant, dont il aura

seulement charge les couleurs selon ses idees de mo-

rale et ses principes politiques.

n.° Dans les livres zends Vistacpa, Roi ou Sa-

Irape de la Bactriane, est represente comme conterapo-

rain ou vivant peu de temps apres le roi Huerava. Or,

Ton sait que le Visttlcpa des inscriplions persanes, pere

de Darius , etait precisement contemporain de C\rus,

auquel il survccut pourtant plusieurs annees. Cette

coincidence nc me semble pas pouvoir etre fortulte; par

consequent je crois le Vistacpa des livres zends iden-

tique au Vistacpa pere de Darius; et le Huerava, ou

Hucru des memes livres, identique au grand Cyrus des

historiens Grecs (^).

(1) Le celebre W. Jones doutait si peu de lidentite de Huerava on

Khosru avec Cyrus, qu'il disait dans sou Discours sur les Persans: « S"il

lu'arrive jaraais de douler fjue Louis Quatorze et Lewis llie Fourteenth aient
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En faveur de Tidentite du Vistacpa pere de Da-

rios avec le Vistacpa des livres zends, qui s'est echan-

ge chez les historiens persans eii Gustasp , milite Fi-

dcntite du noni du fils que la tradition persane attri-

bue ä Gustasp, avec celui que celte meme tradition

donne au celebre fils d'Hystaspe. D'apres cette tradition,

le fils de Gustasp s'appelle Asfeudiar. Ce nom n'offre

pas, il est vrai, aucune ressemblance avec celui de Da-

rius ou Daryawusch ; mais il est identique , d'autre

part, selon moi, avec Eantereafesch, nom que les Per-

ses disent avoir ete celui de Darius qu'ils appellent

aussi Darab. Eantereafesch n'est, comme Ta montre M.

Burnouf, que Talteration des deux mots zends antare

(entre) et af-s (eau). Asfendiar n'est, ce me scmble

,

que la transposition de ces deux mots antare et afs,

avec la metatliese de Ys avant Vf dans Asf , et la de-

bilitation du t en d dans Endiar. Quant au mot Ean-

tereafesch, ou Antareafs, il n'est, selon moi, qu'une cor-

ruption du nom meme de Darius, qui est ecrit dans la

Bible Daryawesch ou Dareyawesch, et dans les inscri-

ptions persanes Darayawusch, et qui a pu devenir facile-

ment dans la bouche du peuple Tareafesch ou Tareafs

par le changemcnt du D en T, du diphlhongue ay en

e, et du AV en F. On le voit, abstraclion faite de la

syllabe initiale Ean ou An, Eantereafesch ou Antareafs

offre dejä une grande ressemblance avec Darayawusch

ou Dareyawesch. Mais cette ressemblance devient encore

plus fiappante si nous iious rappelons que le nom de Da-

rius est ecrit en hieroglyphes eg3ptiens Ntarkis <^\

ele un seiil et meme roi de France, alors, et seiilement alors, je doiiterai (|ue

Ic Khosiu de Feidoucy ait ele le Cyius du pieinier liysloxien de la Giece

cl le licros du plus ancien romaii politique cl moial. »

(1) Roselliui. I moiunnenli dell' Egillo c ddla NuJiia, Tom. II. Pisa IS^j,

p. 17Ü et suiv.



22

avec un N proslhetique
,

qui repond exaclement ä

l'N de la syllabe Ean ou An que le nom d'Eanterea-

fesch presente en dessus des lettres du nom Dareya-

weseh. Cet N aura ete ajoute tres-anciennement
,

par

quelque particularite de dialecte, dans le langage vul-

gaire de la Perse, et il aura ete conserve seul dans le

nom de Darius sur les monumenls de l'Egypte, et avec

Taddition d'une voyelle euphonique — Eantereafeseh —
dans les bouches des Parses.

On opposera peut-etre a Tidentification d'Asfen-

diar avec Darius, que le premier, d'apres la traditlon

persane, n'a jamais regne, et quMl est morfc au contrai-

re avant de monier sur le trone en combattant des re-

belies.

Pour refuter celte objeetlon il suffit d'observer

par qui les traditions relatives ä I'histoire des rois

persans achemenides nous ont ete conservees. On sait

que ces traditions ont ete recueillies au moins sept

siecles apres Darius par les rois Sassanides, qui avaient

a coeur de faire revivre tont ce qui rappelait les ancien-

nes gloires de la Perse, oubliees pendant tout le temps

que dura en ce pays la domination etrangere des Grecs

et des Parthes.

Mais quelle que füt la diligence des rois persans

pour recueillir les recits traditionnels des ancieiis temps,

il s'en faut de beaucoup pour qu'ils aient rassemble

toute Thistoire ancienne de la Perse.

Ce qu'ils pureiit rassembler ce furent seulement les

debris de Thistoire de quelques-uns des rois dont la

memoire s'etait conservee plus longtemps entre le peu-

ple par les recits poeliqucs et toujours en plus labu-

leux des exploits de ces heros.

II n'y a doiie pas a s'elonner si Darius Hyslaspe
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a ete detrone par la tradition avec tant d'autres rois.

Voici ce que cette tradition rapporte au sujet d'Asfendiar

fils de Gustasp que j'identifie avec Darius. Elle dit que

son pere lui avait promis de lui ceder le tröne, de

soQ vivant meme ; mais qu'ajant retire sa promesse, il

envoya son fils combattre dans le Seistan, oü il rencon-

tra la mort.

La premiere partie de ce recit n'est pas sans un

peu de verite, car nous savons par Tinscriplion persa-

ne de Behistun que lorsque Darius monta sur le trone

de C3/rus, faule d'heritiers plus directs de Cambyse son

fils, dont il etait cousin au quatrieme degre, Vistäcpa

son pere etait encore en vie, mais il jouait un role

secondaire dans les affaires du royaume; ce qui prouve

que ce prince, devoue ä la religion et ä la piete, com-

me les livres zends nous montrent leur Vistacpa, avait

cede les droits a la couronne a son fils, plus apt que

lui ä en supporler le poids. La seconde partie du re-

cit me semble avoir ete forgee expres pour faire plus

d'honneur ä Vislacpa, le protecteur de Zoroastre et le

premier qui ait embrasse sa religion. Dans la mort pre-

maturee d'Asfendiar il y a peut-elre un reflet de celle de

Smerdis ou Bardiya frere de Cambyse, avec lequel Da-

rius peut avoir ete confondu.

Le lecteur me pardonnera, je l'espere, cette digies-

siou, par laquelle j'ai taehe d'eclaircir un des fails Ics

plus imporlants de Tantiquile. C'est a M. Burnouf qu'il

apparlieut mainLenant de juger si les preuves auxquelles

j'ai cru pouvoir appuyer Tidenlite du Hucrava des li-

vres zends avec le C^rus de Thistoire grecque, sont

telles qu'il les desirait pour pouvoir delerminer la dale

d'une partie au moins des livres zends.
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S ^v

HYSTASPE
Le nom du pere de Darius est ecrit de la manie-

re suivanle dans les inscriptions assyriennes de Perse-

polis et de Hamadan

:

V>. T^ Z. Pa.

Le notn d'Hystaspe est ecrit, comme nous le sa-

vons, dans le Zend-Avesla, Vistäcpa, nom qui vient, en

suivant la belle et ingenleuse etymologie de 31. Bur-

nouf, des mots zends Vista et Acpa. Vista repond au san-

scrit Vitta, ear comme j'en ai porte un exemple dans

mon Sanscritlsme, le zend alme ä changer une dentale

au devant d'une autre dentale en siftlante. Vitta peut

avoir deux sens en sanscrit, car il est le participe pas-

sif du radical Vid, ohienir, posseder, acquerir, et il est

aussi un substantif neutre qui a l'aceeption de riches-

ses (divitiae). Acpa repond au sanscrit acva cheval, et

il existe aussi, selon moi, en cbaldeen dans le nom du

grand eunuque Achpenaze (Sanscritisme, p. 72). Le nom

entier de Vistäcpa, qui serait en sanscrit Viltacva, a donc

la signification de : celui qui a acquis, qui possede des

chevaux, ou qui est riche en chevaux ^~).

La forme de Vistacpa qu'on trouve dans les livres

zends de Zoroastre est aussi la seule qui parait dans

les inscriptions persanes des rois descendants d'Hystaspe.

Or, comme cela resulte de la simple inspection des

signes dont se compose en assyrien le nom d'Hystaspe,

la forme zende de ce nom n'est pas exaetement repro-

duite par l'assyrien
,

qui ne presente que qualre let-

U) M. Xlir. B. 4. S. VIII. 3. av.-d.

(^2) Lassen. Zeilsclirift fiir die Kunde des Morgenlandes. 1844. VI. 1. p. 12.
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tres, tandis que l'exacte reproduction de Vistäcpa en

cxigeralt au molns cinq, c'est-a-dire V, S, T, S, P, ab-

stractlon faile des voyelles.

Ce ne peut done etre que la forme primitive sous

laquelle les elemenls constitutifs du nom de Vistacpa

paraissent en sanscrit, qui est representee par Tassy-

rien.

En effet la forme de Vittacva peut facilement

etre reduite ä quatre signes, par la suppression du pre-

mier t, ce qui est tout-ä-fait impossible pour A'istacpa.

De celte Observation il me semble pouvoir tirer la con-

sequence que l'assyrien devait etre un dialecle assez

proche de Fancien persan, par eonsequent un langage

sanscritique, non pas semitique.

Car, pour qu'on put dans les inscriptions trilin-

gues de Darius ne pas transcrire litteralement du per-

san en assyrien le nom de Vistacpa, et pour qu'on put

au contraire Tecrire sous une forme un peu differente,

qui est precisement celle que ses elements separes pos-

sedent en sanscrit, il faut necessairementj ce me sem-

ble, que les parties constitutives de ce nom, ou ce nom

lui-meme , existat dans la langue assyrienne sous la for-

me sanscrite, ce qui confirme le sanscritisme de cette

langue. Cette consequence scrait trop simple et trop na-

turelle pour que les semitistes aient pu admettre la

lecture dont eile decoule. Mais la lecture qu'ils ont pro-

posee se charge heureusement elle-meme de sa propre

confutation, comme on va le juger. M. Löwenstern lit

(f/i) scläazpa le nom assyrien du pere de Darius <^>, et

il donne aux quatre signes, dont ce nom se compose en

assyrien, les valeurs respectives de Ch. t. az. p, en sous-

(1) Expose des elements constitutifs du lioisieme Systeme d'ecrilure cu-

nciforme, p. 28.
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entendant avaiit le ch la sjllabe Hy qui, dit-il , n'est

pas exprimee, comme en heb) tu. A ces derniers mots

Ton croirait que d'apres une lol ou un usage avere et

Ires-connu de la langue hebraiquc, la siftlante XJ sous-

enlend avant soi une voyelle aspiree.

Mais quelque connaissaiice de la Grammaire he-

braique nous apprend au contraire

:

I.° que jamais voyelle initiale n'est sousenten-

due, moins eneore une voyelle aspiree
;

II.
° que riiebreu ajoute un Alef proslhelique a

la tete des mots commencaut par deux consonues, dont

la premieie n ait qu'un Seheva, particulierement si c'est

une sifllanle, p. e. i*nTX, bl3*vt'8«;

II I." que dans le mot Ü^DV la voyelle initiale

ne semble pas avoir ete ajoutee constamment dans les

lemps anciens, c'est pourquoi on n'a jamais ecrit D*niC''&{

;

mais les auteurs de la Ponctuation ont adopte celte pro-

nonciation (Eschtayim) et ils mirent le Daguesch dans

le n.

Apres tout eela, je ne saurais me persuader que

si les liebreuX eussent voulu represenler par leur ai-

phabet le nom d'Hvstaspe, ils eussent jamais choisi une

forme si peu reconnaissable que tjTilU'' Schlazp. Si le

nom persan eüt commence par Schla , les hebreux et

eu general les semites, y auraient ajoute un Alef au com-

mencement. Or la sifflante etant, dans le nom persan,

precedee d'un Vi, et dans le gree d'un T precede d'un

esprit rüde, concoit-on que des semites eussent voulu,

s'cloignant tout-a-la fois des lois de leur propre langue

et de la prononciation primitive du nom etranger, negli-

ger le Vi ou Hy initial, et commencer le mot par le

son antisemitique Sehta ?

Je crois au contraire que si des hebreux eussent
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Iranscrit en leur ecriture le nom d'Hystaspe, ils aurai-

ent ecrit integralement la sjllabe Hy ('T) en represen-

tant Taspiration par leur aspiree He (n) et TT par leur

voyelle Vau ( 1 ), tle sorle que Hyslaspe aurait ete ecrit

S]tS'*nC''in (Hustasp). C'est du moins ce qu'on peut arga-

er du moyeii dont ils se sont servis pour Iranscrire dans

leur langue le nom d'Hyrcanus (TpKxvos^, dont la for-

me orlginaire persaue, Warkana ou AVehrkana, commen-

ce par le W- En effet le nom du prince Macchabeen

Hyrcanus II est ecrit toujours dans les anciens livres

des Juifs Di:p"lin (Hurkanos) (l).

Mais tout en admettant que le nom d'Hystaspe doit

etre lu en assyrien (i?») sddazpa, cette forme ne repre-

sente pas exactement celle du zend Vislacpa qui est aus-

si, comme je Tai dit ci-dessus, la seule qui parait dans

les inscriptions persanes. Pour reussir a identifier la for-

me assyrienne ä celle du persan, M. Löwenstern lit cel-

le-ci Histaspa au lieu de Vistaspa, en donnant au signe

persan *"m^y' la valeur d'H au lieu de celle de V qu'on

lui altribue communement.

« n est evident, dit-il, que *w^ T^ (Vi) ou *m^
» (V') du nom persan (Vistaspa) doivent etre sousenten-

)) dus dans Tassyrien, ce qui peut avoir lieu pour une

» simple Toyelle ou voyelle aspiree (Hi), mais ce qu'il

)) est impossible d'admettre pour une liquide (Vi). J'a-

)) dopte donc pour ce signe tout uniment la valeur d'un

» h ou dun esprit rüde, ce qui se montre en parfaite

)) Harmonie avec Torthographe de ce nom en grec

» ("TaraaTJ^s) » ^-).

Mais cette valeur est incompatible avec Tetymo-

logle d'une foule de mots persans, oü le *»*»" se rencon-

(1) Talmud Babylonien. Sota 49. v. Rama 82. v. Menaliot 64. v.

(2) Expose, p. 49.



28

tre, Selon le temoigimge de IVI. Rawlinsoa et de M.

Benfey, avec la valeur du V. Par cxemple : duvitiya, se-

cond (dvitya en sanscril); vispa, tout (vicva en sanscrit);

paruviya, antecedent (parvya oii parvya en sanscrit); Ba-

biruviya, Babylonais (de Babiru, Bahyione)', naviya, flot-

te (navyä en sanscril), etc. etc. <^>. Quant a Tharmonie

existante entre la leclure Histaspa et le grec "^crTXTTvjSj

il me semble plus probable de trouver dans les inscriptions

persanes le nom d'Hyslaspe ecrit corame dans le Zend-

Avcsta (Vistacpa), que non sous la forme qu'il a recu en

passant dans la bouche des Grecs, lesquels ne possedant

pas dans leur langue le son V, le remplacerent, comme

de coutume, par Fesprit rüde place au devant de TT^

par lesquels ils representerent Fl du persan.

II me reste maintenant ä montrer par Texamen des

signes, que la forme assyrienne du nom d'Hystaspe re-

produit Celle du sanscrit Vittacva, sauf Fabsence d'un T.

Le premier signc, ^^^T, auquel je donne la valeur

de V, se rencontre avec celte meme valeur ä V^an dans

le mot Vamana, roi : ä Perscpolis dans le radical Bav,

hätir ; ä Khorsabad dans le nom de la ville de Navara

(Nora en Cappadoce).

Le second, ^I^^^J, qui doit etre un T, a en effet celte

valeur dans le nom d'Artaxerce, dans le pronom demonstra-

tif ata ou atat ce, dans le substantif Tata -pere, etc.

Pour le troisieme signe, ^^^, la valeur d'une sif-

Haute qu'il doit posseder ici, lui est connrmee par le

nom d'Ormuzd; mais je ne suis pas en etat de deter-

miner avec exactitude quelle est la sifflante qu'il doit

representer.

Le dernier signe de notre nom ^ est identique au

(1) RaAvlinson. The persiaii cuneil'oiin insciiplion at Behistun
, p. 150-1.

Benfey, Die Pevsisclieii Keilinscluiricii. Glossar, s. v\.
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^ij B persan. Voila une raison pour altribuer au signe

assyrien la valeiir que possede son egal en persan. Mais

il y a aussi d'aulres raisons qui viennent ä Tappai de

cette valeur. Notre signe parait dans los noms geogra-

phiques de la Perse et de Sparda, oü il remplace le P

du persan. Dans ]a singuliere inscription de Tarkou il

commence, sclon moi, un mot que je lis Baha et que

j'ideniifie soit au sanscrit Bahou, grand, soit an san-

scrit Mab, id. Je conclus donc, sans pretendre deter-

miner avec exaetitude la valeur du ^J assyrien, qu'il

dolt elre ou un B ou un P. mais certainement une labiale.

Ce signe se subslitue deux fois au ^ ^JJ,
qui est,

comme nous savons, un S, ce qui parait inexplicable

a M. Botta.

Pour moi je n'y Tois que la confusion facile du

^3 aA^ec le Y que nous savons etre un S et qui peut

rtre substitue avec raison a l'autre siftlante ^ "^JJ.

La lecture entiere donc du nom assyrien de Vi-

stacpa est Vilasba ou Vitaspa, qui se rapproche beau-

coup de la forme sanscrite Vitlacva, ainsi que je Pavais

suppose d'apres le nombre des signes.

S 5.

GOIATA

M. Rawlinson a envoye a M. Botta Irois courtes li-

gnes comme ecbantillon de Pecriture assyrienne de Be-

histun, dans lesquelles on trouve un nom propre indique,

comme ä Persepolis et ä Hamadan
,
par le clou vertical

qui le precede,
J.

« Depuis la publicaiion du Memoire de M. Rawlin-

)) son, dit M. Botta, j'ai cherche parmi les noms propres

» celui qui pouvait so rapporter ä cclle inscription.
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)) Je ne puls faire que des eonjectures, mais il m'a

)) semble que ces trois lignes devaient etre la tradu-

)) ctlon assjrienne de Tinscrlption du mage Gomates, c'est-

)) a-dire de la petite inseription qui aeeompagne la figu-

)) re du mage Gumäta ou Gomates, quI est represcnte

» sous les pieds de Darlus et les mains hautes lui de-

» mandant pardon.

)) Volci la premiere ligne de cette inseription

:

TT r^^ TT T <^< TT ::^B Tt-

» Les trois premiers groupes sont, comme a Per-

» sepolis, le pronom demonstratif. Le premier apres Ic

)) clou perpendiculaire serait un G et cette valenr s'ac-

» corde bien avec la leeture probable de deux noms de

)) pajs ä Nakchi-Roustam. L'M est teile qu'elle nous

)) est donnee par le nom d'Ormuzd, et il en resulte la va-

» leur de / ou th pour le signe ^^~^t^^. M.- Eawlin-

)) son seul peut dire si cette leeture est juste, puisque

)) seul il connait la place de ces trois lignes dans Tori-

» ginal )) (% \ 5).

Je m'empresse d'adopter la conjecture de M. Bot-

ta, qui a ete acceptee aussi par M. Hincks et par M. de

Saulcy.

Je remarque, ä Tappul de cette Hypothese, qu'entre

lous les noms propres des personnes representees dans

le moDument de Behistun, aueun ne presente un 31 au

milieu, hors celui de Gumata, et que c'est precisement

TM ^1 qu'on rencontre au milieu du nom que M. Bot-

ta a suppose etre celui de Gumata.

En consequence de ceLte identification le premier

signe de ce nom devra avoir la valeur du G, valeur

qui, comme M. Botta Ta bien vu, lui est confirmce par

les deux noms de pays ou de pcnples . qu'on trouve
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dans la table de Nakch-i-Roustam, des Sattagydes et des

Gandares. A ccs noms je puis joindre d'autres mots four-

nis par les inscriptions de Van et de Khorsabad, et sur

lesquels je reviendrai plus bas; ce sont le sabstanlif

exactement sanscrit, ga, terre, et le nom de caste Ma-

gu, mage.

Au G sulvent l'M ^J et l'A
J^.

Le quatrieme signe est ^^~^^=, qui dolt etre un
>—>—

T, valeur qui lui est conflrmee par les raots manata

,

plusieurs; rasta, aqueux; Ira ou thra, nourriiure, et par

sa Substitution ä d'autres signes
,
qui ont egalement

,

comme nous le verrons plus bas, la valeur du T. Le

dernier signe est un autre A
J^.

Cela donne la lecture de Gumata pour le nom

assyrien du mage persan Gumata ou Gomates, qui si-

giiille ({ celui qui possede des boeufs ».

5 6. •

DARIUS

Le nom du grand Roi qui a fait graver son hi-

stoire sur la surface du roeher de Behistun est ecrit

le plus souvent en assyrien de la maniere suivante:

EM- -TT4- ^If. Vv :>^- '''

D». R. Y. A. S.

Quelquefois, comme j'ai dejä eu Toccasion de le

dire (p. 1 ), entre le premier et le deuxieme signe on

rencontre un A J^
(^). Le premier et le deuxieme signe

nous sont dcjä connus : ils sont un D et un R. Le

troisieme nous est eneore inconnu. Le quatrieme est un

A : et la valeur du cinqiiieme reste eneore a determincr.

O) W. Xlir. B.\. — C2) S. VII. 3. 19. W. Xni. Cr. 3. XIV. s.
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Nous n'avons donc ä chercher les valeurs que de

deux signes, le ^^Jf et le ^!^»—
J—*• Le premier est

tres-probablement un Y, corame Ta dejä suppose le pre-

mier M. Burnouf (^\ Voici des raisons qui corroborent

cette A'^aleiir.

I.° Dans Teeriture medique le signe ^^TtV ^ cette

valeur (2)
. or ^E^rr est presque identique a ^»^TJ.

II.*' Dans la partie assyrienne de rinscriptlon de

Nakch-f-Rastam , apres le nom Spa(r)da , lequel est

suivi dans le texte persan du nom des Jounas ou des

Joniens, il y a un vide qui peut etre rempll par le si-

gne ^^, lequel en s'unissant au TJ qui exisle sur la

pierre, donnerait naissance ä la premiere lettre, Y, du

nom assyrien Yawana (correspondant au jV, Yawan, bi-

blique), dont les deux autres articulatlons, w et n, pa-

raissent reellement dans Tinscription apres le (E^) Tf

retabli.

En outre notre signe parait a Khorsabad dans quel-

ques noms propres, oü il peut ou doit posseder la va-

leur d'Y ou I long. Ces noms sont ceux de l'Iran, et

d'Indar (FAndjour moderne), nom d'un village de TAs-

syrie.

Fassons ä Tautre signe inconnu, le ^^*^y-<« M. Lö-

wenstern y voit le groupe de leltres vmsch (^)
,
pour

obtenir une lecture du nom de Darius, qui soit en har-

monie avec celle du persan Darayawusch.

Selon lui le signe ^^fc-V« n'en est point un seul, mais

il est compose des trois earacteres ^^, »-T et —«, dont

chacun a une valeur distinete, c'est-a-dire le ^^ celle de

W. le fc-J Celle d'ü, et le -« celle d'S ou Ch. II propose en

(1) Memoire sur deux inscriprions cuneifornies, p. 19(1.

(2) W. p. 278. 28(1.

(3> Expose, p. 30.
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outre d'admetlre pour le »-1 l'autre forrae T»- qu'on ne

rencontre qu'ime seule fois dans une inscription des

Momiments de la Ferse, ouvrage dont les copies d'in-

scriplions fourmillent, au dire de M. Botta, d'inexa-

ctitndcs et de fiutes. En effet la ineme inscription

laquelle dans les Monuments de la Ferse offre la Va-

riante !^^y*—« pour ^^V—T-«, presenle au contraire

dans la eopie qu'en a prise M. Stewart, et qui a ete joinlc

aux inscriptions de Schulz (PI. VIII), la forme ordinaire

^^*-y-«. Mais admettons pour un moment rorthographe

^ ^y*~-*; et 'S Jons quelles sont les bases qui servent

d'appui au partage que fait M. Löwenstern de ce si-

gne en trois, et aux valeurs de w, u et 5 qu'il don-

^^ il rem-

place, Selon lui, le ^Z^JJ que nous avons dit etre une

siftlante dans le nom d'Achemenes , mais qui est pour

M. Löwenstern dans cc nieme nom un I ou un ü al-

lemand et peut, dit-il, avoir servi ä representer la se-

mi-voyelle V ou W. Mais je ne puis partager son opi-

nion par les raisons deduites dans l'analyse de Tadjectii"

Achemenide (p. j 3), et parce que le son I ou ü ,
qu'il pro-

pose pour ^Z^fJ dans cet adjectif, n'est corrobore par

aucun autre exemple. La Substitution de ^^ ä ^^JJ
est tout-ä-fait problematique, cette Substitution ne pa-

raissant que dans une orthographe de Tadjectif iVche-

menide qu'on trouve dans une inscription des Monu-

ments de la Ferse, oü le signe ^^ est suivi des clous JT»-

dont M. Löwenstern ne tient aucun compte (p. 70, n. 2).

Uno autre copie plus exacte de la meme inscri-

ption, que je crois etre celle marquee D par Wester-

gaard, presente, ä la place de ce signe etrange et in-

connu, le commun JH^TT. Si je ne puis m'induire a

croire que ^"^YY est une voyelle I ou t), et que ^^
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lui est substitue avec la meme valeur, je ne nie pas

egalemenl que ce signe n'ait une reelle exislence ä

part , Sans entrer an compositlon avec d'autres clous

poiir former un seul caractere, comme c'est le cas pour

^^^J-«. II l'a certainement Jans l'ecrilure assyrienne cl

particulierement dans celle de Khorsabad, comme on le

voit par le paragraphe quatrieme du Memoire de M. Bot-

ta. Mais ce signe ne peut avoir, ä mon avis, d'autres

valeurs que celle d'un K, qui lui est attribuee par ses

substitutions. Car il est remplace par le "^-^ qui n'ert

Sans doute qu'une des variantes du ^ K de Xerces

,

tout comme y^ Test de ^^ (un D) ; et par le >^

qui ne differe evidemment que tres-peu ou presque rien

de g;;[^^i remplacant tres-frequent du jA K.

De meme que le signe ^ ^, le Jp- a une existen-

ce ä soi, mais il possede une valeur differente de celle

que lui propose M. Löwenstern. Selon ce savant, on

devrait voir dans ce caractere un signe representant

indifferemment tantot l'une, tantot Tautre des deux vo-

yclles U et I. La premiere de ces valeurs, qu'il lui at-

tribue dans la division de notre caractere ^^*~-}-<; »e

rcste confirmee par aucun aiitre exemple : la seconde,

qu'il lui donno dans le mot qu'il lit a priori Aisch, Vhoin-

me,' est tout-ä-fait incertaiiic. Je remarque au contraire

que le signe T*-. lequel existe dans Talphabet medique.

y possede la valeur du Z (W. 312), valeur qu'il pos-

sede aussi probablement dans l'alphabet assyrien, car on

obtient ainsi des lectures satisfaisantes pour des noms

propres et des mots assyriens , dans lesquels enlre ce

caractere lä. C'est par exemple le substantif Zanala

,

licvnnc; dans lequel on apercoil au premier coup d'ocuil

une racine commune, avec des petitcs moditicalions, ä

toutes les langues de la famille indo-europeenne.



Pour ce qai en est du dernier coln -<, auquel M.

Löwenstern donne la valeur de la chuintante ch a par-

» ce que dans riuscription de Nakch-i-Roustam il parait

)) remplacer le a\ >- ou V (seh) » , le coin -4 ne re-

prcsente, ä mon avis, qu'ideographiqueraent et par abre-

viation le -^T*- ou V ^^^^ ^^s seuls cas oü ces signes

scrvent ä exprimer le pronom relatif cha.

De meme ä KhorsaLad il remplace un autre grou-

pe de signes qui sert ä exprimer le pronom relatif aka.

Ce double fait peut etre compare a la Substitution, qui

arrive dans les inscriptions assyriennes de toutes les

localites, du eleu horizontal ä un autre pronom rela-

tif, ana (*).

Dans les autres cas, ou -< a une valeur phoneti-

que, il semble que cette valeur soit celle d'U, qu'il

possede aussi dans le medique ^^\ Nous en verrons des

preuves dans la seconde partie.

II me semble resulter de ces observations
,
que

quand meme la vraie forme du dernier signe du nom

de Darius fut iJ^JT*-^ ^^ "on '^'y^-<, et que ce signe

düt etre partage, comme l'a suppose M. Löwenstern,

dans les trois signes ^^ , J>- et <, ayant ici des va-

leurs distinctes, ces valeurs ne seraient pas celles de

tUf u et c/t; que ce savant leur attribue.

En consequence apres les lettres Darya du nom

de Darius , il ne reste qu'un seul caractere , auquel il

est impossible de donner le son de la syllabe umscli

,

qui completerait Fidentite du nom assyrien avec le nom

persan de Darius. II faat donc necessairement admet-

tre que ce nom n'etait pas exactement transcrit du per-

san en assyrien
,

puisqu'il terminait dans cette der-

niere langue avec un suffixe differenl de celui du per-

(1) B. §$ 23. 2ü. 30. — (2) W. 278. 280. 299.
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san. Maintcnant il s'agit de savoir qael est ce sufBxc

assyrien. Je dois avouer iel franchement mon insufii-

sanee a resoudre un probleme, pour la Solution duquel

les inscriplions qui sont ä ma disposition ne m'ofFrent

aucun secours ; Finconnue qu'il s'agit d eliminer etant

,

pour ainsl dire, sans tenants ni aboulissants. Je suis

reduit ä faire des conjectures sur la valeur de notre

^^»—J-«. Celle qui me parait avoir le plus de probabilite,

c'est de lui donner la valeur de TS, terminaison du iio-

minatif sanscrit. Dans cette hypolhese, la syllabe ya de

Darya, qui precede TS du nominatif. serait le suffixe san-

scrit ya, qui reuni au radical Dar {coercere, contenir,

retenir) formerait un adjectif ayaut le meme sens que

le persan Daryawu, qui signitie, comme Ta bien montre

M. Burnouf, coercitor, et qui emploie, au lieu du suf-

fixe ya, le suffixe yu, tres-commun en zend et qui s'esl

detendu en yauu (^).

Ce qu'il me suflit pour le moment d'avoir demon-

tre c'est que la forme assyrienne du nom de Darius

differe de la forme que ce meme nom presente en persan.

§ ^
XEKCES

Voici Ic nom assyrien du grand roi qui fut la

tcrreur des Grecs, et dont ils se vengerent en le cou-

vrant de mepris ei de ridicule :

A ^T- 4—- ^T—TM- ^T--
'''

R. Ch. A. Ar. Ch^

Quelquefois le dernier signe est remplace par V c/«;

lequcl alors est suivi de A^"»- A (^\ Tous les signes

dont se compose ce nom nous sont connus , hors du

(1) Memoire sur deui inscriplions cuneiformes, p. 6S, 69.

(2) W. Xlir. G. 1. — (3) W. XVI. S. 14.
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premier, aaquel on est tente de doiiner, d'apres sa po-

sition, le son de la gutturale K, valeur qui lui est con-

firmee effeciivement par beaueoup de noms propres de

pcrsonnes et de pays des inscriptions de Vau, dans la

plupart desquels notre signe revleiit comme terminai-

son correspondante au suftixe unädi sanserit aha, com-

me daüs Arbaka, Zaraka, Sananaka, Aranaraka et Kar-

khara. A Khorsabad notre signe parait avec la valeur

du K dans les noms de Karran et de Wakarda. Si

Ton Joint ä eela la circonstance que la valeur du K
sied reellement bien aux equlvalents de notre signe, il

ne reslera plus de doute sur celte valeur. La valeur

de la seule lettre inconnue ainsi etablie, il me reste ä

expliquer pourquoi je donne deux valeurs lellement

differcntes que Celles de CH et d'A dans notre nom au

signe <\*-' Je dois dire d'aborJ que M. de Saulcy don-

ne toujours ä ce signe la valeur da ch, eu lisant no-

tre nom Kchacharcha, au lieu de Kcharcha. Mais cette

lecture ne me parait pas admissible, car eile inlroduit

dans notre nom un elemenl nouveau et non r.ecessaire,

et qui donne au nom assyrien de Xerces une forme

elrange et peu probable.

M. Löwenstern lil notre nom Rlichayareha, con-

formeraent au persan , en donnant au signe A>*— la

valeur dj au milieu de ce nom, tandis que dans celui

d'Ormuzd, et a la fin meme du notre, il lui donne celle

d'A <^'). Mais tout en donnant la valeur dy au A>*—
au milieu de notre Lom, Ton obtiendrait la lecture de

Klichayacbarcha, et non celle de Rhchajarcha, identi-

que au persan ; mais voici rexpedient auquel a recours

M. Lövvenslern pour eliminer le second c/i
-^J*-

qui

precede l'R »-yj'^y. H dit que les sigp.es ^Jfc-fc-IT^y ehr

(.0 Expose, p. ;il-2.
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ne forment qu'une seule lettre mixte ou une combinai-

son Identique ä la lettre slave r^, qui se prononce, dit-il,

rch. Mais je dois remarquer d'abord que le r*, qui ap-

partient au dialecte slave de la Boheme, se prononce

rj et lion rch (^\ Et quand meme il se prononcerait

rch ce phenomene ne serait pas identique ä celui du

-<y»->-TjAT ehr assyrien. Car dans le r boheme on sous-

entendrait un ch qui n'est pas ecrit (etant simple-

ment indique par le signc ^ place au dessus de Vf)
,

mais qui se prononcerait apres 1'/-. Dans le groupe as-

syrien '^y*-*~||'^y c^^^> 311 contraire, les deux consonnes

ch et r seraient ecrites toutes les deux, mais eile se-

raient transposees dans la prononcialion, qui en doit

etre, selon M. Löwenstern, rch ou simplement r. Dans

ce dernier cas Tassyrien prescnlerait precisement le cas

oppose de celui du r boheme. M. Löwenstern dit avoir

retrouve encore un autre exemple analogue ä celui de

Tassyrien chr^ dans la transposition de la dentale t au

devant de la sifrlante, ce qu'on trouve, dit-il, enonce

dans Ewald,

Je vais citer les propres paroles du savant gram-

mairien allemand, traduites lltteralement. On verra que

le fiiit porte par M. Löwenslern ä Tappui de son hy-

polhese , et qu'on trouve dans toutes les grammaires

hebraiques, n'a rien a faire avec le ehr assyrien.

(( La langue hebraique, dit Ewald, ne souffre pas

)) qu'un T precede a la fin d'une s}llabe un son-S, com-

)) me dans itsater, car, outre a la difficulte de la pro-

)) nonciation , il en resulterait que deux sons se fon-

» draient en uu seul (x = /s , 7 z=: ds). Si ces sons

» {t et s) se rencontrent pourtant accidenteilement (ce

)) qui arrive seulement par la prosthese de la s^llabe

(^1) Eichhoff. Parallele (ffs langues de l'Europe et de l'Inde, p. 70.
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)) jin Hit, % J06.), alors ces sons sont le plus fre-

)) quemment conserves, inais transposes, de maniere que

)) le faible S precede le dur T, ce qiii est beaucoup

)) plus facile a prononcer, p. e. innDH istater, IDPi^n

)) istaker, lanuH istamer » (^).

Comme on le voit par cette citatioii, les deux sons

t et s etant difficiles a prononcer Tun ä la suite de

raiitre, Thebreu les Iranspose dans la prononcialion ain-

si que dans Fecrlture, en ecrivant et en prononcant

IDJIDn istater, au lieu d'lflDnn itsater. En ass}rien, au

contraire, Ton emploirait , selon M. Löwenstern , dans

l'ecriture l'orthographe faulive ehr, et Ton liralt rch,

ou simpleraent r. Le fait que presente la langue he-

braique est donc bien different de celui que M. Lö-

wenslern veut retrouver dans Tassyrien.

Rien donc ne justilie, ä mon avis, la lectiirc de

rch ou dV proposee par lui pour les signes -^T>->--TT4T,

ni Celle de Khchajarcha pour le nom cntier de Xerces.

Je vals porter maintenant les preuves qui corro-

borent ma lecture d'AR pour les signes -^T»-»-TT<T.

Je remarque d'abord que toutes les fois, oü, soit

dans le nom de Xerces , soit dans d'autres mots , le

signe -<y»- precede TR •^TT<T, ü n'en est pas separe par

le point qui distinguc les leltres l'une de l'autre, mais

au contraire la pointe du clou horizontal du ^J*-
vient

s'enchasser dans la tele de l'autre clou horizontal de

IV-yy^J R, de Sorte que ces deux signes ne semLIent en

former reellement qu'an seul. D'autre part toules les fois

ou parait ce groupe
"^J^^^^yj -^Jj

que nous regarderons

dcsormals comme un signe complexe , il doit possedcr

la valeur d'ar. Temoins les noms d'Arlaxerces, de l'Ar-

(,l)£^valJ. Kvilische Giaininatili der iiel)räiscl»cii Sjuache. Lcip/ig 1827,

§ S7.
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meiiie, de rArraa et d'Arbaces, que j'analyseral plus

bas , oü il parait comme initial. II est donc irapossi-

ble de donner a ce groupe d'autre valeur, hors celle

(TAr. On m'objectera : commcnt se itiit-il que -^T*— qui

est meme seion vous uii c/j; ait echange iei sa valeur avec

celle d'A? A quoi je repondrai que probablemcnt le

signe '<Y»~ qui parail dans le groupe que je lis AR, ne

doit pas etre le meme que celui que je lis eh. Je sup-

pose qu'au lieu de
-^J*-

on doit substituer dans ces cas le

signe Ires-semblable -^Y—,
qui s'echange meme ä Khor-

sabad avec -<y^- (^\ mais selon moi seulement par une

erreur provenant de la grande ressemblance de ces deux

signes. Or en donnant la valeur d\\ au -^j—, cn ap-

puie suffisamment le son d'Ar que je donne au grou-

pe
<^y*-»-y|-<J

ou mieux
-^J—

»—IJaT. Car ce groupe se-

ralt alors compose d'un A et d'un R. Voici des faits

qui soutiennent la valeur d'A pour -^J— . Le -i]*-, avec

lequel j'ai dit qu'il est souvcnt confondu, parait quel-

quefois ä Van avec cette valeur, dans le mot Vamana,

roi, cntre VM et TN, et dans le mot Ranan, genitif sin-

gulicr de Tadjectif Rana , delicieux ^~\ Un autre fait

appuyant cette valeur a ete cite ci-dessus
, p. 14. II

Ine semble resuUer clairemcnt de ces faits, que le grou-

pe -^y^-^-yy-fT sc compose des signes -^y— et »—IJ^T a-

\ant la valeur d'A et d'R, et qu'il possede eu conse-

quence celle de la s}llabc AR (^>. Voilä donc juslifiee

(1) B. §§ 22. 23. — (2) S. III. n. XIII. 1. '6.

(3) Ces llgnes etaient dejä ecriles loi'sque je recus le Memoire de M. Hincks

sur les inscriptions de Van , dans lequel il donne la valeur d'.-/r aux signes

.^T^»-TT<T, d'apres uii fiagnient du uoui d'Artaxerces, dont je parlerai dans

le paragraplie suivant. Mais M. Hinrks ne donne pas d'aulres exemples certains

dans lesquels les signes .^T»-»-Ty< aient la valeur d\/?', hors celui d'Artaier-

ces et il n'explique pas d'ailleurs coiument le signe -^y^ auquel il donne la

valeur du Chi, acquiert dans le groupe .^T^-^-yy .^y le son A ; difficulle qui

enipeclia M. Löwensfern et M. de Saulcy, meme apres la puMication du Me-

^loire de M. Hiucks, dadopler sa lecture.
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archeologiquement ma lecture de Kchärcha, pour le nom

assyrien de Xerces. II me reste ä la justifier philolo-

giquement, c'est-ä-dire ä rendre comple de la dlffereiice

qui passe entre notre Kchärcha et le nom persan de

Xerces, Khchayareha.

D'abord le nom de Xerces s'ecrit aussi en medi-

que comme en assyrien Keharclia ou Rhcharacha (*),

et puis la forme assyrienne se plie tout aussi bien qua

la persane, au sens qu'attribue Herodote au nom de Xer-

ces, qui est le guerrier par exceüence, c'est-ä-dire Vin-

vincihle. Car Khchärcha parait n'etre qu\m derive du zend

Khchathra (guerrier), change en Khchar par Telision

du th aspire, comme dans puthra (fils), qui est devenu

en persan moderne pur. Cela est rendu presque certain

par la forme sous laquelle se presente en assyrien le

nom persan d'üwakchatra — le Cyaxare des Grecs —
qui est, d'apres M. Rawlinson, üwakchara <2). Le mot

Kchathra, modifie en Kchar, parait aussi dans le nom

d'Artakchatra ou Artaxerces, ecrit dans les inscriptions

grecques des Sassanides a Nakch-i-Roustam au genitif

Aproc^ocpou (3), Quant ä la derniere syllabe cha, eile est

Selon moi le sufrixe sanscrit sa, qui se Joint ä des ad-

jectifs Sans en modilier le sens. Dans le persan Khcha-

yareha, le cha final represente le sa sanscrit tout com-

me le clia assyrien, et Rhchayar represente egalement,

a mon avis , le zend Khchathra , avec cette difference

que tandis que le th a totaleraent disparu en assyrien

et en medique, il s'est converti en persan en y^ comme

le dh de rudh (croitre) sanscrit s'est change en y dans

le persan moderne royidan, et comme le d de päda (pied)

s'est change en i dans le persan moderne pai *-'^^.

(1) W. 320-7. — (2) Rawlinson. Vocabulary of ihe ancient Persian lan-

guage. London 1849, p. 8d. — (^3) De Sacy. Memoires sur diverses antitjuites

de la Perse, p. 31. 100-1. — (4) Burnouf. Journal Asiatiqiie. 1846, p. 42. n.
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M. Pott, avant de connaitre le Khchayarcha des

inscriptions pcrsanes, regardait le nora de Xerces com-

me un compose derivant de Rchär, qui represente le

zend Khchathra, guerrier , et de chä abreviation de

Kchahya, rot, de sorte que ce nom signifie, selon lui,

le rui des guerriers. Mals cette etymologie, comme on

le voit, ne s'accorde pas avec celle d'flerodote qui donne

au nom de Xerces le sens de guerrier (^>. Elle lui don-

ne au contraire un sens qu'on ne trouve dans le nom

d aucun roi asiatique ou indo-europeen ; tandis que ce-

lui de guerrier, fort ou invinclble , se rcncontre dans

des noms de roi assyriens et franks sorlant de la me-

me race que les Persans. En effet. le nom de Tiglat

Pileser, roi de TAssyrie, signifie, d'apres TetTmologie que

j'en ai donnee dans mon Sanscritisme : a Souverain de-

fenseur fort ou Aaillant )> ; celui de Sanherib (( sembla-

ble a un lion )) ; et celui d'Esarhaddon u chef victo-

rieux n. De meme dans les noms de rois franks, guer-

riers comme les rois persans et de la meme race in-

do-europeenne qu'eux, je trouve bien des Merowig ou

eminent guerrier, des Theoderik ou eminemment bra-

re. des Hildebert ou guerrier brillant, des Hlodowig ou

illustre guerrier; mais pas un au contraire qui ait le

sens de Roi des braves ou des guerriers.

Pour revenir donc a mon etymologie du nom de

Xerces qui me parait etre la plus probable, car seule

eile confirme exactement la traduction de guerrier que

donnait Herodote pour ce nom, ma lecture de Rchär-

oha pour la forme assyrienne de ce nom en est beau-

coup appuyee. II resulte aussi de cette lecture que le

mot primitif dont derive le nom de Xerces devait etre

propre ä la langue des Assyriens, car il y a subi uue

(1) Burnouf. Memoire sur dem inscriptions cuneiforracs, p. 124.
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modification differente de celle qu'il presente en per-

san, mais qui ne sort pas du cercle des lois eiiphoni-

ques qui regissent, dans las langues de l'Asie derivees

du sanscrit et du zend, les changements et les transfor-

mations des mots sortis de ces langues. Ce fait
,
que

Texistence du nom de Xerces dans la liste des anciens

rois assyriens memes, tiree des ouvrages perdus de

Ctesias et conservee par Eusebe , le Syncelle etc. (^)

,

pouvait deja nous faire soupconner, ce fait, dis-je,

vienl ä Tappui du sanseritisme de la langue des in-

scriplions assyriennes.

§ 8-

ARTAXEltCES
Nous ne possedons jusqu'ici qu'une seule inscri-

ption persane d'Artaxerces. Elle est du deruier des trois

rois persans qui ont porte ce nom; c'est-a-dire d'Arta-

xerces Ochus. Mais cetle inscriplion n'est pas trilingue,

eile est en seul persan. En consequence nous ne pour-

rions pas connaitre la forme ass}rieune de ce nom, si

par bonheur la ville de Venise ne conservait un vase

d'origine egyptiemie (certainement achele anciennement

en Egypte par quelque marchand venilien), sur lequel

on trouve le nom d'Artaxerces.

Le tresor de l'eglise de S'. Marc renferme enlrc

autres antiquites tres-rares un vase de graiiite en forme

d'oeuf, sur le bord duquel est gravee une inscriplion

euneiforme en trois petites lignes, au dessous de la-

quelle il y a une autre inscriplion en caractcres hiero-

glyphiques egypliens. Ce vase est tout seniblable a un

autre vase egyptien qui existe dans le Cabinet des an-

tiques ä Paris, et sur lequel sont graves les mots Xer-

(1) Eusebii, Chronicum bipartitum graeco-armeno-laliuum. Yenetiis ISIS,

p. 47.
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ces roi grand; Jans les trois alphabets cuneiformes, per-

san, mediqae et assyrien, et eu hieroglyphes egyptiens.

Le savant et zele couservateur du tresor de S*.

Blare, M. l'abbe Giacchetti, qui a bien merite des scien-

ces archeologlques, dirigea, il y a dejä long temps, son

altenlion sur le precieax vase egyptien dont la garde

lui est confiee. II prit lui-meme des coples des inscri-

ptions de ce vase, et il les envoya ä plusieurs savants

arclieologues ilaliens , en les priant de vouloir lui en

donner rexplicalion ; mais personne ne put la lui don-

ner. Seulemenl M. le comte Darrachc, dans une lettre da-

tee de Turin le 26 Aout \ 840, lui ayant signale, d a-

pres le celebre orientaliste M. Arri , Timportance des

inseriptions cuneiformes, acerut dans le savant couser-

vateur le desir de connaitre le sens des inseriptions de

ce vase. M. Lanci visita en 1841 le tresor de S'. Marc,

oii il a copie quelques inseriptions arabes qui se trou-

vent sur d'autres vases de verre, et qu'il a illustrees au

long dans son dernier ouvrage public ä Paris sur la

paleographie arabe, inlitule: Trattato dclle simholicJie rap-

'presenlanze degli arahi , e della varia generaziune dei

musulmani carattcri supra differenti vnaterie ülusirate

(Parigi 1845). Dans celte occasion M. labbe Giacchetti

le pria de vouloir jeter aussi les yeux sur les inserip-

tions du vase egyptien.

Apres un examen attentif il repondit a M. Giac-

chetti, que ces inseriptions lui paraissaient contenir le

rjom d'Artaxerces. Cette supposition a ete ensuite plei-

ncment coniirmee par la lecture de Tinscription persa-

ne cunelforme et par celle des hicroghphes qui Tae-

compagnent. Le savant voyageur anglais sir Gardner

Wilkinson, qui visita le tresor de S*. Marc apres

M. Lanci le 26 Juillet 1841; prit une crfiprcintc de
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nos inscriptions
,

publiee dans la Revue Archeologique

de 1845 par M. Adrien de Longperier, qui y reeonnut

le nom d'Artaxerces suivi du titre Pioi grand. Sauf le

nom du roi, Tinscription du vase venitien est done ideri'

tique a celles du vase parisien de Xerces.

Malheureusement le vase venilien n'aida en rien

le deehiffrement des caracteres assvriens, car les signes

de la troisierae ligne cuneiforrae qui doivent. represen-

ter le nom assvrfen dMrtaxerces, qui ne nous est con-

nu jusqu'ioi par aueune autre inscriplion, sont presque

tous meconnaissables dans la copie de M. Wilkinson.

La copie que j'en donne ici a ete prise par raoi-meme

en Janvier 1848, et eile rcproduit les caracteres assv-

riens constituant le nom d'Artaxerces avec toute l'exa-

ctitnde possible

:

^T- olT.T ^tT^T
4^" T^^ V ';;:I gj.AR T A KH CH» T R«

Le -^y*-»—yy^y ar, quoique avec un trou rond au

milieu au Heu du »— , doit etre ainsi retabli , ce trou

u'elant que l'effet d'une coupnre de la pierre. Le signe

suivant qui doit etre un t, d'apres la forme de notre

nom en persan, doit etre relabli ainsi ^yv^y, car cel-

le-ci est la forme du / dans le nom d'H}staspe.

Les Irois signes qui suiveut nous sont parfaite-

ment connus : ils sont un A, un KH et un CH^.

Le suivant *^y, qui doit etre un t, ne doit pas

etre confondu avec la labiale finale d'Hystaspe
, ^y,

avec laquelle il a une grande ressemblance , mais qui

s'en distingue par la longueur du clou horizontal su-

perieur. Or , le signe ^y ou *^ est effectivement un

Substitut du ^ ^^ T de Gumäta, comme on peut s'en

convaincre en confrontani Tinscription cotee D par We-
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stergaard (Tab. XIV. a. 1. 3. s. 3. et dernier) avec

Celle de Schulz (PI. VII. 3. col. 1. 6. et 8. s. 5. et 4).

Lui voilä donc confirmee la valeur de T, deduite

pour lui de notre nom (*).

Le dernier signe Ö[Tj ^uquel on devrait donner le

son d'ß, est celui-la meme qui parait dans le nom de

la Perse avec cetle valeur.

II semble n'etre qu'une Variante d'un autre signc

^T^
,
qui est substilue , comme l'a dejä obsei ve M.

Botla (§ 63), au ^^ ^ J
qui permute lui-meme avec

le »—^Hf-^y
R (v. p. 4 et corrigez 1. J ^^^_T au

lieu de p;"7-yy).

J'attribue donc la valeur d'R au ÖfT, ce qui com-

plete la lecture d'Artakchatra pour le nom assyrien d'Ar-

taxerces, qui sera alors identique au persan Arlakchalhra.

Je dois dire encore quelques mots sur un frag-

ment d'inscription persepolitaine, copiee par M. Lettin

de Laval, qui presente les signes suivants precedes du

clou perpendiculaire , marque ordinaire des noms pro-

pres de personnes:

T ^T—IM ;^T ^ra=t-
M. Löwenstern y voit avec raison le commence-

ment du nom d'Artaxerces <^~). Ce sont en effet les trois

Premiers signes de ce nom dans le vase de Venise, que

nous retrouvons dans notre fragment. Ils sont suivis du

signe inconnu ^^J'^i^^i ^i^^
remplace le ^i^i ^/i de ce

nom, dont il doit etre en consequence requivalent.

II possede en efiet la valeur d'une gutturale forte

ä Van, dans le nom meme de cette ville, Qana; et ä

Khorsabad, dans celui de Ptolemaide ou S*. Jean d'Acre,

Aka. En consequence notre fragment doit se lire Artah.

(1) M. Botta est arrive, de son cöte, quoiqiie par une voie nioins direcle, au

mt'me n'sultat quant au signe *; — (2) Expose, p. 77.
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A l'analyse des huit noms propres de personnes,

dont je me suis occupe jusqu'ici, je vals joindre celle

des noms de pa\s ou de nations, qal formaient les sa-

trapics de rempire persan. Ces noms se trouvent pour

la plupart dans l'inscriplion trilingue de Darius, copiee

a Nakch-i-Roustam par Westergaard avec beaueoup de

difficulte au moyen d'une longue-vue (^). C'est pourquoi

la partle assyrlenne de cette inscriptlon
,
qui est dans

le monument meme fort endommagee, nous est parve-

nue dans un tres-mauvais elat, ce qui est fort a de-

plorer, car nous ne pouvons lire avec assurance qu'une

partie des noms de pays qa'elle doit contenir.

Je vais extraire pourlant de cette inscription tous

les noms qui s'y trouvent ecrits en entier, ou qui, tout

cn ne conservant que quelques signes de leur forme

primitive, peuvent etre reslitues au moyen de la forme

qu'ils ont en persan et d'apres les notions que nous

avons dejä acquises sur la valeur de quelques-uns des

signes qui composent l'alphaLet assyrien.

Tous les noms de pays que nous allons analyser

porlent en tele le signe <<< qu'il faut bien se garder

de confondre avec le
J^

A qui est droit, tandis qu'il

est place obliquement.

Ce signe parait etre Tinitiale d'un mot signifiant

pays, ecrit par abreviation ä cause de sa frequente re-

petition , car en effet deux fois repete et suivi du si-

gne du pluricl il represente dans nos inscriptions le

mot qui doit signifier region. II est identique, comme

M. Botla Ta bien vu, au signe ^-^ qui precedc egale-

ment a Rhorsabad les noms de pays et de villes , oü

il^est souvent remplace par un autrc signe qui est

»-^5^T (2). Or ä nolre sigue ^< est substitue une fois

(1) W. XVIII. A. B — C>; Journal Asiatiquc. 1S47. Mai, p. 37S.
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le groupe de letlres suivant: ^_^^y ^S[ ^^^- ^^ prä-

miere est, nous le savoiis deja, un N (p. 1 l ). La se-

conde est certainement identique au signe *-^T des in-

scriptions assyro-persepolitaines, qui s'en distingue par

un clou horizontal de plus. Car, comiae l'a Lien obser-

ve M. Botta, dans beaucoup d'autres caracteres usites

dans ces inseriplions on a emploje quatre clous hoii-

zontaux lä oü ä Khorsabad on n'en mettait que Irois.

On voit S*- ^^ 1^^" ^^ EI*~: *^Hf ^^ ^^^^ ^^ *"S
etc. Or le caractere »-^T a la valeur du T dans le

nom des Sattagvdes
,
que nous rencontrerons blenlöl;

et dans le mot tala, pere. Notre »-^T meme a done

la valeur du T, et le mot que nous anaiv sons est eon-

stitue des deux lettres N et T.

C'est pourquoi il faudrait, comme le dit M. Bol-

ta, chercher dans ces lettres le mot ville ou pays. Mais

il laisse ä d'autres le soin de trouver un mot qui con-

vienne. Ou je m'abuse fort, ou j'ai trouve ee mot dans

les langues sanscritiques.

Suppleons un A apres chacune des deux conson-

nes N et T, et nous obtiendrons le mot natu, Ce mot

ofFre une ressemblance de forme trop frappante avec

le latin natio, pour quelle puisse elre accidentelle. Le

sens de nation en outre n'est pas trop eloigne de celui

A.e pays, pour que les deux mots ass\rien et laiin n'aient

pu etre primitivement identiques. 11 ne s'agit que de

remonter a l'origine du mot latin (qui est devenu eu-

ropeen), et de trouver par lä le point primitif de rcii-

nion de ce mot avec Tassyrien , en s'eloignant duquel

ils se sont separes. Remontons.

Natio est un substanlif abstrait qui vient de na-

(1) B. § 34.
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//« . ne,. anciennement gnaiüs . parllcipc passif de na-

sroi\ radical identiqae au djan sanscrit (engendrer et

naitre), dont il a perda la consonne initiale, dj (apres

]a contraction de TA, qui a lieu aussi dans le redupli-

catif gl-gno), qui s'est eonserve plus fidelemeut dans le

participe gnaius; dans les verbes gigno et generare? et

dans le substantif gens? gentis. De cc radical djan vlen-

nent en sanscrit les substantifs djantu, homme, identi-

que au latin gent-is, et djana , homme , famüle , trihn

,

race et monde <^^).

Djantu se retrouve exactement reproduit en zend

sous la forme de zan tu, par snltc de la muiatlon, usuel-

le en zend, du dj sanscrit en ::. Mais ce mot ne slgni-

fie plus homme: il signifie ville : d'apres M. Burnouf,

qui est d'accord en cela aveo !a traduction traditionnel-

le des Parses du Zend-Avesta . conscrvee par ia para-

phrase indienne de Nerlosengh, et par la traduction

francaise d'Anquelil du Perron. Zan^tu pnrait dans le

bei hymne a Haoma, commentc et tradult par M. Bur-

nouf, dans le Journal Asiatique, dans cette pbrase : Kao-

ma, nmanö palti, vic paiti, zan^'tu palti, dain^u paiti, que

M. Burnouf tradult ainsi (-): lloma cbef des maisons,

chef des villages, chef des villes, chef des provinces.

Ici il est entoure, comme on le volt, par des mots

qui tous indiquent des lieux dont l'etendue \a toujours

croissant, et le sens de ville est indubitable pour iui.

II parait aussi dans un compose qui signifie (c celui qui

protege les villes » lequel est zan'^tuma (•^^

(1) Benfey. Samaveda Glossar, p. 70.

(2) Journal Asiatique. 1846. Mars, p. 260.

(S') Brockhaus. Ventlidad Sade, p. 360. C'esl du rnol zaii^tit que derivp,

selou le savant pliüologue franrais dont je citp ii-i les jiaroles, le mol zend,

nom du livre sacn' des Parses, plus cominunement appele Zeiid-Avestn , mol

qui signifie le livre des genn ou des i-illex, et par extension ta lancjue des

villex, quand on veut paT-Ter spt-cialement de la langue de ce livre. ce qiii parait

un usage plus moderne.
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Voici les paroles par lesquelles M. Burnouf expli-

que le passage du sens dliomme, ou etre vivant, ä celul

de ville dans le mot zaiTtu. cc S'il designe en zend, dit-

)) il, uue circonscription territoriale habitee par des hom-

n mes, c'est en vertu d'une extension de sens, analogue

» a Celle qui donne h. vic dans le Yeda le sens dViom-

)) me, et ä vic dans le Zend-Avesta celui de maison ou

)) de village. )) (^) Cette extension de sens a lieu aussi

dans le sanscrit meme, p. e. dans djana, qui sigulfie,

comme je Tai dit, non seulemcnt komme, raais ans?!

monde, comme on le voit dans le passage suivant , ex-

tralt d'un hymne du Sama-veda (I Partie, V Lecture.

2 Division , 5 Decade , 3 cloka)
,
qui est : Kr dhi no

\acas6 dj'ane, fais nons celebres dans le monde (Benfey,

p. 236 6). ün autre mot qui offre un exemple de cette

extension de sens est le vedique Kchiti , hommes , fa-

m'dle et hahitation (id. p. 52). II s'ensuit, ce rae sem-

ble, de tous ces exemples, que si nous trouvons dans

quelque langue congenere au zend et au sanscrit un

mot ayant primitivement le sens Aliomme, et qui pos-

seile dans le memo temps celui de ville ou de pr/r.?. il

n'\ aura en eela rien d'extraordinaire, car dans les lan-

gues sanscritiques le passage de l'idee dliomme ou ras-

semhlement dliommes, a celle de circonscription territo-

riale habitee par des hommes, quelque etenduc qu'elle

soit, est justiiiee par des exemnlo« semblablps tire«; du

zcnd et du sanscrit. Or rassyiien naia possede aussi,

comme nons le verrons dans la seconde partie, le sens

de pcuple ou de nation ; et comme il possede dans le

memo temps celui de ville ou de pars, je crois pou-

(i ) Lo sanscrit vic eviste aussi Si"loii moi en latin ilans le mot vic-us (car

r sansciil =. c latin), mais par Vexlension de sens qui a lieu dans le zend vic il

signifie rrir et vülagc, ce «jiii raltaclie dircctemenl le nint laiin au zend et non

nu sanscrit.
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voir l'identificr au sanscrit djanta et au zeiid zan'tu

,

par Tentremise du laiin natio ^ avec lequel il presente

une analogie encore plus stricte par la parte de larti-

culation initiale dja qu'il a de commun avec lui <^^\

Voilä ce que m'a suggere de plus probable sur

relymologle du mot nata la comparaison des autres lan-

gues sanseritiques. Si j'eusse eu le bonheur de deviner,

ce ne serait pas un resultat peu important que de trou-

ver une si etroite liaison entre l'assyrien et le zend

d'une part, et de l'autre entre Tassyrien et le langage

des Romains. Mais ce resultat, de la plus grande im-

portance ethnographique, trouvera aussi d'autres appuis

dans la suite de ce travail.

La premiere Satrapie dont le nom se rencontre

dans l'inscription de Nakch-i-Roustam est celle de la

Perse/ qui se presente aussi dans une autre inscription

,

cotee H par Niebuhr et par Westergaard <^^).

En assyrien le nom de la Perse est dans la pre-

miere inscription:

P» R;

et dans la seconde. une fois

et une autre fois

P« R,

P^ R.

Noos n'avons donc de variantes que pour le pre-

(1) Peut-elie de l'assyrien nata, avec le sens tle ville vient le pehlvi-

que mata, gros boiirg, vülacje, et le syriaque et talmudique 5<J1Q, ville,

patrie.

(2) W. XV. b. lü.
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mier signe qiii se presente sous les trois formes ^.
^T et s=T-

Comme la derniere est celle du signe qui a la va-

leiir d'une labiale dans Hystaspe et dans d'autres noms,

je donne r.ussi aiix deux formes
*^J

et <J^ la valeur

de celte labiale, qui serait ici P.

Je ne crois pas la petite differenee qui passe en-

trc ^y, ^ et rf süffisante pour nous obliger a don-

ner aux deux premiers signcs une valeur differenle de

Celle du troisleme : dautant plus que. comme on le ver-

ra plus bas, le son de la labiale h est confirme au si-

gne ^T par le mot abaro; ierre.

Pour le ^TTj qwi est fait ainsi dans toules les

formes de notre nom, nous savons qu'il est un R par

le nom d'Artaxerces. M. Löwenstern voyant qu'en as-

s\ri(Mi le nom de la Perse, qui doit eommencer par un

P, ne se compose que de deux signes, pense que le se-

eond doit representcr le son complexe rs. pour obtenir

Texacte rcproduction du nom persan de la Perse, Pars.

Mais j'avoue ne pouvoir partager son opinion, le signe

»—
-JT que nous avons rencontre a la fin da nom d'Ar!axer-

ces ne pouvant
}
posseder cette valeur rs: car en lui don-

nant cette valeiii', nous obtiendrions pour Torthographc

assyrienne de ce nom une lecture impossible a admet-

tre, qui serait celle d'Artakchatrs. II nie parait donc

necessaire de voir dans le t—-^T un Pi simple, et de

Uro le nom de la Perse en assvrien'Par simplement, et

non Pars. D'oü vient maintenant qoe les Assyriens ont

omis la derniere lettre du noni de la Perse?

Je ne puis faire ä ce sujet que des conjeciure«.

11 se pourrait que Tassyrien ent rejele TS final de Pars,

naimaiil pas la rencontre de deux consonnes a la fin
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iVuii mot, el qu'il oii it'lctat la secoiidc, commc cVst la

regle eii sanscrit, langue quo Tassyrieii surpassait vi\

delicatesse, ear le contact de deux eonsonnes a la tin des

mols ii'est pas rejete en sanscrit lorsqne, romnic cu Pars,

la consoune avant-dernicre csl im K.

Le nom de la secoudc salrapit^ de reinj)lr(^ pcr-

saii, eelul de la Medle, est ecrit, loiijuiirs de la maiiierc

suivante

;

&!• EM- Tf- Vi-

M'. i). A. A.

Je ne m'arretc pas sur les signes doiil il se com-

pose, car ils iioiis soiit lous corinus.

Le ijom de la Susiaiie est dans les iiiscriplions

persanes Üwadjha. En assyricfi il s'e('rit:

t^l' Ef- Jg.
I . W^. K\

Les deux derniers eignes soiit uri Met, im K; eii

doimant au signe initial la valeur de I'IJ, qui eornmen-

ce le nom persan üwadjha, noiis aurions l<; mol ( rna-

ka. Or, en remarqnant que dans Talphahct medique un

seul signe comporle les valeurs de W el d'M, e(, que

nous verrons hieiitof, dans le nom <!ii Kfiarr/m, P^^J

3J employc en assyrien avcc la valeur du W, nous

pouvons lire aussi dans notre nom le ^J, VV. Aiors

ce uom serait Uwaka, forme assez semblalde a ':elle du

persan Unadjha , et qui peut avoir ele employee par

les Assyriens pour indi(pjer la Susianf. M. f>^»\vcn-

itern change la lecture du persan Uvvadjlia en l.vvaka,

pour Tadapter a Tassyrien ; mais cela sans aucune rai-

s^on . car le nom du meme p-ys peiil avoir ele pro-

'•.once avec quelque dillercnce dans dcMx langues dif'fe-
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rentes. Pour porler un exemple de ces differeiices dans

la denomiiiation da meme pays
,

je me borne ä citer

le nom que porte dans les inscriplions meJiques la Su-

siane, qui est ThuftI (Weslergaard, p. 290), nom qui

iie presente aucune analogfe avec le persan Uwadjha.

Le nom qui dans Tinscription de Nakch-i-Roustam

suit celui de la Susiane est celui de la Parlhle, qui y
est ecrit Parthwa en persan. En assyrien le nom Uwa-

djha est suivi des signes

qui doivent en consequence represeuter le nom de la

Parlhie.

Or ^y est probablement ä identifier avec la labiale

^z][ B DU P, quoique il semble s'approcher plutot du

%:.y ou ^y T. Mais comme c'est un B ou un P^ que la

leeture de notre nom demande ici, et comme une con-

fusion de ^y avec ^y a du etre tres-facile. meme pour

le lapicide, el qu'elle a reellement eu lieu ä Khorsabad,

Oll ^y se substitue quelquefois erronement au ^ (*);

je crois qu'on me permettra de changer le ^y de notre

nom en ^ B ou P. Le signe suivant est un T, puis-

qu'il se subslilue au ^"^^ ^~^ que nous savons etre
*;—^"

un T, et cette valeur lui convenant, dans quelques mots,

comme dans tatta, pere, manata, plusieurs.

Le dernier signe de notre nom etant un A, je le

lis Bata ou Pata. J'y reconnais une modilication du per-

san Parthwa , dont l'assyrien a elimine la semivoyelle

quieseente R, comme il Ta fait pour d'aulres R quie-

scentes dans d'autres nonis etrangers, p. e. dans celui

de Sparda
,
que nous rciicontrerons tout-a-l'heure ecrit

Spada.

(.1.» B. §26. — Ci) B. § 1,.
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M. Löwenstern parlage arbitrairement le '*'*Sf 6"

deux signes ^^ et ^T (qui dans rinscription n'en for-

ment pourtant qu'un seul, n'etant pas separes par le

point de division) (^).

Nous avons dejä va que M. Lö;venstern trouvait

le signe ^^ dans le iiom de Darius, oü il lui donne la

valeur de W- Ici au coutraire il lui donne celle d'A:

mais, comme je Tai deja dit en parlant du nom de Da-

rius, lorsque ^ ^ forme un signe ä lui seul et n'entre

pas comme element dans d'autres signes , comme c'est

le cas pour le signe final de Darius et pour notre "^

^^T-

il possede la valeur du K.

Quant a l'autre signe ^T- resultant de la division

du '*'*^^ imaginee par M. Löwenstern, et auquel il

donne la valeur de RS, nous verrons lout-ä-rheure, en

parlant des Sattagydes ce que nous en devons penscr.

Au nom des Parlhes suivent dans le texte per-

san ceux de l'Arle, de la Baktriane et de la Sogdiane

;

mais ces noms sont malheureusement fort mal conser-

ves dans la iraduction assyrienne, et je ne me charge

pas de les retablir. Je passe au nom du Kharezm, le-

quel sous la forme d'Uwarazmich ou d'Uvvarazmiya suit

dans le texte persan le nom de la Sogdiane, et qui est

represente en assyrien, ä ce qu'il parail, par les cara-

cteres suivants:

-!^T- Bl -IM- Hl 1 ö- 4""-
Les trois premiers signes sont un U, un M et un

R; le quatrieme nous est eneore inconnu, le cinquieme

et le sixieme sont un M et un A. Or, si nous lisons,

t omme en raedique . le premier M de notre mot, W,
^l) Expose, p. 66.



56

Ol si nous Jüiinons au sigue ^J, qui iious est iucoii-

iiu , Ja valeiir du Z, iious oblenons pour lecture de no-

tre nom le mot Uwarazma, qui, sauf la difFerenec du

Suffixe , est ideutique au persan LVarazmiya ou Uwa-

lazmich.

;: Quant au ^J, il est presque certain , d'apres la

lacune qui le suit, qu'il n'est que le produit d'une faute

commise par Westergaard ä cause de reloignemeiit de

Tiuscription, et qu'au lieu de ce signe Toriginal porte

reellement le i^^ Z, qui nous est connu par les noms

d'Ormuzd et d'Hystaspe. C'est viai que dans uiie p!an-

che de Touvrage de MM. Flandin et Coste l'on trouve

ä la place du Z, dans le nom d'Ormuzd, notre ^T; mais

ä cause du peu de foi que meritent les copies publiees

dans cet ouvrage, je crois que lä aussi on doit meltre

le Z commun ä la place du signe iiouveau >^T qui ne

se presente aucunc part dans les inscriptions assyrieniies.

Le nom qui dans Tinscription persane vieiit apres

celui du Kharezm est Zaraka , la Drangiaue des geo-

graphes anciens, dont le nom s'est conserve encore chez

les Arabes du nioyen-äge dans celui de Zarandj^ la ca-

pitale du SedjisLan.

Dans l'inscription assyrienue le nom que nous

avons iu Uwarazma , est suivi de deux signes qui re-

presentent probablement le commencement d'un nom

lepondant au Zaraka du persan , et apres lesquels il y

a une lacune dans la copie de Westergaard:

TT- EyJ- I I

En elfet le premier signe est identique au Z me-

diquc, et Ic sccond est le meme que celui auqucl j'ai

^loiHic. daus Ic nom de Cyius, la valeur d'un ß.



57

Nos deux signes se liseiit donc bien Zara ; et il

est aise de suppleer apres eux le /. final, qai man-

que dans la copic que nous possedons : de sorte que

iiolre uom serait exaclemeut la reproduetiou du persan

/jaraha.

Au nom de Zaraka suit dans Tinscriplion persane

celui de Harauvvatis, l'Arachosie des anciens, et le mo-

derne Saravan.

A l'assyrien Zaraka suit un nom ecrit avec les

caracteres suivants

:

Yv -TT- -ö- ^h< jA^^'
A R- W^ T A

Le premier est un A. Le »-jy, apres lequel il y

a une lacune dans la pierre ou dans notre copie, doit

eerlainement elre un R , et il faut le completer ain-

si
»-jy-^J-

Le troisieme, *-^f? doit etre un W, car

Vu de Harauwatis, simplement euphonique et propre du

persan , n'etait pas probablemeut conservc en assyrien.

II est en effet tres-semblabie au W du persan, dont la

forme »—J^ peut en etie derivee. II ressemble aussi

beaucoup au caraclere qui exprime la syllabe nui cn

persan ^•^*— , ressemblanee qui, si eile n'est pas for-

luite (ce que je ne ciois pas) , s'expliquc lacilemebt

par la confusion que nous avons vu exister en assyrier.,

comme en medique, entre les sons W et 31.

En outre notre caraclere se presente aussi a Vau

ä la tete d'un nom de pays que je lis Wata ou Mata.

En consequence je crois pouvoir assigner ä notre signe

la valeur de W ou M.

Le troisieme signe de notre nom est selon moi

une erreur, pour ^-ilM ou »'4y^'< (que je crois etre

identiques) qu'on trouve substilue au ^y T qui nous
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est connu , el auquel je doniic , en eonsequence , avec

M. Bolta (% l.) la valear de T.

Le dernier signe est un A. La lecture entiere de

notre iiom serait donc selon moi Ar^w^ta. Ainsi le nom

assyrien de TArachosie represente assez exaclement le

nom persan Harauwatis, sauf le changement de la ter-

mlnaison is en a.

Ce nom est siiivi dans le persan de celui de Tha-

lagüs, Ics Sattagydes d'Herodote. Dans Tassyrien le nom

que j'ai la Aravvata est suivi des signes que voiei

:

Tg. t^. iU^<. g.
Le premier pourrait etre un Th ou un S, selon

qu'on adopterait la lecon des inscriptions persaues, ou

Celle qui nous a ele conservee par Herodote.

Ce doute est leve par le nom de Sparda, que nous

\errons tout-a-l'heure, dont notre caraclere est Tinitia-

le. 11 est en eonsequence un S.

Quant au second signe, il n'est poInt doulcux, il

est un T; valeur qui lui est confirmee par le nom de

la Cappadoce (en persan Katpathuka), et par les mots

Taita, pere, et Nata, ville ou pars.

Le trolsieme doit elre un G : en et'fet il est a

Ires-peu pres idenlique au G de Gumata >^^-^.

Le dernier sisrne de notre nom nous est inconnu.

II n'est peut-etre qu'une erreur pour »—TT ou >—T^

que nous savons etre un R , car j'ai rencontre une

fois le signe ^J substitue au »-4T'^y R ^*^« H est vrai

que cette lettre ne se presente ui dans les Sattagydes

d'Herodote , ni dans le Thatagus persan ; mais il se

pourrait que le d primitif, conserve dans le nom SaU

(1) S. VII. h. av. 1. f.



59

tagydes et perda dans Tliatagus , se liit chauge eu as-

syrien en R. Je ne presente cette opinion que comme

une conjecture.

Si on ladopte, notre iiom se lira Satagur.

Le riom suivant est celui de Gadara ou Gandara,

qui est le Kandahar moderne. En assyrien ce nom est

ecrit ^ .-r: ^ ' 04. Hnr^T-

Le premier signe, dont il manqae une partie, doit

etre complele ainsi »-^*"^, pour etre le G de Gumala

et du nom piecedenl. Les signes qui sulvcnt sont un

D et un R , bleu connus. En consequence notre nom

se lit, comme en persan, Gadara.

Le nom de TAssyrie est ecrit ä Nakch-i-Roustam

Ces deux signes nous sont tout-ä-fail iuconnus. Je

les lis pourtant a priuri S". r=». La valeur d'ß pour le

second signe est meme confirmee par le mot ^3^g:z:

y^\ des inscriptions persepolitaines
,

qui repond au

persan chiyatis; et que je lis Thra en le traduisant [far

nourriture.

Ainsi le nom assyrien de TAssyrie est Sura, mot

qui differe du biblique lVw5< et du gree A-javpioi, par

l'absence de la voyelle initiale, et qui est identique, au

contraire, k celui de la Syrie. Ce fait s'explique par

cette notion que nous a conservee Pline ^^^
,
que sous

le nom de Syrie on comprenait aussi la Mesopotamie

et TAssyrie. D'ailleurs nous verrons plus tard, en nous

occupant des inscriptions de Khorsabad, que le nom de

(1) Lib. V. c. xn.
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TAssyrie s'y presente sous les deux formes de Sura

et d'Asura , rorrespondanles aux deux noms Syrie et

Assyi'ie.

D'apres retymologie meme que j'ai donnee de ce

nom daiis moii Sanscritisme (p. 50), eii supposant qu'il

etait propre prlmitivement au peuple indo-europeen qui

conquit TAssyrie sur les Semites, cette difference entre

Sura et Asura s'explique facilement ; Sura etaiit selou

moi le mot saiiscrit et zend eura, heros , brave , qui

devicilt Asura avec la preposition sanscrile ä, qui se

Joint ä quelques noms et adjectifs sans en modilier le

sens (*).

Le nom de J'Assyrie, lequel est suivi daus le per-

san de celui des Arabes, Test dans Tassyrien d'une pe-

lile lacune, qu'on doit remplir probablement par TA,

initial du nom de FArabie. Apres cette lacune vient le

t^l, Rj et les denx clous horizontaux j^ du ^T B, au-

quel il manque, pour elre complele, le clou perpendicu-

iaire a droite. Le nom de l'Arabie se lit donc proba-

blement en assyrien Arab.

Au nom des Arabes suit dans le texte persan le

nom de l'Egypte , Mudraya > et celui de l'Armenie

,

Armina , auxquels succede le nom de la Cappadoce

,

Katpathuka. En assyrien entre le nom des Arabes et

celui de la Cappadoce, que nous analyserons ci-apres.

il y a une lacune qui n'est interrompue que par deux

signes, le ^^*-^-< et le JT^J, separes entre eux par

un petit espace vide. Au premier entre ces deux si-

(1) Pent-etre pourrait-on adopter une autre etymologie du nora des As-

syriens ou Asuia et Texpliquei- pai le sanscrit vcdifjue asura (jui entre ses

autiis scüs a celui dTic/ocf (Beufey, S-V, Gl. 79- «;•
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gues j'al dejä donne par conjecture. dans le nom de

Darius, la valcur d'S. Or sl nous remarquons que le nom

de TEg} pte , dont uotre signe dolf. faire probablement

partie, s'ecrit en hebreu DHi'D Misrainu en arabe Misr.

et en syriaque Mesrein- noins qui presenlent une sifflan-

te au milieu, slfilante qui parail. aussi se präsenter dans

la forme mediquo de ce nom qui doit se lire proba-

blement dans ces inscriptions Misraya (^). nous serons

portes ä en conclure avec quelquc probabilite^ que no-

tre ^^-T-* est reellement un S dans le nom assyrien

de TEgyple comme dans celui de Darius.

Pour l'autre signe JJ^J, qui preccdc immediate-

ment le nom de la Cappadoce et qui doit faire partie

de celui de TArmenie, il represente probablement, d'a-

pres sa place, la derniere consonne de ce nom, TN.

Nous verrons en effet plus bas cette valeur, jus-

qu'ici purement hypothetique, appuyee par bon nombre

(Pautres faits.

Voici maintenant le nom de la Cappadoce, qui est

en persan Katpatbuka et en medique Rbatpathuka.

Le prcmier signe est un S. Le second, lorsque on

y ajoute les deux clous horizontaux du milieu. qui ont

disparu de la pierre, devicnt un g-^T T. Le troisieme

est B ou P.

Le quatrieme nous est inconnu, mais il possedc

ici probablement la valeur dune dentale. 11 y a un fait

qui corrobore cetle valeur. C'cst que nolre TJa ost tres-

semblable ä un autre signe ^^ qui se substitue ä Khor-

sabad au ^J^J D ^~^, et est aussi on consequence pro-

bablement un D. Or en identifiant Jliä ^P^, nous ob-

U) M. de Saulcy, Journ. Am,-»!. T. XIV. (18/|!|), p. l^t?. — (2> B. § 96.
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tenons precis^ment pour le premier une valeur (D) en

harmonle avec celle d'ane dentale qa'on peut lui altri-

Luer a priori dans notre nom.

Le son D est donc la valeur que j'attache, jusqu'a

preuves da contraire. au signe en question.

Le ^y^y doit etre un R par sa position et par-

ce qu'il est tres-semblable au *"y~^^» K du Fragment

d'Artaxerces (p. 46), dont il faut. selon moi, lui re-

stituer la forme.

Je lis donc notre nom Catpaduka , forme qui se

rapproche de la forme greeque KaTTa^o'/.vr plus que

le persan Katpathuka par la Substitution du D au Th

aspire^ mais qui differe de toutes deux par la Substi-

tution de la sifflante initiale au K. Cela ne doit etonner

personne : au contraire cela montre une fois de plus que

le traducteur assjrien des inscriptions persanes ne se

bornalt pas a transcrire les noms propres de personnes

et de pays du texte persan, mais qu'il les ecrivait sous

la forme qu'ils possedaient en assjrien. On sait que

dans les langues sanscritiques la permulation du k en

c est tre?-commune; rien d'etrange en consequencc de

trouver un exemple de cette permutation en assyrien dans

Catpaduka pour Katpaduka. II y en a un autre enco-

re, si je ne me trompe, ä Khorsabad dans le nom geo-

grapbique Cartara, que j'identifierais volontiers avec ce-

lui de la ville de Carthara, que Ptolemee place en Me-

sopolamie pres du Tigrc.

M. Löwenstern en voulant retrouver dans Tassy-

rien Fexacle reproduction du liaipathuha persau; donne

au ^ ^yy la valeur du K, tandis qu'autre part il lui

donne, eomme nous Tavons vu, celle d'I ou iJ <^*\

(1) M. Raw-linson donne, comme moi, le son S ,tii ^~~^T et il lit le

nom assyrien de la Cappadoce Satapatuka dan« nnt- nnie ä larticle Katapa-

fiik;) (1p son Diriloimaire persepolitain ("p. 96. ii. ?,

,



63

Pour moi. il me semble impossible d'admettre pour

Ic meme signc denx valeurs aussi diffen^ntes que le sont

Celles d'I et de K.
'•''

Le nom geographique qui suit dans le persan ce-

lui de la Cappadoce se Ht Sparda, et dans le m^dique,

avec elision de iV quiescente, Chpada. II y a differen-

les opinions sur le pays auquel doit etre applique ce

nom, qui semble etre identique pour la forme au "flSD

de FEcriture (Obadias 20), egalemeut inconnu. Quel-

qu'un y voit le nom de Sparte , et d'autres celui de

Sardes, un peu different a la verite. Quant a Sparte,

on sait que les Lacedemoniens n'ont ete jamais assu-

jettls aux grands rois de la Perse, tandis que ceux en-

tre les Grecs qui ont toujours ete les plus fideles su-

jets de Darius, les Beotiens, ne seraient pas mention-

ries dans le catalogae des peuples ses tributaires. Or

,

comme les habitants de Thebes, ville principale de la

Beolie, portaient aussi le nom de Spartes., je propose

de voir dans le Sparda de Tinscription de Darius ce

nom des Spartes etendu ä toute la Beotie. Pour la for-

me assyrienne de notre nom eile est concue ainsi

:

Ces signes etant tous connus, ils nous donnent la

lecture de Spada, oü l'R quiescente est engloutie, com-

me dans le medique Chpada.

Apres le nom de Sparda vient celui des Yoniens,

Yuna en persan, qui est en assyrien

:

En corapletant le premier signe ^^[|- ^J-
*^4". j*" Hs,

comme i'ai dejä eu roccasion de le dirc. ce nom Yawana
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(p. 32), Oll je rencontre la forme hebraJique |V Ha-

waii, en lisant l'M da milieu W? comme dans le nom

du Kharezm, Uwarazma.

Maintenant que j'al termine Tanalyse de tous Ics

noms propres de personnes et de pays que pouvaient

nous offrir les inscriptions assyro-persepolitaiues, je vals

täeher avaiit de passer a Texamendu texte mcmc de

ces inscriptions , de rassemblcr les notions que nous

avons deja acquises jusqu'iei sur la valeur de quelques

caracteres assyriens dans un tableau representatif de tous

les signes dont je me suis occupe, avec la valeur que

j'ai cru devoir leur attribuer.

II va Sans dire que ce tableau ne presente qu'unc

minime partle des caracteres assyriens ; mais j'esperc

augmenter — non pas compleler — cc tableau dans

la seconde Partie.

Poyelles.

A.
yf (p. U2). .^T- (p. 7-8). ^— (p. G).

a]~ (p. 40). ^ ou ^ (p. 14). tz^ (ibid.).

I ou Y. rg[f (p. 32).

u ou OU. -y^y (p. 2-3). >ziy (p. 53).

Consonnes.

K. ^ (p. 1 6). i;\ (Ibid.).^ (p. 7). :: (p. 34).

Kh. ^^r^i (p. 45). -y-gV (p. 62).

G. .J^J (p. 30).

T- :^T(P-12). >-^^ (p. 3i). c:^|(p..-i8).

::g (r- "'4)- »--«^ (l>-
S7-8). '^] (f.%).
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D. e[.| (p. 5-6). Eb (V) (p. 60.

B ou P. t^ (p. 29).

M ou W. H (P- ^-^> ^^)'

V. .^ (p. 57). >^] (p. 28).

R.
21 (P. 3-4). Hfy.y (ib.). Tfc^ (ib.).^

(p. 17).^ (ib.). gl (p. 46).^ (p. 59).

S. tZ^TT (P- ^3). :yh (P- 36).
Jg[

(p. 58).

^V (p. 59).

Ch. ^V(p. 10). V (ib.).

Z. g,^ (p. 5). y^ (p. 34). ]] (p. 56).

N. ^^ (p. 8-1 0). -^- (ib.).d (ib.).
>:fr^

«" rS°

(p. IM 3). ,^^] (ib.). »7^ (ib.). Tgy (p. 6]).
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DEEXIEIHE PARTIE

s ^•

INSCRIPTIONS DES VASES DE VENISE
ET DE PARIS

Les plus petites entre les inscriptions persepoli-

taines qui aient ete retrouvees jusqu'ici sont Celles des

vases de Paris et de Venise, dont l'une porte le nom

de Xerces et l'autre celui d'Artaxerces. Yoici d'abord quel

est le texte persan de ces inscriptions

:

Kchayarcha naqa wazarka.

Xerces roi grand.

Artakhtchasda naqa wazarka.

Artaxerces roi grand.

Le texte assyrien de la premiere est le suivant:

K. CH. A. AR. CH^ N^(RA). R. A.

Xerces roi grand.

Les cinq premiers signes forment le nom de Xer-

ces que nous avons deja analyse , et que nous savons

devoir etre lu Kcharcha.

Le signe qui suit nous est inconnu, mais il doit

etre Tabreviation d'un mot signifiant Roi, car dans la

phrase qui doit signifier Roi des Rois il est ecrit deux

fois, et suivi d'un signe qui indique le pluriel dans nos

inscriptions.
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Les (leux signes suivants sont un R et un A. Pour

l'R, il est (lejä de notre connaissance; mais il n'en est

pas ainsi du caractere que je lis A, parce qu'il dispa-

rait quelquefois dans notre mot (^), qui n'est exprime

alors que par l'R seulement; parce qu'il se substitue

a ^^ que nous savons elre un A (2); et ä cause de

sa ressemblance avec FA du persau wy, qui parait en

etre une simpllfication.

Jappule cctte valeur d'A pour notre signe sur

des mots que je lis natha, roi et royaume; tata, pere^

manaia, plusieurs ou tous, dans lequel, tout comme dans

RA, il est oublie quelquefois ; anata, ce, oü il est aussi

negligej et sana, donna ou crea.

Les deux derniers signes de notre inscription for-

ment ainsi un mot qui doit etre lu RA.

Ce mot doit representer l'idee du persan wazarka,

grand j en effet il le remplace aussi dans les inscri-

ptions assjriennes, lorsque ce mot est mis en relation

non plus avec le nom d'un Roi, mais avec celui du Dieu

Ormuzd.

L'inscription d'Artaxerces etant, sauf le nom que

nous avons dejä analyse, identique ä celle de Xerces,

je ne m'en occuperai pas.

Je ferai remarquer seulement que le B[^ R tlu

mot RA y a perdu un de ses clous horizontaux de

gauche, et qu il est fait ^J»-, en acquerant ainsi une

forme qui le rapproche Leaucoup de celle qu'il presente,

comme l'a observö M. Botta, a Khorsabad, oü il est

fait ^^.
Maintenant que nous avons etabli le sens que doi-

vent possedcr les deux mots qui restent dans nos in-

(1) M. d. N. LIV. 1.

(2) Cf. W. XVr. 8. 1. avec XIV tJ. 41. et XVII. 4. 13.
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scriptions, apres cn avoir retranche les noms de Xer-

ces et d'Artaxerces, cherchons a nous rendre coraple,

si faire se peut, de Tetymologlc de ces deux mots.

Le signe ^^, quo j*ai dit representer le mot

roh est identique, comme la blen vu M. Botta, au * ^f

ou ^^^\ de Rhorsabad : vsigne qui a pour equivalent

le <-< qae nous savons etre un N; ^^ est donc aussi

un N. Est-ce a dire pour cela que le mot qui signi-

fialt Roi ne consistait en assyrieii qu'en une seule let-

tre, N, ou en une seule syllabe, na? Je ne pense pas

qu'on doive le croire, et volci pourquoi.

Dans un cilindre cite par Grolefend le signe dont

nous parlons est remplaee par les deux suivants ^^S^»-?

dont Tun est l'N que nous connaissons et qui remplaee

notre signe ä Khorsabad, et Tautre est un R; ce qui

donne la lecture de nara pour le mot entier qui doit

signifier roi. A ce fait qui prouve que nolre signe n'est

que Tabreviation d\m mot plus long — nara — on

en peut joindre un autrc. C'est qu'il est substitue, dans

les inscriptions qui entourent les fenetres a Persepolis,

par le groupe de letlres suivant: ^^y'THfj'*!? dans le-

quel le dernier caractere est certainement un R. En con-

sequence il est tres-probable que le signe qui precede

le »^^l est lui meme un equivalent du -iM, c'est-ä-

dire un N.

II est donc vrai de dire que le signe frequent

dans les inscriptions assyro-persepolitaines pour indi-

quer le mot roi n'est que Vabreviation d'un mot plus

long, dont la lecture complete est nara. II s'agit main-

tenanl de trouver une origine pour ce mot.

M. Löwenstern lit les signes ^^ B^*- narsa^ en



69

doniiant au B[»-. la valeur complcxe de rs, en Tideu-

l'iHant, comme moi, au ^iTT des noms d'Artaxerces et

de la Perse. Mais nous savons paf le premler de ces

noms que ce signe n'est qu'un R simple et non un BS.

Quoiqu'il en soit, M. Löwenstern confronle le mot nar-

sa (en parenthese nasr), ainsi obtenu , ä l'hebreu TTJ

Nazir, princeps (p. 34). Mais je ne concois pas d'abord

comment le meme mot peut etre lu dans le meme temps

narsa et nasr ^ et puis le mot hebraique y^i n'admel

pas la perte de la voyelle / necessalre dans le mot

,

entre la sifflantc
,
qui est un Z et non un S, et TR

,

qui a lieu dans le mot assyrien, qu'on le lise narsa ou

nasr. Pour moi j'alme mieux croire que Passyrien nara^

qu'on retrouvc aussi dans les inscriptions de Van et

de Rhorsabad, est identique au sanscrit vedique nara,

ionducteur, seigneur, maHre- souverain (^), qu'on retrouve

dans le Gallois ner, le souverain, le seigneur, applique

a Dieu , tout comme nara dans le compose vedique

Svarnara a coeli dominus » (^). Voilä pour le mot nara,

« roi )). Quant ä l'autre, qui doit signifier a grand », et

que j'ai lu ra, voici l'eiymologie qu'il me parait pou-

voir en donner maintenant, sauf ä la relirer si d'autres

en presenteront de meilleures. Car Celles qu'on cn a pre-

sentees jusqu'ici ne me paraissent pas surpasser la mien-

jie en exaetilude. M, de Saulcy partage le signe ^T»-

en deux
, ^—^ ^t ^-, et donne au second >- la va-

leur tout-ä-falt arbilralre d'M, pour lire le mot entier

Ramou, et y trouver quelque chose d'analogue au semi-

lique fc<ai, altus, excelsus. Mais il est certain au con-

irairc que le ^3[fc- d^ forme qu'un seul signe ayaul

(.1) Lassen, Anthologia Sanscrilica, p. 24ö.

0-2) Benfey, S-V, Gl. 204. b.
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la valeur d'ß. 11 est sl peu vrai que le clou horizon-

tal de droite doive etre separe du ^T, qu'ä Khorsa-

bad oü le mot Rch pr^cede de Tinitiale de nara, roi^

suit le nom du roi, comme dans hos inscriptions , le

^T»- qui est fait communement , comme je Tai deja

dit, ^»—, devient quelquefois ^J— , le clou de droile

s'unissant au clou du milieu de gauche en traversaiit

le clou vertical qui les separe. De plus, lorsque le si-

gne >— parait a lui seul dans les inscriptions assjrien-

nes, il n'a pas de valeur phonetique propre, mais il sup-

pleCj comme je Tai dejä dit (5 6.), a un groupe de

slgnes plus etendu, qui est le pronom indicatif ana, ce,

dont je parlerai plus bas.

M. Löwenstern llt le mot ra^ rschewu (p. 39), en

donnant au ^T>- le son de rs^ et au ^mj-II celui

de ivu : et il compare ce mot rscheivu avec le semiti-

que 21 « grand )). Mais l'introduction d'une sifflantc

qui n'existe dans ce mot ni en hebreu, ni en syriaque,

ni en arabe, me parait si etrange, que je crois Tety-

mologie de M. Löwensiern impossible.

Avant de donner mon clymologie du mot ra, je

dois rappeler deux choses au Iccleur.

La premiere c'est que la lettre r du sanscrit, qu'on

classifie communement entre les voyelles, doit etre tou-

jours considerce ctyraologiquement, d'apres les sanscri-

tistes, comme le raccourcissement d'une syllabe conte-

nant la semivoyclle r, et pour la plupart des cas d'Ar

ou de Ra.

La seconde c'est que des racines sanscritcs nues

Sans prefixes ni suffixes peuvciit, quoique rarement, etre

considerecs comme des appellalifs ou des adjectifs.

Cela posc; je remarquc que de la racine sanscrite
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r (( gagner, acquerir » sont derivös deux mots qui par

leur sens sbnt, ou ä Ires-peu pres, identiques ä l'assyrien

ra, grand.

ün de ces mots est le technique meme des In-

diens et des Persans, arya, qui signifie en sanscrit ex-

cellent, et qui est forme d'ar rr= r et du suflixe ja.

C'est d'un theme analogue ä arya que sont deri-

ves en grec le comparatif et le superlatif d'aya3o$, bon,

ocpelog et dpiTTog, meilleur, tres-bon, excellent.

Le second des mots qui derivent de la racine san-

scrite r , et qui est propre a Taneien langage des Per-

sans, est radjeclif arta, qui entre en composilion dans

plusieurs noms propres de personne, come dans Artakh-

chatra, Artavardij'^a , Artaban etc. Herodote et Hesy-

chius le traduisent par (c grand », sens que les philo-

logues modernes s'aecordent a lui conserver, et que M.

Burnouf a justifie etjmologiquement dans son Commen-

taire sur le Yacna. D'apres M. Burnouf, arta serait la

contraetion ^areta ou ereta, partieipe passif en zend

du radical sanscrit r ou ar.

Or y a-t-il rien d'extraordinaire a ce que le ra-

dical r , qui a donne naissance sous la forme dar a

deux adjectifs ayant la signification d'excellent et de

grand, ait ete lui-meme employe pour exprimer l'idee

u grand » sans l'aide de pretixes ni de suffixes, et sous

la forme de ra que nous savons corrcspondre tout aussi

bien qne celle d'<ir ä la lettre sanscrite r? II me

semble pouvoir dire qne non; et je me crois en con-

sequence autorise ä supposer que l'assyrien ra n'est

autre chose que la racine sanscrite r, ar, ou ra, em-

ployee comme adjectif avec le sens de grand, sens con-

serve par arta^ autre derive de la meme racine. D'au-

lant plus que le nom medique d'Artaxerces
,
qui est
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Radakhtchastcha , iious presenle le mol arta persan

« grand » modifie sous la forme de Rada ou Rata: ee

qui prouve que le radieal r sanscrit et ar persan exi-

stait dans la langue medique sous la forme de ra, iden-

tique a celle que nous reneontrons pour ce radieal daus

Tadjectif assyrien ra « grand ».

A la place de TA ^JTTTZ quelques inscriptions

presentent dans notre mot le signe A (^'), qui doit etre

un ow. comme je Tai dejä enonce dans la premiere par-

tie (p. 35), car il possede cette valeur en medique, de

Sorte que notre mot se lirait rou et non ra. II serait

alors presqu'identique a la racine verLaie sanscrite ruih

« croitre » dont la forme primitive qui s'est conservee

dans le zend a du elre rudh. Ce radieal ruh ou rudh

tres-etendu sous dncrses formes dans les langues de

TEurope a doune origine selon Bopp au mot irJandals

riiadh « force, pouvoir, valeur », comme adjeclif a fort

,

vaillant », et romho « beaueoup, grand », et au mot ton-

gitain ralii a grand )) C2)^ par la meme extension de sens

qui a fait sortir des radicaux sanscrils manh ou mah, vrh,

et cvi signifiants tous les trois croitre, les trois adjectifs

maliat, vrhat et cäcuvas aj^ant le sens de grand. Ce der-

nier mot meme se rencontre en chaldeen sous la forme de

chechha dans le nom propre Ghechbatzar l'iilW' En s'ap-

puyant sur ces exemples on pourrait supposer peut-etrc

que ruh füt le pere de notre rou, par la perte de l'aspira-

tion que les Assyriens aimaient ä elider, comme nous

Tavons vu dans les noms d'Ormuzd et de TArachosie.

Teiles sont mes hypotheses pour Texplication du mot

que je lis ra ou run, et qui doit signifier grand.

(1) W. XVni. 1. M. d. N. XIII. 1. — (2) Glossarium Sansmluin , .

p. 293. Leber die Verwand schalt der malayisch-jtolynesischeii Sprachen

inll ieo iudiich-europäischeii (^Berlin 1841), p. 73-4.
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INSCRIPl'lUi^l DE MURGHAB

Je passe ä la pelite inscriplion de Cyrus, repetee

plusieurs fois sur les püiers de Murghab, lieu situe

pres de Persepolis.

Le texte persan en est:

Adam Kurus Khchayathi}a Akhamanlchiya :

Je(suis^ Cyrus roi Achemenide.

La traduollon assyrieiine de ce texte est

:

Ig I^ ^I^ ^tt ]i]iH ^< <yjA'-

K« R" R R" N«(RA) A KH« JVI« N^ CH A.

Je(suis) Cyrus roi Achimenide.

Tous les signes dont se compose cette ligiie «ous

sont dejä connus par les paragraphes prec^denls. II n'y

a de nouveau pour nous que le mot represente par le

signe initial, qui doit elre un pronom de la premieie

personne da nombre singulier, equivalant au persan a-

dam
,

je. Ce mot est heureusement represente par un

seul signe identique a l'initiale de Cyrus, ä laquelle j'ai

donne la valeur du K. C'est donc h qui est le pronom

assyrien en question, et je propose de prononcer cetle

consonne avec la voyelie a, ou avec la voyelle ou. II

est singulier que notre pronom est precede du clou

d'altention J qui precede les noms propres de person-

ne. II pourrait se faire que les copistes eussent pris

pour un clou une simple crevasse de la pierre. Mais

quoiqu'ii en soit de ce fait etranger a Texplication

meme du mot, j'ajoule, d apres Äl. Bolta <^), que ce mot

s>e rencontre aussi dans les inscriptions bab}loniennes,

(,1) Jouin. Äsialiqiie i848,
i».

'^6S.
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et que M. Layard l'a troiive precedant le iioin da roi

a iNimroud, exactement comme dans notre cas il pre-

cede le nom de Cyrus.

Comme dans d'autres inscriptions, que j'analyserai

luentot, le pronom de la premiere personne da nom-

bre singulier est exprime par le mot Jy ^^^^^| ^T
A. n. k^, M. Löwenstern et M. Botta en ont conclu

que c'etalt ce dernier qui presentalt la forme primitive

et originale du pronom Je en assyrien, et que la for-

me que presente notre inscription u'en etait que Tabre-

viation.

Mais cela me parait assez difficile a admettre, car

je crois peu naturel de supposer que les Assyriens pour

abreger un mot aient ecrit sa dcrniere lettre seulement,

au liea d'ecrire son initiale comme le voudrait le bon

sens, et comme nous avons constate que c'etait l'usa-

ge des Assyriens de le faire, ä Toccasion du mot na-

ra (roi).

J'aime mieux supposer en consequence que les As-

syriens possedaient dans le meme temps deux mots dif-

ferents pour exprimer le pronom de la premiere per-

sonne singuliere, et que ccs deux mots etaient ka et

anka, le second n'elant que le premier precede de la

syllabe an.

M. Löwenstern ne consideranl l:a que comme l'a-

breviation A'anka, le conCronte avec Thebreu 03K, et le

copte ANK, pronoms ajant le meme sens: mais quoi-

que la ressemblance de ces deux pronoms avec l'assy-

rien anka soit grande, comme j'ai admis qu'en assyrien

la seconde syllabe d'anka avait une existence propre

comme pronom de la premiere personnc singuliere, je

ne puis faire deriver anka ni de Thebrcu ni du cople,

^'ar ni en hebreu ni en cople, et cn gencral dans au-
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cun dialecte semilique, je ne Irouve un pronom ha N3,

/•/ O, ou hu 1D, synonyme d'ojX.

Si Ton voulait done admettre une relation quel-

conque entre l'assyrien ha et l'hebreu OJX par Tinter-

mediaire düanha, il faudralt necessairement remonier ä

une source plus ancienne dont soient decoules separe-

ment les deux elements de Thebreu et assyrien 03X,
anha, et de l'assyrien ha, c'est-ä-dire an et ha.

Ces deux elements sont si reellement divisibles

cn efTet, que l'hebreu possede, a cote d'OJK, OK ayant

le meme sens, et qui est commun ä tous les dialeetes

semitiques, avec cette difference que dans l'arameen et

Tarabe la voyelle finale est A, au lieu que dans The-

breu eile est I. Ce pronom ana existe aussi en assy-

rien, mals avec des valeurs differentes de celle qu'il pos-

sede dans les dialeetes semitiques, c'est-ä-dire avec Celles

des pronoms demonstralifs il et ce. Or cette valeur est

precisement celle du sanscrit ana , dont il n'est resle

que quelque cas dans le sanscrit meme, dans le zend et

dans le persan des inscriplions, mais qui s'est conser-

ve intact dans le persan moderne an, ille , illa , illud

,

et dans quelques autres branches de la famille indo-eu-

ropeenne, comme dans le slave, oü nous avons on, ona,

ono, celui-lä, et dans le lithuanien qui possede anas,

ana, ayant la meme signification.

Ana sert, dans le sanscrit et dans les autres lan-

gues soeurs du sanscrit, a composer d'autres pronoms,

comme anya autre dont vient le latin alius; le gothique

ulya et le grec ocWog etc. ; aniara, autre, dont vient le

gothique anthar, le lithuanien antra-s et le latin alter.

Ce iheme ana, si etendu ä lui seul et en compo-

sition dans les langues sanscritiques, et qui existe aussi

separement. nous le savons, en assyrien; pourrait etre
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identifie ä Vatia ou ani semilique (Je), et ä Van de

FassYrien atda.

Outre ä anka il y a en assyrien un autre pronora

dans lequel enire ana, c'esl anaitt} ce, donl je parlerai

plus bas. ,

Quant ä la seconde parlie ü'anlia, celle que pre-

senle notre inscription, ha, eile me parait deriver du

iheme pronominal inlerrogatif sanscrit ha, hi, kou, qui

s'est conserve dans le persan moderne ki, qui est in-

lerrogatif et relalif (qui) en meme lemps, dans le kur-

de ki interrogatif, et ke relalif. 11 exislait aussi dans

Tancien persan , ear nous avons dans les inscriptions

ka, lequel n'esl pourlant pas interrogatif, mais relatif,

ou indefini, et signifie, qui ou qw'sque.

Dans le zend on a le nominatif masculin kas, le

feminin kä, et le neulre kat, qui sont interrogatifs.

Dans les inscriplions mediqucs on Irouve ka, qui

est relalif.

Bopp compare avec le Iheme sanscrit ki le rela-

tif laiin qui et le demonslralif lue. D apres Bopp dans

Tancien slavon le iheme interrogatif ko, qui devrait re-

pondre a lui seul au sanscrit ka, ne se rencoutre qu'en

combinaison avec d'autres themes relatifs, comme dans

koi, kaya, koe etc., et demonstratifs, comme dans kto.

Dans le langage des Callas, population africainc

de TAbyssinie, qui lient dans quelque partie, comme

d'autres dialectes parles dans ce pays, ainsi que je le

prouverai autre part, assez pres du sanscrit, je Irouve

le pronom kana, signifiant ceci, et qui est forme evi-

demment des deux themes pronominaux sanscrits ka

et ana places a l'envers de Tassyrien anka. Dans la

langue meme des Callas on Irouve aussi -ko, pronom

possessif sufKxe de la prcmiere personne signitiaul Ic
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mierif et qui approche, quant au sens, <le rassyrien anka.

Comme on le voit le pronom ka est tres-etendu dans

les langues sanscrltiques seul et en composition avec

d'autres pronoms, mais sans une acception bien deter-

min^e et bien fixe : ce qui explique comment il a pu

recevoir en ass\ rien , seul et en compagnie d'ana ;, le

sens du pronom de la premiere personne singuliere, je.

S 3.

I.^SCRlPTIOi^S DES PORTES
A PERSEPOLIS

La premiere de ces inscriptions est celle cotee G
par Nicbuhr et Westergaard. En voici le texte persan

:

Rchayarcha Khchayathiya wazarka, Khchayathiya

Khchayathiyanam, Daryawahuch Khchayathiyahya pu-

tra, Akhamanichiya.

II signilie: Xerces roi grand, roi des rois, fils de

Darius roi, Achemenide.

La Iraduction assyrienne de cette inscriptlon est

la suivante:

KH CH A AR CH» N«(M)

Xerces roi

R A N«(RA) N^(RANAN) A(RBHA)

grand, roi des rois, fds

DAR VA S N'(RA)

de Da rill

s

roi;
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A KH- M A Ni CH A.

Achemenide.

La premiere ligne et le mot ra de la suivante

ont ete deja analyses : nous savons qu'ils representent

la phrase Xerces roi grand. Les signes qui suivent le

mot ra doivent done representer l'autre phrase : roi des

rois, du persan. Ces signes sont Finillale de nara re-

petee, et un autre qui nous est encore inconnu et qui

revient toujours ä cette place dans nos inscriptions.

Dans presque toutes ces inscriptions, oü le titre

roi des rois est suivi dans le persan de l'autre rot des

provinceSf notre signe est suivi a son tour de l'initiale

de naru; du signe qui caracterise les pays repete, apres

quoi il reparait de nouveau. Dans la phrase avec les

Dieux, qui parait dans plusieurs de nos inscriptions, no-

tre signe suit l'initiale du mot Dieu.

Tout cela ne peut laisser de doute sur le sens de

ce signe , car il suit toujours des mots qui sont mis

au pluriel ; il est en consequence la marque de la plu-

ralite, c'est-ä-dire il avertit le lecteur que le mot qui

precede, qu'il soit ou non ecrit completement, est place

au nombre pluriel, comme c'est le cas dans notre phrase

pour l'initiale de nara (roi). C'est ce que je me häte

d'admettre avec tous ceux qui se sont occupes d'in-

scriplions assyriennes. Comme dans les inscriptions de

Khorsabad et de Van la terminaison du genitif pluriel

est nan, le titre Roi des Rois y etant ecrit en toutes

lettres nara naranan, ainsi qu'on le verra plus bas; je

crois pouvoir substituer, dans ma lecture, ä la marque

ideographique du pluriel
,
quand eile remplace un ge-

nitif, comme dans notre cas, la terminaison nan.

Apres le titre roi des rois viennent les mots fds
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de Darms roi. L'assyrien nc präsente au devant du iiom

de Darius que Ic signe JJ a? lequel semble indiquer a

lui seul I'idee de la llllation. Est-ce, comme le pense

M. Löwenslern, Tinitiale d'un mot plus long ecrit par

abreviation, comme c'est le cas, selon moi, pour nara

et nata? Je Tavoue, cela me parait fort probable. M.

Löwenstern, qui lit notre signe H au Heu d'A, propose

d'y voir l'initiale du copte hrot , filii , ou d'un autrc

mot copte hun, jeune personne, adolescent (Expose,

p. 86-7). Selon moi on pourralt voir dans notre A l'ini-

tiale du sanscrit arhha et arhhaka- qui signifie proles,

naius, pullus. Le nom de Darius, qui est ici au geni-

tif, ne parait aecompagne d'aucune terminaison qu'on

puisse assigner ä ce cas. C'est un fait que nous devons

nous borner a constater, sans chereber a Texpliquer.

Le nom de Darius est suivi de Tadjectif patrony-

mique Akhamanicha, que nous connaissons deja, et qui

termine nolre inseriplion.

La seconde inscription, dont j'ai a parier dans ce

paragrapbe, est celle cotee B par JNiebuhr et par AVe-

stergaard.

Persan : Darayawucb Klichayatbiya wazarka

,

Khchayalbija Khcbayatbi}anam, Kbchayathiya dabyu-

nam, Vistaspalna pulra, Akbamanicbiya, bya imam

tatcharam akunauch.

Darius roi grand, roi des rois, roi des provinces,

fils d'Hystaspe, achemeneen, il a fait cetle scüljHure.

Assyrien

:

Da. R. Y. A. S. N«(RA). R. A.

Darius roi grand
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^. ^. r^- ^. <^s.. ^. i:::.

N«(RA). N^(RANAN).N»(RA).N»(TA). N''(TANA1V)

Roi des roix rot des provinces

CH^ ? KH. R. ? CH^ N«. T». ?

Qni (soM/) pleines de nations

Tv V :^' i^' t:^' 5=I=-

A(RBHA). V'. T». Z. P»

/^i/ä d'Hystaspe

A KH« M A ]\i CH A.

Achemenide.

V. :^zi. Tf. t^. Tf. ». :>. r^-iT-

CH\ ? A. T. A. A. B\ V«

»7 ? ce a fait.

Les signes et les mots des deux premieres lignes

nous sont parfaitement connus. II en est de meme pour

ceiix de la quatrleme et de la einquleme. Ces qualre

lignes reunies correspondent exaclement au texte per-

san de notre inscription jusqu'au raot achemenide.

Mais la troisieme n'a pas de representant dans le

persan ; eile est la traduction d' une phrase qu'on ren-

contre frequerament dans d'autres inscriptions, mais qui

n'existe pas dans le texte de la notre. Cette phrase est

paruzananam ou paruwazananam, que Lassen traduit par

muliis popidis habitatarum. Elle est le genitif pluriel

d'un mot compose de paru adjectif venant de la racine

sanscrite pr, remplir , et identique au sanscril puru,

remplissani? beaucoiip : et de zana identique au sanscrit
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(Ijana, qui a dans ies Veilas le sens de finnille; tribu-

penple, hommes et monde. La traduetion de cette phrase

est aussi introduite dans la partie medique de iiotre

Inscription.

II s agit maintenant de llre Ies mots assjriens, qui

repondent a cette phrase, et d'y retrouver le meme sens.

C'est ce qui est facile, comme oii va le voir. Le

premier sigiie est un V clt qui nonstitue ä lui seul un

pronom indieatif et relatif synonyme du sanscrit et du

persan sya, U^ lequel a, comme dans Ies Vedas, la par-

ticularite de reunir le predicat au sujet. Cette particu-

larite est aussi propre de l'assyrien cha, lequel parait

plusleurs fois, comme au commencement de la llgne

cinquieme de notre inscription et dans d'aotres , avec

le sens d'//^ mais qui a dans nolre cas, et dans d'au-

Ires, celui du relatif qui, qiiae, quod. Quant ä son ety-

mologie, cha me parait etre identique au pronom san-

scrit sa, iL Dans nolre cas la traduetion litterale est

quae, car il est relatif aux provinces qu'il relie avec

ladjectif suivant qui doit signifier popideuses.

Voyons cet adjectif.

L'iniliale en est toujours ^^^; mais ce signe

nous est tout-a-fait inconnu, et comme il n'existe, ou

qu'il ne s'est presente jusqu'iei dans aucun des autres

alphabets cuneiformes, et qu'il ne possetle pas en outre

d'equivale.nts
,

je m'abstiens pour le moment de toute

hjpothese ä son egard : nous verrons tout-ä-rheure s'il

y a Heu, ou non, ä circonscrire Ies valeurs qu'il peut

posseder. Cela, d'ailleurs, n'öte rieu ä la certitude du

sens, du mot que nous analysons et ä son etymo-

logie.

Car tous Ies signes qui le suivent nous sout con-'

nus, hors un seul. Ce sont un Kh, un R, et un signe
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jiouvcan : ce ([ui nous Joimc uii mol que je lis saus

h'esltatlon /iliar. L'R. ((uI paraif, i'cl seul. est accompa-

gnc fjiielcruefols tlu a]*- oii -4Y— A, ee qui eonfirme

ma leelure: kliar. D'aiilres fols noirc khar esl ecrit,

avec le jA K cfi l'^T R, ce qui doniie la memc le-

ctijre un peu modifiee par Tabsencc de raspiralion dans

la' gullurale
,

qui parait etre Inherenlc au y-^j-^. Uno

f'ois seule,j^le rnot kar estant ecrit jA ^T, le signe in-'

connu qui söit TR manque StUis Substitut, II n'est dorie

pas radical dans le mot, puisqu'il en pcut etre retran-

chej Cherchons si noüs trouvons dans le mot /rr^r qnl

nous resle, et qui doit repondre a la premiere partie

du persan paruzananam, c'est-a-dire ä pani ou parnwa.

le sens requis. II faut d'abord se rappeler que paru est

identifie avec le sanscrit pourü, heaucoup, pliisieiirs, ])Our

paru qui vienl du radical pr
, pur ou pdr, qui signi-

fie remplir. Or Tassyrien kar est precisement idenlique

a une autre racine sanscrite qui a le meme sens. Gelte

racine est k r ou kar, laquelle avec certaines prcposi-

iions, telles que anih ahhi, a, sanuwa, sama et sumj si-

gnifie remplir et peut avoir servi ä former un adjcctil

idenlique au persan paru.

Comme la racine kar est precedee dans nos in-

scriptions d'un autre signe dont nous ne eonnaissons

pas la valeur , n'cst-il pas permis de supposer que ce

signe represente une des prepositions avec losquelles

la racine kar acquiert en sanscrit le sens de remplir?

Mais cette preposition ne doit etre conslituee que d'une

seule lettre ou de deux tout au plus, c'est-a-dire d'une

consonne et d'une voyelle. Entre Ics prepositions avec

lesquelles kar signifie remplir il n'y a que n et sam

ou sa qui rempHsse ces conditions ; c'est ponrquoi en
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la valeur (Vd oii il'S pour le ^^f, ce tjul donne pour

Icotare du mot eniier qui repoiid au persan parn , a-

kar ou sakar^ plus le signe encore illisible ^^^J^Aj.

Ce mot est suivi du pronom cha qui le relie au mol.

sulvant repondant au persan zananam. Cc mot commeii-

cc par un *^i— N. Le seeond signe nc me parait H(e

qu'unc Variante du ^^^J T. Quoiqu'il en söit de cet-.

te h_ypothese, il est certain que la consonne qiii doit sui-

vre VN de notre mot, ou la s\llabe na, est un T, ear

(lans une autrc inscription cc mot est ecrit:

^^J IT »-W-«! t-rr^M \\^
Apres Ic ^^^^ vient le signe encore inconnu

\"V
,
qui dans d'aulres inscriptions est place alnsi ^^.

M. Hincks dit qu'il represcnte la seconde s\llabe du

nom de Babjlone sur les brlques , et en consequence

qu'jl possede le son Bi. Je puis ajouter un autre

falt ä Tappni de cette valeur; c'est que le signe ^^,
idcntifie par M. Hincks au nötre, a pour equivalent un

caraclere (i^J*-) qui possede cette valeur dans Talpha-

bet medique.

Mais que signifie cette terminaison Bi ? C'est ce

que les monuments que je possede ne me mettent pas

ä meme d'cxpliquer , et que je desire que d'autres

plus heureux que moi puissent determiner avec certi-

tude.

Mais en faisant abstraction de ce Bi, nous obte-

nons un mot qui se lit nat ou nata, et qu'il est diffi-

cile de ne pas regarder comme identique avec le mot

natu qui signifie ^^ajs et que j'ai deja anal_yse. En ef-

fet notre mot est remplace une fois par le caractere

^. abreviation de riata, piiys, suivi du signe du plu-
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liel fc-J'^-^'^. Qiic faul-Il conclure de ces f'aits? C'est

que prohablement le mot naia^ pays, et celui que nons

analjsons, avaient, onlre a la similitiide du soii, une si

etroite rcssemblance de seus, que le premier a pu elre

une fois subslilue äu second. Celte ressemblaiiee exi-

stait en effet. Car le persan zana; que notre nata est

destine a representer, signifie, comme j'ai dit, peuple, fa-

mille - komme , et en meme temps moiide ( habitalion

des hommes). et le mot nata, pays, signifie primitiAe-

ment, comme je Tai dejä dit, komme, ou rassemhlement

(Vkommes. Quant a la traduction entiere des mots que

nous venons d'analyser et que je lis : C/t". d ou sahu-

ra - ck^. natahi (?), eile doi't etre selon moi* : (provi'ii-

ees) qui sont pleines de nations, ou qui ont la pleni-

tude des nations . c'est-a-di're qui coniprennent loules

les nations. Car M. Ra^\linson ne doute pas que le

persan paruzana ne doive etre pris dans la plus gran-

de extension, puisque la phrase qui suit communement

paruzana, roi de ce grand monde, montre que les rois

persans ne connaissaient point de limites ä leur do-

mination. A quoi j'ajoute que cela est prouve encore

par la pbrase avec laquelle Cyrus commence son edit

pour le retour des Juifs en Palestine: Tous les royau-

mes du monde Dieu m'a donnes
,
phrase dont le sens

est presque exaotement reproduit par celle des inscri-

ptions persanes dont nous venons d'analyser la traduction

assyrienne.

La sixieme Hgne de notre inscription doit repre-

senler le sens des mots persans kya imam lalcharam

aqnnauck, il a fait celte sculpture.

Le premier signe en est ch^., le pronom synony-

me de kya, que nous connaissons dejä. Le second nous

est tout-ä-fait inconno : il doit rendre tout seul Videe
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ip[>ieseutee par le persaii tatchatam, car les sigiies qui

le suiveiit, appartiennent au pronom ce ou cette. Ces si-

giies sollt Jeux y^ A avec uri ^^^ eiitre eux.

Ce sigiie est ceitainement une faule ou une Va-

riante du ^^y T, car rious verrons plus has ce me-

me pioiiom ecrit ä la meme place Jans diverses inscri-

pLious, laiilot avec le secoiid, taiitot avec le premier de

ces sigiies. En consequence nolre pronom se lit ata, et

j'y recoiiuais les deux theraes pronominaux sanscrils a

et la assez elendus en sanscrit et dans d'autres lan-

gues. En sanscrit on a elat , celui-ci, conlraclion cVat-

tad, doiit vienl le laiin is-liid, comme le dit Benfey
;

idam , avec raffaiblissement du ^ en d, celiti-ci : odas,

ctlui-lch qui vient du primilif atas ou atai? comme l'as-

sure Uopp
,

qui peuvent etre compares avec l'assy-

rieii ata.

Les signes qui reslent apres ce pronom dans no-

tre inscriplion doivent former un mol a}'anl la meme

signiricalion du persan aqunauch, iL a fait, iL a häli.

Le premier de ces signes parait devoir etre un A , ä

«ause de sa Substitution a deux caracteres qui sonl eux-

memes des A
(J^.

^i^) ^*^.

Le second parail etre une labiale, car il a pour

Substitut ^^^, que J'ai dil naguere etre un Bi, et ^J
qui dans le medique est un Ba ^V.

Le troisieme, qui est T initial du nom de Vitaspa,

(^Il^siaspe) est un V.

Si ces valeurs ne sont pas erronees, j'obHens pour

leetnie du verbe d a fait en assyrien abava. Je suis

fort teilte ä voir dans ce verbe le radical sanscrit bhü

i'tre au causal faire- produire. C'esl vrai qu'il manque

de la caracleristique du causal ya : mais il est assez

j; B. $ /,4. - C2) B. § 17. 87.
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frequeiil daiis le saiiscrit meme des Vedas de voir Ics

racines passer de leiir significalion primitive ä celle de

ieur causal sans celie caraclerislique. L'allemand noiis

offre Uli verbe derive en celle maniere de bhih et iden-

lique, qiiant au sens. au prelerit assyrien ahava: c'esj

bau-cn , hätir ^^\ Ahava ; seloii moi
,

pourrait elre !a

Iroislcme personne singulierc de l'aoriste, avec augmeiil.

correspondani au sanscrit ahhüt. L'alloiigement de 1'./

eu av, par lequel nolre mot differe d'ahhüt; a lieu aussi

dans d'autres lemps de ce verbe (Je present etc.) cii

sanscrit, el il se presente aussi pour ahhiit dans le zeiul.

ou celle personne paraj^t sous la forme (Vahavat. Poui

la perte du / final, marque de la troisieme personne

singuliere, eile a lieu aussi communement dans la lan-

gue des inscriplions pcrsanes. Cette langue possede me-

me notre mot ahava,' avec Ic sens du zend ahavat.

§ IV.

INSCBIPTIONS DE L'ALWAND

On sait qu'au pied de la montagne appelee Al-

nand, pres Hamadan, on trouve deux inscriptions cu-

neiformes trilingues, qui a]»partiennent I'une ä Darius

el Fautre ä Xerces. Ces deux inscriptions sout J)eu-

reusemcnt identiques, sauf une pctite phrase de plus qu'

on trouve dans celle de Xerces. Ce qui est encore plus

heureux, c'est que le texte de ces inscriptions est re-

pete mot ä mot au commencement de presque ton Ics

les inscriptions persanes, c'est-ä-dire dans celle de Da-

rius ä NaUch-i-Roustam, dans loutes Celles de Xerces

.

et dans celle d'Arlaxerces Ochus.

INous avons donc un texte assez elendu (il se

(I) Bnpp. Glosoaiiiim SdiK^Liil'.iui. |i. -58 h
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«;<>nipose de viiigl ligiies), dont iious possedons sepl dil-

l'erentes coples : ce sont comme aulant de manuscripls

([lii se corrigeiil et se eompletent Tun l'aulre. Eri ou-

lie par la Substitution des signes equivalents, les me-

uics mots n'etant pas toujours ecrits avec les niemes

caracteics, nous acqueroiis la coiinaissance de la valeui'

de ({uelques caracteres iiouveaux, que nous pouvons join-

di'c a ceux ([ue nous avons deja dechiffres.

Cc n'est pas lout. Un examen attentif des diver-

ses copies de nolre iiiscription ne laisse point de dou-

le sur ce lait, que les racmes idees n'y sont pas tou-

jours represenlees par les memes mots, mals qu'on a

emplove quelquel'ois des paroles diffeientes pour ex-

priraer la menie idee ; cela a lieu pour toutes les par-

ties du discours, noms, pronoms et verbes.

Cliacun vüit quel immense secours cela doit por-

lei- ä la Icclure et a la traductiou de notre inscription;

car nous avons ainsi un contröle de retjmologie et du

scns qu'on doit donner ä ces mots, et en consequence

aussi de la valeur des signes dont se composent ces

mots, et ä laquelle leur traducllon et leur etymologie

sont atlachees.

Je cummence par le texte persan qui est le suivant:

Baga wazarka Auraniazda h_ya mathista

Dieu grand (e.s/) Ortnuzd, iL {est) le plus grund

bagjuiam hya imam bumim adä hya awam acmanam

des Dicax, il celle leite a du)itii\ d ce viel

ada b^'a martiyam ada bya cliiyatim a-

a doiuiC: d Vhomme a donne, il la nourriture a dun-

dä martiyahya hya Khebayarcham khchäyathiyam aku-

ne ä ritonunc; d Xerees rot a

naiich aivam paruiiam khchäyathiyam aivam parunäm

fait; seid do i>liisicuis rot, seid du idusicuts
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rramalaram. Adam Kheha^ärchä khchayalhiya wazaiKa

dominateur. Je{suis) Xerces roi graiuL

khchayathiya khchäyalhiyän^m khchayathiya dahyau-

roi des rols,- roi des pru-

Dam paruzanänam khchayathiya ahiyaya bamiya

vinces pieines de naiions; roi de cetle terre

wazarkayä duriya api^a Därayawahuch khchayathiya-

vaste de Darius roi

h\a putra Hakhamanichiya.

fds Ackem^tiide.

Je preuds pour texte de la traduction assyrieiiue

de cette inscripiion celle de l'Alwand de Xerces, qiic

je vais analyser mot-a-mol. Ohemin faisant, j'avertirai

le lecleur des variantes que presentent les autres copies,

soit dans les caracteres, soit dans les mois.

»--y— DIeu

A

Le mot Dieu, qiii doil <*tie le premici* de nolre

iiiscripiioii; si la Iraduclion assyrienne suit la syntaxe

du persan, n'est rendu que par le signe ^»^J— qui est

un A.

Est-ce lä un mot enfier qui signifiait Dieu cn as-

syrien, ou bien est-il l'initiale d'un mot, ou une image

symbolique de ce mot? C'est ce que je iie saurais de-

terminer.

M. LövYenstern et M. de Saulcy supposent qu'il

est l'initiale de Thebreu m^K Eloah, ou D^n^K Elohim,

Dieu <*),

S[ - CTTTT- Grand

R A

€e mot nous est dejä connu par les inscriplions

precedentes. Le raccourcissement des deux clous de mi-

(I) Löuenslein. p- 82. n. 2., de Saulrv, p. /j.
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lieu de TR, el 1 eloigiiement du pelit clou de droile,

ne sollt que des faules du copiste ou du Japicide, com-

me le prouveut les autres copies qui oiil le regulier

^T^ ä la place du *^T ^.

Dans rinscription E de WeslergaarJ (^) au lieu

du mot ra iious rencontrons le mot

(jui se lit Raba, si ce que j'ai dit dans le paragraplic

precedent au sujet du second signe, peut subsisler.

Si cette leclure qui n'a ete recoiuiue jusqu'ici

par personne, etait vraie, ce mol offrirail la plus gran-

de ressemblance avec le mot hebreu et arameeu 31

rah. grand, qui place ä Tetat dit emphatique dans Cel-

le deruiere langue, devient rahhä K31.

Je m'empresse de noter ce fait. Je ne me rel'u-

se pas a reconnailre des traces de semitisme dans les

inscriptions assyriennes lorsqu'elles sont basees sur des

leclures non arbitraires et hypothetiques, mais solides

et reelles. Loin de torturer les caracteres et les mots

de mes inscriptions pour les lire d'apres un Systeme

preconcu
,

je ne fais qu'appliquer rigoureusemenl aux

caracteres des mots que j'analyse des valeurs severe-

ment demontrees auparavant, et en deduire sans partia-

lite les conseqwences necessaires, qu'elles soient ou non

favorables aux idees que Ton s'esl fait communcmcnl

dans le public savant sur Torigine de la langue assy-

rienne.

L'adjectif ra est suivi du signe que nous avons

vu signiiier V>ieu, lequel est ä son tour suivi du nom

d'Ormuzd, que nous connaissons. Celle repetilion du mol

Dtea avant le nom d'Ormuzd ne peut sVypliqucr, a mon

(1) W. XVI. a. S. VIII.
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avis, qiie par Ja supposilioii que la synlaxe assyneiiiie

«'omporlait uiie phrase comme celle de: Dieu grand {est)

le Dieu Ormuzd , c'est-a-dire cest un Dieu grand que

Ic Dien Ormuzd' au Heu de Ormuzd est un Dieu rfrand.

Dans le nom d'Ormuzd FR est faii par crreur dans

notre inscriptiou JTT^J avec un clou vertical de plus;

nials il reparait ecrit eorrectement dans les autres co-

jties.

Le D meme est tiguie fort incorreclemenl dans

iiotre inscription ^T 4^; mais sa forme vcritalde sc

laisse retablir par les autres copies.

Apres le nom d'Ormuzd vient radjeclif Raba, puis

le pronom ou arlicle cha, et le signe qui signiiie Dieu-

snivi de la marque du piuriel. Cette phrase doit signi-

lier // est le plus grand des Dieux.

La presence de Tadjectif positif ra6«^ grand, dans

nolre phrase, oii il a cerlainement le sens du superla-

tif le nlus grand; ne peut s'expliquer , ce me sembic.

{[ii'en supposant ici un superlatif forme ä la maniere

de l'hebreu par le positif suivi d'un piuriel avec l'ar-

liclc n. L'article chi, qui est place reellement entre le

mot raha oL le mot Ditu au piuriel a peul-elre ici uno

destinalion semblable a celle de l'n hebraVque. Notre

])hrasc presonterait alois le sens de le plus graud des

Dieux, et avec ranlecedcnle cest un Dien grand que

Ic Dieu Ormuzd, le plus grand des Dietix, litteralcmcnl

:

Deus magnus Deus Auramazda, maximus Deorum.

Apres cette phrase revient Tarliclc cha, il, puis le

mot qui doit repondre au persan hu mim. ierre, et que

je lis ahura. Ce mot esl compose de trois lettrcs, dont

la preuilerc esl iinariablcmenl ^> ou *y^. signe qne

nous savojis elre un A. La scconde <'i?l falle *"-~~T
-^ '^f'"^
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iiolre el daiis (lautres iiiscriplioiis; uiie (ois eile pitnd

b forme du ^^ T, el une autre (bis celle du .^ K

rediesse
^J,

ei d'aulres tois eile est faile ^<J. Ce suul

toules des formes ä peu pres ideiitiques , et qui iie di(-

Cerent eutre elles que par de petites varietes. Je orois

pouiiaiil. que la deriiiere est la plus exaele et cellc

qu'oii doit donner ä iiolre signe , ear eile est la phi:?

liequeute de loutes ; ei je iie regarde les autres que

comme des fautes ou des variantes derivees du mente

•jpe.

La forme que je choisis de prefereuce pour nolrc

signe est celle-lä raeme qui se presenle eii tele du uom

de la Perse (p. 52) ei qui doit eire ou un B ou uii

P. J'aliribue eii cousequeiice uue de ces deux valeuü!

ä iiotre sigue, mais je prefere celle de B.

La troisieme lettre de notre mot —y~f est cer-

talueraent Ic »—y^T R dont la derniere partie a ele

trop delacbee du reste du caracteie. D ailleurs que la

troisieme lettre de notre mot doit elre un R, cela est

mis liors de duule par les autres copies qui ont ä la

place du »^Y~T 'e ^H *ii le ^-yy"*! ([^^ nous savons

elre des R.

Le mot que nous analysons est donc compose des

Irois leitres A. h. et r. qu'on peut lire, en y suppleant

deux a, abara. Quelle est maintenant Torigine de ce mot?

Je ne ])uis faire ä cei egard que des conjectures, que je

vais soumeltre au jugemcnt des savants.

Je vuis dans ce mot le radical sauscrit bhar, zend

bere, laiin fer-o etc., qui signifie porter, et avec la pre-

posilion a dans le Rig-veda apporler (alferre), el je

suppose que ce mol est primitivemenl un adjectif ou uom

d'agent forme avec le sufrixe sanscril .'/ signilianl ce-
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lui qui apporte- qui produit, et, par une exiensioii de sens

bien facile ä expllqucr, le soL Ic lerrain, la terre, eii

tant que productrice de loutes choses.

On pourrait aussi lire notre mot ahar saus a Hiial,

et le regarder comme uii de ces appellatifs Cormes par

des simples racines, qu'on renconlre eii sanserit.

On troave mcme en sanserit un terrae sigiiifiant

icrre, qui derive d'une racine synonyme et peut etre

identique ä bhr. Ce mot est dharä ou dharam (freie

du latin terra), qui vieut de la raciue dlir, a}ant les

sens de ferre, gerere, suslentare ;, racine qui est, selon

ßopp, la meme que 6/tr^ mutala labiall aspirata in den-

talem (1).

Voila mon etymologie, dans laquelle je puis certai-

nem»nt me tromper, mais il me semble pouvoir la regar-

der, Sans partialite , comme preferable ä Celles qui ont

ete presentees jusqu'ici.

31. Löwenstern lit notre mot nahar ^-\ Afin d'ob-

tenir cette lecture il a du confondre le premier caraclere

^t> avec TN ^^^ du nom d'Achemenes, dont il se di-

stingue, comme je Tai dejä dit (p. 14), par un eleu de

moins ; et il a du choisir pour forme veritable du second

caractere celle du *^y T, qui ne parait ainsi fait que

dans une des copies de notre iiiscription, tandis que celle

du
jj^l

B que j'adopte est la plus frequente. D'ailleurs

il donne arbitrairement au *t^ la valeur du R
,
qu'il ne

possede pas; car il ne se substitue jamais ä aucune des

formes connues de cette gutturale A. y^T? ^^ etc.

La lecture de nakar ainsi obtenue, il ajonte : « comparez

)) le cbaldcen KplX et i'p"lp, fandus- soium; puis la-

)) rabe Ka'ura. profundus j'uil ». Nous a\ons iei trois mots

(1) Glossaiiuin Sanscrituin, p. 185 b.

(,2) Expose, p. 3d-6-7.
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semiliques a confconter aA^ec un seul mol assyrien . na-

kar, ce qui nc peut Jaisser que beaucoup d'incerlilude

sur lorigiiie semitique de ce mof

.

Le mot iJpiK Arka, le seul des trois que propose M.

Löwensternj qui signifie reellement lerre, n'oflfre, comme

chacun le voit, qu'uiie loinlaine ressemblance de forme

avec le pretendu assyrien nalara. II n'est en oulre qu'uiie

corrupti'on de Farameen et syriaque Kjnx ar'a, ierre, par

le renforcement de la nasale y en la gutturale forte

p, et il ne parait que dans un verset du prophete Jere-

mie concu en langue arameenne (X. J 1 .) et dans le LI-

ber Adami des Nasareens.

Le mot Vp')p differe beaucoup ainsi que NplX de

nakar ; et merae il n'a jamais cie le nom de notre plane-

te, comme notre inscription Fexigerait ; il ne signifie que

le fond (de la mer, d'une riviere), lesol d'un edifice , un

bien-fonds.

Quant a l'arabe Ka'ura, outre Tabsence de la syl-

labe initiale na de Nakar,' et la presenee du y radi-

cal, qui n'est pas dans Fassyrien, il faut considerer qne

ce radical na point une signification propre ä en tirer

un nom de la terre. La valeur essentielle de la racine

"Ijrp n'est pas la profondite. mais la cavite, le creux

;

d'oü "IVp-, \^'?yp. (et en hebreu nnyp) ecueile, IVp.

profundum fedf jniteum, et dans Thebreu arabisant du

raoyen äge Jinili^p concavife (oppose ä P01J3JI conve-

xitey II est evident qu'un nom tire de ce radical pour-

rait bien s'appliquer ä la mer, mais jamais ä la terre.

Les etymologies proposees par M. de Saulcy soul,

iout aussi bien que Celles de M. Löwensternj incerlaines et

elastiques, parce qu'elles sont basees sur des leclures mal

fondees. D'abord M. de Sanlcy donne la valeur d'I au lieu

d'A au signe ^> ; apres il donne celle de T au sccond
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caracterc doni une des Tormes esl ^|, et cela, dil-il. u par-

i) ce qne , (Jans le mot Meu , // a doime. poiir il a cree.

)> la secoiule lettre est noire signe un peu incline: f^
)) voilä tout ». A ces mots iie croirait-on pas quo la le-

clure du mot aten füt fixee avec certitude, et que la va-

leur du f^, qui entre dans ce mol, ne laissät aueun dou-

te a soM egard. et, ce qui n'est pas moins important pour

nous, que /"/ fut evidemment identique ä iiotie yj? Mal-

lieureusement il en est tout autremeiit, comme je vais le

pvouver d'apres M. de Saulcy meme.

. ;. Car un peu plus baSy lorsqu'il parle ex jnofcssu du

mot alcii^' 11011 sculement il ne porle aueune prcuve a lap-

])ui du soll T qu'il attribue au sigue yj cn se lefciant

seulemcnt au mot terrc} oü il domie cette valeur au
y|

qu'il identilie avcc lui; mais il est cncore force de reeoii-

nailre que le mot äten peut etre lu diversement, car au

lien du signe ff une inscription porte le signe connu

Y"V-T K, ce qui change la valeur de ce signe de T en K :

«t par suite restent sans appui et la valeur de T pour le

yj dans nolre mot, et les etymologies que M. de Saulcy

presente pour ce mot. Mais si Ton admettait meme quo le

signe //' est un T, il ne serait pas demontre pour cela

que le signe ^|
possede la meme valeur dans notre mot.

Je ne crois pas, avec M. de Saulcy, que le premier, qur

est, Selon ses expressions, un peu incline, voilä tout , seit

identique au second qui est droit. Car nous savons que

plusieurs caracteres dont la forme est tout-a-fait la meme,

et qui ont pourtant des valeurs entierement differentes

,

ne sonl distingues entre eux par d'autre marque caracie-

ristiquc, que par la positioii droite des uns et inclinee des

autres ; tels p. e. que le
J^ A et le ^ marque des noms

de pays, le ^^ D et le ^ R. Ce n'est donc pas une

puerilite que de croire a une reelle difference de valeur
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enlre ^/ et
^J,

quoiqiie ces sigiics iie difTerciit riiii de

Pautre qiie par leiir posItion. II faul prendre acte au con-

traire de cetle ilifference, el ne pas coriibudre ces deiix

earact^res enlre eux. 11 est, je crois, utile et uecessaire.

dans les premiers pas ponr dechillrcj" une ecrilure incon

nue, de sc garder Lien de coufontlre enlre eux quelques

caracteres qui se ressemblenl.

Cela est surloul indispensable dans le dechiffrement

de Tecrlture assyriennc, oii le nonibre des siglaes est si

grand et Telement qui sert ä les eomposer un seul, le clou

combine en une infinite de maniercsavee lui-memc. Si nous

ne decouvrons donc quelque regle bien fixe, d apres la-

quelle quelques caracteres tout en elant sujets a certaines

modifications dans la forme, conservaient loujours la me-

rae valeur, il ne faul pas identifier entre eux deux cara-

cteres, quelque semblables d ailleurs qu'ils soient.

Yoici mainlenant los etymologies que propose M.

de Saulcy sur la base de la valeur T pour i^J , du

mot qui doit signifier terre , mais qu il considere, par

suile de ses etymologies, lantöt comme la traduclion du

mot tei're, tantot comme celle du mot ciel.

« Le radical ID^ signifie, dit-il, ietendit, et nous

)) avons le mot chaldeen '^'^^l qui signifie permagims ^

)) d'oü l'adverbe ^yn* ahunde , vaUle. II n'y a rien de

)) plus etonnant ä Irouver le monde designe en assyrien

)) par Tidee : ce qui est immense, ctendu, que de Irou-

)) ver en persan l'idee le monde rendue par le mot Bu-

)) mi signifiant a la lettre qui est, et en sanscrit Tidee

)) la terre representee par le mot Prithivi, signifiant ega-

)) lement ce qui est large. C'est donc avec confiance

n que nous assimilons notre mot assyrien itr au mot

)) chaldeen yr\^ ».

Sur quoi je dois observer que le verbe hebreu
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in» signifie redimthrlt^ ahimdarit- reluimis fuit • super-

fuit , moduin excessit, inde exhnnis fuit - excelluit. reli-

qw's irraestilit. Voila Forigine de Tadjectif chaldeen yn^

excellens., eximius; et de Tadverbe KTn* valde, vehemen-

ter, mots qui iic possedent pas le sens de largesse, d e-

tendue, qa'il faudrait y supposer pour pouvoir les eon-

fionlcr avec uii mot signifiant la terre par une exten-

sioii de sens analogue ä celle qui a lieu dans le san-

scrit prithivi, celle qui est large,' ou la terre.

M. de Saulcy poursuit : « Un autre mot hebraVqiie

)) a, nous le pensous, une assez etroile analogie avec

» le mot IHK dont nous venons de parier: c'est le mot

» "lüi^ qui ä la forme niphil (lisez niph'al) signifie mtd-

)) tus; largus fecit (lisez fuit) ; et a la forme hiphil, miä-

)) tiplicavü : de ce radical vient iny ou JTinif abun-

)) dantia. L'A'in en hebreu pouvait se prononcer, comme

)) en arabc, dans cerlains mots tels que ilm, science ».

Mais tout en accordant au radical "iDiT le sens

d'abondance, qui n'est pas hors de doute, on ne peut

lui accorder celui de largesse, que Gesenius lai assigne

Sans aucune preuve, et sans lappai d'aueune autre lan-

gue semitique.

Le radical irir? naais avec Thse au lieu de Te,

offre en arabe un mot, un peu plus seduisant pour les

parlisans du semitisme de la langue assyrienne. C'est

n'fiy, Th.y, terra; pulvis. C'est doramage que le mot

terra n'est pas lä tout seul , car le pidvis qui lui est

ä cote montre que ce n'est pas un nom applicable a

notre planete.

M. de Saulcy presenle plus bas une autre etymo-

logie du mot en question , d'apres la valeur nouvelle

de K qu'il est force de reconnaitre au ^^ , et par sui-

1e. Selon lui, au Y^ meme. Voici comment il s'eKpri-
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me : u Mais alors le mot ^^ j[| ^, qiii doit si-

» gnifier le ciel (j'ai dejä dit qu'il donne ä ce mot

)) tanlot le sens de terrc, et tantot celui de ciel), ii'au-

» rait plus de sens pareil, et il pourrait tout au plus

)) se conipnrer au radical "^?^5 tcrram (bdit, d'oü "^^N

)) araior, agricola , ce qui permeltrait de donner ä no-

» tre mol assyrien, par une hypothcse im peu foreee, le

)) sens de terre ».

Chacun voit combien celle hypothese est peu vrai-

scmblable. De ce que le \eibe aluira.; Icquel oxistc en

arabe (non pas en hebreu, comme dit M. de Saulcy),

<pii siguifie fidere et fussuru (creuser et slllon), est em-

ployc aussi en parlant de la terre, c'est-a-dire qu'il

signifie terram fodere, et terrae fossio (^creuser la ter-

rc) , et qu'il en derivc un adjectif Akar avec le sens

de füssor, et par extension agricola- adjectif qui exisle

aussi en hebreu sous la forme d'^^fc^^ doit-on en con-

clure que la racine akara signifie terre? Ce serait la me-

mc chose que de soutenir que le latin fodere et le francais

creuser synonymes d'Akar, signifient terre- par cela seul

qu'on peut dire dans ces langues fodere terram^ et creu-

ser la terre. La derniere etymologie de M. de Saulcy n'est

donc pas plus soutenablc que les autres, qui ne sont pas

preferables a Celles de M. Löwenstern, lesquelles a leur

lour n'ont pas le droit d'etre preferees a Celles de M. de

Saulcy. Je ne prctends pas pourtant elre le privilegie

de la fortune et avoir rencontre la vraie etymologie;

mais je crois avoir montre que les semitistes sont non

seuleraent discordes entre eux , mais avec eux-memes

,

et qu'ils n'ont pu presentcr jusqu'ici une etymologie

serieuse du mol assyrica qui vcut dire terre , au de-

vant de laquelle j'cusse du retirer la mienne. Mais si

JM. PiawlinsoH; ou qui que ce seit, pr6senlcra une ety-
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mologie semilique plus plausible de ec mot, je scrai le

prämier a la reconnailre franchemcnt et a condamucr

aussilül la mienne.

Lc mot que je lis abara est suivi du pronom a/«;

ce ou ceite, dont j'ai dejä parle, qui echange quelque-

fois TA
ly

final avec le 4*"*" ^^^ que nous savons aussi

etre un A.

Ce pronom est suIvi du mot p^l^J^^^J que

sa repetition qualre fols dans la premiere partie de no-

Ire inscriplion et de presque toutes ses autres copics,

apres le pronom ata? designe elairement comme la tra-

duction du verbe persan adä, a donne ou cree. Los si-

gnes // et ^^T sont , nous le savons , un R et un

N. Le premier est meme substitue une fois dans notre

mot par y ^Y qui est aussi un K ^•^, et le sccond pai'

*"i~, qui est un autre N (^\ II ne reste de doute qnc

sur le J3f4T* ^ '^ ^'s"^ suivanle il est fait ^Ji^J-
Mais ces deux formes-lä ne sont que des crreurs de

eopiste, car toutes les autres copies de notre inscri-

ption lui donnent, sans exception, la forme de ^Ti^T
qu'il presente aussi dans notre inscription aux lignes

7 et 8.

On pourrait etre tente de partager ce signe endcux.

^J et ^1 (dont un au moins nous est connu avec

certitude, TM S[)? ^^^ caracteres etant un peu eloit^nes

Tun de Tautre dans notre inscription. Mais ce ne se-

rait pas une consequcnce bien legitime, car dans notre

inscription, differente en cela des autres inscriptions as-

syro-trilingues, les caracteres ne sont point separes par

le point de distinction, et nous ne pouvons juger par

notre inscription seule si le signe dont nous nous Ov*-

(l) W. XIV. 2. — (2) S. 11. nS XI. 4. — (3) W- XIV. 2.
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cupons en est un. ou s'il en forme deux. Mais cette

incertitude est Icvee par quelques copies de nolre iii-

scriplion qni moiil.rcnt notrc signe rcuni sans le point

de distinctioii entre ^[ et j^J. II est vrai que dans

la copie de Schulz de Tinscription qui sc trouve sur

la base de la facade de la chambre principale ä Pcrse-

polls on volt le point entre ces membrcs de caracteres

;

mais ce point disparait dans la copie plus exacle de

cette iuscription qu'on trouve dans le Memoire de We-
stergaard (XVI. C), et il ne parait certainement dans

Celle de Schulz que par une erreur du copiste, erreur

qu'il a commise aussi dans l'inscription de Darius de

TAIwand, dont nous manquons malheureuscmcnt d'une

copie plus exacle. Ce qui acheve de montrcr que »^j^T
u'cst qu'un seul signe c'est sa presencc dans un raot

<{ue j'analyserai plus bas et qui doit correspondie a la

])rcposition avec; toujours sans point de Separation en-

tre ^J et ^T, si Ton en excepte l'inscription de la

charabre principale ä Persepolis dans la copie de Srhulz,

dont le point disparait dans celle de Westergaard.

M. Löwenstern pourtant croit devoir separer Ic

^f ^^ -^T' ^^ ^^ donne ä ces signes les valeurs de Z

et d'O. II appiiie la premiere sur la forme de Vf que

presente une seule fois, comme nous le savons, la pre-

miere partie du Bf^J? le ^J, qui a lui seul est un

M. Mais il me parait absolumeut conlraire a toutes les

regles de dechiflfrement de choisir comme la vraie for-

me de notre caractere celle de ^ Z, qui ne se pre-

sente qu'une fois seulement, plutot que celle de ^^ M
que ce meme caractere presente plus communement et

presque sans cxception. M. Löwenstern eile la Planehe

XIV. a de Wcstergaard (1. 2.) comme porlant uu

excmple de la forme de H[ que presente la {kremiere
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partie ilu sigtie ^y^^J. Mais sa mcmoirn Ta cerlaine-

meiit Irompe Ici, car, comme chacun peul s'en convain-

cre eil jetaiit Ics yeux sur la planche de Weslergaard,

ce nVst pas ^J qu'on y rcncontre , nials ^T. An

conliaiie c'est Jans l'iiiscription de l'Alwand, qiie j'al

pris pour texte et que j'analjse dans ce moment, qu'on

rcncontre, ainsi que je Tai dejä dit, la forme ^J. Ce

fait u'est pas depourvu d'importance. Car nous connais-

sons d'autres exemples dans notre fnscription, dans lo.>-

quels le sculpteur a raccourcl le clou horizontal do

milieu du »^J lorsqu'il sert ä composer dautres ca-

racleres , comme c'est le cas, selon moi, dans noiro

^l^y. Ainsi l'R de Raba et d'Abara est fait, enmmo

nous le savons ^yT"! au lieu de ^y~T comme il doil

etre fait. Cela prouve ä mon avis que ce n'est que par

erreur que le sculpteur a change une fois »^J^J cn

^y^y. D'ailleurs il s'esl ravise plus bas, et il a donne

ä notre signe la forme qui lui convient reellement

,

g—yi^y. S'il etait donc jamais dcmontre que le signe

S[i^y doit se diviser dans les deux caracteres ^^ et

j^\, on ne pourrait donner au premier d'autre valcur

que Celle bien connue d'M. Voilä pour le ^y. Quant

au j^y 31. Löwenslern lui donne la valeur d'O sans

Tappuier sur la Substitution de ce caractere ä d'aMti*es

Äquivalents, et sans porler d'autres exemples oü ü pos-

sede cette valeur.

Pour moi je ne doute point que lorsque le signe

^y forme un caractere ä lui seul, il ne possede la va-

leur d'une dentale, et probableraent celle du T. Je vais

en deduire les raisons. Notre signe a quieonque Vc\i\-

mine de pres, parait forme du ^j^ R et du clou ver-

tical y. Le K a, nous le savons, entre autres variaiiles,

Celle de ^^. Or, cette Variante, suivie du clou verli-
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cal, coiisXilue uii autre caraclere qui daiis riiiscn'plion

peisane d'Arlaxerces rcniplacc la s^l!al)C (hili du mol

•daliyus; province ,' auqiiel on peiil doniier , avec MM.

Lassen et Rawlinsoii, le son du D, seiile, ou suivie d'u-

iie voyelle aspiree.

Mais ce caractere, qni dans les iuscriptions pci-

sanes est ires-rare, est frc({iient dans les inscriptions as-

syriennes de KhorsaLad (B. § 6.). Dans ces inscri-

ptions il posseJe trois equivalents, le ^^J, le "^^^J ot

le *-<y-^. Ileurcusement iious connaissons le dernier, et

nous savons qu'il est un T. Voila douce confirmee au

^^T ^" i^T ^^ valcur d'iine dentale.

II ne nous reste qu'ä ehoisir enlre la valeur de D

et Celle de T. Le \<1, autre equivalent du ^^J, vient

a notrc aide. Ce sigue, qui n'est qu'une modilication

de ^T, comme ^^T, car, nous le savons, "^-^ est, ainsi

que '*'*
j une Variante du j^ K, s'echange dans les in-

scriptions as«yricnnes de Persepolis avec le ^^^J T

d'Hystaspe <^>
; ^] est donc aussi un T, et la valeur

d'O que lui suppose M. Löwenstein doit etre eeartee.

En donnanl les valcurs de Z , son qu'il identitie

ä dsch (allemand =rdj) ou ds, au Q, et d'O au j^], M.

Lüwenslern lit le niot que nous analysons dsdiokh.aii

ou dsühhan, et il le cempare avec la racine copte

djok , pcrficere, fmire. Mais cette elymologie lombe

d'elle-mcme, avec la lecture du signe ^Ji^T* l^'ailleurs

tout en identifiant son dsclwlduin avec le copte djuk

,

M. Löwenstern ne s'explique pas sur le röle grammati-

cal qu'il assigne ä la terminaison an de ce verhe. lin

oulre il me semble que la racine djoh. ayant le scns

de perficere, fmire, c'est-a-dire coinplelcr, Icnniner, ne

(1) Cf. W. XV 8. 2 avec W. XIV 6. 12 cl XVII. 4. 14.
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jciui pas bleu l'idcc du pcrsan adä a donnc ou crec.

S'il est faciJc de prouvcr conlre M. Löwenslcrn l'uni-

ie du sigiie Sfi^T? il *^st plus difHcile de determiiier
'

avec certitude quel est le son qu'il est cliarge de rc-

j>resenter. Voici ce que j'ai trouve de meilleur.

M. Botta et apres lui M. Hiucks <^) idenlifient ih»-

tre caractere au »^^^T de Rhoisabad. En supposr.nt

quc cette identiticalion füt vraie, notre caraelerc poiii-

rait iccevoir le son d'S, et cela pour cette raison.

En donnant la valeur d'S au signe de Khorsab.id

qu'on ideuliiie avec lui, j'obtieus la lecture de Sakasa-

na pour un mot des inscriptions de Rhorsabad <2) dont

il est le troisieme caraclere ; et si je Tai bien separe de

ceux qui rentourent, et s'il doil elre lu de la sorte, on

obtiendrait un singulier resultat. Car ce mot serait a-

lors lettre pour lettre le nom de la Sacasene , provin-

ce que Slrabon place dans le voisinage de l'AssyrIc.

Cette valeur sied bien aussi ä notre caraclere dans l;i

prepositioii avec qui se lit sata ou sada, ce qui donisc

un mot identique au sanscrit vedique sadha, qui a la

meme signification.

Si Ton admettait la valeur d'S pour notre signe. il

en resulterait que notre verbe seralt constitue des trcis

consonnes S. K. N., dont je formerais le mot sahttu

que j'explique de la maniere suivanle.

Je vois dans la syllabe sa la prepositiou sanscii-

te identique, qu'on ne trouve, il est vrai, dans cette lan-

gue qu'au commencement des composes, mais qui dai:s

une autre langue soeur du sanscrit, comme rassyricnne,

peut avoir ete employee aussi au devant de simples ra-

cines verbales. Pour Imn je suppose qu'il vicnt de la

racine sanscrite /rr faire^ qui s'est changee dans les in-

(1) Jüurn. Asiat. 1848,260. Hi. 445. u.^ o3. — (2) M. d. N. 107. 1
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scilptioiis persanes en kun, avec l'aJdition tle la na-

sale M; rcstc de la s^llabe im caraclcrlsllque de la ciii-

quieme classe des verbes, d'apres laqueile cette raeine

est conjuguee dans les Vedas.

Ainsi augmentee de TN, cette raciiie s'est conser-

vee dans le persan moderne kunam, je fais.

Je suppose, avec Tappui du persan
,
pour expli-

quer le sakun assyrien
,

qiie eette N se soit unie en

assyrien ä la meine ku; et qu'il en soit sorti un nou-

veau radical hm, possedant aussi le sens de faire.

Cette formalion de nouvelles racines par l'addltion

des nasales caracteristiques de la cinquieme et de la

ncuvieme classe des verbes sanscrits au radical primi-

lif a plusieurs exemples en sanscrit. Ainsi la raeine

nir ititerficere, conjuguee sur la neuvieme classe qui a

pour caracteristique la syllabe nä, a donne naissance a

une nouvelle raeine mm qui a le meme sens qu'ellc;

pr cxhilarare et pr implcre , conjugues sur la meme

classe que mr ont donne naissance ä la raeine prn im-

"plcre, exhilarare, etc.

Le radical kun precede de la prcposition sa, qui

nc raodilie en ricn le sens du radical, est employc, Se-

lon moi, dans l'assyricn sakun pour exprimer la troi-

sieme personne singulicre du passe (lecit, creavil)^ loul

comme en kurde on se sert de cette personne pour ex-

primer Tinfinitif, qui u'est plusieurs Ibis que la sim-

ple raeine du verbe. On dit p. e. av gbot, 11 a dit, et

ghol, dirc; av at, il est venu,- et at, vciiir etc. *^)

iVI. de Saulcy ayanl propose pour le premier si-

gue de sakun une lecture dillerentej quoique tuut-ä-fait

Iiypotlietique, comme la mienne, a donne uue autre ex-

(1) Garzüui, Giammalica e vocaLolario dclla lingiia curcla. Koma 1787,

V 37 38.
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])licalion de cc mpL explicalioii qui, si la Icclurc .siir

laquelle eile est basee est vraie, offre, je lavoue, hcan-

coup de vraisemhlaiice. Je ne parle pas de la Icciure

d'Alen, mot i[ue M. de Sauley compare a la raciiie

liebraique |n3 dedif , et qui, comme je Tai dejä dil,

manque de Fappui archeologique relalivenient aa sgcoiul

signe, car ce sigue u'est pas un T, mais un K.

Je parle de la seconde lecture proposce par ]\l.

de Sauley , dans laquelle il admel Ic son K pour le

second sigue de notre mot, et dans laquelle il diffcre

de uioi par le sou A qu'il atlribue au sigiie que je

lis S.

Ce sou est fonde sur la lecture de uolre mot qui

serait alors Ahn , et sur celle de la preposition avec,

qu'il lit At au Heu de SatU:, et qu'il croit etre l'riK cf

hebreu qui entre autres sens a celui iWivec. En lisant

Akn au lieu de Sakim M. de Sauley a Tavautage d'ob-

tenir un mot qui peut se lire Akin et qui olTre la plus

grande ressemblance avec la forme JiijyJiil de la raeine

hebraiquc ]''3, y^[} ekin, statuitf fandavit, velut terram.

caelum, etc. ; eu syriaque akin, stabüivü; jundavü.

En resumaut, la phrase que nous venous d'anal>-

ser se lit seien moi

:

Gha ahara ata sahan :

Selon M. Löweustern

:

Gha nakar ata dsokan,

et Selon M. de Sauley

:

Glia akar ata aten.

Tous Irois nous sommes d'accord pour la traduire: ü-

Ic terram haue f'ecit.

Dans la constructiou de cetle pliraNC on doit re-

marquer deux laits qui semblent s'exclure Tun Tautre

;

c'esl-ä-dire que Ic pronom aUi, ccl/c- suil le uora ahara,
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leite, comme c'esl la regle daiis les langues semiliqucs

:

tandis qoe de 1 autre cöle le verbe sahun, fcdt, iie pre-

cede pas le nom ahara, comme ccla devrail etre si la

syulaxe etait vraimenl semilique, mais qu'il le suil com-

me c'est l'usage dans les langues sanscriliques.

La phrase que nous veuons d'analyser est suivic

du pronom cha, II, et des deux kttres *-*-y—^^y Ics-

quelles soiit ä leur tour suivies du pronom atU;, cc, et

du verbe sakun, a faü. Ces deux leltres, qui rcstent dans

uotre phrase apres reliminalion des mols (jui los ei:-

loureMt, ne peuvent scrvir a exprimer quc le mot cid

qui parait ä cette place dans le persan.

Mais comment doit-etre lu cc mot ? Nous n\'ii

counaissons qu'uii seul signe, le -*-y— qui estun A. Lau-

ire, qui est fait ^_y ou ^|^, variantes qui se substi-

luent Tune ä l'aulre ä Rhorsabad, a pour Substitut dans

les inscriptlons de cette localite le j^^ et le
J^

^'^ qnc

iious savons etre des A. II est donc tres-probablcmcnt

lui-meme un A, ou tout au plus unc asplration^ II. Je

iie saurais admettre d'autres valcurs phonetlques pour cc

signe hors celles-ci. M. Löwenslern au conlraire, pnr une

simple hypothese qu'il n'appuie sur aucun exempK", lui

donne le son R dans soii Expose, et il obtient ainsi pour

le mot ciel la leeture ar, mot auquel j'ai falt ailusion

dans mon Sanscritisme (p. 'i2). M. Lövvenstern com-

pare ce mot Jr ä un mot suppose chaldeen ou syria-

que )&{, qu'on trouve , dit-il , dans le Lexicon Jlept.'.-

glotton de Castelli.

II est vrai qu'on trouve dans Castelli (I. 2)5):

c( Chaldaicum K"1K et "1K aer ». Mais il sufrit (!c rc-

monter ä la source dont ces mols ont ele tires, pour sc

convaincre qu ils recouvreul une crrcur.

(I) B $ 44
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Castelli a ete lui-meme induit en erreur par un

autre lexicographe. Guido Fabricius Boderlanus (Guy le

Fevre de la Boderic), qu'il a le soin de citer par ses

initiales G. F. Eii eilet dans le Dictionarium Syro-

Chaldaicuin de Guido Fabricius, foint ä la Bible ro-

yale de Philippe II (Antverpiae, i 572), on trouve ces

iiiots: « ")K Acr: 1 ad Corinth. 9, et &^7'^7 ^3/3 pHn-

.) ceps aeriae caliginis, in lib. Rit. Severi Palriarchae »

rp. 15 ein. 3).

Fabricius ne cite que le ehapitre neuvieme de

TEpitre I."^^ de S."^ Paul aux Corinthiens ; il ne cite pas

!e verset. II ne peut subsister pourtant de doute sur

le verset qu'il a en vne, car ee n'est qu'ä la lin du

vingt-sixieme ou avant-dernier verset du neuvieme eha-

pitre qu'on rencontre le mot aer dans cette phrase

:

quasi non acrein vcrherans. Selon Fabricius le mot aer

devrait etre ici Iraduil en syriaque par IK Ar. Mais

on doit admettre des deux choses l'une : ou ce n'est que

par megarde et dans un moment d'inaltenlion que Fa-

bricius a enregistre le mot IN dans son A'^ocabulaire, au

lieu d'"lfc5i{ ; ou ce n'est que par une faute d'impres-

sion que le mot "INX, en perdant une de ses &{, est de-

vcnu IX. Car aucune des edilions du Nouveau Testa-

ment Syriaque, que j'ai sous les yeux, ne presente le

mot 1K. Toutes, au conlrairc, ont )&(&{ au lieu d'"iK. C'est

d'abord la Bible royale d'Anvcrs meme ^^\ dont Pim-

pression a ete faite sous les yeux et par les soins de

Fabricius; c'est la Bible polyglotte de Paris <^2) et celle

publice ä Loiidres par A¥alton <^^). La meme Iccon est

adoptee dans l'edition en caractcres hebraiques du i\ou-

veau Testament Syriaque, publice ä Anvers en J575,

(1) T. V. P. II. p. 244. — (2) Parisiis 1(JG3. T. VI. p. 32U.

(3) T. V. 11. 702.
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(l>. 274) , et dans cellc publice a Sulzbacli cn i C94

(P- 138).

Michaelis , Jans son edilion de la parlie syriaquc

du Lexicou de Castelli, porle le mot "lKt< aer en ci-

laiit le passage en question et d'aulres tires aussi du

Nouveau Testament; raais il a completement rejelc le

faulif nu, cornme non existant en syriaque.

Michaelis a en outre reconnu , ce que personne

mainlenant ne saurail metire en doute, qne le mot "ixti

n'esl lui-meme que la transcrij)tion syriaquc asscz cx-

acle du grec actlp, inlroduit dans cette langue avec uiie

foule de mols grecs , ä la suite de la domination da^

Seleucides dans la S}'rie. En consequence non seule-

raenl le mot syriaque "i&( n'existe pas et ne peut etre

compare avec un hypothetique assyrien Ar: mais le mot

syriaque 1KX, qui a donne naissance au fautif ")&{, aynnl

ele lui-meme inlroduit assez tard dans cette langue d'unc

langue etrangere, ne peut etre lui-meme compare avec

l'assyrien Ar.

II est vrai que Fabricius eile aussi la phrase Vy3

KlKl du Patriarche Severe, ayant, selon lui, le scns de

princeps aerme adigmis.

Mais ce mot KHK, qui serail ifei ä Telat cm[)ha^i-

que, peut bien n'elre qu'une (iuile d'inipression , com-

me IN. Et d'ailleurs un passage unique d'un ecrivain

du sixieme siede de l'ere vulgaire (*) prouvera-l-il Ja-

mals qu'un mot inconnu ä tous les plus anciens «luleurs

syriaques ait existe dejä douze siecles auparavanl?

Apres la publication de mon Sanscritisme, M. Lö-

wenstern jmrait avoir changc plusicurs fois d'upinion

sur la lecture du mot que nous analysons. Dans sa

(1) Assoiiiani, Bibliolhcca Oricutalis. Roniae 1710, T. I. Cluoiiituii

|]1JC£5UUU1U, {). 408.
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Note sur une table geiiealogiqiic des rois de Bahylone ^•),

il noiis assure avoir recounu claiis ^^^ un des nom-

l)reux — ou ch de Tassyricn : mais il iie porte au-

cune preuve ä Tappui de ectte assertioii. II est poiir-

tant fort peu probable, ce me semble, que le mt-me ca-

lactere eüt servi en assyrien a exprimcr dans le me-

ine temps les trois arliculalions 6, m el ch (allemand).

\\ est vrai que eelle-ci n'csl pas une serieuse Opposi-

tion pour M. Löwenstern, car dans ses Remarques sur

la deuxieme ecriture cimcifonne de Fersepolis (2) il nous

apprend que le meme signe pouvait posseder en assy-

rien non seulement les valeurs des lä1)iales et des gut-

turales (b, m et eb), mais meme les valeurs des den-

tales, des siftlautcs et des demi-voyelles ; c'est-ä-dire, en

d'autres termes, qu'il u'y avait presque aucun son de la

langue que les caracleres assyriens ne pussent rcpre-

senter indifieremment. Daüleurs M. Löwenstern ne ba-

sarde pas d'etyraologie pour le mot ciel d'apres sa le-

cture amphibie. II a meme propose une autre leclure

pour ce mot, sans pourtant rejeter les principes sur les-

quels celle-ci est basee <•*>.

Sa nouvelle opinion consiste a voir dans nolre

mot un compose ideograpbique, et cela en considerant

le premier signe t^t^—, qui indlque quelquel'ois, cora-

me je Tai dcjä dit, le mot Dien, comme ayant ici cette

valeur au lieu du son pbonctique A, qu'il possede ail-

Icurs ; et en picp.anl Ic sccond, qu'il ccrit erroiiement

>-^y y au lieu de ^^ÜT; comme un signe syml)oli(jue ex-

primant maison. Ainsi il explitpic plului qu il ne Hl

nolre mot par malsun de Dien (Dei domus). Si eelte

(1) lle\ue AiclieülogKiuc Li Oclobie IS49,
i).

419. — (2) iliid. V*

levricr l85o.
i^.

713 et [lassiin. — (3) Ihid. f 713.
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explicalioii elail vralc, on en pourrait lirer iin argu-

ment en favcur du sauscritisme de la langue assyrien-

ne, car le nom place au cas oblique (de Dieu) serait

mis dans ce compose au devant de celui qui le regit

(maison)', eonslruction lout-ä-fait sanscriliquc, et conlrai-

re au genle des laugues semitiques.

M. de Saulcj lit le mot en question AI »j^, en

donnant au second signe la valeur d'I , et il idcntifie

ee mot a Thebreu »i< I, äe, dont le sens primilif est,

Selon Gescnins, terra liahiiahilis , terra hahitata , quatc-

nus oppom'htr aqiiae , mari fluviisque. « Ce n'cst dbnc

)) pas du ciel , dit M. de Saulcv, qu'il s'agit dans ce

» point du texte assyricn, mais bien de la terre. Des

» lors, il y a lieu de cruire que c'cst le mot IJI» quo

)) nous avons trou\e dans le membre de phrase prece-

» dent, et qui signifle a la lettre VEtemlue, Vlmmen-

» site, qui correspond eu realite a TAsmanam (ciel) du

)) texte pcrsan , tandis que c'est nolre mot assyricn

)) qui correspond au Bumim (terre) persan ».

Mais cette supposition, j'en demaude pardou a 1\3.

de Saulcv, n'est pas admissible, car le sens du mot qu'il

lit in», et que je lls abara;, est bien cxactement deHni

par le passage : a Roi de cette terre grande » que nous

rencontrerons plus bas dans notre inscription, oü il rcm-

place bien certainement le persan bumim, terre. Des-Iors

il ne peut rester de doute sur le sens du mot qui nous

occupe, qui doit etre celui de ciel , et ne peut etre i-

dentifie avec F'K hebreu. Pour moi j'ai dejä dit que

je ne puis lire ce mot autrement que jla oa ^/i". La

dififcrence de ces lectures n'est daueune importantc

quant ä l'elymologie du mot , car la premicre revient

facilement ä la seconde par Tinserliun d'un It qui n'cst

point ecrit. Je dois avouer pourlant que je serais plus
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incline a adoplcr la premiere leclure; Aa^- parce qae

«Vunc pari je iie possede poinl d'autres preuvcs qui

m'aulorisent a croire qu'en assyrien les voyelles et les

aspirations se confondaient ensemble dans les memes

signes, et parce que de l'autre nous savons a n'en pou-

voir douter que les Assyriens elldalent facilement les

aspirations simples. Quoiqu'il en soit, la forme complele

de notre mot serait toujours Aha.

Or, ce mot offre une ressemblance des plus frap-

pantes avec le zend ahu, monde ^*), en sanscrit asu, e-

sprit, mais prirailivement exhience, de la racine as, ctre.

cxistcr ^^\

Lc zend aJiu a en kurde le sens dWr^ et ü a pu

avoir celui de ciel comme le sanscrit Mia qui signifie

dans lc mrme Icmps aer et coelum. Le mot aJiu parait

dans cette langue sous la forme tTaliuwa ('^), par Tapplica-

lion d'une regle enphonique, qu'on n'avait reeonnu jus-

qu'ici quo dans le persan monumental, et qui consiste a

joindre aux mots termines en » et en u les semivoyelles

corrcspondantcs y et w> suivies d'un «; p. e. yadiyo,

si :=. sanscrit r«rf»; id. ; amiwa, le long :=: sanscrit anu,

id ('^)
. Un autre mot sanscrit qui pourrait servir a ex-

pllquer l'assyrien aha, cid, c'est aJiaii, joiir, qui en zend

signifie aussi cthcr, ciel (sous la forme d'acan) <^),et

qui cn sanscrit meme parait quelquefois , comme a la

fin des composes, sous la forme raccoureie d'rt/ia. Quant

aa mot zend et curde aJiu, il est probablement le pere

du medique akltouhji qui remplace, comme notre alia,

Yasmanam persan , et qui a beaucoup embarrasse M.

(1) Blockhaus, Vendidad Sade, p. 346. — (2) Benfey, SV, Gl. 19.

(3) Garzoiii, p. 93. — (4) Rawlinson, On the persian cuneiforni ai-

phabet, p. 65 et 70. Bcnfc), Die persischen Kcilinschrifteu, Gl- s. vv.

(ü) r,r. V-S. p. 344 b
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Wcstergaard et M. de Saulcy, qui ii'cn ont pu Irou-

ver rori'gine dans aucune langue, mais qui cn ont scu-

lement rcconim Ic fils dans le turk kmik (^X

II suffit pour rendre plausible celte hypothese, de

faire remarqucr Telroite llaison qui exisle enlre la sim-

ple aspiralion (h) et la gutturale forte (k), dans la-

quelle la prcmiere se transforme facilement dans plu-

sieurs langucs, et l'usage oü est le sanscrit de joindre

a quelques subslantifs et adjectifs un sufiixe ha qui n'en

modific en rien le sens, et qui peut cxpliquer sulfisam-

nient rexislence du dernler kh final ü^Ahlwuhh.

Le mot aha est suivi dans nolre inscription du

pronom ata, ce, quo nous connaissons. Le T a seule-

ment perdu le clou vertical de droite par une negli-

geiice du graveur, et il est fait ^^- A ce pronom les

aulres copies de notre inscription en substitucnl im

autre dont la lecture u'offre point de difiiculle, car tous

les caracteres nous en sont parfaitcmcnt connus. C'cs-l

qui place quelquefois entre TN et le T la voyelle A

>"]TTI~ ^^^ ^^ ^"* "^ laisse plus de doutc sur la leclu-

re de ce mot. D'autres fois le T est represente par

son equivalcnt, le *-^y»-^ ^^) que nous connaissons dejä.

M. de Saulcy croit voir dans notre pronom, qu'il

lit Ant, le singulier feminin du pluriel hebreu pjit

ccux-lä, ^OK celles-la. Mais ce pronom pluriel qui n'est

point hebreu, mais cbaldaique et syriaque, a son sin-

gulier Ires-connu Kin (syr. in) celui-lä, K*n (syr. Tl)

celle-lä; tandis que njK ant est dans tous les dialectes

(1) Journ. Asiat. 1840, Aout-Scptcmbrc, p. 159. — (2) S. VIII. 4

(3) W. XIV. 2. — (4; W. XVII. 2.
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arameens , aussi bleu que dans Tarabe ( et en hebreu

at, attä), \e pronom de la seconde personne, tu.

Pour moi
,

je reconnais dans Anata un compose

des dcux themes pronominaux sanscrits ana et ta, dont

j'ai deja parle separement.

En sanscrit le theme oMa se combine avec le ihe-

me ya pour former un nouveau pronom unya signi-

iiant autre. En assyrien le meme Ihemc pouvalt bien

se corabiner avec le iheme ia, et former ainsi le pro-

nom anata ayant le sens que possedent ses composanls

separes, c'esl-ä-dire ce, celui-ci, celui-lä.

Notre pronom est suivi du verbe sahun, fecit, qu»

termine la phrase : ille coelum hoc fecit.

En resumant , cetle phrase se lit selon moi : cJia

aha ata (ou anaia^ sahm.

Avant de passer ä l'analyse de la phrase suivan-

te je dois avertir le leeleur que les phrases ü a fait

cette ierre et ü a fait ce ciel, que nous venons d'ana-

lyser, echangent reeiproquement leur place quelqucfois

;

mals alors le mot qui exprlme la terre n'est plus ce-

lul dont j'ai parle et qui se lit selon moi ahara, et le

verbe qui signilie il a fait n'est plus sakun; ces deux

mots sont remplaees par d'autres synonymes.

II y a plus encore. Quelquefois les deux phrases,

que je viens de citer, ne sont pas separees Tune de

l'autre, mais elles se reunissent par brievele en une

seule, qui est : il a fait le ciel et la terre;, les pronoms

ce et cctte ayant ele omis comme superflus, et les deux

subslantifs clant simplement lies entre eux par une

eonjonction.

Dans le premier exemple la phrase il a fait le

ciel est exprimee par les mots : c/t", ah^. ?na ^^^. Le

0) W XVr. 2, 3. S II. n. XI. 2,
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verbe a Jaü est exprinie par uu mot compose des Irois

caracleres ][Hfy
*~'^~

^1111" dont nous connaissons les

(lerniers qui sont un N et uii A. Quant au piemier, nous

sommes reduils ä faire des conjectures sur sa valeur.

(iar je crois sa Substitution ä JtzJ, un R dans le nom

d'Ormuzd, nolee par M. Botta (^\ seulement Teffet d'une

confusion facile a commettre entre des signes si sem-

blables.

Voici au contraire mon hjpothese par rapport ä

ce signe. Je pense qu'il est une sifflante, puisque cette

valeur lui convient dans le nom de la Sakasene, ou Sa-

Kasana, dont il est Finitiale, selon moi. M. Löwenstern

nitribue ä notre signe la valeur du B ^^^ sans l'appuyer

sur aucun exemple, et il lit notre verbe benou. II cora-

pare ce mot avec la racine hebraique n33 hanäh, hä-

tir, construire, qu'on u'emploie jamais dans le sens de

fnire simplemeut, et encore moins de creer.

Pour moi en donnant la valeur d'S au signe in-

connu de nolre verbe, Je le lis sana. Je crois voir dans

ce mot la racine sanserlte san, dans les Vedas donner-

qui a perdu Faugment et le t; terminaison de la troisie-

me personne singuliere du passe, comme ahava, il a häti.

Notre mot signifie il donna, et par extension il a fait

ou cree:, comme Vadä persan, auquel il repond exacte-

ment.

La phrase il a fait ceite terre (toujours dans le

premier exemple) est ecrite de la maniere suivante;

an^ rr^g"' (?) atat s^na. Le pronom ana que nous ren-

eontrerons ecrit plus bas d'autres manieres, et qui re-

presente ici le chaj il; des aulres inscriptions, se pre-

sente ici sous la forme de -^T*- f^i^T- Le premier si-

gne est, je n'en doute poInt, un autre exemple de la

(1) B. $ 34. — (2) Expose elc, p. 40.
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coniusion du <J—
A avec le <]*- Ch , dont j'ai dejä

porle quelques exemples. Car nolre pronom est repre-

senle a Rhorsabad par les signes <]— f^—f ^^^ ccr-

laincment idenliqnes aux notres. Lc premler est un A,

Selon moi : mais quelqne fois il prend la forme du -^T*-

Ch, comme dans notre inscription. Le second est cer-

taincment identique ä notre y»jf_T, car, comme Fa mon-

Ire M. Botta ])ar de nombreux exemples, les caractercs

formes a Ninivc par Tencadrement rf*y sont encadres

a Rhorsabad par y~"T (-). Notre signe y^^—T ou y\

est, Selon moi, identique au TTHf auquel j'ai donne, dans

le nom de rArmenie, le son N.

Pour se ccnvaincre de cela il suffit de remarquer

que la seulc dlfTerencc qui existe entre ces signes con-

siste en cela que le elou horizontal qui traverse le clou

vertical du milicu dans le premier nc le traverse pas

dans le second, et que le clou horizontal supericur du

premier s'est un peu abaisse pour entrer dans le cadre

du caractere, dans le second. C'est pourquoi je donne

ä notre signe la valeur d'iV, et admeltant deja celle d'A

pour '^*- ou "^J—,
je lis ce pronom An''.

J'ai dejä parle de ce pronom
,
parfaitement san-

scrit, ä la page 74, et j'y ai dit qu'il possede le sens

d'i'Z et de ce. Ici il possede celui d'// (car il remplace

le cha commun), comme le persan moderne an,

Le mot exprimant terre, qui suit le pronom ana,

ne se lit pas avec certitude.

II est ecrit ainsi : V > >~TT *-4^>. J'avais cru

d'abord devoir lire ces caracteres sraga. J'identifiais le

premier signe au Tyn que nous savons elre un S , le

(1) B. $ 23. — (2) B. $ 95.
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second nii C*^TT B, et le troisieme au > J^5 ^- ^^ ^^^"

sais derlver le mot srnga ou sarga, qni resultait de ces

leclures, de la racine sanscrite srdj, creare, producere,.

avcc le Suffixe a qui change le (// qui le precede en

g? et je le coiifrontais au sanscrit sarga, creatio,

Mais quelque attrayant qua soit pour moi le mot

sraga qui serait si clairement sanscrit, je dois le reje-

ter maintenant parce que je suis convaincu que la plu-

pnrt des valeurs sur lesquelles il est foiide sont dou-

Icuses.

En effet le ^^^^ auquel j'attribuais le son S iie

peut etre lu de la sorte, car il existe dans Talphabet

medique avec la valeur du ra, d'apres Westergaard qui

lui doHue la forme de »^m- J'ai dejä lemarque a Toc-

casiou du V>^ ou ^^ZT N
,

qu'il n'y a nulle diffe-

renee, quant au sou, entre les signes formes par l'an-

gle \ et ceux formes par les deux clous horizontaux

places Tun au dessus de Fautre ^, et que le second

clou ne traversait pas de regle a Van les clous verti-

caux , comme c'est le cas pour le medique
^^-yyi

ra.

C'est donc le son Ra ou R que j'attribue ä notre ^s^
jusqu'ä preuves du contraire.

Le second caractere de notre mot est reellement,

comme je le pensais auparavant , un R , et non un T
comme le veut M. Löwenslern.

Car M. ßotta a prouve qu'il n'y a aucune diffe-

rence entre les deux dispositions ^^ et ^^, et que

E^TT (^) ^^ substitue a ^Q^f comme ^JJfif (Y) ä

^ST' ^^ ^Z. (^) ^ ^E *^^'*- Q"^"* ^ ^^ dificrence d'un

clou horizontal entre le ninivite ^3^ et notre JrSfT?

i'ai deja fail observer a la page 48 que cette difterence

(I) B. § 3o.
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et Je Persepolis, et eile ne peiit elever (robslacle eoii-

tre ridcnllfication de signes qui ne sont distingucs par

aueune autre marqiie caraclerislique. II me p.irail im-

possible au conlraire tl'i<lentilier notre caractere au ^ö[
T, comme le falt M. Löweiislern, ces signes etant di-

slingües par le clou verllcal de plus que possede TR.

qui ne se Joint jamais au T, ni ä aucun autre cara-

ctere, que je le sache du moins. Quant au dernier si-

gne que je confondais avec le G parce qu'il en differe

fort peu ,
je doute fort de cette assimilation , car on

pourrait de meme Tassimiler ä d'autres caracteres tre>*-

semblaWes ä lui
; p. ex. »—Jy >^^ qui est un equiva-

lent du ^^^f T ä Khorsabad, et >r-^^ qui est une Va-

riante de "^-4 auquel j'attribue, comme on le verra

dans la suite, le son N.

Mais quoiquc M. Löwenstern attribue lui-meme

cette valeur a notre signe , comme il ne porte aucun

argument ä son appui
,

je ne me crois pas autorise ä

Tadmetlre jusqu'a present.

Dans cette incertitude sur la lecture du mot que

i'analyse, je ne crois pas prudent de risquer une ely-

mologie ä son egard.

Voici au contraire Topinion de M. Lövvenstern sur

Tetymologie de ce mot ^^\ II confond le yi^T^-T N du

pronom ana avec le t3[; ce que je ne crois pas ad-

missible, parce que celui-ci a a Tinlerleur deux clous

horizontaux , tandis que l'autre n'en a qu'un horizon-

tal qui en traverse un vertical. Apres avoir fait de ce

signe un K, il le reunit aux letlres suivantes qui con-

stituent le mot terre. Nous avons vu qu'il lit ces ca-

(1) Expose etc. p. 36.
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lacleres S. T. N. Avee le K. initial ii eii i'orme un

inot qu'il lit Kasalanu, et qu'il compaie ä l'aiabe A7to.s-

aassa, ierre. Mais d'abord les lectures sur lesquelles est

basee cette etymologie sont, nous lavoiis vii, ou inad-

missibles ou douteuses ; et puis le mot Khasatanu est

bien different de l'arabe Khossassa.

Fassons au mot qui suit celui que nous venons

d'aiialyser. Ce mot est le prouom atat ^ ce ou cette ;,

correspondant au sanscrit etat dont j'ai de ja parle, et

du verbe sima> a fait.

J'ai parle jusqu'ici du cas dans lequel le mot a-

hara, terre, est seuleraent substitue par un autre mot,

mals oü les deux phrases : il a fait le ciel, et ü a fait

La tcrre sont distinctes l'une de l'autre.

II me reste ä parier maintenant des exemples oü,

outre cette Substitution , ces deux phrases sont reunies

en une seule : il a fait le ciel et la terre.

Mais il y a une inscription qui serl, pour ainsi dire,

d'intermedialre entre ces deux lecons. C'est le n.° XI.

de Schulz (1. 2-3). Dans cette inscription nos deux

phrases sont distlnguees entre elles, mais elles sont aus-

si reunies par la conjonction el.

Voici la lecture de cetle phrase: ch^ ali" s^na u

ya? s^'^na. La premiere partie de cette phrase nous est

connue ; la seconde commence par le mot u ecrit avec

le -4 que nous savons posseder cette valeur.

Ce mot exprime certainement la conjonction et,

comme cela est prouve par d'autres passages des nos

iuscriptions oü il se rencontre avec ce sens , comme

nous le verrons plus bas. II doit etre compare soit

au seinitique % soit a Vu sanscrit, lequel, selon M. Bur-

uouf, 86 trouve fVequemment dans les Vedas comme sim-

ple conjonction. Quoiqu'il en soit de son origine, no-
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tre LI est Ireb-probablemenl. Ic |»cre ilu ciirde u, qui a

la meme signiticallon. Quant au mol qui doit siguifier

terre, il est ecrit de la sorte : yaf *~>4' ^^ ces dcux

signes le premier est certalnement uu R. Le dernicr

est le dernier meme du mot terre analyse naguere, quo

j'ai dit etre incertain s'il est un G, un T, ou un N.

En coiisequence notre mot est ideiitique ä celui-ci, car

l'R du notre remplace les deux R de l'autre.

Noiis apprenons par lä qu'un de ces R etait sur

perflu, puisqu'il pouvait etre ecrit ou omis ä volonte:

et que lorsqu'il etait ecrit ce n'etait que par une re-

duplication graphique, usitee en assyrien comme en me-

dique, dont nous avons vu et dont nous verrons eucore

des exemples,

Les inscriptions oü les mots ciel et terre sont reu-

nis en une seule phrase sont celle cotee H par Nie-

buhr et par Westergaard, et celle de Nakeh-i-Rouslam.

Dans la premiere le mot terre commence, comme

dans celle de Schulz, par le y^y R, et il est suivi du

signe Xjl, qui n'est tres-probablement qu'une corruption

Dans cette inscription la phrase entiere s'ecrit

:

clfi ah^ it r-^? Sana, il a fait le ciel et la terre. Dans

celle de Nakch-i-Roustam apres les mots : ch"' ah^ u, il

le ciel et, il ne reste que *p-T ou la premiere partie du

^Tfc,, qui dans notre inscription s'ecrit avec les deux

clous inlerieurs plus petits que les autres, ex. le mol

rou, grand, 1. \ .« Ce signe , tout incomplet qu'il est

,

sut'lit pour nous prouver que le mot terre, dont il est

Tinitiale, commencait par un R, et pour nous faire croi-

re en cons^quence que ce mot est celui-lä meme qu'on
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ti'ouvc Jaus l'iüscriplion II el daiis le n." XI. de

Schulz.

Apres ce signe la copie de Westergaard presente

iine iaeune considerable. Nous en avoiis vu pourlaiit

assez pour pouvoir assurer que notre phrase etait ecri-

te de maniere a comporler cette traduction : «7 a fait

le cid et la terre.

Passons maintenant ä la phrase suivanle, qui doit

repondre a celle du persan qui signilie : il a donne ou

cree cet komme. Cette phrase se lit, selon moi

:

Cha azanata ata sakun.

// fkomme ce a fait.

En metlaut de cole les mots cka , ata el sakun,

qui nous sont connus, il nous reste ä examiner le sub-

staritif nouveau azanata, qui doit signitier komme. Ce

mot est ecrit dans notre inscription

:

TM- ::^ :3
Les valeurs des deux premiers et du dernier si-

gne ont ele dejä etablies preeedemment; et je suis d'ac-

corJ dans leur determination avec M. de Saulcy. Mais

il renonce ä lire ce mot, ä cause de TN, dont, dit-il,

fignore la valeur.

Voici pourquoi je ie lis ainsi. Dans l'inscription

D de Westergaard (XIV. 3) le mot que nous analy-

sons est ecrit
J^ J*- y»-?—T ^JITI-Z i^T? caracteres qui

nous sont tous connus et qui se lisent avec cerlitude

Az^'nat». Comme le y».t_Y N y remplace notre signe

inconnu, je crois pouvoir donner avec raison ä ce ca-

ractcre le meme son, N.

M. Löwenstern (Expose, p. 37) lui donne au con-

traiie, sans en porter aucune prcuve, le son seh, et il
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lif, en oubliant !e signc final Je nolre not, T, ce mol

Aiscih en donnant au
J«^,

comme de eoulume, le son 1.

Cette leclure seralt salisfaisante, si eile etait fondee su;

quelque chose de vrai, car Ton obtieridrait un mot iden

tique ä l'hebreu t£r»i< Ich, komme ^ mais malheureuse-

ment le signe J»-
est, comme j'ai deja eu occasion de

le dire, un z et non un i, et pour l'aulre ^ ~^ la

valeur de seh est tout-ä-fait incertaine.

Quelle est maintenant Torigine de ce mot azana-

la, signifiant homme? II derive, Selon moi, du radical

sanscrit djan u gigner^, generare » et « nasei », qui de-

vient en zend, avec la permutation usuelle du dj en Z;

zun. Nous avons dejä vu que ce radical donne naissance

ä plusieurs substantifs qui oiit le sens d'komme; qui sont

djana et djantu; ce dernier meme existe en zend, nous

le savons, sous la forme de zantu. Rien ne semble donc

plus nalurel que de voir dans notre azanata (( homme »

un frere de ces mots sanscrits. On peut le comparer au

participe passif sanscrit djanlla ^'), avec la Substitution

de Va ä 1'/; voyelle qui seil de liaison en sanscrit en-

tre quelques racines et le suClixe paiticipial ta, et avec

Taddition du prefixe a, pretixe avec lequel est conju-

guee dans les Vedas la racine djan (2). Voilä mon ex-

plication de ce mot, qui me semble Ires-probable, et que

j adopte jusquä ce qu'on ne demontre par de raison^,

valables l'insussistance des lectures sur lesquelles eile

est basee.

Nolre mot est ecrit dans une autre inscription

.1^ * ^^T^^ (3). Ici il ne conserve que TN de

la forme que nous venons d'analyser ; encore il manquc,

(1) Bopp, Gl. Sans. p. 133-4. — (2) Wesleigaaid, Radices liiigua"

sanscrilae, p. 194 b. — (3) W- XVII. 2.



par faute da copisle, d'un clou vertical, et il a change

les deux ^ en ^. Des deux signes qui reiitourent, uii,

le premier, nous est inconnu; I'autre, le deruier, est uii

T. En conseqaence je suis fort tente de donner au
^i
^

la valeur du Z
,

qui manque pour foimer le mot za-

nata, synonyme A\izanata, car, comme je Tai dit, TA

initial de ce mot n'est qu'une preposition inutile.

A l'appui de cette valeur Z pour ^^ vient sa rcs-

semblance avec le Z assyrien et medique |^, et avec io

Z persan T*-»^T, dont il possede l'egal nombre de clous.

Mais il ne faut pas oublier que cela n'est qu'une sim-

ple hypolhese. II est vrai qu'elle me parait pourtani

preferable ä eelle de M. Löwenstern qui oublie le T

tinal de notre mot et donne aux deux signes qui re-

stent les sons d'I et de SCH
,
par simple divinalion ,

car il ne porle aucune preuve ä l'appui de cette de-

lermination, qu'il a choisi seulement pour retrouver dans

le mot assyrien l'hebreu U^^X Ich.

La meme inscription, qui öftre la forme preceden-

te, presente aussi une ligne plus bas eelle de ^^ ^yy

y^"*"*. Ici le signe inconnu ^^ est suivi d'un aulre si-

gne inconnu et de la marque du pluriel. Le second se

retrouve aussi en medique , mais seulement dans des

mots qui sont d'une leclure incertaine : c'esl pourquoi

Westergaard ne nous donne pas de valeur pour lui. M.

de Saulcy lui attribue par hypothese le son ; mais

j'atlends, pour adopter cette valeur, qu'elle seit prou-

vee avec plus de certitude. En attendant je me borne

ä remarquer une simple coincidence de forme entre no-

tre signe et Tinilial du mot nara , roi, ^>'^^ ^^,
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que j'ai compare au f^ Z, n'est lui-meme que cette ini-

tiale moiiis les deux clous horizontaux ^; c'est pour-

quoi il peut sembler assez nalure] de dire, en loiirnant

la proposition, que ^^ est identique ä ^^, et qu'il est

aussi un N. Dans cette hypothesc la marque du plu-

riel, qui le suit, devrait repondre au »--^y^^ T et avoir

celte valeur. Si on ne veut pas faire celle supposition,

on peut dire que dans notre cas c'est le mot zana seul,

qui rcpond au sanscrit djana, homme, qui remplace aza-

naia, suivi du sigae du pluriel pour avertir le lecteur

que ce mot doit etre pris au pluriel pour hommes, et

iion pour homme au singulier.

M. Löwenstern relrouve dans notre forme, comme

ilans la precedente, le mot ti^>K, et cela en lisant le

^yy, seh; mais sans aucune raison.

Dans une autre inscription (*) notre mot est ecrit

^
*v^ ^3( T»— -«-<-«, c'est-ä-dire avec deux clous de moins

supcrposes Tun a l'autre dans le signe du milieu.

Dans d'autres inscriptlons ce mcme mot est ecrit

saus le signe ^*^, Jly^ T^ll ^^^ ou ^yy T»—^^^ (3)^

^y^ ^«-t (4), et enfin
Jy

"[a« <5).

Je ne me charge pas d'expliquer toutes ces for-

mcs differentes, car je ne veux pas accumuler hypothe-

se sur hypothese, et je m'arrete lä oü les faits ne vien-

nent pas ä mon secours.

Mais M. de Saulcy, en s'emparant de la forme iso-

lec ^V. ^ !»—-<-«-<, et n'ayant poiiit egard aux autres

formes, lit ce mot Jl'Q Mit, abstraclion foite du der-

nier signe qui est la marque du pluriel. Voici com-

(1) S. Vin. J 7. — (,2) W. XVI. 3. 4. — (3) S. II. n.'' XI. 3.

(4) W. XVllI. 2. — (5) W. XV. 2.
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mciit il oblienl ce raot ri'Q, qu'il fait deriver de la ra-

cine hebraJique ^\^D Mut, mori, et qu'il traduit par

mortel.

D'abord il scinde le ^^ cn deux signes, c'est-är-

dire *— et t"^; le — est pour lui, comme nous l'a-

vons vu dans le mot rab(h un M; mais je crois avoir

sulHsararaent combatlu cette valeur qui me paralt in-

soutenable.

Le t^ est identifie par lui au ^j que nous sa-

vons etre une voyelle, pour moi un A et pour lui un

I. Mais quand meme ces valeurs d'M et d'I pour »—

^

et t^

—

seraieut reellemeiit vraies, il u'en serait pas

moins certain qu'elles ne sout pas applicables dans notre

cas, car le ^V. forme un seul caractere qui ne peul

etre separe en deux, les deux clous superposes Tun

ä l'autre et places obliquement "^ etant toujours reu-

nis et constituant ensemble le signe ^^ . Celui qui

le suit ^ est change par M. de Saulcy en S[ sur la

foi d'une seule copie fautivc de Coste et Flandin , et

identifie au tlT T.

Mais I.° cette correction est peu probable, car no-

tre signe ne parait Jamals sous la forme de ^T; 11."

Celle de ^ n'est elle-meme qu'une faute uiiique pour

ifJl^ qui est toujours ailleurs la forme de notre signe,

Tels sont les motifs qui me fönt rejeter la lecture de

fl'D proposee par M. de Saulcy.

Le mot qui signifie komme est suivi dans notre

inscription du pronom ata, ce, qui manque dans toutes

les aulres. Puis vient le verbe sahun, a crce, qui pa-

rait aussi dans l'aulre inscription de TAlwand et dans
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Celles cotees D et E par WeslergaarJ <^*>
; dans eelles

colees C el H, dans ceüe de Nakch-i-Rouslam et dans

Celle de Van y est substilue le verbe sana <-~K

En resumant, la phrase entiere se lit, selou moi :

cha azanata (ou zanata) ata sahm (ou sana^; selou

M. de Saulcy ; cha mit ata aten. Elle signiiie : ille ho-

minem hunc (ou honwics^ fecit.

Passons maintenant a la phrase sulvaiite, qui doil

repondre ä celle du persan : hya clüyathn ada marti-

Yohya, il a donne la nourriiure ä Vhomme. La plus gran-

de difliculte pour la traducüou de celle phrase consisle

dans l'incerlitude qui plane sur le sens precis du mot

persau chiyatim qui est. un accusaLif singulier. Tous

ceux qui se sont occupes des inscriptions persanes ront

explique differemment avcc des hypolheses forcees; mais

personne ne me semLle avoir mieux devine le sens de

ee mot diflicile que M. Burnouf, lequel y voit une mo-

dification du radical sanscrit sväd; goiiter, qui en zend

sous la forme de qad signifie manger ^^^. Cette hypo-

ihese, presentee par M. ßurnouf lorsqu'il lisait le mot

persan chohatom au Heu de chiyatim, comme cela est

(iemonlre maintenant quMl doit elre lu , est confirmee

par cette lecture , car eile explique le passage de la

semi-Yoyelle v de sväd dans la senii-vovelle y de chi-

rat, Vi qui precede Vy etant purement euphonique el

appele ici par les lois propres du dialecte persan.

Quant a 1'/ final qui precede Vm caracteristique de

raecusatif, il est, selon moi, un reste du suffixe ti; qui

lorme en sanscrit des substantifs abstraits feminins, et

dont le t s'est assimile, comme cela se fait en sanscrit,

(1) S. VIII. 5. W. XIV. 3. XVH. 2.

(.2) W. XVI. 3. XV. 2. XVIII. 2. S. II. u.« XI. 3.

(3) Memoire sur deux inscriptions cuneifonnes, p. 65.
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le d final de svud ou ch{'i)yad. Qu'aprcs cela en ecri-

vant ce mot chiyaUi en persan oü Ton ne rencontre Ja-

mals de lettres doubles, on ait omis xm des deux t,

c'est ce qai ne doit paraitre diflficile a personne.

ün fait singulier, qui soutlent le sens de nnurri-

ture pour le mot chiyntim- c'est que dans le discours

que Zoroastre adressa ä Hystaspe, lorsqu'il se presenta

pour la premiere fois ä lui avec le Zend-Avesta, et qui

a ete certalnement copie par !es historiens persans de

quelque souree ancienne et anthenlique, discours qui

repond mot-ä-mot a l'introduetion de toutes les inscri-

ptions persanes, ä la place oü se presente dans celle-ci

Ic mot chiyatim, nous trouvons le mot nourriture. Voici

le discours de Zoroastre: (( Je suis envoye par le DIeu

)) qui a fait les sept cieux, la terre et les astres; ce Dieu

)) qui donne la vie et la nourriture, et prend soin de

)) son serviteur : qui t'a donne la couronne et te pro-

^) tes^e
;

qui a tire ton corps du neant w (*).

Comparons-le maintenant avec l'introduetion de nos

inscriptions : a Ormuzd est un Dicu grand : il a cree le

)) ciel, il a cree la terre, il a cree l'homme, il a don-

1) ne la chiyatim (^nourriture) a Thommc, il a constitue

)) Darius roi ». N'est-il pas evident, que le premier n'est

que la repelition un peu amplifiee de la seconde? Je

laisse a d'autres ä tirer les consequenees historiques de

ce fait important
;
pour moi , il me suffit d'observer

,

qu'apres les mots qui donne la vie' lesquels repondent

aux autres «7 a cree Vhomme des inscriptions, nous trou-

vons le mot nourriture, et qu'il est tres-probable en

consequence que c'est le meme sens que doit representer

le mot correspondant des inscriptions qui est chiyatim.

En adoptant le sens de nourriture pour ce mot,

(l) La Perse par M. Dubeux p. ~65 h. dans l'Unlvers Pittnre?f[iip.
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voici comment s'explique Ic mot assyrien qui en est

la traduction. Ce mot quI suit le pronom cha^ il, est

ecrit ^3^^ T^T. Le premier signe est ecrit de la

meme maniere dans toutes les inscriptions, et il est cer-

tafnemcnt un T. Pour le second on troave les varlan-

tes suivanles >^ , \>-^, T>t:Y, t^T, ft-t ^^^' Toutes ces
1^' M' ^'

'Jp'
^

vari'anies sont des modifieations du type y^^S. 5
que nous

savbns etre un E, hors la premiere quI est ce type lui-

meme. Le mot qui repond au persan chiyatim se com-

pose done de deux consonnes T et Fi. Ce mol offre

trop d'analogie avcc le radical zend tJiri ou thru, nour-

rir, dont vient le substantif ihrima, nourriture ^^\ pour

qu'on puisse ne pas voir en lui la meine zende thri

,

employee, comme cela se fait en sanscrit pour plusieurs

radicaux, avcc le sens d'un snbslantif abstrait du genre

feminin, et signifiant nourriture. M. de Saulcy (p. 41)

confond le >^ avcc Ic ^T K , dont il presente une

seule fois la forme qui est distinguee de celle de l'R

y^^ par la position et par un clou horizontal qui lui

manque ; et il lit en consequence le mot entier nn, niot

qu'il suppose el.re en relation avec la racine hebraique

n vivre , et signifier vila. Ce substantif est suivi des

mots ana azanata sahnn. Ana est ecrit
J^ >-^j ^ ^^^

le pronom ana dont j ai parle p. 75, et il doit signifier

ou ä le ou ä ce , car le sens de la phrase entiere ne

peut etre que il a donne la nourriture ä /'(ou ä cet^

komme; ce pronom manque d'equivalent dans le texte

])crsan. II est une preuve de plus de Tabsenee de ter-

(1) W. XV. 2. XVHI. 2. S. H. Il* Xr 4 W XVII. 3. XIV. 3.

(2) Blockhaus, Vendidad-Sade, p. 306.
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minaisons pour distinguer les cas dans l'assyrien , «ai

ana est vraimcnt le theme meme du proiiom sans au-

cune terminaison qui eii iudique le cas. M. de Saulcy

voit dans ana la particule hebraique ^n en, ecce, st, el

Tarabe |fc{ ut, quod; ecce, qui n'ont rien a faire ici.

L'iiiscription H de Niebuhr et de Westergaard apres

le mot Tri a les caracteres ^^^^ ^Z^ quc dans la

seconde inscriplion des portes a Persepolis (p. 83) j'ai

propose de lire Tahi. Je m'abstiens de donncr aucune

explication de cc mot (^) qu'on voit, si je ne me trom-

pe, dans d'autres parties de nos inscriptions , comme

dans Celle de Nakch-i-Roustam, 1. 7. D. 15. E. 9. 11.

22. 24. C'est ce meme mot qui me parait etre ecrit

dans une autre inscription ^ yy "^ ^^-T »~t ^^^' ^^

second signe seulement nous est inconnu dans ce mot,

car nous savons que le premicr n'est qu'une modifica-

tion du ^ YY ^T- ^^ ^»^T n'est lui-meme qu'une autre

forme de la labiale B ou P, puisque c'est la la valeur

qu'il possede en medique (^). Une fois ces caracteres

sont precedes de la voyelle ^^ A ('^>. Dans d'autrc;^

inscriptions il me semble voir ce meme mot ecrit ^^
^1^^^^ ^~^. mot dont la lecture est aussi Atahi.

Dans Tinscription de Darius de l'Alwand (^) man-

que le mot Tri, et ä sa place se presentent les signes

^jLTZ^^ *
} suivis des autres -OrU. Bf, dont le

premier seulement, r*"^~ N, nous est connu. Com-

me le signe qui le suit est fort mal copie
,

je ne me

charge pas d'en deviner la lecture, ni celle du mot en-

tier. Mais M. de Saulcy croit pouvoir traduii^e, ä force

(1) Pourrait ce etre une conjonclion composee des deux conjonctions

sanscrites atha et a^l — (2) W. XVr. 7. 21. 25. — (3) W. p. 307.

(4) Ibid. 1. 15. — (5) S. VIII. 6.
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triiypolheses, ce mot par te temps fixe de la vie : Ira-

(luction qn'il fait suivre d'un signe de dubitation. Je

ne veux pas m'arreter a confuter cette traducllon et

les lectnres qui lui servent de base, puisque je n'aurais

rien de meilleur ä lui substituer. Dans Finscription C

(W- XVI. 4.) le mot Tri est subslitue par uii aulre

Comrae je ne sais rien de certain sur la valeur

de ces signes, je ne veux pas hasarder aueune lecture

pour ce mot
;

je laisse cela ä d'autres plus fortunes.

Quoiqu'il en soit de la lecture de ce mot, la phra-

se entiere se transcrit, selon moi, dans la forme la plus

«commune cha tri ana azanata sakun, el se traduil ; iUe

idimentum huic ou tw homini fecit. Cette phrase est sui-

vie de l'aulre: cha ana hcharcha na(ra^ sana^ ille hunc

Xerxem regem fecit' qu'on trouve ecrite ainsi dans tou-

tes les autres inscriptions et dans les copies de Coste

o.l Flandin, et de Texier de la notre meme, tandis que

dans Celle jointe aux papiers de Schulz, entre les mots

Kcharcha et nara est intercalee une ligne qui doit sui-

vre Celle qui commence par ce dernier mot.

Dans Finscription H et dans celle de Darius de

FAlwand est substitue au nom de Kcharclia celui de

Dnryns (^\ L'inscription E de Weslergaard (XVII. 3.)

presente cette difference
,

qu'il y manque Finitiale du

mot nara (roi) apres le nom de Kcharcha^ et que ce

mot est remplace par un autre mis au devant de ce

nom. Ce mot nouveau est ^ ^ZjjyiZ >—^J»—4. H com-

mence egalement par la meme lettre que narap mais il

n'est pas le meme mot , car les signes qui suivent le

^^v, et qui nous sont tous connus, se lisent clairement

(1) W. XV. 4. S. VIII. 8
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A et T. La transcription exacle de ce mot est done^

Selon moi, n"<«. Quant ä son sens, sa presence dans un

cas, Oll manque le mot employe communement pour rot,

nous oblige a le traduire alnsi. Ce sens est en effet

mis hors de doule par son identite avec le mot san-

scrit ntitha, qui vient du radical nctih, dominari, imr

perare, et qui signifie dominus, iutor <^*).

La phrase suivanle doit r^pondre a celle du per-

san , aJl\Tam parunam khchayalliiyam , a'iwam parunam

framataram, seid rot de plusieurs , seul duminateur de

plusieurs. Voiei comment eile est ecrite dans notre in-

scription

:

Quant aux premiers caracteres, je ne sais pas ce

qu'ils peuvent signifier, ni comment ils doivent etre lus;

je ne connais que Tinitiale du mot nara (roi), suivie

de la marque du pluriel. Puis vient un mot qui com-

mence par l'^J M, mais dont le second signe nous est

inconnu. Voici comment je crois pouvoir en determi-

ner la valeur. Le mot que nous avons sous les yeux

repond certainement, dans une aulre inscription, au mot

persan visa, tout , qui entre dans le compose visadch

hyum, signifiant touies les provinces ou peuples. Dans

le texte persan ce compose est suivi de deux mots

signifiants fai fait, dont la traduclion assyrienne est

placee un peu plus haut; et apres ces mots vient le

lerme wasiya signifiant heaucoup.

Or ce terme est remplace en ass\rien par les signe»

<1) fiopp, GIosi. p. 193.



Je suis fort tente (ridcntifier ce mot avec ^[
^^1 ^JITI— "^^r~T^

auquel sied tres-bien dans notre

phrase Je sens Je phmeurs, Ires-voisin de celui de beau-

coup- et qai peut avoir eu aussl, par une petite cxtension

de sens, celui de tout.

II resulterait de cette ideiitification pour le signe

^^T une valeur identique ä celui du *~^~^, c'est-ä-dire

N. Dans cette Hypothese le mot manaia pourrait s'ex-

pllquer par le radical sanscrit pär, remplir , avec le

cliangement des deux labiales p et in, et des deux li-

quides r et 11 entre dies.

Gesenius compare <^) egalement avec par la raci-

ne hebraique synonyme J^^D, qui est fort peu moins

eloignee de par que man.

Quant a la lerminaison aia de manata, ce serait

la marque des participes passifs sanscrits la
,
precedee

d'uno voyelle de liaison, a. De la sorte, manaia serait

an parlicipc lilteralement identique au latin plemis, mais

ayant le sens du piiru sanscrit et du parii persan

(beaucoup, plusieurs). L'emploi de fuU, mot qui derive

egalement du radical par pour exprimer tout, dans le

tongitain <^2) . explique le sens de tout que j'allribue

aussi ä l'assyrien manata.

Les mots qui le suivent ne me paraissent pas as-

sez clairement oopies pour pouvoir tenter de les liro,

quoique quelques-uns des signes qui les composent nous

soient connus d'avance.

L'inscription de Darius de l'Alwand offre ä la

place de nolre phrase un assemblage de signes incon-

nus et mal coples avec quelques autres de notre con-

(1) Thesaurus linguae hebiaeae et clialilaeae, p. 787 b.

(2) Bopp, Uebei- die Verwandtsch ifl der malayisch-polynesisclien Spra-

clien etc., p. 32.



131

iialssancC; quc je iie me cliarge pas tl'cxpliquer. Nous

somraes dedommages par les inscriplions D et E de

Westei'gaard; qui prescutent des leclures plus ciaiies et

plus precises. Celle de la premieie est

:

c^rr- '"A- - ^- -T— u t:^- nnt-

La secoiide substitiie au elou horizontal t>— le pro-

iiom yf »-t^T An'* et au
J>~

le i^*"*".

Le mot ^Ziyy "''i^V rcpele deux fois, qui se lit clal-

jemenl S^'K» , doit repondre indüTeicmment aux raots

persans hlicharatJiiyarn et fruiiudaratn, roi et dominuteur.

Ce mot sala me parait etre le pere du titre persan

moderne Ghalt (roi)^ et deiiver cumme lul du radical

sanscrit hchi :> dominer , par la pertc du K initial et

avcc le suftixe d'agents aJia. Cc radical, comme on sait,

a donne origine aux moLs zends llichaihra, hchahya et

hhchaeta, ,qui signifient lous les trois roi, et au persan

monumental hl chayaihiya qui a la meme significalion.

Le mot saha se trouve aussi dans les inscriptions de

A'an, avec le sens de roi

Le prouom ana est liö, selon moi, au litre prece-

dent salia, et doit ehe Iraduit rex hie; mais il peut

Tetre aussi au genitif pluriel suivant du mot nara, et

etre traduit rex höram regum. Puis revient le mot

inanata qui termine le membre de phrase saha ana na-

{rainm) manaia, roi de plusieurs rois. L'autre membre

de phrase devrait se lire : saha a taaa (ou z) inanata.

Lc sccond mot n'offre pas de iecture plausible, car ses

derniers signes sont copies avec beaueoup d'incertitude.

Ce mot pourtanL devrail siguitier, d'apres le contexte,
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des rots; ou bien il pourrait etre un pronom mis a la

place de ee nom, et qui pourrait s'expliquer par ata,

pronom qua nous avons deja rencontre en assyrien. La

traduction de ee membre de phrase serait en conse-

quence, ou roi de plusleurs rois, ou roi de piusieurs de

ceux-ci (lit. horum mullorum).

L'inscription C de Westergaard (XVI. 6. 7.) et

Celle de Van (S. n.° XI. 6. 7. 8.) presentent une au-

tre lecon differente pour notre phrase, que volci

:

v- :n- T- ^T- 4- Tf^tl- rn- hh- <^- '^<l

If • Tf« Ti^* ^^tJ* tl^' ^* ^^ premier membre, sauf

la Substitution de l'initiale de nara, du mot saka , et

du pronom cha au pronom ana, est idenlique ä celui

de l'inscription pr^cedente.

Le second membre presente, apres quelques signes

qui ne me donnent aucun sens, le pronom ana, l'adje-

ctif äkar, plem, le genitif pluriel du subslantif nata, pro^

vince ou natioii: et la terminaisou tahbi.

Comme on le voit, nous avons iei la traduetiou du

mot persao paruwazananam, que j'ai anahse ci-dessus

§ 3., et que j'ai rendu par ayant la pUm'htde des na-

tions ou des peuples (p. 84).

Apres eette traduction vient un raot ecrit J^Jltt—

^^y ^jC**" Jf ^J, qui se lit clairement Ataam, et

qui est peut-etre la forme exaete du mot que j'ai sup-

pose etre un pronom dans les inscriptions D et E, oü

il precede au Heu de suivre Tadjectif manata, et oü je

supposo qu'il doive etre traduit : horum, En effet ataam,

ou, avec l'introduction d'un h entre les deux a, retran-

cbe de l'ecriture comme de coutume, atahcnih serait un
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mol forme fort reguU^rement , dont la seconde syllabe

ham repondrait letlre pour lettre, par la mutatioii re-

guliere de Vs en h, a la terminaison du genitif pluriel

des pronoms saiiscrits de la troisieme personne, afHxee

au theme ata.

Ici se terminc la premiere parlie de notre inscri-

ption. La seconde partie commence par les mots: Je

(suis) Xerces (ou Darius) rot grand, rot des rois, ex-

primes toujours en assyrien par les signes suivants qui

nous sont lous eonnus:

A N K Kh Ch A AR Ch« (ou

Bf^T TT -n^T m^ Tf :>H ^ g- nm-
D A R I A S) N-fRA) R A

^ ^>- '*^

—

N«(RA) NARANAN,

Puis viennent les mots roi des frovinces pleines

de nations, Ces mots sont ecrits differemraent dans les

diverses eopies de nolre inscriplion. Je vais donner ici

toutes ces differentes lecons; raais pour Texplicalion des

mots memes je renvoie le lecteur au paragraphe troi-

sieme, oü je les ai discutes. Dans la notre ils se pre-

sentent sous cette forme:

N(ARA) NATANAN N(ARA) CHA AK» R« NATANAN

Aucun de ces signes ne presente quelque chose

d'extraordinaJre
;

j'ai dit ailleurs que le öf "'est pro-

bablemcnt qu'une faute pour Ö^ R, La seconde ini-
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tiale de iiara (roi) ^^ parait eiro seulement pleona-

stiqne, car le sens de la proposition reste le meme eii

la retranchant du discours. Getto proposition se traduit.

seien ce que j'ai dit dans le paragraphe troisieme : roi

des provinces, roi, qui (^sont) plines de nationa.

Dans Taiitre inseription de TAlwand cette propo-

sition est ecrite

:

^ ^ \x T— V tz^ ^<% ::i^]v^
]\(ARA) NATANAN CIIA A K^R« ? CH» N

IT .-?-4 t^^ >--*•

A T T^ Bk

Le raot RV, quüiquc mal copie ou mal gravc, doil

etre ecrtainemcnt rctabil de la sorte:^ B^*-

Dans Tinscription C nolrc proposition est ecrite

:

N(ARA) NATANAN CHA A Rh AR

? CH« W T« B Bi.

Dans rinscription D c'estlamemelecon que iioiis ren-

coulrons, sauf quelques legeres varietes; ainsi le
J^

est figure
^-J

-<-<-<. et apres Fi ni tiale
*^'^ de nata se

presente, au Heu des autres caracteres, la marque du

pluriel »Jf -<-«-<. Dans l'inscriplion E uotre proposition

est ecrite comme dans Tiuscription D, sauf Tabsence du

-<y»- ou -4j— A entre le Rh et TR du mot Khar, le

manque, par laute du copiste, du clou transversal dans

le *"^ N, qui est fait <^ et la modificalion du
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^•<-<'<, en T^_l^. Paus rinscription de Van notre propo-

sltion est ecrite precisement comme dans rinscription

cotee B de la porte a Persepolis (v. pag. 80) ; il y a

seulement quelques petites fautes de copiste, comme

le ^^f ügure ^^T, et le manque complet du signe

•^^— N.

Apres la proposition que nous venons d'analyser

vient Fautre : roi de cette terre grande, rendue dans no-

tre inscription par les mots

:

N(ARA)CH=» A B« R«» A T» T

Dans rinscription de Darius, de l'Alvvand, eile est ecrite

:

^ V > ^»i ;<tt R :sii: FT rif^T

N(AKA) CH» A B> E= A T A T

Ra ßi T«
;

dans rinscription C

:

^> ^] -IM tl M^^ R :^^.

N(AIIA) A B^ R« A T AT
R^ B A Taj

dans rinscription D

:

t*^ ji CT 2l TT r^e Tt r^r
N(ARA) A B^ R^ A TA T
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se lire rahita dans Ics «len\ prcmieres inscriplions^ et

rabata dans la seconde.

Or ce mot est on ne peut plus ressemblant au

feminin de Tadjectif masculin arameen rahhä, grand, que

nous a\ cns dejä rencontre dans nos inscriplions
,

qui

s'ecrit ^^1^2"] rabbetä, et qu'on retrouve dans les plus

anciens textes arameens , c'est-ä-dire dans ceux de la

Bible
,
par exemple dans Daniel , dans le celebre pas-

sage oü Nabueodonosor dit: fcini") ^22 &{>n ^51 JiVn

13^0 noS nn03 i^Jfci n « N'est-ce pas la Babylone la

)> grande, que j'ai bäli pour ma residence » ?

Les inscriplions D et E substituent au mot rahi-

ta Taulre rata que je ne sais si je dois considerer

comme synonyme de celui-lä et comme un feminin ara-

meen du mot non arameen ra^ granch comme je Tai dit

p. 71 et 72. Apres les mots dont la traduction est

roi de cette ierre grande, le texte persan porte les mots

durJja apiya que j'ai laisse sans traduction ä p. 88,

puisque je ne puis admettre aucune des traductions

qu'on en a proposees jusqu'ici. Celle qui me parait

avoir le plus de probabilite est celle de M. Bawlin-

son qui s'exprime ainsi (pag. 288) : « Duriya, pour le

)) sanscrit dhuryyas, est le nominalif d'un nom verbal,

)) et je crois qu apiya est une conjonction copulative

)) (comparez le sanscrit api) plulöt qu'un derive d'ap;,

)) parce que la traduction medique omet communement

)) ce mot comme s'il etait superflu pour le sens, et puis-

)) que lorsqu'elle emploie un equivalent, il a toujours

» i'air d'etre une simple addition copulative. Peut-etre

)) aussi la circonstance (lu'apiya est employe dans un

)> autre passage comme un suffixe du terme duriya O,

(1) V. 1. 12. de rinscriplion de Nakcli-i-Roustam, oü nous avons diiria-

piya, orthographe harbare pour dur(a)yäpiya. — R.

'9
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)) peui elrc un aut.rc motif pour Ic clasßer cnlre les

)) parliciilos snpplementaires (ichiya, ivä elc), qui sonl

» cmployccs de la memc maniere que les particules cn-

» clitlques eii grec et en latin, quoique sans la meme

)) inflnence piosodiaquc ». M. Rawliiison identifie avec

raison, ce mc semble, le persan duriya avec dJmryja:

mais il ne nie semble pas qu'on doive le traduire, com-

me il le fait, par appui, soutieri:. en prenant le radical

dhr , dont il derive, dans le sens de porler. Selon moi

duriya vient du radical dhr dans le sens de contenir

(detinere, cohibere, coercere), que possede celte racine,

et qui a donnc origine, comme l'a montre M. Burnonf.

au nom nu'me de Darius <*) quWrodote savait signifier

cocrcitor.

Selon moi duriya; titre cmploye par Darius dans

scs inscrlptioiis avec ceux de Khclioyarcha (roi) et

Frnmniara (dominateur), a la memo significalion que Ic

iiom de Darius, c'est-ä-dire moderaieur , cocrcitor. en

il allen correttore.

L'usage de l'idee de moderateur pour titre d'un

roi, pour synonyme meme du Iure roi^ est justilie par

les textes hieroglyphiques, oü ce tilre est exprime par

un mot qui signifie moderaleur, et qui est le celebre

monosvllabe hie, premiere parlie du nom donne par los

Egypticns aux conqueranis de Icur pays, les Hycsos (^^

qui derive du radical copie hofi- ligare, vincire. loilä

mon opinion sur le mot duriya.

Quant a Tautre apiya, je ne puis assez feliciter

M. RawHnson de la belle idee qu'il a eu de l'identificr

(1) Memoire sur deux inscriptions cuneiformes, p. 68.

(?> F. Salvolini, Cnmpagne de Rliamses-le-Grand (SesnMiis) conire les

Sdiela et leurs allies etc. Paris tSS."), p. 10 iiote. — Roselliiii, Momimenti del-

rE-iilo e «lella Nul.ia, T. I. p. 145, 236; T. II. p. 5, 15,22, 23; T. 111.

p. 123, 141, 227, 230, 233, 24-5, 276, 284, 287, etc. etc.
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avec la coiijonciioti saiiscrile ajri , qui sigiiiiie aussi ^

meme (etiam, adeo). II pouvait ajouter en confirmatioii

de son hypolhese dcux aiitres faits importanls: J
." qiie

la conjoiiction ajri se relroave postposee aussi dans les

plus anciens hymnes du Rig- et du Sama-Veda, oü eile

seit ä donner plus de force au discours (^) ; 2." que la

traduclioii (Tapifa maiique toujours dans rassyrien eom-

me dans le medique, cnr les mots cluriya ajriya n'y sont

lemplaces que par un scul mol. Selon inoi la phrase

persaijc lilichayatJiiya aJiyayä bumiyä ivazarhayä thiriya

apiya, pourrait se Iraduire le roi de cette terre grande,

le nioderateur meme, seiis assez beau et asscz nalurel,

et que je voudrais voir adople (~\

L'expllcation du mot assyrien equivalent des per-

sans duriya apiya n'est pas aussi facile que eelle de ces

deux mots. Voici d'abord les diflerentes foimes qu'il

prend. Dans notre inscriptlon il est ecrlt ^nfT^J ^~

Ö^ T^C~ '•> *^^"* ^^^^^ ^^ Darius, de TAhvand et k

JNakch-i-Roustam A^l ^^= ^—

*

^^ ^^'^"^ ^^''^ totee

C et dans celle de Vau ^*T~T ^H t j_ ^"1^5

(1) Benfey, S-V, Gl. 11 a, du leite 6t.

^2) M. Rawlinson ne conuaissant pas Tusage renlonjanl ilc l'api sans-

ciil, a ilü diitaclier le titre roi de notre phrase, et la tradull: k porlmr

missi de ce tnonde Qmnd. Aiiisi il est oMige de rejeter le titre roi sur la

pbrase precedente, et ainsi de siiite ea changeant la constructiou hal>ituelle

du peisan qui met toujours le nominatif rui avaiit et noa apiös les autres

raots ([u'il regit, p- e. /{hch'tfathiya lihchayalhiyaiiam, le roi des rois,

et min viceversa Khchayathiyanam Khchayathiya , des rois k. roi.

M. liawliasoii ne sachant (jue faire du pieuiier Ahckayalhiya qui precede

le gen. pl. lihchayathiyaiiam, et (jui resiij saus reglineiU par suite de cette

transposition, il le rejette sur les mots 7i'(swis) Dariiis qui le precMent, et

il eo forme un titre Je suis Darius roi, qai ne parait dans aucune des au-

tres ioscriptioas persanes, et qui est contraire ä 1 usage de tous les ancieaü

rois asiatiques.
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dans Celle cotee D All ^^ »-1^-«-« (?) »-^T^^; et

dans Celle cotee E A^] fc:^^ Jl^^lJ *^"*E' Dans

toutes ces formes il n'y a de constant que la valeur

du premier et du dernier signe, qui sont toiijours un

R et un T, quoique representes quelquefois par des si-

gnes differents. Les signes du milieu sont plus diffici-

les ä determiner. Les inscriptions D et E fönt sulvre

l'R du ^1^ que nous savons devoir etre ou un Z

ou un S , mais certainement une sifflante ; dans cclle

de Darlus, de FAhvand, la partie inferleuie de ce signe

est mal coplee (^J pour ^) ; mais la forme verilable

est retablie dans celle de Nakch-i-Roustam. Ces deux

dernieres inscriptions fönt suivre immediatement le z

du t; le mot enlier y est donc constitue des trois con-

sonnes R, Z ou S, et T. Mais les deux autres D et E

placent entre le 3 et le ^ un autre caractere. La pre-

micre y introduit la marque du pluriel
»-J-<-<-<,

qui ne

parait pourtant pas certaine, car Westergaard dans sa

copie l'ecrit avec des points. Si eile n'etait pas une

faute, on ne pourrait expliquer sa presence ici, ce me

semble, qu'en supposant qu'outre ä la valeur ideale de la

pluralile eile possedait aussi la valeur phonetique T, et

qu'elle a ete introduite avant l'autre T par cette redu-

plication que j'ai dejä constate pour d'autres lettres en

assyrien. La seconde entre le 2; et le f place le signe

^^^I^, que nous avons rencontre une autre fois, mais

dont je n'ai pas determine \ä valeur. Je ne puis que

supposer qu'il est un T intercale ici par reduplication.

Notre inscriplion et cclle cotee C presentent entre

le 2 et le ^ les signes fc:T— S~ ou fci—I, que les
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donnees anterieures ne me permettent de lire autre-

ment que bar. Je ne tächerai pas d'expliqaer cette for-

me, sur la lecture de laquelle j'ai eacore des doutes. Je

vais m'arreter un moment sur l'autre forme compo-

see des trois consonnes R , Z ou S , et T , et que

je propose de lire Rustii ou Eusti. Ce mot ne pour-

rait-il etre un derive du radieal sanscrit rudk;, inipedi-

re , fraecludere , relinere , ohstriiere , et avec quelques

prepositions cohihere, coercere, refrenare (^), qui en zend

signifie coiitenir, empecher (-)? Rusii ou Riistu acquer-

rait ainsi tres-facilement un sens identique ä celul de

dhurija; auquel il doit repondre. Le dh de nidh se sera

change en s au contaet du t sui\ant du suffixe
,
par

la loi zendc qui veut que de deux dentales juxtaposees

Tune ä l'autre la premiere se change en sifJlante; loi

qui s'appliquait aussi i>ien au chaldeen, selon moi, com-

me je crois Tavoir montre dans mon Sanscritisme (p. 78).

Quant au suffixe, qui n'est ecrit qu'avec la consonne

seule t, on peut Tidentifier, selon qu'on y sousentend

la voyelle i ou la voyelle oih au suffixe sanscrit ti ou

au suflixe touj qui, reunis aux simples racines des ver-

bes, scrvent tous les deux a former des noms d'agents,

et qui en s'unissant ä la racine riidh modifiee en rws,.

donnent au mot rusti ou rustou le sens de coercitor,

moderuteur . rcpresseur ; qui contient. II ne me reste

maintenant, pour terminer l'analysc de notre inseription,

que les mots ßs de Darius rot , Achemenide. Le mot

ßs que nous savons etre represenle par le signe
Jy

Test en effet par ce signe dans les inscriptions C , E

et Nakch-i-Roustam. La notre l'ecrit au contraire

^ *^ V, Celle cotee D tzzf"" V? celle de Van^ *--- T,

(l) Bopp, Gl. 292, Westergaaid Radices lingaae sanscritae 188.

C2> ßr. V-S, Gl. p. 390 a.



142

et Celle de Darius, de TAlwand £^3. Celle-ci est, seloii

moi, la forme OFigiiiale de iiotrc iiom, les autres n'etant.

que des fautes de copiste; car seule eile nous presente

des si'gncs connas, landis que les aulres n'offrent qu'un

assemblage incoherent de signes mal copies.

Cette forme ^^ se divise elairement dans les

deux signes V ^^^ ^^ TT*] '^^ ^^^^ ^^ prcmier
,

pla-

ce horizontalement, a ete superpose ä Tauire. II s'agit

Diaintenant de trouver un mot qui conviemie pour les

deux signes et qui ait reellement le sens de fils. Ce

mot est aussitot trouve , selon moi , si l'on veut bien

sousentendre dans les deux consonnes ch et n? deux u.

Cela nous donnerait le mot chunu, identique lettre pour

lettre au sanscrit siinu, fUs, qu'on retrouve aussi dans

le golhique (d'oii il esl passe dans les langues germa-

niques), dans le lithuanicn et dans le slave (^). Ce mofc

vient du radical sü qui signifie engendrer , produire,

accoucher, et qui existe en zend avec le meme sens sous

la forme de chn (2).

M. Löwenstern compare avec notre mot le copte che,

fils (^) ; mais la relation avec le sanscrit sunu me parait

bien plus evidente, que celle avec le copte. D'ailleurs

le copte che peut bien etre un parent loinfain de l'as-

syrien chunu, en tant qu'il derive d'une racine copte,

cha, synonyme et probablement soeur du sanscrit &u.

Le mot fils est suivi dans les inscriptions de Xerces

des mots Darius rot que nous connaissons, et dans celles

de Darius meme du nom d'flyslaspe son pere ; et les unes

aussi bien que les autres sont terminees par Tadjectif pa-

tronymique Achemeuide, mots tous dont j'ai deja Iraite

(l) ßopp, Gl. 379, b. — a) ßr. V-S, Gl. 10'^, a.

(Z) Expose etc., p. 87.
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separemenl dans la premiere partle, et. sur lesqiiels je

crois inutiJe de revenir ici.

Voilä terminee Tanalyse du texte assyro-trilingue

que j'avais piis ä examiner dans ce paragraphe. La le-

eture et la traduction complete de ce texte, teile que

je Tai deduite de mes reeherches, est la suivante. En-

tre les lecons differentes que presentent les diverses co-

pies de ce texle j ai choisi Celles qui sont les plus

claires et que j'ai pu entierement expliquer. Pour les pe-

tites variantes je les ai placees eutre parenthese; pour

les autres je renvoie le lecteur ä mon analyse meme.

A ra (ou raba) a Auramazda, raba

D'ieu grand (est le) dieu yiüramazday le plus

cha a y^'*'*, cha aLara ata sakun , cha aha ata

grand des dieux, il la ierre celie a fait, il le ciel ce

(ou anata) sakun, cha azanata (ou zata ?) ata sakun,

(ce) a fait, il Vhomme ce a fait,

cha tri ana azanata sakun, cha ana

il lü nourriiure pour cet liomme a fait, il ce

Kchärcha (ou Daryas) nara sakun, saka ana naranan

Xerces (ou Darius) roi a fait, rot ce des reis

manata, saka ana ataham (?) manata, nara nata-

plusieurs, roi ce d^eux plusieurs, röi des pro-

nan cha akara natanan nara abara atat

vinces les pleines de nations, roi de la terre cetie

rabata, rusli a (ou chunu) Kchärcha nara (ou

grande, moderateur fls de Xerces roi (ou

Vitaspa) Akhamanicha.

d'Hysiaspe) ylchemenide.
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INSCRIPTIOl^ Dil PILASTRE
SrO-OTEST DU PALAIS DE DABILS

A PERSEPOLIS.

Gelte inscriptlon (C) comprend le texte des in-

seriptioDs de TAlwand que nous venons d'analyser, mais

eile y Joint une periode qui se trouve aussi, ä peu de

modifications pres, dans Tinscrlptlon quI se trouve sur

ies pilastres du palais de Xerees (E), et dans celle

du portail du palais de Persepolls. Dans cette derniere,

outre le texte de l'Alwand et la periode en queslion
,

il y a une autre periode dont je parlerai plus bas.

Mainlenant voici le persan de la periode commune aux

trois inseriptions C, D. E.

C Thatiya Rhchyarcha iiaqa wazarka

D Thatiya Rhchyarcha khchayalhiya wazarka

E Thatiya Rhchyarcha khchayathiya wazarka

Dit Xerees roi grand

C Wachna Aurahya Mazdaha ima hadich

D
E AVachna Auramazdaha ima hadich

Par la volonte cVOrmuzd cette maison

C Darya-wuch naqa akunaüch hya mana pita

D Uarius roi a häti le mien pere

E adam akunavam

fai hati

C Mam Auramazda patuwa hada bagaJibich

D Mam Auramazda paluwa

E Mam Auramazda patuvva hada hagaibich

Moi () Ormuzd proterje avec Ies dienx



145

C Uta tyamaija kartam

D utamaTya khchatram uta tya mana kartam

E utamaiya khchatram uta tya majya kartam

et mon empire et ce qui par moi a ete fait

C Uta tyamaiya pitra Daryawahuch naqahya kartam

D Uta tyamaiya pitra kartam

et ce qui par mon pere Darius roi a ete fait

C awachtchiya Auramazda patuwa hada bagaiibich

D awachtchiya Auramazda patuwa

le tout o Ormuzd protege avec les dieux.

Analysons maintenant la Version assyrienne de ce

texte. L'introduction Dit Xerces roi grand, commune a

toutes les trois inscriptions, est rendue dans C par les

mots Kchärcha nara ra atabbi, que nous connaissons

dejä, Xerces roi grand 7

Dans les inscriptions D et E ce dernier mot est

ecrit avec uu seul 6 ^, atahi, et la dcrniere manque

tout-ä-fait de Tadjectif ra, grand. II me parait aussi qu'il

manque dans toutes les trois la traduction du persan thati-

ya, dit) car apres les mots Xerces roi grand il ne reste

qu'atahi, que j'ai suppose ci-dessus etre une conjon-

ction, mais qui en tout cas ne me semble pas pouvoir

etre un verbe. La phrase suivante: Par la volonte

d^Ormuzd Darius mon pere a hau (ou fai häti) cetie

maison, est rendue ainsi dans Tinscription C.

-W- IfciT- B- 1^- ET*T- A*^- tX- S41-

>!• :>-• t^i Ell-
10
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Lcs trois Premiers signcs sont \m A, un N et

Uli R; puis vicnt un signe que je ne connais pas, sui-

vi du signe dont j'ai parle ä p. 82, et dont je ne

saurais determiner la valeur. M. Rawllnson le lit L

dans Ic nom da dieu chaldecn Bil on Bei ^'^\ mais

Selon lui il peut etre meme un R, et un V, ou un

B (2).

Je laisse h d'autres plus heureux k s'assurer de la

valeur de ce signe et de celui qui le preeede, et par

consequent de la lecture et de Tetymologie du mot

entier compose des cinq caracteres dont je viens de

parier, et que je crols avoir du repondre au persan

wachna, -par la volonte. Ce mot est suivi du pronom

clia du monogramme ^»—J— Dieu et du nom d'Auramazda.

Puis vient un mot compose a mon avis, des deux con-

sonnes 6 et s qui doit signifier maison comme le persan

hadich. Ce mot pouvant se lire h a s pourrait elrc

eompare au radical sanscrit vas, habiter, d'oü vient va-

sali, hahitaiion, maison.

II est suivi du pronom ata; cette, du nom de Da-

rius, de l'iniliale de nara, et d'un mot qui doit si-

gniner pere- ccrit

Le premier signe a un eleu vertical de plus

qu'il n'en faul, car plus bas, et dans l'inscription de

Van il est ecrit >jS[- C'est donc T que nous devons le

iire, et non R , et tout le mot ensemble T. A.A. T.

T. A. A. Ce scrait la un mot assez etrange, si nous

ne savions que les Assyriens redoublalent a plaisir

dans leur ecriture consonnes et voyclles sans une rai-

(I) The Journal of llie Kuyal Aslatic Society. Vol. XH. P. H. 1S!1(),

l».
40G n. 2, 453 n. — (2) Ibid. p. 437 n. 4.
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son apparentc: c'cst pourquoi notre mot sc lit, en Ic

simplifiant, Tala on Tatta.

Bf. Löwenstern, en ne eonsiderant comme partie

du mot que les quatre premiers signes, le lit Touat,

et il Tiden lifie au copte saidique ihiot (^). Mais ce

dernier raot n'existe pas dans le copte, mais il y exi-

ste eiCDT ou ecoT
,

qui signifie ^^ere (2). Vei copte

etaiit tres-serablable au theta, M. Löwenstern peut avoir

par megarde change £LOX en Üiax. M. Botta aftirmc

avec assurauce qu'il serait impossible de trouver dans

une langue semitique ou arienne un mot ayant le sens

de pere, qui convint ä la forme que ce mot presente

dans les inscriptions trilingues en donnant au signe ^S[

la valeur de T [% 54).

Voici au contraire ce qu'il me parait pouvoir di-

rc de probable sur l'etymologie du mot Tatta, Le zend

et le sanscrit nous offrent chacun un mot tres-sembla-

ble ä tatla, et qui peut cu etre le pere ou le freie.

Le zend a ladjectif tuilui, qui fait nmtre (^), qui res-

semble, on le voit, on ne peut plu« ä Tassyrien tatta,

et dont le seus a bien pu se modificr en celui de pere.

Le sanscrit et le pracrit possedent le substanlif tala,

qui signifie preciscment pere. Ce dernier pourtant ii'est

peut-etre qu'un mot primilii', car il se trouve aussi dans

quelques dialectes de Tltalie.

Le mot tatta manque, selon moi, d'un suffixe ou

d' un pronom separe pour representer le mieii du per-

san. Le mot qui doil repondre au verbe il a fait se lit,

moius le dernier signe, atabav, oü Ton reconnait le ra-

(1) Expose etc., p. 38.

(2) Peyion Lexicon linguac oopticae. Tauriiii 1S34, j). 44 h. — (jüaiu-

pollion, Graiumaire Ej^viilieuue. Paris 1836, p. SO. 104.

(.3) ßr. Y-S, p. üül.
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dical bav, huiir, quc nous connaissons dejä. Le tiernier

signe doit etre fait S[, puisque c'est la forme sous

laquelle il se preseute le plus communement. Je ne

puis rien dire sur sa valeur : je suppose seulemerit qu'il

est un A, pulsqu'il manqae quelquefols dans notre ver-

be qui alors se termine par le V, et parce qu'il a ä

Khorsabad un Substitut frequent
^J

(^), auquel je suppose,

par des raisoiis que j'enoneerai plus bas, la valeur d'A.

Dans cette hypotbese notre verbe se llrait atabava.

II est singulier que ce verbe, place ici ä la Irolsierae

personne singuliere du passe , solt employe autre part

(comme dans rinseriptiou E) pour la premiere person-

ne. Ce pbenomene a Heu aussi dans d'autres langues,

et particulierement en kurde, idiome qui u'emploic

communement qu'un seul mot pour toutes les person-

nes du passe. Ce qui est cncore plus singulier c'est

que d'autres fois , comme nous allons le voir, atabava

est remplace, tant comme premiere que comme troisie-

me persoune, par une autre forme du meme mot qui se

lit abava. Je ne me charge pas d'expliquer ces faits

par de pures hypotheses qui n'auraient aucune consi-

stance tant que nous ne possederons plus completement

la conjugaison des verbes assyriens. L'inscription E

differe beaucoup de celle que nous venons d'analyser.

quoique le texte persan ne varie que par les mots fai

btiii. Voici comment eile ecrit notre phrase

:

V. if- -ii- ig- T!- t:-fc- -JT- ^\ ::- :^T-

^. ^-. >. >T- ;<n-
V. -M- 33- "a- ^^\

-•H*"- .-^^I- ^^- •-»-• >--<' «• *^^' »»i^T-

y. ^|. ^ ^jy. -y. <— - --I-

(1) B- $ 29.
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R- -T4 -^T- VI- c^. Bf4 ^""-
::i=:f-

Les deux premiers mots sont les pronoms cha

et anJiii; id (quocl) ego; puis vient TA yj, un signe in-

connu ^»-^ et TN *-]jy, puis le verLe abava.

Quant au t>-^ si nous le scindions en deux par-

lies, ^ et »-^, nous obtiendrions deux signes qui ont

les valeurs de ve et de sa dans le medique; et en leur

attribuant ces memes valeurs, nous aurions le mot ave-

sana qui pourrait etre pere de has, et deriver comme

lui du radical vas avee la preposition a et le suffixe

ana. Si nous conservons au contraire intact le signe

^»-^ on pourrait lui supposer la valcur d'S, par la-

quelle on obtiendrait le mot äsana sanscrit, qui signi-

fie mora, commoratio, sedes, et qui serait parfaitement

synonyme du persan hadich; possedant le meme sens.

Enfin on pourrait faire une autre supposition,

c'est-ä-dire reunir le ^*—^ a TN »—JJ suivant, ce qui

nous donnerait le signe ^^^»-^T a peu pres identi-

que au »».^^*^T Tha mediqae; il n'en differe en

eifet que par la place qu'occupent les deux pelits clous

horizontaux ^, lesquels dans le caractere medique sont

places entre les deux plus longs ^m, tandis que dans

l'assyrien ils sont places ä Textremite gauche du signe.

En adoptant celte derniere hypolhcse le tha avec F« qui

le pr«3cede devrait se reunir a ahava pour former le

mot atahava que nous avons rencontre ci-dessus.

Ce mot est suivi du signe -<*- que je ne connais

pas, et du mot ahara, terrc, ecrit comme de coulume,

du pronom dia, du mot *^a] 33 *S^' ^^ ^^ verbe aha-

va qui doit bignificr ici fai hdti. Comme uu de ces
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mots est Ig nom de In terrer il est, tr6s-naturel de sup-

poser que le mot ineoiiiiu qui suil celui-la est ud ad-

jectif relatif a la maison ou palais ou au bätlment

quelconque, de ia constructlori duquel il s'agit ici, et qua'

ces deux mots reiiiiis au verbe ahavü; fai hdti, doivent

forraer une proposItion incidenlc signifiant quelque cho-

se comme le plus grand^ le plus vaste ou le plus beau

de la ierre fai häti. Tächons de lire le mot inconnu

qui suit ahara. Le premier et le troisieme signe sont

un OU et un 31. Le second est tres-semblable au ^^
K, dont il differe par deux coins de plus. Mais com-

me le nombre de coins peut augmeiiler indifferem-

ment dans le groupe ^^ tant seul qu'en composition

,

et que le K parlieuliercment est ligure frequemment

ä Khorsabad ^^^ et mcme 3^3' f^ ^^^'^^ "^ P^^ ^^^^^

une bypothese trop hardie en altribuaiit le son K ä

iiotre signe. Alnsi nous obtenons pour le mot en que-

stion la lecture Uhama que j'ai cherche a expliquer,

mais pour lequel je n'ai pas su trouver d'etymologie

satisfaisaiite. Apres la phrase incidente dont je viens

de parier, vient la conjonction que je lis iahh puis

deux signes qui devraient se lire, d'apres les don-

nees preeedentes, zana ou bava, et qui, peut-etre^ consti-

tueut le mot qui doit signifier maison; puis suit le

verbe ahava rcpetc de nouveau avec Va final fait *^,

puis le pronom ana, ce, et le mot ^ "^^^ ?"^ repond

ici, et dans rinscription D JO et 16, au persan wa-

chna, par la volonte. Le premier signe a la forme d'un

B ; mais comme dans Tinscription D il a deux fois

la forme *^y, je le lis T. Le second est , selon M.

Fiawlinson , Finitiale da nom de TEgyptc a Nakch-i-

Roustam et ä Behisiun, qu'il lit Misr <^^), ainsi que je

(.1) Rawliusou, Jouiual olc. T. XII. P. II. p. 447 u. 465 n.
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Favais supposc ci-dcssus; en conscquence notre cara-

ctcrc (loit etre un M, et notre mot se lit Tarn ou

Tama. Je n'ai su trouver pour rexplication de ce mot

que la raciiie sanscrlle tarn qui signifie, entre autres

choses, desiderare, cupere <^), tout comme la racine vas

(lont (lerive le ivachna persan
,

quolque on n'en ait

trouve jusqu'ä present d'exemple dans les textes san-

scrils qui sont ä notre disposillon. Ce radical tarn a

ete transporte en copte sous la forme de tom qui si-

gnifie, dans le dialecte thebain, amare ^'^\ Comme la ra-

cine was a donne origine au mot wachna, desir, vo-

lonte, de meme la raciiie tarn peut avoir signifie, em-

plo\ee substantivemcnt, la meme chose. Tarn est suivi

da pronom cha, du monogramme --T— DieAi, du nom

d'Auramazda et du vcrbe aiahava ecrit sans l'a final.

En resumant, voiei comme je crois qu'on peut tradui-

re la phrase que nous venons d'analyser: Quae ego

fecij terrae quae pulcherrimam feci hahitationem, feci eam

ex voluniate Auramazdis.

Analysons maintenant la traduction des mots per-

sans mam Auramazda patuwa hada bagaibich, protege-

moi o Ormuzd: avec les dieux. Les inscriptions C et

E l'ecrivent:

EH A^ :zi^ n (E "^T "H) ^ ^-'

Le premier mot anl'a, que nous savons signifier je,

dolfc etre employe icl pour l'accusatif moi^ car il est

rcgi par le vcrbe proiege qui vient apres, et il repond

au persan mam . me. Anha est suivi du monogramme

(t) Weslergnaid, riailu-es linguac SanscrllnL-, p. 231 a.

(2) Peyioii, Lexicon liiiguau Copticae, [>. 241.



j52

signifiant Dieu, et dn nom d'Ormuzd, puis d'un mot auquel

sa place assure le sens de protege, comme le persan pa-

tuwa, Son initiale est ce caractere auquel j'ai dejä

dit que 31. Rawiinson donue la valeur d'L; le second

signe est un T redouble quelquefois ; le troisieme

m'est inconnu; et les derniers sont un A et un N. En

supposant que le radical da verbe doit se retrouver

dans les deux lettres L et T, ce qui est fort pos-

sible, j'} reconnais aussitot un radical tres-repandu, avec

des petites modifications, tant dans les langues de la

famille arienne, que dans les semitiques, et que nous

avons dejä renconlre dans nos inscriptions.

Je veux parier du radical sanscrit rudh, qui en-

tre autres sens a celui de celare, occulere, et qui n'a

recu celui de cohihere, coercere que par extension, et

qui peut avoir recu aussi corame en assyrien, le sens de

couvrir, defendre, proteget\ Ce radical est voisin des au-

tres lud, iegere ellut; obvolvi, celare, du latin lateo et du

grec TiavOaVG) (dorique %aOea)). En hebreu il se

presente sous les formes de ü1^ lut, ünV, üH^ lahat,

occuliare, ohvolvere; en arabe sous celle de lata, ohduxit,

occtdiavit, dont derive laout, pallium. Le radical ainsi

explique, il ne reste que le signe inconnu, et la ter-

minaison an ou ana.

II est difficile de ne pas l'identifier ä la lermi-

naison sanscrite de la deuxieme personne singuliere de

Tiraperatif pour les verbes de la neuvieme classe qui

terminent en consonne, ana. II est vrai que rudh n'ap-

partient pas a la neuvieme classe dont la caracteri-

stique est la syliabe na ou m ^ mais il n'est pas rare

qu'un radical qui apparlient en sanscrit ä unc classe,

apparticnne dans quelque aulre langue de la meme fa-

mille ä une autre.
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Nous en avons un exemple Jans la forme grecque

de rudlh T^dvOava, qui appartient ä la neuvieme clas-

se du sanscrit. Le verbe que nous venoiis d'expliquer

serait assez beau s'il pouvait elre lu simplement lutana

ou latana ; mais ä cela s'oppose le signe inconnu qai

s'interpose eutre lut et ana , et dont on ne peut mal-

heureusement pas jusqu'ici determiner avec exactitude

la valeur. Je ue veux pas faire d'hvpolheses ä son

egard, et je laisse encore incertaine la lecture comple-

te de lut-ana et "son expllcation jusqu'a ce qu'on ait pu

determiner avec certitude la valeur du ^^. Le verbe

protege est suivi du mot ^J^J "<T»-"< dont j'ai dejä

parle ci-dessus, et qui doit representer le persan hada,

avec. Je le lis, comrae on sait, sata, et l'identifie avec la

preposilion sanscrite saha^ avec^ corruption de sadha,

forme plus ancienne qu'on relrouvc dans les Vedas, et

conservee, avec la permutation de Vs en h, dans le zend

et persan hadha ou Jtada. Notre phrase se termine par

le monogramme de Dieu, suivi de la marque du pluriel,

et qui repond au persan bagaibich , les dieux. Daus

Tinscription D la traduction des mots avec les dieux

raanque lout-ä-fait, et le reste de la phrase est dispose

ainsi: Dens Auramazda, me protege. La phrase sui-

vante est : uta maiya khchatram uta tyamaiya kartam,

et mon enipire et ce qui par moi a ete faii. Les mots

et mon empire manquent dans l'inscription C. Ils sont

rendus dans l'inscription l) par ces mots

:

U CH^ A NA» NA TL
U est la conjonction et que nous connaissons ; chet

et ana sont des pronoms bien connus: le second doit
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el.re Iraduit ici par ce : mais le premier semble etre

simplemcnt pleonasii'que, car il disparait daiis E. Nati

n'est que nata, mot quc nous avons renconlre cl-dessus

avec le sens de roi; emploje ici avec celui de royau-

me, empire (^) ; IV final equivaiit a la Jod hebraique,

Suffixe possessif de la premiere personne, et il r^pond

au persan maiya, mien.

Apres ce membre de phrase, nolre inscription en

insere un aulre qui n'est pas dans le persan et qui est

^crit •< Vi 1^ »—T-<-«"< ^^f> c'est-a-dire la conjon-

clion U, rinitiale du mot nata, province, redoublee et

suivie de la marque da pluriel et du suffixe possessif

»,, ce qui signifie et mes provinces.

L'inscription E, sauf l'absence du cha et la perte

du ^ final dans 1'?^ est identique, pour le premier mem-

bre de pbrase, ä l'inscription D.

Le second membre de pbrase et ce qui par nioi

n cle fait est ecrit dans C

:

zi^im t^ ^i- gj V T? ^iT i:g :^^ :>
Ta B B' A N« CHA A N K^ A B»

V A.

Tous CCS mols nous sonl connus ; ils se tradni-

sent, abstraction faite de la conjonclion labhi; ce cjiie

fai hati. Dans D et E la conjonction tabhi manque,

mais eile est substituee par l'autre u, ce qui soutient

mon hypothese de regarder le mot tahhi comme une

(I) Ce double emploi a lieii aussi dans les mots zends Iclicliaya (( rol

et empire )) et klichalra, id. (Pm'. V-S, p. S^iT)). T-e pieiniir ineitte signifie

en sanscrit seignetiric et Ifthilalioa, mnUon (Benley SainaVeila, Glossar,

p. 51 fc).



155

cüojoucliou. Daus D il manque le proiiom anu; de sorle

(jue liotre membre de phrase doit s'y Iraduire lilterale-

ment id qaod ego feci.

Dans E au coutraire manque, au lieu A^ana, ank,

et nofre membre de phrase doIt etre traduit lillerale-

menl et id quod feci. La phrase suivante est en per-

san Uta tyamaiya pitra Daryawahuch naqahya karlam

et ce qui par mon pere Darius rui a ete fuit. Elle ne

se Irouve qne dans C et D ; D memo manque des mots

Darius roi. Volci la traduclion de cette phrase daiis C :

^I- IS V T Bh] TT -IM E^I^ Tf :>-h ^
A N» CH« D A R Y A S N(ARA)

i^ nun Tf 8rg ::^| z]mz r t^ :>t'aatt aaab«
^"^^T ^T, ce que Darius roi pere a hali.

V A
Voici sa traductiori duns D:

eile commence par u cha, et quod, suivis des deux premie-

i*es lettres du raot latta ecrit en abreviation, et du mot

atahava dont le / a perdu le coin superleur A en ac-

querant ainsi la forme du V; le sens de cette tradu-

clion est : et quod pater fecit. La derniere phrase de

nos inscriptlons est awaclitchiya Auramazda patuwa

hada bagaibich, le taut; ö Ormuzd, protege avec les dieux.

Voici sa traduetion dans C:

IfcT tT ^^ B<] 4"" :riiT -TJ "^ tl^l

-<}-^ -^7 T^r uj tri u,
ceci et cda, o dicu Ormüzd; protege avcc Ics ditux.
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Tous ces mots nous sant conniis, hors le premier qui

doit repondre au persan awachtchiya le tout, et qui se

lit, je crois, anataa; s'il est bien copie.

Je vois dans ce mot un pronom compose des

deux themes ana et ta apposes Tun a l'autre et si-

gnifiant ceci et cela, Vun et Vautre, le tout. Le defaut

de conjonction pour lier ces deux pronoms ensem-

ble ne doit pas faire Opposition , car eile est com-

mune dans le persan monumental et dans les Vedas.

Pour les autres mots je n'ai ä faire remarquer que

la maniere dont est ecrit le verbe lut-ana, c'est-ä-dire

Sans la terminaison ana.

L'inscription D, qui manque des mots avec les

dieux) est pour le reste identique ä C, sauf le mot a-

naiaa qu'elle ecrit <['^Z'^ 1^^ ZTfTf— t^T] ^<<]

et qui peut-etre doit etre restitue ainsi:

AN ATA A

L'inscription de Xerces a Van, dont manque la

fin du texte persan dans la copie de Schulz, est au

contraire complete dans la traduction assyricnnc qui

presente dans les quatrc dernieres lignes les memes

phrases que Celles que nous venons d'analyser, c'est-ä-

dire: anka »-»-T— Auramazda lut-ana sata -»-y— ^^^-i

moi dieu Ormuzd protege avec les dieux.

A ces mots suit la conjonction iabbi, dont le dernier 6

est fait ^T*« c'est-ä-dire avec un coin interieur de plus,

qui Tidentifie au signe ineonuu ^^ qui se trouve

ä la ligne superieure precisement au dessus de lui, et

avec lequel Schulz peut l'avoir confondu. Tabbi est sui-

yi du pronom ana -^T»- T^JZT flont je ne sais commenl
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expliquer la presence ici (^>, puisqu'i! est suivi du me-

ine prononi ecrit
Jy ^^J, et qui commence la phrase

A N«

ana naii, ana cha anha ahava, ce mon etnpire, ce que

fai construü, par laquelle se termine rinscriplion. Le

resle de Tinscription D, place entre le texte des in-

scriplions de FAhvand, et eelui que iious venons d'a-

nal\ser, egaleraenl que celuI de rinscriplion de \an

ctant cn parlie mal copie et cii partic conlenant des

caraclcres inconnus que je ne suis pas a meme de dechif-

frer, je n'analyserai pas ces textes qui d'ailleurs n'ont

pas Tavanlage, comme lous ccnx quo nous avons a-

iialyse jusqu'Ici, d'etre repet«3s sur diverses inscriplions.

Par la meme raison je n'enlrepreudrai pas l'analyse

de rinscriplion H qui n'est pas, comme l'a deik obser-

ve 31. Rawlinson (p. 2T3), la translalion du texte per-

san, mais qui contient au conlraire des notices diflfe-

renles , et qui presente cn oulre des lacunes conside-

rables. Ce dernier motif, Joint a Fincerlitude dans la

traduclion du texle persan, me fait abstenir aussi de

Tanalysc de l'inscription de Nakch-i-Roustam, dont M.

Rawlinson seul possede un cxemplaire complet.

(1) II parait que M. Rawlinson (pag. 406, n. 2.) considere les signes

Y T^—T comme un caractere unique auquel il aUribue la valeur de v

ou /. Si ceUe valeur etait souleuable, il se pourrait que ce que je rcgarde com-

me le pronom ana fül au contraire la conjonctiou i-a idenli(|ue ä Yu et ä

la ^ liebrai'que vocalisee. En ef'fet celle valeur de conjonction sied aussi bien

que Celle d'un pronom aux caractires .Y Y^^ T dans les cas oü nous

les avons renconlres jusqu'ici. Par excmple notre plirase se traduirait litte-

ralen^eol: et hoc meum imperium eL quad ego construxi.
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§ 6.

II^SCRIPTIOl^fS DE VAI^.

La plupart des inscriptions de Van se trouvenl

,

comme on sait, sur le rocher qai s'eleve pres de cet-

le ville, et qu'on appelle, dans le pays, le Ghouräb.

Ce nom qai n^a de sens dans aucnne des langues

parlees maintenant dans le pays, me parail remonter a

Fidiomc des princes qai y ont domine anciennemcut,

et qai ont fait graver les inscriptions dont je vais parier

dans ce paragraphe.

Ghoaräb me semble se rattacher aux racines san-

scrites gur et gurv qui signilient tollere; suhlevare, garv,

superhum esse, dont vient garva, siiperhia, et garvila,

superhus , et signifier altus , elerattis , nom bien choisi

poar an rocher qa'on apercoit a dix-huit lieues de di-

stance.

Le Ghourb irest pas le seal nom qui ait eonser-

ve des Iraces de l'ancien langage du pays. Une petite

coUine ä ane demi-lieue de Van porte chez les habi-

tants le nom d'Ak-Kirpi, « Herisson blanc » en turk
,

el qui serait, dit Schulz, « tres-mal choisi s'il s'agissalt

» d'indlqaer par lui la forme ou la coaleur de la col-

» line, mais qui, peut-etre, renferme des elements de

)) quelques mots anelens ehanges et estropies ä la

)) turque, comme cela est arrive si souvent en Asie ».

Schulz a fait preuve ici de beaucoup de sagacite, car

Ak-Kirpi est evidemment la corruption d'un mot ancien

qui se laisse reconstruire facllement par le sanscrit. Le

radical K» a diverses acceplions dans cette langue

,

mais avec quelques prefixes et en particulier avec ä

il signifie implere, et sou participe passe akirna; qui
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signifie iwpUtus . plenus , est compare par Bopp au

latin acervns. Ce dernier mot pouriantj quoique de-

rivant du meme radical quäk^rna, nc lui est pas iden-

tique, car il a un suffixe difierent, c'est-a-dire tms, au

Heu de na. caracterislique des parlicipes. Le suffixe

VHS est, je crois , le sanscrit vi, plus la terminaison

latine ms, au devant de Vn de laquelle IV du suffixe a

disparu.

Or ce suffixe vi, qui forme des adjeetifs et des ap-

])ellatifs, n'est pas des plus communs en sauscril: raais

il s'emploie avec le radical Ä'acervus, Kr, dans le

sens de repandre que possede aussi ce radical, et il

en forme l'adjectif Inrvi qui signifie repandani.

Si a lürvi nous ajoulons la preposition a, qui don-

ne a Kr le sens de remplir, nous aurons ähirvi, un

appellatif qui peut avoir signifie un las, un amas

(proprement rempli), tout comme acervns donl il est

le pere. L'Ak-Rirpi de Van me parait une evidente

corruplion (Tahirvi, et synonyme de slüpa (cumulus),

forme sanscrite primitive du nom des celebres lopes de

rinde.

Ce n'est pas ici le lieu de m'etendre sur la de-

slinalion de ce iope de l'Armenie, sur la question de

savoir s'il y en avait d'autrcs dans ce pays et dans

TAssyrle, et quelle est leur relation avec ceux de Tln-

de : queslions fort interessantes, et sur Icsquelles je re-

vlendrai autre part. Relournons maintenant a nos in-

scriplions.

Elles commencent pour la plupart par le nom

d\in personnagC; qui est probablement un roi , accom-

pagiie de celui de son pere, du tilre de roi de Fan,

et du nom d'un pays qui est probablement la pro-

vince oii se trouve ^ an. Voici la plus petita de ces
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inscriptions avec ma lecture et ma traduction. C'est

Celle qui porte le n.° XXIV dans les Planches de

Schulz.

A K» N^ N«

M A R«

A K A N«

SA K A

Va initial est le iheme pronominal sanscrit «.

degage des autres pronoms auxquels il parait reuni en

sanscrit. Le *-»- est un signe dont je ne puis determi-

ner la valeur. Le signe suivant doit etre restitue ain-

si ^T^y|[~ , puisqae c'est la forme qu'il präsente ail-

leurs dans nolre mot qui revient frequemment au com-

mencement de nos inscriptions. Voir p. e. n.*^ XllI, XIV,

XV, 1. 1 .^ qui sont la repetition de la meme inscriplion, et

n.** XIX 1. l.^ Ainsi reconstitue nolre signe se reconnait

facilement pour le R du fragment du nom d'Artaxerces. Je

sais qu'on a propose pour notre signe une autre valeur (cel-

le de B) ; mais jusqu'ä ce qu'elle ne soit demontree

par des arguments pcremptoires, la consequence tiree

pour la valeur de ce signe du nom d'Artaxerces me

parait devoir etre maintenue. Des lors notre mot entier

se lira Kamm, car nous savons que >Jff^^ est la forme

que presente ä Van le persepolilain ^.^ N; et d'ailleurs

il doit etre restitue au second n son petit clou »- comrae

dans les inscriptions ci-dessus citees. Avant de passer

aux autres mots, examinons du point de vue philologi-

que et geographique Ic mol, qui suivi d'un litre de
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puissance, de domiuatlon, se Irouve au commencement

de lant de nos inscriplioiis. Selon moi, on doit en re-

trancher d'abord le dernier n ou la syllabe na qui est,

comme nous le verrons tout-ä-rheure, la terminalson du

genillf siiigulier.

M. Jacquet dans son Examen critique de Vouvra'

ge intituU Die altpersischen Keilinschriften von Persc

polis de M. Lassen, insere dans le Journal Asiatique de

'j838, a prouve l'identite de la ville de Van avec celle

de ILavav, ou ILodva, des geographes grecs. Apres

avoir retrouve ainsi materiellemeut le nom de Van dans

les eerivains de Fantiquite, il cherehe ä en reconnaitre

la forme primitive dans les langues anciennes de l'Asie;

et voici comment il s'exprime (p. 579) : « Pour moi je

)) trouve l'origine de ce nom dans la forme medique

)> Jiavcjy, ou plutöt dans la forme originale de celte

» transcription, que je crois elre Hvana pour Huvana,

)) ville bien defendue, bien protegee. On pourrait enco-

)) re supposer une forme composee de la particule hu,

)) el de la racine van passee ä Vetat de substantif, ville

)) bien protegee, bien gardee. Gelte forme est plus in-

))solite, mais eile a le merite de representer plus

)) exactement la prononciation de ILcLVlDV. C'est de

)) Hvan, dont Taspiralion a ete effacee dans l'usage,

^) qu'a pris naissance , dans raon opinion , la forme ar-

)) menienne de Van ».

Sur quoi j'observe que M. Jacquet me parait heu-

reusement inspire lorsqu'il reconnait la forme origina-

le du nom de Van dans Hvana ou Hvan -, mais il ne

me parait pas aussi heureux dans l'etymologie qu'il

donne de ce mot en le regardant comme une contraction

de Huvana, J aime mieux m'arreler ä Hvana
,

qui a

pour moi le merite de representer sous une forme zen-

n
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de le radical sanscrit svan, orner, avec le changement

usuel de Vs en h. Corame le radical svan signifie or-

ner, il me semble tres-plaasible de donner au mot Hvana

le sens de heau qui est celui possede par un adjectif

zend que M. Baroouf fait sortir precisement du radi-

cal svan: cet adjeetif est qanvat, dans lequel, abstra-

ction faite du sufHxe vat , il nous reste le radical

qan qui, par une loi de la permutation zende qui

change quelquefois la syllabe sva non plus en hva mais

en qup est Texacte reproduetion du sanscrit svan. Ou-

tre qu'a justifier la traduction de Hvana, radjeetif qanvat

sert a prouver , ce que nous aurions dejä pu assurer

theoriquement, que le nom de Van ou Hvana a pu se

presenter anciennement sous une autre forme , celle

de Qana.

C'est cette forme qu'on renconlre, selon moi, dans

les inscriptions memes de Van, ecrite Kana ou Qana,

et que je viens d'analyser. En effet nul titre n'elait

plus naturel a retrouver dans les inscriptions de Van,

que celui de roi de Van meme. Quant ä la lerminai-

son du mot Ranana, eile est selon moi la marque du ge-

nitif singulier, tout comme dans le medique. Nous la

reneontrerons plusieurs fois dans nos inscriptions. Elle

parait idenllque ä Van armenien et turk qui ont la meme

valeur, eile se reconnait aussi dans l'egyptien an qui

ayant la meme acception nc se presente pas dans la

meme position que lui, car il precede au lieu de suivre

le mot qu'il affecte.

L'origine de cette terminaison qni n'existe pas

en sanscrit, est pourtant purement sanscritique. Car les

terminaisons du genitif en sanscrit sont toutes, comme

l'a montre Bopp dans sa Grammaire comparative (§

I9/|) derivees de differenls pronoms sanscrits. Ain-
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si les terrainaisons s et as sont des derives du theme

pronominal sa , U; ce; et Tautre sya n'est eile memo
qu'un tres-ancien pronom sanscrit qu'on rencontre dans

les Vedas, et dont j ai eu dejä oceasion de parier (p.

81 ). D'apres ce principe la lerminaison assyrienne na

OQ ana (en admettant que Va final de Kana et l'ini-

lial d\ma se soient fondus en un seul) est identique

a Taulre iheme pronominal sanscrit ana, dont j'ai eu aussi

dejä l'occasion de parier (p. 75).

La seconde ligne contient un nom propre de per-

sonne, indique par le clou vertical qui le precede. Son

premier signe est le meme auquel j'ai donne , d'apres

le medique, le son Z. Mais il parait maintenant que

Celle valeur etait erronee, et qu'il faut donner ä ce ca-

ractcre, tant dans le medique qu'en assyrien, le son M;

car M. RaAvlInson assure (p. 465 n.) que cette valeur

est placee hors de doute par plusleurs exemples tlres

de rinscripllon de Behlstun , dont 11 est le seul pos-

sesseur. M. de Saulcy , dans une note ä son Memoire

sur les ii'.scriptions medlquesj publie dans le cahier de

Mai-Juin du Journal Asiaiique de cette annee (p. 435,

505), adhere ä Toplnion de M. Rawllnson relalivement

a la valeur de notre signe en medique. Le sIgne qui le

sult est un A. Le troisieme signe *^*' est tres-sembla-

ble ä >^^, que j'al dit elre un N (p. J i), mals je ue

sais pas s'il lui est identique
;

j'ai au contralre des mo-

tlfs pour crolre qu'il possede une valeur difFerenle, c'est-

ä-dire celle dV ; molifs qui seront deduits bienlöt.

La ligne suivanle contient les raols a kana. Se-

lon mol laiia., le nom de Van, manque ici du second

/* qu'un voll dans le hanan de la premiere ligne; mals il

est lüut de meme un genilil' singulier, car il est regi

par le mol chulia ou mka de la ligne suivante et det-'
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niere qui signifie roh mot que nous avons dejä leiicon-

tre dans les inscriptions trilingues. II parait en coiise-

qaence que les desinences des eas n'etaient pas tou-

jours necessaires en assyrien, mais qu'on pouvait s'en

passer dans certains eas; ce dont nous verions d'autres

exemples dans les inscriptions de Van.

En resumant, voiei la traduetion litterale de la pe-

tite inscription que nous venons d'analjser : Hie (est) ka-

nae Mara (?), hie kanae rex ; ceci est Mara, le roi de Van.

Par cette inscription nous venons d'acquerir la

ficrtitude que le nom propre qui s'y trouve n'est pas

celui d'un particulier, mais d'un roi qui residait ä Van

et qui s'intitulait par cela memo roi de Van; et dont

la domination, comme le prouvent les titres qu'il prend

dans les autres inscriptions plus longues , n'etait pas

borne au seul territoire de Van.

Voici les numeros des inscriptions , copiees par

Schulz, qui appartiennent ä ce roi : n.° XIII-XIV-XV,

XVI, XVIII, XIX, XX-XXI, XXII, XXIII, XXVII,

XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIIl, XXXV,
XXXVI, XXXVII, XXXIX.

Les trois premiers n.°* (XIII. XIV. XV) sont

trois tables gravees sur un morceau de roc taille ä pic,

repetant toutes les trois une seule et meme inscription.

Ces tables sont distribuees de sorte que deux (A et

B) se trouvent en haut, tandis que la troisieme (C)

se trouve tout-ä-fait au bas du roc. Par cette raison

eile n'a pu echapper, comme les deux autres, ä la de-

struction. L'inscription en est presque enticrement rui-

nee^ mais les caracteres qui en rcstent au commen-

cement et a la fin de plusieurs lignes suffisent pour

faire voir qu'elles ue portaient que le texte des tables

A et B,
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La premiere ligne de ces inscriplions commence

par les mots A hanan, comme celle que je viens d'ana-

lyser. A ces mots suivent les caracleres;

Les qiiatres premiers constiluent un mot, dont j'ai

dejä parle p. 40? et qui se lit claireraeiit, en corrigeaDt

le «^y*- ch en -^J— a, Vamana.

Notre mot se rencontre aussi, daris d'autres inscri-

plions de Van, ecrit avec les memes consonnes. Quant

aux voyelles, quelquefois elles sont les meines que dans

nolre iuscription (n." XIX, XXIV, 1. J); d'autres fois

elles surabondent
;

par exemple au n/ XXV III lo

-<T*- est entoure de deux aulres a , c'esl-a-dire il est

precede du
J^

et suivi du ^^E; «^u "«^ XXIX il est

seulement suivi du ^>^. Le sons probable de ce mot

est, Selon moi, roi, seigneur. Or il me parait pouvoir

retrouver facilement ce sens daiis notre mot. J'y vois

le participe present de la racine sanscrite pä, servarej

tuen, sustentare, dont la labiale p s'est modifiee en v

:

rnana repond exactement ä la lermiiiaison sanscrite du

participe present de rAtmanepadam, mann. De la Sor-

te vamana aurait litteralement le sens de servaior, tuens,

sustentator, et par suite dominus, rex, comme le li-

thuanien po-nas, duim'nus. qui vient egalement du radi-

cal pa (1),

Apres Varaana vient le noni du roi Mara. au-

gmente a la fin du signe '^^ qui u'est qu'une varie-

te du j^ h, comme je Tai dit p. ]6 <^-\ Ce k qui

se Joint ä Mara, qui devienl ainsi Maraka, n'est que le

(^1) Bopp, Glos«. Sans., p. 214 b.

(2) Conigez dans l'avant deinitre ligne de celle page 1. 2Ü en 1. 21.
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Suffixe sanscrit l>a, qui ne modifie en rien ce nom

propre.

La ligne suivante commence par un autre nom

propre ecrit de la sorte;

T :in -^ tMz s=s-n- nf ^ :^t^ tri

qui se lit S anak^na. Nous n'avons que deux

signes d'Ineonnus dans ce nom, le secoiid et le trol-

sieme ; celui-ci est
,

je n'en doule point , identique

ä ^TTTT~ q"^ 6st la voyelle A, redoublec ici, car eile

est suivi de l'autre a ^^, mais qui ne dolt etre pro-

noneee que corame un seul a, comme en d'autres

cas. L'autre caracterc est plus difficlle, et je renonce

ä en determlner meme approximalivement la valeur.

En consequence notre nom propre se lit Sa-anakana

;

mais Sa-anaka seulement conslitue le nom, car la ter-

minaison na est la marque du genltif singulier. Le mot

qui suit ce nom propre est "^-< ^=^ ^yy»-, qui se lit

clairement Iiuna. II signifie, selon moi, fls, et conclut

la phi'ase Maraha fils de Sa-anaka. Ce mot hana est

loul-a-fait identique au sanscrit inusite Jiana, enfant,

fds, dont s'est conserve le feminin dans kani^ puella,

kanyd; -puella, fiiia.

II s'est conserve aussi le comparatif du mascu-

lin kana, qui est kaniyas, junior, et le superlatif kani-

chtif; natu ininimus ^^\ Le feminin kanyd se rencontre

aussi en zend sous la forme de ka'ine et avec le me-

mo scns. Dans celle derniere langue il exisle aussi un

autre adjectif derive de kana, lequel n'existe pas en

sanscrit
,

qui est kahini , jenne honime et jeuue fem-

me <>^). La secoude ligne se tcrminc par le slgue nou-

{1} Bopp, Gl. p. 65.

02) Br. V-S, p. 351 b.
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veau *->=^'<y qui doit etrc, selon moi, relie au signe

egalement iiiconnu qui commence la ligne suivanle

^^yyy, avec lequel il forme, je pense, un mot que

nous coniiaissons deja. Quant ä ]a leeture des signes

en question, nous en somraes entiereraent redevables

aux patientes etudes de M. Botta qui les a delermines

dans son Memoire. Au paragraphe 68 en parlant d'un

caractere de ses inscriptions lout semblable au »-^J-^y,

c'est-a-dire ^J-^y, voici comment il s'exprime au sujet

du premier : « Apres avoir bien considere le role du

)) signe »-öf-^T j'^i acquis la conviclion qu'il repre-

)) sente dans les inscriptions de Schulz le signe nini-

» vite ^1 qui n'est autre, comme je Tai dil (^§ 2l

»et 25), que le caractere tres-usite ^^J dont oii

)) fait generalement une n. 11 me semble qu'ä Van le

)) groupe tres-commun y^^-^y-^y represente le y'^^^.^T

)) ou
fy^^-^^^y

(ana) de Khorsabad et de Persepolis, etc. ))

En suivant donc M. Botta, notre caractere ^^y^^y serait

un n, valeur que j'adople volonliers pour ce signe,

jusqu'ä cö qu'une autre nc seit prouvee avec plus de

certilude.

Le second signe qui nous reste ä dechiffrer,

^ ^ yyy, est, seien moi, identique a celui de Khorsabad

»-^yyy dont un des clous horizontaux a ete alonge pour

rendre le caractere plus beau et plus regulier. Or ce

dcrnier caractere se substitue ä -«^y-^, que nous savons

etre un T (»); il est donc aussi un T (2).

En consequence le mot dont nous vcnons d'analy-

ser les dcux composants , constant des deux lettres n

(1) B. § 1. 61.

(2) M. Rawlinson est daccord en cela avec .>I. Botla et avec moi, cai- >1

»lonne aussi la valeur tle T au signe ninivile ^_^TTT (p. 449, n. 3.).
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cl /, II 'est autre, selon moi
,

qiie ie mot naia, regmn.

pars? dont j'ai parle au long ci-dessus (p. 48-50).

Apres le mot pays il serait tout naturel de trou-

ver le nom de quelque pays ; c'est en effet ce qui a Heu.

Car nata est suivi des signes -<y>— •HT'^I ^J Tf ^TT*-

^Jy »-^y-^y qui se lisent clairement Ar-manan'^, c'est-ä-

dire de VArmana. Comme chacun le voit, ce nom est

a tres peu-pres identique ä celui de rArmenie, dans

le circuit de laquelle se trouvait la ville ancienne de

Van. La ligne troisieme se termine par le mot suivant

^i^y »-y^^y ^yyy^ yj »^S-^y qwl dolt se llre Touan. Ce

mot doit signifier, ä mon avis, roi. et lerminer ainsi la

phrase : roi du pays d'Armenie. II derive , selon moi,

du radical zend tu, posse, valere (*), avec un suflfixe «n,

qui est ou le suflixe iinddi sanscrit an, qui sert ä for-

raer des appellatiff-, comiiie serait touan, p. e. snehan,

ami (celui qui aime) de snih, aimer ; ou le nomlnatif

an de la terminaison sanscrite du participe present du

parasmaipadam at et ant.

Touan pouvait donc signifier roi, voulant dire pri-

mitivement puissant, fort, vaillant : etjmologie que quel-

que philologue donnent aussi ä Tallemand köni(), roi- an-

ciennement könning, de können, pouvoir.

De l'analyse des derniers mots est resulle un fait

non peu important, c'est ä-dire que la ville de Van et

son chaleau formidable furent un temps le sejour des

anciens rois de l'Armenie qui se plürent a rcmbeillr et

a l'enrichir de leurs monuments et d'inscriptions qui

servissent ä perpetuer leur souvenir dans la plus larde

posterile.

La ligne quatrieme contient les mots que voici :

(1) Br. V-S, p. 304.
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»^»- Mfl*^ ^^^^^ ^"^"^ ^^^ caracleres nous sont connus.

Ils se lisent clia ou saka stana a hanana, raots qui ßi-

gnifieut roi de cette väle de Kana (Van). Le seul mot

nouveau que nous rencontrons dans cette phrase est sta-

na, mot qui repond lettre pour lettre au subslanlif sa-

nscrit sthäna, Heu, place, d'ou sont derives ; I." le per-

san moderne stan, pays, qui termine tant de noms des

provinees de Tancien empire persan , comme le Farsi-

stan « le pajs des Parses »^ le Louristan « le pajs des

Loures » etc ; II.° Tislandais tan^ region, contrie, terri-

ioire (^); III. " le javanais tana , et le madecasse lane,

lerre ^^\

La premlere moitle de la cinqtiieme ligne est rem-

plie par un mot que nos tables ecrivent de deux ma-

nieres difFerentes. La premiere (A) l'ecrit ainsi •H^'^T

*~<^-<yy -^T*- HH^^*' ^^ seconde (B) varie de la pre-

miere en ce qu'elle place en sus de ces caracteres

les deux vojellcs ^UJH ^=^E ^ ^u devant de Tau-

tre .>/ "^T—, ce qui pourtant ne change rien a la pro-

iionciation du mot , ces trois a n'etant regardes que

comme s'ils etalent un seul; fait dont nous avons ren-

contre, il y a un moment, un au Ire exemple. Notre

mot se rencontre frequemment dans les inscriptions

de Van , en particulier apres le nom de Qana. Voici

quelques citations: IIL 7- 10- i5; IV. 3- 23. 25

et 21 avant la fin ; V. 28- 34. /,6. 49- 53- 12 av.

la f. et derniere ; VI. 36, 46, 9 av. 1. f ; VII. 5 av.

1. f; Xn. 6; XIX. XXI. XXVIII. 4. XL. h
Outre le -<T>- nous ne connaissons des signes qui

composent ce mot que le signe qui le suit, PN; les

deux Premiers nous sont tout-a-fait inconnus : mais nous

(1) Bopp, Gl. s. V. Sthana.

(2) Id. Uelier die Veiwandtscbaft u. s. w.. p. 159 a.
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poavons des ä present supposer, non sans probabilite,

que notre mot est uu adjectif place au genitif si'ngu-

lierj, donfc il possede la terminaison ana. J'ai dit un ad-

jectif. Volci pourquoi. Le membre de phrase que nous

venons d'analyser signifie , avons-nous dit , a roi de

cette ville de Van. » II me semble tres-probable

,

en consequence ,
que le mot qui suit immediatement

cette phrase, comportant la terminaison du genitif sin-

gulier, ana, tout comme le nom precedent Kanana « de

Van )), n'est qu'un adjectif qualificatif de cette ville me-

me. Quel est cet adjectif, voilä ce qui est plus diffici-

le a determiner.

C'est le seul cas oü je me suis laisse aller a la

divination ; mais le resultat de cette divination est une

eoincidence si heureuse que, ou je ra'abuse fort, ou eile m'a

falt renconlrer jusle. On va le juger. Apres le mot dont

nous cherchons a eliminer les inconnues, vient le nom

du roi Mara ecrit J»- ^=^ »-|»- >HfV- (^^ preraiere ta-

ble elide 1'^=^ A) avec le suffixe ana de plus, puis le

nom de son pere Sa-anaka
,
puis les mots « ^TTTf

»J^- ^'i *~ty
*—

^^'^TT ^^ ^f^* ^'^^'^^ ^" ^^ "^'^^^

apres le second AA, que nous savons etre n, reparalssent

les deux signes inconnus de notre mot. Maintenant je

fais une supposition. Si nos deux sig;nes represenlaient

Tun un R, Tautre un N, nous obtiendrions d'un cote

pour Fadjectif qui nous occupe, la lecture ranana , et

pour l'autre mot en supposant qu'il faille y joindre le

second a< N pour initiale, naranan. Dans le premier on

reconnait facileraent la racine vedique ran, gaudere (jouir,

se divertir)^ qui avec le suflixe a (lequel dans Tune de

nos deux lecons, celle qui presente trois a, s'etait peut-

etre conserve, tandis que dans l'autre il s'etait fondu
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avec r« de Ja terminaison) peut avoir forme un adje-

ctif signifiant rejouissant, delicieux, lieu de platsir.

Dans le second on n'est pas longlemps sans aper-

cevoir le theme nara (roi) suivi de la terminaison nan,

qui ressemble on ne peut plus ä celle du genitif plu-

riel sanscrit näm ; de sorle que nolre mot dgnifie-

rait des rois. Or j'oLserve quant ä ranana , qu'aueun

epilhele ne convenait mieux que celui de delicieuse h.

rancielinc ville de Van , dont les plus anciens auteurs

armeniens vantent la beaute et la splendeur, et qui

fut meme , a les en croire , hätie par Semiramis qui

en fit sa residence d'ele , a cause , de la purele de

sou air, de la clarte de ses fonlaineSj de la plenitude

de ses ruisseaux. Quant au mot naranan, aueun mot ne

sied mieux acette place lorsqu'on le traduit par des

rois, car il hous aide ainsi a letrouver le lilre roi des

rois que nous n'avons encore vu parailre dans les in-

scriptions de Van.

Or pour exprimer le mot roi il ne resle que les

trois caracteres qui precedent naranan, dont le premier

est certainement une N , le second est probablement i-

dentique a ^ij^ qui est un A , le Iroisieme doil elre

un B, quoique de nos donnees anterieures il ne resul-

te pour lui d'autre valeur que celle d'N : et je lis le mot

entier nara. Toujours est-il , selon moi, que ces trois

signes doivent significr roi, et que le mot suivant peut

etre traduit des rois, puisqu'ils sont, j'en suis cerlain,

identiques ä ces trois autres « ^JJ^ jt^ qu'on retrouve

frequemment ä Khorsabad dans une place oii ils ne peu-

vent signifier que roi. La seule dilTcrence qui cxiste

entre les caracteres de Äkorsabad et ceux de A'^an, c'est

(jue le second signe n'a que deux clous verticaux ä

Khorsabad, tandis qu'il en presente trois ä Van. Les»
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rois, se rencontrent aussi dans d'autres inseriplions ä

Van, apres le nom d'un roi. P. ex : n." XIX 1. 5 oü

le *"TTT?j que j'ai suppose etre un A, est remplace par

le *~Tyi^ que nous savons avoir cette valeur, ce qni

confirme mon hypothese ; n.° XLI 1. 3 av. la fin , oü

le *"TTTy est ecrit , comme a Khorsabad , avec deux

clous verticaux seulement , et oü le copiste a oublie

uu des coins du second -i-i N. Au n.° I. 1. j-2 ils

sont ecrits.« ^»-^^ <A 5=4TT Hl~ '^'^1^'^? ^'^s*-'

ä-dire n^ra nar^Hian en restituant la forme primitive

^jyy^ ä r« final de nara et en donnant au J
qui se

trouve entre les deux n de la terminal so n de narmian

et qui est une Variante de ^T, le son A.

Par mon hypothese, qui donne les valeurs d'R et d'N

aux signes ^J^Jet —<-<-<yy j'ai obtenudonc deux mots tres-

plausibles et qui s'accordent tres-bien, pour le sens, aux

mots qui les precedent (*). Si cette hvpothese etait vraie,

alors le sens des phrases que nous venons d'analyser serait

le suivant : roi de cette ville deticieuse de Van, Marana de

Sa-anal>a (le mot fds manque) roi des rois. A partir de

ces mots je ne puis plus lire courammeiit dans notre in-

scription, ä cause des signes inconnus qui s'y presen-

lent et que je ne veux pas tenter de deviner; c'est

pourquoi je m'arrete ici, et passe aussi tot ä une autre

inscription plus intelligible.

(_J) La valeur d'r du preinier signe est confirmee, coiuiue oii le verra

dans le paragraplie suivant par ]a lecture du nom des Takharva ou Scythes

Tochari. Apres la redaction de ce Memoire j'ai vu en examinant rinscri.

jption du Pave de la porte g ä Khorsabad (M. d. N. 16, 16) avec la tra-

duction partielle quen a donne M. de Saulcy dans la Revue Archeologique

du 15 Mars de cette annee (p- 767) qu'il est d'accord avec moi pour don-

flcr la valeur d'r au signe en questiou.
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Les iuscriptions da roi Mara ne sont pas les plus

longues, ni, ä ce qu'il parait, les plus iraportautes de Cel-

les de Van: ce titre parait revenir a ceiles du fils de

ce roI, qui portent les numeros I-VIII et XIII. Ces in-

scriptioris, la derniere seulemenl exceptee, sont gravees

sur une parlie du rocher que Ton nomme generale-

ment ä Van le Khorkhor. Or, par une combinaison qui

n'est pas certainement accidentelle, on rencontre assez

frequemment dans ces inscriptions , ä Texclusion des

autres, un mot ecrit quelquefois avec ces caracleres ^
^=yt^ jA ^]^. et d'autres fois avec ces autres^ ^J^
•H -^T»- »—TT'^T. Ces derniers se trouvent meine renverses

et ecrils ainsi
'ff'^

a]*- Hfl'^T^ B& " ^"^^^ ^^ *^ "^^P"

pelcr qu'ä cause de la nature tres-cassante de la pierre

Ic graveur n'a pu faire traverscr un elou par un autre,

et que le ^J^ de Van represenle le ^— B. persepo-

Utain, corame le »i->-y>^ represenle le >~*-^— A,\e -i]^^,

le -^T^T"" K etc., pour lire couramment ces caracleres

K^rk^r et Khark^r, ou, lorsqu'ils sont renverses , R^r-

khar. Or ces caracleres reunis, avec loutes les variantes

qu'ils presentent ä Van, se relrotivent dans les inscrip-

tions de Nimroud et de Rhorsabad, comme nous le

verrons tians le paragraphe suivant; et la ils sont

toujours precedes du caraclere marque des villes, dont

j'ai deja parle, -^^_J. Ils sont meine graves ä Rhorsa-

bad au haut d'une des forteresses dont la prise y est

represenlee; nul doute en consequence qu'ils ne cachent

le nom d'une ville , d'un village ou d'un chäleau

fort, assiege et pris par quelque roi d'Assyrie. Main-

lenant n'est ce pas qu'il est tres-probable que ce nom

soit celui du Rhorkhor, avec lequel il a tant de res-

seniblance? Cela a ete dejä suppose par M. Botta, mais
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avec beaucoup d'h^silalion, lorsqu'il dit dans rintrodu-

ction de sou Memoire: « On peut supposer qua puisque

)) las groupas ^ ^ J remplacent les groupes ^i

)) ^y»_ »-^[^y ils representent des sons ä pea pres

)) semblables ; dans ee eas il serait possible de rame-

)) ner le nom en questlon aa nom meme du roeher

)) sur leqael est bäli le chäteau de Van, le Rhorkhor
;

)) mais ee n'est pas le moment de traiter cette que-

)) stion sur laquelle je reviendral ». Dans le resle de

son ]\Iemoire il ne touehe plus pourtant ä cette que-

stion.

M. Hincks lit le nom en question kharkhäru (§ 39),

mais il dit que ce mot a du etre un nom appellatif

signiiiant une capilale, qui a pu etre emploje, par une

applicalion speciale, comrae nom propre. 11 ajoute : a le

nom khorkhor est en tout cas une curieuse coinciden-

ce. )) M. RawlinsoD, qui lit comme moi kharkhar (p. 44-^

il. 3) , dit que la ville de ce nom, dont il est parle

dans les inscriptions de Rhorsabad, est peut-etre la me-

me que Van, puisque le rocher sur lequel le chateau

est bati, retient jusqu'ä ce jour le nom de Rhorkhor;

mais il ajoute que le kharkhar des inscriptions de

Van parait etre un lieu different, la simple coincidence

du nom ne süffisant pas pour prouver l'identile. M.

Rawlinson se trompe en cro3ant que sons le nom de

kliorhhor on comprend tout le rocher de Van, ou son

chäteau, ce qui est la meme chose : Schulz le dit po-

sitivement: la rocher cntier s'appelle G/ioMm6^ et ce n'est

qua son cote Sud-Ovest qui porte le nom de khorkhor;

or la circonstance que c'est dans les inscriptions du

Khorkhor seulement qu'on trou-^e mentionne le lieu /.7?rtr-

hhara: me semble decisive en laveur de son identilica-
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tion avec le khorkhor. Dans les inscn'ptions de Khor-

sabad on peut avoir elendu le uom de karhhara a lout

le chatcau ou a loute la vlile de Van qui porlait, nous

Tavons vu, le nom de Qana ; comme les grecs ont eten-

du le nom de TheLcs ä toute la ville de Diospolis eii

Egjpte; tandis que ce nom, en eg^plfen Toph, etait re-

serve aux quarliers des tcmples d'xAmon, la ville en-

tiere portant celui d'Amonei (habitation d'i\mon =
Diospolis) <^i>.

Je vais maintenant tacher d'expliquer ce nom de

harhar, harhhar ou hharhir, que portait une parlie de

la ville de Van.

Ce nom est compose de deux sjllabes apparem-

ment idenliques, niais qui ne le sont pas du tout. Car

dans les deux deinieres formes du nom les deux gut-

turales sont ecrites avec deux caracteres differents, dont

Tun, le i[y^ /7^. est plus aspire que IViutre ^ h. Cc

n'est que par megardc ou par confusion, que dans la

premiere forme les deux gutturales sont ecriles avec

le meme caractcre non aspire A /,-. Selon moi, des deux

sjllabes kar et khar la premiere est un mot place

sous le regime du second: quelquefois l'ordre des mots

est renverse ; voilä pourquoi nous rencontrons hharhar

au lieu de karkktir. Que signifient maintenant ces deux

mots kar, et khar ? Le sanscrit svar, ciel, avec le ohan-

gement de Vs en h devenu cn zeud livare, y a acquis le

sens de soleil; oulre la forme de hvare, nous le savons

bien, ce mot aurait pu prendre celle de qar, par la mu-

lation du sva en qa. Or nolre kar est precisement, selon

moi, ce qar zend, et il signilie en consequence sol'eiL Quant

ä khar ou khara avec le kJt aspire, je pense que c'est

un substantif derivant de la racinc hr, prendre; qui a

(.1) Rosellini, Op. 1. T. HI. P. I. p. V20, n. 6.
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aiissi le sens de adipisci' hereditaie accipere: el il signi-

fie, je erois , heriiage ou possession . comme Thebreu

nhni possessio, id quod quis possidet, qui vient tle hr\i

na-hal, ccpil, accepit aliquid possidendum, possedit, et /«e-

reditate accepit, racine soeur du sanserit hr ou har.

Ainsi le nom eiitier harhhara ou hhurhara : sl-

gnifierait Heu possede du svleil: c'est-ä-dire propre, con-

säcre, dedie au soleil. en un mot HeliopoUs.

Mais revenons au lils de Mara. Son nom est ecril

de deux manieres differentes ^y^-fc^y-fj »—yy^ *^TT

av. 1. f., et 36. av. 1. f.), dont la seeonde se lit Arbak^.

nom qui est evidemment le meme que celui d'Arbace, le

celebre guerrler qui , au dire de Ctesias, coutribua si

puissamment a la ruine des Assyriens et a l'elevation

des Medes, auxquels il rendit l'independance et dont il

dcvint le ebef. Si celle lecture etait vraie, nous aurions

dejä oblenu un resultat historique fort important. Mais

quoique j'aie longteraps caresse celte lecture comme

une de mes plus imporlantes decouvcrtes, je dois avouer

maintenant qu'elle doit etre rejetee, car la premiere

forme de nolre nom ne se prete pas a celle lecture.

Je croyais, il y a qiielque temps, que les sculs cara-

cteres ^y^-^-yy^y »-yy^ rcpresentassent le nom propre

que je lisais Arbaka , en scindant le »-^^ en deux

signes, le *^ auquel j'attribuais la valeur de B , et

j^ qui est une des formes du ^ K. Les autres si-

gnes qui sc liscnt saka, representaient , selon moi . le

iitre saka- roi. Mais ä present je suis convaiucu que les

signes *-yyAl4 representent un seul caractere ; et je crois

fort probable que les signes qui le suivent forment aussi

partie du iioni propre, comme Tont pense M. de Sauk-y
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et M. Hincks. Dans cello liypothese, notre nom se lirait,

abstraciion faite du »~yy^, Ar-saka. Si le nom se com-

posait de ces seules lettres, il en sortirait, corame on le

voit, un nom bien connu dans Thistoire, celul d^Arsace.

II hy aurait meme pas besoin de recourir, pour

expliquer ce nom, a quelque prince de la race des Ar-

sacides ou des Parlhes doni la dominalion sur FAsie ne

commenca que neuf siecles apres la ehuJe de l'empire

d'Assyrie, puisque on relrouve des xlrsaces, meme a-

vant le fondaleiir de la dynastie des Parthes, dans Tar-

mee d'Alexandre Ic Grand.

Maintenant la premiere forme se prele-t-elle egale-

ment blen a la lecture d'Arsaka.. qu'ä celle d'Arbaka?

II faudrait pour eela que le ^T, qui est assurement

une labiale put etre aussi une sifflantc.

C'est ce qu'admet M. Rawlinson, qui donne ä no-

Irc caracterc la valeur d'S. Comment se peut-il que

le meme signe ait deux valcurs tellement differentes?

Je crois que le ^J B se confond facilement avec le

^T ou ^y T, et que la valeur de ce dernier soit va-

cillanle entre T et S, deax sons tres-voisins.

Quoiqu'il en soit, les exemples ciles par M. Rawlin-

son sont faits pour nie convaincre que le ^y peut a-

voir quelquefüis la valeur d'S- car la lecture qui re-

sulte ainsi pour ces exemples est a(!mirablement con-

firmee par des faits places en dehors des inscriptions

cuneiformes. Un de ces exemples est le nom d'une

delte assyrienne, ecrit dans les inscriptions de Nimroud,

^y »-y— que M. Rawlinson lit Semir, et qu'il reconnait

avoir beaucoup de resscmblance avec celui de Semira-

mis (p. 431- 461 n.).

Or, je Tai dejä montre dans mon Sanscritisme et

je Tai appuye sur d'autres considerations dans un ar-
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tiole cnvoye recemment au Journal Asiatique, Semira-

mis etait proprement le nom d'une deite assyrienne

,

qui signifie qiii aime, derivant de la racine sanscri-

te smr ou smav; aimer^ racine qui peut avoir ete em-

ployee ä eile seule comme un substanlif avec le sens

d'amo?«r, et qne represente certainement le Semir des

inscriptions (^). L'autre exemple est tire d'un obelisque

de Suse, couvert d'une longue inscription du roi Susray

dont le nom est eerit W[ ^J ^H (p- 482)- Or ce nom

trouve sur un monument de Suse, residenee du prin-

temps des rois Persans ä parlir de Cyrus, si Ton en

croit Xenophon (L. YIII. eh. VI. § 22)- ne peut etre

que celui de Cyrus meme , dont la forme originale, a

ce que fai dit ci-dessus , a du etre Sucravas (p. i 8-

1 9) , forme qui se rapproche beaueoup de Susra. A la

ressemblance de Susra avec Sucravas joignez la ressem-

blance du nom que porte le pere de Cyrus avec celui

da pere de Susra, dans Tobelisque. Le pere de Cyrus est,

comme on sait, Cambyse, et celui de Susra est, peut-etre,

dit M. Rawlinson, Tarbadus. Mais comme, ä son dire me-

me, il est difHcile de distinguer quelques-uns des ca-

racteres qui composent ce nom propre; je pense qu'il

doit etre lu Rambadus ou Kabadus, un nom qui ap-

proche beaueoup de celui de Cambyse, qui est ecrit,

dans r inscription de Darius, Kabudjiya, et, en hiero-

glyphes egyptiens, Kambott.

La valeur d'S ainsi admise pour ^J, la seconde

forme du nom propre que nous analysons se lit com-

(1) Le dieu Semir a aussi un autre nom dans les inscriptlons assyrien-

nes.^Ce nom est, au dIre de M. Rawlinsoa Husi (p. 431). Or si la lecture

de ce nom est exacte nous avons lä un raot purenient sanscrit et synonyme

de Semir; c'est %icl, desir, amour, qui vient du radical vac, desiderarey

macjTwpere desiderare, amare. (Westergaard , Radices linguae Sanscritae

273. Benfey Rig-veda Glossar, p. 166.)
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me la premiere, Arsaka. Mais pour obtenir celte lectu-

re nous avons mis de cote le signe inconnu *—JJ^
qu'il nous reste a examiner. M. de Sauley lui donne

la valeur de A/i; mais sa determinalion n'est qu'uue

assertion purement gratuite. M. Rawlinson lui donne

la valeur de fs2 (p. 47)), ainsi qu'ä ses varieles »-jy 'l4'<

et »—TT^^ (p- 451, n. 3, 468, n. 1.); mais je ne sais

sur quel appui.

M. Ilincks me parait plus pres de la verite. A'oi-

ci comment il s'exprime (pag. 417. n. U): ((Dans le

)) contrat public par Porter (et que je ne connais pas)

)) les noms de quelques parties sc Irouvent dans le corps

» de Tinscription, et encore sous leurs sceaux respectifs.

)) Un de ces noms est ecrit dans une place avec *-yy^
» et dans une autre avec *—TT"*T P^ ^''

Donc notre signe aurait aussi la valeur d'R, et

eu la lui appliquant dans notre nom, cclui-ci devrait

etre lu Arrsaka, ce qui revient ä ma premiere lecture

hypolhelique d'Arsaka, car la presenee de deux r dans

notre nom n'est qu\m autre exemple a ajouter aux

plusieurs, dans lesquels consonnes et voyelles sont re-

doublees en Assyrien.

Je ne puis pas passer sous silence une objection

qu'on pourrait elever contre ma lecture d'Arsaka de

toutes deux les formes, et qui aurait pu se faire aussi

ä Celle d'Arbaka. C'est que le signe >-»-y>- A n'est pas

toujours fait ainsi, mais qu'il Test quelquefois ^^-y-* ou

»-»-y—«, ce qui change lout-ä-fait la valeur du caracte-

re. C'est un point sur lequel je ne puis rien dire de

certain ; mais comrae il n'y a rien qui fasse prevaloir

une de ces deux formes a l'autre ^»^y^ que nous con-



j80

naissons, j'adopte pour le moment celle-ci comme la

plus probable.

Voici maintenant les quatre premieres lignes d'u-

pe inscriptioa d'Arsaka (n.° VIII).

AR R S A A R>

Arsace

1 1- -1- 1:!;^ TT ^ -TT- tT\ :<<

M« R A A K^ N A K
de Maraka fi-

Tt -B< ::Tt TT ^I mtr ^<<

A N A A T (?) A K
Is rot (?)

xd^ ^TT^ ::::iii -h ^i -em j^^ nt
A N^ T« V^ T« N A A

(Zif pars de Vaia.

Les mots inconnus dans cette phrase sont J^TT

r"TTT*~ '\<, qui parait etre d'apres sa posilion, un ti-

tre du prince et le nom du pays que je lis Vata. Quant

au premier je renonce ä l'expliquer, car je n'ai point

de certitude au sujet de sa lecture, son premier signe

etant tout-ä-fait inconnu. M. RawHnson en parle dans

une nole oü il dit (p. 406, n. 2) : Quelques autres

caracteres representent indifferemment 17. ou f? ou i,

comme le *-B[ ou \<, ITETT ^u TJ^TJ etc. Je lais-

se a d'autres a chercher si une de ces valeurs peut

iConyenir dans notre oecasion au
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D'apres cette note il faudrail donncr la valeur

d7. ou d, ou t meme, au »-^ initial du noni de Vata

auquel je donne la valeur de V ou d'M, par les raisons

enoncees p. 57. II peut se faire que *-^y se presente

quelquefois ä la place du 'tc^T, que j'ai montre etre

un / (p. 101), et que cela ait induit M. Rawlinson a

lul attribuer la valeur de ce signe ; mais jusqu'ä ce

qu'il ne porte d'autres arguments en faveur de cette

valeur, je croirai que c'est a cause de la grande res-

semblance qui existe entre »-Wf et "t^-^T, q»e le premier

a ele substitue au second, sans qu'il en possede reel-

lement la valeur. Je lis donc Vata ou Mala le nouveau

nom de pays dont Arsaka s'Inlilule rol, Ce nom offre,

il est vrai, beaucoup de ressemblaiice avec celui de la

Medie, specialement sous la forme de Wada ou Mada

qu'il presente dans les inscriplions mediques. Älais je

ne crois pas que nous devions eherchcr ce pays dans

notre Vata ou Mala.

Je pense que c'est plutot la Matiane
,

province

dont le nom se trouve dans les geogiaphes et histo-

riens grecs, et qu'ils placent dans le voislnage de l'Ar-

menie, et precisemenl, ä ce qu'il parait, au nord de cet-

te region (*).

Lorsque je lisais Arbaka le nom d'Arsaka, la pre-

sence du nom de la IMallanc dans les inscriplions d'Ar-

bace acqucrait une baute importance historique. Car

Arbace devenait alors roi de la Matiane, de roi de la

Medie que le fait Ctesias ; et cette erreur du raedecin

grec s'expliquait par la grande similitude des deux

uoms originaux A ada ou Mada et Vata ou 3lata. Eu

consequence la dynaslie raede de Ctesias toute diffe-

Ql) SUabon, Lib. XI. p. 794 cdit. de 1707. Heiodote, 1. 72. 189, 202.
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rente de celle d'H^roJole le devenait ä jaste titre, puis-

qu'elle ai)partenait ä un pays different de la Media.

Cela expliquait pourquoi Cleslas, ayant admis comme

dynastie mede celle de la Matiane, avait dii rejeter l'au-

tre dynastie d'Herodote, et ne pouvant admettre, en con-

seqiience, qu'un roi (Cyaxare) d\ine dynastie qai n'a-

vait existe, selon lui, ait ete l'auteur de la destraclion

de Ninive, a du raccourcir la vie de celte ville pour

faire honneur de sa destruction au chef de sa dynastie

mede, a Arbace, qu'il savait avoir sacoue le joug de

rAssvfie, et qu'il imagina, bien iiaturellement, avoir de-

truit cet empire et renverse sa capitale.

Je presente cette explication de la discordaiice qui

existe entre Clesias et Herodote relativement a l'histoire

de la Medie et de l'Assyrie pour quc les hisloriens voient

si eile pcut leur etre utile, meine apres la disparition

d'Arbacc de nos inscriptions.

Le reste de l'inscription que j'ai commence a a-

nalyser presentant trop de difliculies, je ne poursuis

pas son examen, et je termine ce que j'avais ä dire

des inscriptions de Van, car les moyens pour proceder

ä une analyse plus complete et plus satisfaisante me

manquent encore.

J'ajoutcrai seulement qu'il y a quelques inscriptions

qui portent le nom d'un fils d'Arsaka , ecrit »-»—
J*—

*-]]<] ':i^ HfM V ("•" XXXVIII. XL, 1. 2 et

passim), et que je lis Ar^u^r^k^. On verra dans le pa-

ragraphe suivant pourquoi je doune la valeur d'n au

troisieme signe.
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INSCRIPTIONS DE KHORSABAD.

Je vais extrairc de ces nombreuses inseriptions,

copiees par M. Botia, toiis les noms de pays ou de

villes donl la leclure est possilde ou certaine. Le pre-

mier nom de pays qui se presente dans ces inscri-

ptions est celui de TAssyrie, que nous avons deja ren-

contre dans la table trilingue de Nakch-i-ßoustam, e-

crit »->—V \>^ . Plusieurs des inscriptioiis de Kboisa-

bad commencent par les mots suivants

:

Xm H- T ^\ -TT^ K^^T ^;^ B-
A R« Ni LADA N^ N(ARA) R

A N A R« N(ARANAN) D^ T»

>^1^ \\ ^^- ^^W jg (PI. 12, 1-2).

W A S" Ra

Tous ces caracteres nous sont connus. Le pre-

mier mot ara est probablement un titre du nom du

roi qui le suit; et il dolt etre rapproche, ce mc sem-

ble, de Wrya des Indiens et des Persans, et avoir le

sens de noble, respeciahle, augusie, si pourtant il n'est

un nom de caste ou de famille, qui doit etre traduit

simplement Varien.

Les trois signes qui suivent, precedes d'un clou

verlical, constituent le nom du roi qui devrait etre lu

Naranü: mais que j'aime mieux lire Niladana? en ad-
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meltant avco M. Iliucks que le »-Jl^ . qui est im

R, est qiielquelbfs une abreviation pour rada ou lada

(^p. 4jT. n. 1.).

^OIls obtenoiiS alnsi pour nolre roi ass}rien un

norn qui est on ne peut plas semblable ä celui de

^VVl?^aoav quon tronve <lans le Canon de Ptoleraeo.

dont la premiere s^llabe nest pcut-e(re qiie le Koii,

roi- medique. qii'on relrome au'^si daii'S im aiitre nom

assvrien. c'est-a-diie dans celui de Tonos ConcoleroSj

dont la seeonde partie. Concoleros. u'est probablemenl,

eomme je Tai eorlt il y a qnelque temps a M. Mohl

,

que le titie raedique Koukalara. rui des rois. Le mot

^'iladana est suivi i!-: rinitiale de nara (roi). du lilre

ra (grand). du titre nara ecrit de iiouveau. mais en en-

tier, et suivi de son initiale avec la raarque du pluriel,

ce qui est Tabreviation de nara Jiaraiiaji- roi des rois.

Comme on le ^oit. jusqu ici le^^ rois assyricns prennent

le^ memes tilres qoc nou? avons vus cmplo^es par les

rois persans qui les leur auront empruntes probablement.

Apres le titre roi des rut's vient le mot datmia

qui est. je crois. la forme zend-^ augmentee. dalh- du

radical sanscrit dha- qui enlre autres sens a ceux de

possidere,' suslenlare,- alere- et peut avoir forme, avec le

Suffixe ana- uu adjectif ayant le sens de possesseur- ou

soutien. Cet adjectif est suivi du nom de TAs^yrie

qui dans toutes les autres inscriptions est precede de

la marque des pays "^^ laquelle dans le nolre a ele

effacee par le temps.

Ce üouveau lilre des rois Je l'A^syrie. et qui Icur

est propre , est donc possesseur ou soutien du pays

d'Assvrie. Le nom de l'Assyrie se compose de trois

caracteres . dont le premier est un a; le second nous

est inconnu et le troisieme est on r. II est lies-iialu-
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rel de donncr na sIq;Tic da milieu le son s, son que

noas avons atlribae a Nakch-i-Roostara au >-»-^ qui

est probatletnent le meme qoe notre sigce. Je lis en

consequence le nom de lAssjTie dans notre inscription

La phrase que nous venoDS d'analyser est ecrite

dans les autres inscriptions avec quelques variantes.

LV d^ara est fait comme dans notre inscription j —̂
PI. 1 . ligne 1 ; mais dans presque toutes les autres il

est fait g[- (2.5.6.7.8.9. 1J.13. U. J5. J6. 28.

48. 1. 1, etc. etc.); une fois il est fait aussi p^»- (l9j *),

et dautres -^^T— (4. 10,. i)- L" ioitial de >iladana est

fait comme dans notre inscription PI. 2. 5. 7. 8. 10.

12. 13. 14. 15. 1. 1. etc.; il lui est substllce le a< 7i

PL 1. 173. J75. 179. 1. 1, et le ^-.-»V.-.^ PL 9.

M. 16. 17. IS. Id. 26. 2S. 36. 40. 44. 48. 1. 1.

etc. : ce sis;ne se substitue comme on va le voir d'au-

tres fois ä des 71 ; et il ea doit etre un. II se substi-

tue, par exemple. de meuie que AA. ä l'initiale de narü!

PI. II. 12. etc.

Le mot ra est ecrit la plupart des fois comme

dans notre inscription ; dans quelques-unes il est ecrit

^»- ^iri— (^^' *)? °°^ ^^^^' comme j'ai eu dejä Poc-

casion de le remarquer , le ^^-= est substitue par

^ ou (13, 1). Dans le titre Jiara naraiian In initial

des deux mots est tantot Tun. tantot Pautre des trois signes

qui s'echangent aussi au commenoement de ^'dudaua (I |.

12. 16, 1 etc.). Quelquefois le titre nara ra, roi grand,

a ete omis. et Xiladana est immediatement suivi de

nara naranan, avec cela pourtant que le raot nara

n'etant pas ecrit en entier. mais par la seule initiale,

le graveur qui avait a ecrire deux fois de suite la

meme initiale ne Pa ecrite par oobli qn'nne seule fois,

12
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de Sorte qa'au lieu de nara naranan il a seulpte na-

ranan seulement AM "«JEZ (^* 2? l), ou bien ^~^X -<2HJ

(5. J5, i); oubli d'autant plus facüe que In final de

Nüadana ^^^J pouvait etre confondu avec celui de na-

ra. L'adjectif datana est ecrit de plusieurs manieres dif-

ferentes. D'abord le d est figure quelquefols
»Jy

(14. 1 5.

'j6), et puis le t est substitue par ^<S (^3. 14.

15), Substitution dejä remarquee par M. Botta (§ 1.),

et qui parait assurer ä ce signe la valeur du f ; Yn est

sujet aux meines substitutions que ceuK de Nllada-

na et de nara. Le nom de rAss3Tie, precede de la

marque des pays ^-4, varie beaucoup dans sa configura-

tion. Voiei ses differentes formes : ^»^[— ^te-w^y y^y

As"ra (1 0, i): le second signe n'est qu'une variete du »-»--SP^;

M^- «-»-^ ^^y As"ra (36, 1. 62, 2): le troisieme

signe est un equivalent connu du y^» r (B. ^ 94);

»-»-J— If »—V ^Y^Y
Aas"r^ (4S) ; Va est redouble

;

Ys a perdu un clou horizontal, ou par Foubli du lapiei-

de, ou par Teffet du temps ; le dernier signe n'est qu'une

variete du -,^y (B. ^ 94). Dans ces formes le nom

est ecrit Asura : nous allons voir mainlenant des for-

mes Oll il est ecrit Sura sans 1'«; je ne rcviendrai pas

ici sur cette dlfference, que j'ai expliquee philologique-

ment dans mon Sanscritisme. »-»J^ :<g[ S"r^ (6, 2.

9, 2). Le second signe est un equivalent du ^^y (B.

§ 94); ...^YtT iB.
''"'^

^^^ ')' —M I^r"^(^^'
3. 40, 2); ^^f^-<JE| sV (J4, 2); le second signe

est une Variante du 4^ comme la dit M. Botta (ibid.),
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lequel iie s'est pas souvenu qu'on le rencontrait dans ses

inscriptions de Rhorsabad, et n'en a parle qw comme

existant dans Celles de Van ; »-»-'^ ^«^y s^r^ (i 5, 2,

44, 2. 54, 1. 170, 2. m, 2. HA, 1);*^^^ :^tj
'^'

(17,2.18,2).
"^

Voici le catalogue des noms de pays, villes, ou

uations, que j'ai pu dechiffrer dans les inscriptions de

Khorsabad.

I. A< y^] Jf T^ (52, n. 54, 13. 63, 3. 73, 3. s.

74, 4 av. 1. f. 75, -4 av. 1. f. 76, 6-7).

N'naa ou Nina , nom qui repond exactement ä la

forme grecque de celui de INInivc, 7j '^LVOg, et pour

retymologie de laquelle je renvoie a mon Sanscritis7iie.

H. 0f ^^] Yl Vi M^"33, ou ManA (17, 19. 19,

20. 40, 1^- 44, 12), et avec IV»-^— « entre Vm et Vn

(73, 5 av. 1. f. 80, 7). C'est tres-probablement le »JO

Mim de TEcriture (Jeremie LI. 27), une provi'nce de

l'Armenie, identique au territoire des Manavas , situe

presqu'au cenlre de l'Armenie, et aux M.tVVaQ de

Nicolaus Damascenus (V. Gesenius, Thesaurus s. v. OD).

III. tHf ^^r ^^= ^''" <^^' '=> EH? jtr
*
yy id. (65, 3). L'lran, nom bicn connu de la Perse.

IV. ]]^ ^ ^;^^ Rh^m^n" (5, 13 av. 1. f. 46,

59. 74. 49, 41. 50, o6. 73. 59, 50); |^^ JJf J^ ^J >^
Rhaam^n^ ou Rhamana (&G n.° 1, 7 av. 1. f.). Quelque-

fois notre nom est eciit j^ >—< ^J ^ yy R^mm^n»

(16, 23. 18, 18. 19, 22). Le sccond signe >—< est cer-

tainement un redoublement de Vm t^J, car il est un

equivalent des deux signes
J»-

et -^^^ (!>• § 3)

auxquels M. Rawlinson donne celte valeur (pag. 464,

n. 2). Notre nom est identique a celui de Comana. II }

avait deux villes de ce nom dans l'Asie 3iiüeure: une
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dans le Pont
,
qu*on appelait pour cela Pontica ; iine

dans la Cappadoce, nommee Cappadocia. Toutes les deux

etaient celebres par leur temple de Bellone et par la

mollesse de leurs habitants. Quant a l'origine meme

du iiom Khamana, qui ctait originairement propre, Se-

lon moi, d'une deite assjrienne, et quant a son explica-

tion, je renvoie le leeteur ä mon article sur Semiramis.

V. ^ g4— ^ g4— K^rk^r (32, 12. 36, 11.

40, 16. 44, 13. 48, 14. 54, 14. 74, 3 av. 1. f. 74 bis, 5).

\V I—TTI T?^ KZI! Kl^^^^khar (74, 5). La

forme nouvelle d'ecrire le signe •^J—*~-yy"^| ^^ en pla-

cant les deux A au dessous des clous verticaux qu'ils

ont ä droite est aussi frequente que Tautrc ä Rhorsa-

bad. M. Bolta ne considere meme pas ces deux ma-

nieres d'eerire comme des variantes reelles (V. son In-

trod. p. 379, n. ]).

4^ ]]< ^T-HTM I^^r'^har (6 a, 14).

Je fais remarquer en passant que dans les deux der-

nieres forraes de ce nom le earaclere -ij— a de la syl-

labe ar est ecrit correctement comme il doit l'etre tou-

jours, et nou -^Y*- cli comme il Test mainte fois par er-

reur.^^ TT^ I"^ H[II ^'^'^^''' (^^^ "' ^0

*^\ K^A K^rk^r (58, is). Dans cette for-

me singuliere les r sont places au milleu des h. 9^ "^

est une Variante connue du ^ 1i (v. p. 34). Quant ä

i'idcntificalion du lieu nomme Karhliar, j'en ai parle

dans le paragraphe precedent, et je ne reviendrai pas

sur ce sujet.

VI.
Jy ^J t:H[ >-m\a AmHt^ (6 a, 18. 7, 27.

44, 17. 48, 18. 54, 18. 58, 19). C'est la ville d'Ama-

dieh dans Ic Kurdistan.
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VII. tJTl ^ü- Tf Tt
'^J^^^a «" Atiia (45, 32. 48;

M). -Hf- ^y^iy- If Akha (44, 13. 48, i3. 54, 13).

•^Hf- ü^ Tr
i^- (6 «; 16. 52, 11. 58, 14).

niT ItJ— I- id. (65, 6 av. 1. f.). Ptolemaide

ou S.t Jean d'Acre en Palesline, en hebreu l^y 'Ako,

eil aiabe 'Akä.

VJII. 4^ E^l )^*^T K^^r^n (26, 6. 36,

8. 40, 10. 44, 8. 48, 9. 54, 9. 62, s). La ville de pn
Haran en Mesopotamie, patrie d'Abraham; ehez les Sy-

riens et les arabes Haran ; chez les grecs et les latins

Kappat, Carrae: ou peut-elrc Carana, chef-lfeu de di-

strict dans le Pont en Asie 31Ineure.

IX. ]]< -TIV ^^< ^h=>rt^ (J8, 30. 54, 25).

W^) -TT^V ::T iJ- (Ö^. ' ^v. I. f.). Carla,

ville de l'Hyreanic (V. Strabon, Liv. XL).

X. ^^y Bf ^ET ^'^'^ (6Ö n-" 2^ S av. 1. f.

6 fl, 12. 129, 3). Le troisieme signe presente quelque-

ibis la Variante T*^=-f (38, 13. ^ 53, 6), et d'autres cel-

loci ^^Y (65, 5. ö7, 3. 4. 98, 7 et passim). Le premier

sigue peut elre une n? puisqu'il se substitue trois fois

au iy^ (B. ^ 3C3); c'est pour cela que je lis notre

nom Namar. Ce lieu peut etre ou iY«mans, civitas A-

riae de Ptolemee ; ou le Nemar, province de l'Jndostan

entre le Malwa et le Kandeisch, traversee par la Ner-

budda ; ou enfin, ce que je crois plus probable, Namur,

village de l'xlssyrie qui a conserve ce iiora jusqu'ä ce

jour.

XI. EHf "ZCJ ^ :^t-^
^"^''" (^^^ ^' 3 ''^•

1. f.). Ce nom s'est conserve presqu'intact jusqu'ä nos

jours dans celui du village assyrien appele Andjour:
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011 pourrait y voir aussi eelai de la ville et du royau-

mc hindostanique d'Indore, pres da Nemar.

XII. ^^>^T »>-* BTTE ^^ Nigad» (80,

2. 4). Lc dernler signe est une variete du ^|-4| d (B.

^ 9(5 , voire meme sa forme primitive, comme l'a mon-

trc M. Bolta qui a donne tous les passages d'une for-

me a l'autre (§ 44, p. 144). Le nom de cette ville

s'est conserve jusqu'ä nos jours dans celui de Nigdeh,

ville de la Caramanic, ancienne Cappadoee.

XIII. .-ET A E^ ijj
W^k^rd« (37, 28-9).

Les deux derniers signes offrent quelquefois ces varian-

tes: »-TT-^T ^—T^^T (^^> ^^' 59j ^^)? ^^ ""^ ^^^^^ ^^^^

celles-ci: ^^J "^3^1 ^^^ "'^ ^' ^' ^"^'^ ^^ ^^^'

nier offre une fois celle de ^p" (48 , 3a). Ce nom ne

me rappelle que celui du fleuve Achardeus qui, au dire

de Slrabon (L. XI) , coule du Caucase et s'embouche

dans la Palus Moeolis, et qui peut avoir donne son nom

ä quelque portion du pays qu'il arrosc. Les Aechar-

des de Ptolemee, qu'il place dans la Serique, sont trop

loin. pour pouvoir penser a eux.

XIV. gr^rr t:B] :> «-IM Ii='l^"r (37, 29. 45,

31. 59, 35. 66 n." I, 3 av. 1. f. 66 n.° 2, 3). L'avant-

dernier signe presente une fois la Variante -i'^^*^ (48,

30). Ce nom
,

qui suit presque toujours eelui de Wa-
karda, rappelle celui des Tapyres, les anciens habitants

du Tabarislan, province de la Perse au Sud de la mer

Caspienne; et celui des Tibarenes, les ^3171 de l'Ecri-

ture, qui demeuraient, au dire de Strabon (L. XI), pres

de Trebisonde.

XV. tSf ^^*-] ^^] TVii (44, 2S. 48, 28.
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54, ^>^>. 58- 32. 91 j
s). Ces irois signes sont precedes

quelques fois (16 bis, 43. 98, 3) du ^^Jf I, ce qui

donne a notre nom la forme d'Itanan. Est-ce lä Tya-

na, ville de la Cappadoce, patrie du celebre imposteur

Afollonkis Tyaneus; ou bien Etonia, autre ville de la

Cappadoce ?

XVI. ^y fcy^y
yf yf

IV^naa ou ManÄ (32, 12.

36, 12. 40, 16. 44, 13. 54, 14. 58, is^. 74, ^ av. 1. f.

80, 2. 7. 98, 6). Ce nom, qui suit presque toujours ce-

lui de Karkhar, est probablement celiil de Mianeh, Til-

le de la Perse dans rAdherbeidjan (Media Alropatlaj.

XVII. ^<<^ <<^ ^<] ^yy -^y N^uur (48,23.49, 40),

-^^ ^^ -H fcT id. (48, 24), ^<^^ - ^^y

^yy.y id. (59, 4s), ^^,.
-

^]i ^^ id. 02, 7. 82,

3

av. 1. f.), ^^] ^^ srz^ i^yyj Nakar (63, 4

av. I. f.).

*^

Le premier signe, compose des diverses varianles du

j^ A- plus un clou horizontal a gauche, est tres-pro-

bablement une n, pulsqu'll a pour equivalent, dans la

derniere forme, le ^_^^y. Ce nom est celui d'un vil-

lage de la rhenicle appele Nakour (V. la carte des en-

virons de Ptolemaide, jointe ä THistoire des croisades

de Michaud), ou Nakureh (V. le recent Memoire de M.

Newbold sur la contrce montagneuse cnire Tjr et Si-

don, insere dans le dernier cahier (T. XII. P. 2.) du

Journal de la Societe Asiatique de la Grande Breta-

gne, p. 367).

XVIII. ^<<^ ^^:*y T'^y N^v-r^« (5, 5). Ce nom,

par la contraction fort usitee d'ava en o, est identique

a celui de Nora, ville de la Cappadoce i Strabon, L. XII).

XIX. :;;;t y^^ ^r^r ,^^y T^kh^rv« (6 «, is). Ce
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nom est tres-pres de celui d'une tribu scite nomade

,

mentlonnee par les geographes anclens, les Tooharl oa

Tacharl qui faisalent partle d'une autre tribu plus gran-

de, les Attacores, sur laquelle Ammonetus avait eerit

un traite particulier qui s'est perdu (Pline, livre VI.

eh. XVII. Strabon, L. XI. p. 121).

Ici je m'arrete prudemment, car les eleraents pour

proceder ä une etude serleuse et approfondie des in-

scriptions de Rhorsabad me fönt defaut, et je ne veux

pas donner pour des traductions ayant quelque solidile

les prodults de mon Imagination abandonnee ä eile meme.

Je termine cette seconde partle par le tableau des

signes qui ne s'etalent pas presenles dans la premlere,

et dont j'al eu ä m'oecuper dans le cours de Tanalyse

des inscriptions assyriennes.

Voyelles.

A. tW- (P- 6T) C::f? (p. 83) r^Zi (p. ^05)

W? (p. HS. 172).

ü. < (p. 72).

Gonsonnes.

T. ^1 (p. 101) -T>7^ (p. 116) I3C:U?

(p. 140) cs^t-^n? (p- <^9) :::inT (p- ^6^]

B. tri- (P- 83) :zi (ibid.) :> (p. 85) ^
(ibid.) :^ (p. 127).

M. 't(TT' (P- ISO) ]-? (P- 1C3) —< (P- 188).

N. ^ (p. G8) t:^^; (p. 119) :Z!f (P- 122)

t^ (P- 130) —^y-l (p. 167)—--n (P- 170-1).

V.\,J_^|?(p. 1.57).



193

^'^ (P- 1 15) --y (p. ^70-2) ^^ (p. 171)

H[T4 (P- ITO.i fcgf (p. iJ5) J^ (p. 126)^
(P. «86)^ (ib.) 4^ (fb.) ^^ (ib.).

L.::::jj?(p.i46).

Lada ou Ra-la. i-JJ^ (p. 184 .

S.H[i^T?(P- ^02)JfcT?(p. 113).

Z. V, (p. 121).

REMARQUES SIJR L^LPHARET.

Apres avoir analyse au long les textes assy-

riens dont j'ai cru pouvoir enlieprendre le dechif-

frcment, il iie me reste, pour remplir la lache que

je me suis imposee, que de soumettre au lecteur quel-

ques obscrvations que la vue des caraeteres assyriens

compares entre eux et avec les deux autres alphabets

cuneiformes, persan et medique, m'a suggere, et qui ne

seront peut-etre sans quelque ulilite.

Voici d'abord le Prospeetus complet de tous les

caraeteres assyriens dont il a ete parle et qui ont ete

dechiffres dans cet ouvrage, mais qui ne sont qu'une

partie des caraeteres qu'on voit sur les inscriptions

assyriennes que je n'ai point analysees.

Foyelles.

A.
TT ^^- ^^ ^T- :;r ou > tE

I QU Y. fcgy.

ü ou ou. >-]<] j^ <
13
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Consonnes.

T. :^:t :3 1^ ::g ^n ^^ -äi

-t;^ i:<:=i? t^E-n :rm-

B ou p. tf t:f- :=5 :> H m-

N. -«« ""^ -d^ »1 :^ .^'^T -7^

Lada ou Rada. *^]j^'

TTHf?
"~

ch. ^y.- 7.

Le fait saillant de cet alphabet , et en meme

tenips le plus difticile ä expllqiier , est rexistence de

plusieurs earacteres exprimant Ions je meme son. Ca

fait;, quelque etrange qu'il ])aialsse au premier abord,

a elö, je crois, mis hors d'atteintc dans le cours de ce travail.
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Comme ce pbeiiomeiie n'est pas nouveau, et que son existen-

ce avait ^te auparavant reconnue dans d'aulres ecrilures, oii

a ete naturellemenl pousse a chercher uiie analogie entre ces

ecritures et la iiotre. Ces ecrilures sont la chlnoise et

Tegyptienne. La premlere possede un grand nombre de

signes homophones ou exprimanl la meme sylhjbe, car

la langue chinoise etaiit une langiie mouosyllabique,

comme on sali, el nc possedant loul au plus que trois

Cent Irente mots differents, on a du inventer pour le

meme monosyllabe plusleurs formes d'ecriture, alin de

distinguer les diverses acccptions qu'il pouvait posscder.

La seconde possede un grand nombre d'homopho-

«es, n'cxprimant pas des syllabes, comme dans Tecrilu-

re chinoise, mais des leltres separees, soil consonnes,

soit voyelles. L'origine de ce phenomeue est clalre-

ment expllquee par Champollion le jeune dans les pa-

ragraphes sulvants de sa Grammaire egyptienne (Paris

'J836, p. 28). u Le principe fondamental de la metho-

)) de phonelique consista ä representer une voix ou une

)) articulalion par l'imitation d'un objet physique, dont

)) le nom en langue egyptienne parlee avait pour initiale

)) la volx ou Tarliculation qu'il s'agissait de noter.

)) AiiKsi le signe represenlant une houppe de roseau,

)) noiume en langue parle a/ie ou uhe, avait pour va-

)) leur phonelique u, o; le signe represenlant un aigle

)) norame en langue parleo ahom, avait pour valeur

»phonelique a ; le signe representanl un champ, nom-

)) mc en langue parlee koi ; avait pour valeur pbone-

)) tique />• ; etc. »

(( Du principe phonelique ainsi pose, il resulta la

» faculte de representer une meme voix ou une meme

)) articulalion par plusieurs caractercs differents de for-

)) me comme de proporlions. Ainsi par exemple uu
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)) scribe egyptien, usant de cette latitude, inherente a

)) la methode phonetique, pouvait ä son choix repre-

)) senter indifferemment l'articulation R par une bou-

)) cbe rOf par une fleur de grenade ronian, ou par une

)) lärme rime ; rarticulation T par une main toi, par

)) une aile tenh; ou par une huppe tepep, etc. )) Com-

me ou le voit, l'existence des homophones dans Fecri-

ture egyptienne depend seulement du sysleme repre-

sentatif de cette ecriture. On a pretendu (et M. Lö-

wenstern en parlicuh'er s'est fait le champion de cette

hypolhese, fort naturelle d'ailleurs, ä ne regarder qu'ä

la surface des choses) qu'il y avait idenlite enlre le

Systeme de Tecriture assvrienne et celui des hlerogly-

phes phonetiques de l'Egypte, puisque rappllcatlon d'un

meme principe, celui des equivalents, est exchw'f a ces

deux System es d ecriture.

Mais d'abord ce principe nVst point excluslf ä

ces deux systemes d'ecriture, puisque il s'applique aus-

si bien ä l'ecriture monosvllabique chinoise; et en ou-

tre il ne suftit pas d'aflirmer, il fuit prouver, ce qui

est un peu plus difticile, que l'ecriture cuneiforme est

derivee . comme legyptienne , d'une ecriture represen-

tative des objets
,
pour nous faire croire que le prin-

cipe phonetique ayant preside ä la formation des ho-

mophones egyptiens est le meme qui a preside ä la

formation des homophones assyriens. Alors, et seulement

alors
,

je croirai ä Tidentite de rapports entre ces

deux phenomenes et ces deux ecrilures. Jusque lä je

ne pourrai croire que les c^racteres assyriens cuneiformes

represenlent ou aient jamais servi ä representer des ob-

jets, et qu'ils se soient älteres jusqu'ä prendre la forme que

nous leur voyons aujourd'hui (^). Je ne nie pas cela com-

(1) L'illuslre Ueereo, dan* le compte renda d'un Memoire de M. Gro-
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me impossible, mais il me semble que ce soil un fait

qui exige des preuves bien positives avaut d'etre ad-

mis ; et qu'il soit au moins trop hardi de deduire, de

la seule existence des homophones dans deux ecritu-

res si diffeientes que Tassyrienne et l'hieroglyphique,

leur identite. S'il etait permis de presenler une hy-

pothese dans un sujet si obscur, voici ce que je di-

rais. Je dirais que lecrlture euneiforme, coraposee d'un

seui element, Je clou ou coin, a dii presenler un at-

trait irresistible , eelui d'augmenter infiniment les eom-

binalsons de ce clou, et par suite le nombre des cara-

cteres. Sans doute il fallait que quelques principes re-

glassent ces combinaisons pour qu'on put reconnaitre ä

coup sürles caracteres homophones, et afin que chaque gra-

veur eüt le ehoix enlre un nombre determine d'equi-

valents, et qu'il ne put pas en inventer de son gre,

ce qui aurait fini par rendre Tecriture ininlelligible.

Ces principes sont fort difficilcs ä connaitre, a cause

du petit nombre de signes que nous avons reussi a

(lechiffrer jusqu'ici. Le peu de connaissance pourtant que

nous avons acquise dans cette ecriture nous habilite ä

[)Oiüv (Jeux ou trois de ces principes regulateurs.

Le premicr de lous est que quelques caracteres,

qui out pour la plupart a droile un clou vertieal, com-

me le ^^^J N, peuvent sans changcr de valeur admet-

tre, entre le clou vertieal et le reste du caractere, trois

ou quatre clous horizontanx supcrposes Tun ä l'autre,

de Sorte que TN, que nous avons pris pour exemple,

sc change en ^._^^^, signe qui est son frequent sub-

lel'end sur reciiture euneiforme, s'exp. Ime en ces termes : <( eile n'est en aii-

cune maniere soilie, comme regjptienne, d'une ecriture repvesenlative.

»

(Göltingische Gelehrte Anzeigen, 183?, p. 645). M. Ewald dans la cinqnie-

me edition de sa Gramniaire liebrai<(ue (Leipzig 1844, p. 98 note) dit que

J'ecrilure euneiforme u'a rieu de comraun avec Tegj-ptienne.
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stitut. Ce principe a ele reconim par M. Botta qui en

a fait Fapplication ä notre signe et a un aatre ; c'esl

Je hJ, qui a un equivalent extremement frequent dans

le ^T. (( II est, je crois, permis, dit M. Botta, d'assu-

)) rer qu'il est compose d'a!)ord du tjpe aJ dont le

)) coin incline est represente par le clou iiiferieur le

)) plus long ^ y, puis de trois clous horizontaux ajou-

» tes a CO type. On trouve en efFet le caraclere ^J
)) figure ainsi J^, forme qui demonlre bien Tindepen-

» dance des deux portions qui, seion moi, entrent dans

)) sa composilion. ))

A ces deux exemples dies par M. Botta, je suis

en etat d'en joindre quelques autres. Les signes J^J

QU ^, et tii^y, ou nöi sont des T. Je crois que le

seeond n'est que le premier auquel on a ajoule trois ou

quatre clous horizontaux entre les deux clous horizon-

taux du type et son clou vertical. Le signe *^^, ou

^~*^, est une autre forme du /; or il me parait evi-

dent qu'il n'est que le type ^J, dont le clou vertical

s'est change en coin, auquel on a ajoute les quatre

elous horizontaux.

Le / possede deux autres formes, uui sonl ^"^S'

et ^^. Ne saute-t-ii pas aux yeux que Ic premier

n'est que le seeond, plus quatre clous horizontaux en-

tre les coins et le clou vertical? Le d ^^-i] dans la

forme primitive de Khorsabad est fait, nous le savons,

^yVJf ; or, en faisant subir une petite modilication

aux deux clous qui se croisent ensemble, on a la forme

plTw^, qui est le >y, aulre forme du d; augment^e

de quatre clous horizontaux ä gauche.
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Ces excmple«:, auKquels une connaissance plus

etendue des caracteres assyriens en ajoutera probable-

ment d'autres, me paraissent conclaants pour la verite

du principe reconnu premlerement par M. Botta.

ün autre principe appuje, il est vrai, sur un

plus petit nombre d'exemples, et que je presente en

consequence avec plus de defiance que le premier, est

que quelques signes recoivent Tencadrement --^- ou

Y^ sans changer de valeur. Une remarque generale

a faire dans ces sortes d'exemples est que les signes

qui peuvent elre encadres ont un clou verlical ä droi-

le, qui disparait en s'unifiant presque avec le clou ver-

tical de droile de rencadrement. Ainsi le ^
;
T

; R

avec Tencadrement devlenl le >\ son equivalent. En

placant le clou horizontal inferieur au dessous du clou

verlical de gauche sous forme de coin Y le >^ se

change en T*3[, autre equivalent de IV; en chan-

geant le clou de gauche et le superleur en coin, il

devient ^^, autre Substitut de IV; en changeant

seulement le clou superieur en coin, et en le placant

a gauche du signe , il se transforme en -^TSf homo-

phone de IV. De ces deuK dernieres varlantes sont de-

rlvees , en perdant un des clous horizontaux primitifs

de IV, les deux autres ^^« et yA*.

Du /^Sv 5 c'i rejelant les trois clous horizontaux

ä gauche du carre, est derivee l'aulre forme de IV ^^3]
et ses variantes ^^^_T ou ^i^TY.

Un exemple de sIgne encadre est peut-etre le
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T^J; ne scrait-ce pas la son Substitut le "^ k, Jont

les deux petits clous superposes Tun ä Taulre auraient

acquis la forme horizontale pour ne pas trop grandir

les dlnienslons du signe?

Lorsque des tralts caracteristiques comme l'enca-

drement et les quatre clous horizontaux n'ont pas Heu,

il parait que le nombre des clous ou des coins doit

rester toujours le meme, et que leur position peut

changer saus que le son du caractere en soit modifie.

Par exemple en clevant un peu le clou horizontal in-

ferieur et en changeant le coin -i en clou — , mais

en conservant le meme nombre de clous, quatre, le

^ ^y N devient aussitot le *-^y, une autre forme de

TN; ce dernier, en placant verticalment le clou hori-

zontal du milieu, et en lui faisant traverser avec Tau-

tre clou verlical le clou horizontal inferieur, devient le

* __ ou Ny , autre forme de VN, qui conserve le meme

nombre de signes.

Le *"^~ qui est un autre N, me parait identique

a Pj^ ^}^'^ ^^ ^^^ aussi un ; il n'en differe que par le

coin substitue au clou; il est peut-etre aussi le meme

que le AA, autre N.

1^6 J^ ^' ^ ^^^ equivalents suivants qui tous

pnt le meme nombre de clous que lui, c'est-ä-dire qua-

tre, et qui ne sont probablement que les modifications

da meme type: ^^<, ;J;J,
A^A, ^;Z^^ ^^ ^'

LV -TT'^y est probablement identique ä son equi-

valent le TTHf , qui a cinq clous comme lui, et qui

n'en difiere que par le changement du coin en clou,

et par la position du clou horizontal au dessous de la

lettre. Ce dernier parait avoir a son tour enfanle le

•^IT (qui a comme lui cinq clous) par la superposilion
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du cIou horizontal nn chn vcrtical qui lui est voisiii,

ot par le changement de Fautre cJou vcrtical en coin.

Va a plusieurs formes qui peuvent etre reduites

a des simples varietes de type; ainsi les formes ^^

,

5zr^ et ^^, qui oiit le meme nombre de clous,

sont idcnliques oorame cclles qui en derivent, p. e.

£^f5 ^EJf' E^Tt' ^^^ ^^"^ '^^^ Varietes de Tl.

Des aulres a trois probablement n'offrent que le

meme type sous diverses modifieations de forme.

Ce sont Ic
Jy, le »-J— et le ^Z. ou ^^, qui

tous ont le meme nombre de clous, c'est-ä-dire trois. Le

passage du premier dans le second peut s'etre opere par la

courbure des deux clous superposes Tun ä Tautre, dont

Tun s'est Irouve ainsi necessairement traverser le vcr-

tical ; du second au troisieme le passage est plus faclle

encore par le soulevement du petIt clou horizontal au

dessus des deux autres qui se traversent.

L'u *~'T'^T et son equivalent ^^J me paraissent

identiques, car ils ont le meme nombre de clous, qua-

tre, et ils ne different que par la position d'un clou, qui

est vertical dans le premier et horizontal dans le second.

Ces observatlons , si elles sont justes, quelques

incompletes qu'elles soient a cause de notre peu de

connalssance de Tecrlture assyrienne, me semblent reu-

dre fort probable qu'il ne faut pas chercher pour les

homophones assyriens le meme principe que celui qui

regit les homophones egyptiens, puisque bon nombre

(ravenir peut-etre dira toiis) des homophones assyriens

ne sont pas des signes entlerement dliTerents, repre-

sentant, comme les egyptiens, des objets differents dont

les noms commcncaient dans la langue parlee par le

son qu'ils exprlmalent ; mais sont au contraire des

changements purement graphlques, ne modifiant qu'un

-13
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type primitif en dlffi^rentes manieres d'apres des regles

etablies j auxquels reeriture cun^iforme assyrienne par

sa nature meme se pretait merveilleusement.

Quant aux relalions qui existent entre Talphabet

assyrien et les autres alphabels euneiformes, persan et

medique, je me bornerai ä noter les caracleres qu'ils

ont en commun avec lui, sans pretendre d^eouvrir si

ces alphabels derivent du notre, ou si c'est lui au con-

traire qui derive de Tun d'eux, ou si tous les trois ils

derivent d'un aiphabet cuneiforme plus ancien.

Notre aiphabet possede, comme nous avons en plu-

sieurs fois l'occasion de le rcmarquer dans le cours de

ce travail, beaueoup de caracteres qu'on trouve aussi,

avec la meme valeur, dans Talphabet medique.

1
.° Le *\ a medique est identique k Va ^ assyrien,

qui h. Khorsabad est fait v^y;

2." le *-*-| « est identique a Va assyrien ^»^y—

;

3." le ^: auquel M. de Saulcy donne la valeur

dV; est identique a l'assyrien ^^ que je lis a;

h^ le -< ou est identique ä Tassyrien A ou;

5.° le ^^If ya est identique a l'assyrien ^^^ »;

6." le »-TT"^ hou est identique ä Tassyrien »^T'^y

öM sauf le deplacement du coin

;

7.° le >-^»- ^ ou yI*^ 70M est identique k l'assy-

rien g A;

8.* le ^*-y I(a confirme peut-etre moa hypolhese

qae le y^y f> assyrien seit le -^ k encadre, avec les

deux clous places horizontaleraent

;

9.° le ^y ta est identique au ^J ou ^y t as-

syrien
;

iO." le »—^^ ih est identique au 5:S[ ' assy-
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rieo qui se präsente une fois avec les Jeux clous rac-

courcis, pour corapleter Tidentite des caracteres;

1J.° le ^^ 6 ou p est identique ä Tassyrien

12.° le ^ ^ y Selon M. Weslergaard un 6 ou j?;

Selon M. de Saalcy un gh , est identique ä l'assyrien

13." le t^*- &t ou jn est identique a l'assyrien

J^y»— bi ou pi

;

14.° le -^^^ wt ou wi est identique a l'assy-

nen »C^ ^ rn;

15." le y*- m est identique a l'assyrien y»- m;

1 6.° le ^Ziyy c/« est identique ä l'assyrien * *yy<^^»

17.° le y c/ia est identique ä l'assyrien ^ c/i;

18.° le -^y^ ein est identique ä l'assyrien -ij^^ch;

19.° le ^^ za est identique a Tassyrien ^^ z;

20." le ^^ n est identique ä l'assyrien ^
«" >W

21.° le »-^ly ?ia est identique a Tassyrien ^H]
ou »-jy n;

22.° le "<*- ni est identique a l'assyrien ^''i~ n;

23.° le ^yyy ra est identique ä l'assyrien .-^Ss^

24.' le »»yyy-^nest identique ä l'assyrien »-^•<y^-

lies rapports de l'alphabet assyrien avec le per-

san sont moins nombreux, mais il y en a pourtant

quelques-uns.

1
.° Le

-<yY
ou est identique a Vou assyrien »»y^y,

le coin ayant pris la place du cIou horizontal qui a

ete superpose aux perpendiculaires

;

2." le JS:^ Ä-, serait identique a la forme qoi re-

suHerait pour U ''^ h assj^ien s'il etait admis qu'il
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eüt pris la forme de ^| dans le T*3f Ä; sauf le chan-

ffcment de position des clous horizontaux de gauclie ä

droite
;

3° le -«Yl l-h a ete deja compare par M. Bur-

nouf (p. 189 de son Memoire) avec le if'^y'^ kh as-

syrien dont il est derive peut-etre par la simplification

des
^i^

en
JJ

et par le rejet des coins reuiils ä gauche

du signe
;

4.° le YY
(i n'est probablement qu'une modification

du --^ QU Y^ d assyrien par l'omisslon du petit clou

verlleal du milieu

;

5." le ^z^ h est identique au ^J b assyrien

;

6.° le »-TyT m n'est peut-etre que le ^J m assy-

rien avec le changement de direetion et de position

des clous
;

T«° le *^Zj n est identique au »pZj n assy-

rien;

8.° le ^y r est identique au ^pT— r assy-

rien;

9.° le »»y^ if est identique au >-^y ti; assy-

rien: seulement les trois clous horizontaux ont ete

mis ä droite du clou vertical au Heu de rester ä sa

gauche

;

10.° le y^»^[ z est probablement le meme que

le ^^ z assyrien avec l'abaissement des deux petits

clous verticaux places horizontalement entre les autres

deux

;

1'\.° la syllabe ^^y da ou dah est identique a

l'assyrien ^^y t.

Voilä tous les rapports que j'ai pu remarquer en-

tre l'alphabet cuneiforme assyrien et les deux autres

persan et medique, par lesquels je termine ces re-
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marques sur l'alphabet. Oii me laxera peut-etre sur

quelque point de puerilite et sur quelque autre de

subtillle ; mais j'espere que dans le nombre il y en

aura qui ne seront pas sans quelque ulilile, et qui

fructifieront en d'autres mains plus heurcuses que les

mienncs.

-««se&»-
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RESUIHE

Je vais rassembler maintenant les resultats obte-

nus relativement ä Tecrlture et a la langue assyrienne

dans le cours de ces Etudes.

I.° L'ecriture assyrienne est celle qui se trouve

sous les memes formes dans la troisieme colonne des

inscriptions tri'llngues sculptees par les rois Persans

Achemenides sur leurs monuments a Persepolis, Hama-

dan elc ; dans les inscriptions du chateau et des envi-

rons de Van, en Armenie ; et dans les inscriptions qui

couvrent les parois des palais recemment exhumes sous

le sol de Fancienne Ninive, capitale de l'Assyrie, et

particulierement sous les monticules de Khorsabad

,

JNimroud et Koujunjik.

1I,° Elle s'appelle cuneiforme parce que ses ca-

racleres sont formes a Faide de coins (^cunei en latin)

ou de clous repetes deux, Irois, quatre fois , et meme

davanlage. Le nombre des clous dont chaque caractere

se compose le distingue des autres caracteres, et quel-

quefois aussi leur direction et la position des uns re-

lativement aux autres.

111.° Elle va de gauche a droite, comme les au-

tres ecritures cuneiformes, comme le sanscrit, Tethio-

pien et les ecritures de l'Europe; et non de droite ä

gauche comme le phenicien , l'hebreu , le syriaque

,

Parabe et Ic zend.
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IV." Eile n'cst ni figurative , ni symbolique, ni

anagrammatique , ni syllabique; eile est phonelique,

c'est-ä-(lire eile exprime les mols de la langue qu'elle

doit representer par des caracteres separes, destines a

oprimer les sons, soit voyelles, soit consonnes, dont

ces raots sont composes.

V.° Elle possede un nombre de caracteres qui

surpasse de beaucoup ceiui de l'ecriture phonetique la

plus riebe.

Les sons de la langue ont pour leur representa-

tion non un seul, mais plusieurs caracteres qui peuveot

etre employes indifferemment, et substitues Tun a I'au-

tre dans la meme inscription et dans le meoie mot.

De la Sorte une parole ecrite de plusieurs nianieres

differentes reslait toujours la meme et etait lue de la

meme maniere. Ces caracteres ayant le m^me son, et

pouvant etre substitues Tun ä Tautre , s'appellent equi-

valents ou homophones (ayant le meme son).

VI.° Ces homophones sont en paitie la r^petitiou

d'un meme caractere ou type modific sous differentes

formes et de differentes raanieres, non pas au ^re du

graveur, mais sous la regle de principes fixes et ar-

retes.

VII.° Deux ou trois caracteres homophones repr4-

sentant soit des voyelles, soit des consonnes, pouvaicnt

etre repetes dans un mot Tun k la suite de l'autre sans

influence apparente sur la lecture et le sens du mot, qui

restaient inalterables.

VIII. " Les voyelles au milieu et a la fin d^s

mots pouvaient etre indifferemment ecrites ou sonsen-

lendues dans la consonne precedentc.

IX.° La langue dans laquelle sont ecrites les in-

scriptions assyriennes est une seule. L'avenir nous ap-
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prendra sl et quels; changcments eile a du subir dans

le cours du temps compris par ces inscriptions.

X."^ Cette langue appartient tant. poiir sa gram-

raaire quc pour son lexique ä la grande famiile des

langues appelees indo-europeennes , en tele desquelles

se trouve le sanscrit.

XI." Elle ne conserve pourtant presque pas de

traces des terminalsons dislinctives pour les cas, qui

se trouvent dans les langues plus parfaites de la fa-

miile, et eile ne distingue pas assez les personnes dans

quelque temps du verbe.

XII.° Elle possede aussi, mais en petit nombre, des

mots d'origlne arameenne, que son contaet immediat avee

des races pailant cclfe langue lui a fait accepter.

XIII. ° Les Inscriptions de Persepolis, Hamadan etc.

sont, avec peu d'exceplions, Texaete traduction du texte

contenu dans la colonne persane qui leur est ä cote.

Quelquefols aussi elles nous aident a determiner laquelle

des differenles traductions proposees pour un mot per-

san est celle qui doit etre adoptee. Ce texte contient

en premiere place les louanges d'Ormuzd dieu des per-

sans, d'apres une formule empruntee ä Zoroastre refor-

mateur de la religion de ce peuple ; en deuxieme Heu

les titres ampoules des rois persans Darius et Xerces,

avec une parlie de leur genealogle, et en dernier Heu,

des prieres a Ormuzd pour qu'il protege le roi , ses

peuples et les constructions qu'il a elevees.

XIV.'^ Les inscriptions de Yan contiennent les

faits et gestes d'une djnastie de rois qui s'intitulaient

roi des rois et rois de Qana (forme ancienne du nom

de Van) , de la Matiane et de TArmenie. Les noms

de ces rois et leur epoque sont inconnus ä Thisloire.
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XV." Les inscriptions de Khorsabad, le monument

assyrien le plus recent de ious ceux qxioxi a deterres

jusqu'iei, au dire des archeologues, apparliennent, si la

lecture quc j'ai donnee du nom du rol est exacte, a Chy-

niladan, roi de l'Assyrfe et de la Bab}lonie dans le sep-

tieme siede avant l'ere vulgalre.

Quoique nous soyons eneore iiicompetents pour tra-

duire integralement les inscriplions de Rhorsabad, nous

pouvons des a present assurer, par la vue des bas-re-

liefs qui les accompagnent et auxquels les inscriptions

doivent servir d'explication
,

qu'elles doivent nous ra-

conter les guerres et les conquetes d'un roi d'Assyrie.

Or la lecture de quelques-uns des noms de vil-

les et de nations qu'on trouve dans ces inscriptions

nous met a meme de juger de Telendue et de la

puissance de Tempire d'Assyrie. Ces noms nous mon-

trent que cet empire s'etendait sur la 3Iesopotamie,

sur TArmenie, sur la Medie Atropatene, sur la Syrie,

sur la Phenicie et sur FAsie Mineure, particulierement

sur la Cilicie et sur la Cappadoce.

FI N.

14
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Addition a page J 86.

II n'est pas necessaiie d'attriLuei" un oubli au lapicide. L'omissioii d'une

lettre, ou dune syllabe, qui fioit uii mot et comraeuce le suivant, a pu etre

permise dans rorlhographe assyrien, coinme eile se rencontre dans les inscrip-

lions etrusqiies et loinaiaes (deoi'umanium, au Heu de deorum manium
;
ju-

removelo, pour jure removelo). Cela a du etre en usage aussl chez les he-

breux. La Bible en presente plusieurs vestiges, tels que J^Ü '3D (^'- Sam.

V. 2. Jerein. XXXIX. 16), jli^ »Ülin (-". Reg. XIII. 6. Jerem. XXII.

35). C'est peut-etre la cause de l'J^ et du p minuscules en 7Ö{ J{"lpM

(Levit. I. 1), fpi'ip pnV (Gen. XXVII. 4(i).

Cette note est de mon pere, le Prof. S. D. Luzzatto.
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