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Vorwort.

Die iiberaus zahlreichen Zuschriften aus den erlesensten

Kreisen der Wiener Judenschaft, die ihre warme Zustimmung
zu den in der Sennit ,,Judische Kultus- und Erziehungsfragen"
(Wien 1918) angeregten Ideen zum Ausdrucke brachten, bestarkten

den Autor in der Erkenntnis, mit seiner Arbeit einen notwendigen
Schritt unternommen zu haben. Mit besonderer Genugtuung
tnOge die Tatsache verzeichnet werden, daB sich der Vorstarid

der Wiener israelitischen Kultusgemeinde veranlaBt sah, in einem

Schreiben, in dem er r der wertvollen Arbeit" des Verfassers

seine Anerkennung ausspricht, die Zusicherung zu geben, nden

angeregten vielfachen Fragen sein Augenmerk zuzuwenden und
die Ausfiihrungen der Schrift in ernsteste Erwagung zu ziehen!"

Die oben erwahnten Zuschriften enthalten eine solche Fiille

mannigfacher der Sache ersprieBlicher Anregungen, daB der Ver-
fasser nicht umhin konnte, den wichtigsten derselben in der

neuen Auflage einen breiten Raum zu gewahren. Allen diesen

Anregern sowie auch jenen. die sich zur Mitarbeit an diesen

Zielen bereit erklarten, sei hiemit der herzlichste Dank ausge-
sprochen !

Die von Gesinnungstiichtigen eingesehene Notwendigkeit,
ernste Reformen auf den in der vorerwahnten Schrift beriihrten

Gebieten anzustreben, veranlaBte einige wackere, von inniger

Begeisterung fur die Sache erfiillte Manner, eine Versammlung
einzuberufen, urn zu diesen Kultus- und Erziehungsfragen Stel-

lung zu nehmen. In dieser zahlreich besucliten denkvviirdigen

Versammlung wurde die Massenverbreitung der Schrift und die

Bildung eines Komitees zur Schaffung einer Wiener jiidischen

Organisation beschlossen. Moge dem Komitee, dem der Dank
aller Gutgesinnten sicher ist, ein voller Erfolg seiner ersprieBlichen

Tatigkeit zum Heile des Judentums nicht versagt bleiben !

Wien, Juli 1918.





Mitten
in den betriibenden Ereignissen des Krieges mit Re-

formvorschlagen vor die Oeffentlichkeit zu treten, erscheint

gar vielen aus mannigfachen Griinden untunlich, und da
die Durchfiihrung mancher Plane im Hinblick auf unuberwindliche

Schwierigkeiten iiberhaupt unmoglich ist, droht der auch in

Friedenszeiten unter gewissen Umstanden statthafte Grundsatz des

,,Quieta non movere" gegeniiber vielen auftauchenden Kultur-

fragen eine gar bedenkliche Alleinherrschaft auszuiiben. Doch
schlaffe Tragheit und eisige Erstarrung im Denken und Handeln
la'htnt Volker und Staaten. Die Bewegung ist das Leben.

Am wenigsten bestiinde jene verhangnisvolle Lethargic bei

solchen Fragen des sittlichen und religiosen Lebens zurecht,
deren Betrachtung und Losung jederzeit dringend geboten ist,

irei von allerlei Bedenken. unabhangig vom Hinweise auf Mangel
an Arbeitskraften, Knappheit materieller Mittel u. dgl.

Dazu gehort die Frage liber die Zukunft und den
Fortbestand des Judentums, die Regeneration
der Juden, die Notwendigkeit der auBeren.und
inneren Erziehung der Juden.

Ist die Behandlung dieser Frage ein Bediirfnis? Und
inwiefera gehort sie in die Kompetenz des Vorstandes der
Wiener israelitischen Kultusgemeinde?

Es unterliegt keinem Zweifel, daB der am Ende des vorigen
Jahrhunderts hervorgetretene JudenhaB zurzeit nicht nur nicht

geschwunden ist, sondern an Heftigkeit bedeutend zugenommen
hat. Zu dieser durch 18 Jahrhunderte vorziiglich religiosen
Momenten entsprungenen Feindschaft gesellten sich neuestens
soziale und nationale Motive hinzu, die in neugebildeten juden-
feindlichen Parteien ihre eifrigste Vertretung fanden. Jede einzelne

dieser Parteien wetteifert mit der anderen, auf die groBen
Gefahren der ,,judischen Untugenden" hinzuweisen, die mit

machtiger Flut iiber arische Art und Sitte hereinzubrechen drohen.
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Und so grundsatzlich verschieden die sozial-politischen Endziele

dieser Parteien sind, so einig sind sie in dem einen Punkte
und warden es sein. zum vernichtenden Schlage gegen die Juden
auszuholen.

Und die Juden ?

Wohl gibt es Juden, die sich durch theoretische und prak-
tische Studien zu klarer Erkenntnis der Lage durchgerungen
haben, deren Blick sich den Gefahren der Gegenwart und der

Zukunft nicht verschlieBt; doch mlissen sie mil schmerzlicher

Resignation zu dem Ergebnisse gelangen, daB sie allein dem
drohenden Unheile nicht wehren konnen. Ihr Versuch, gewisse
Unzukommlichkeiten mancher Volkskreise schonungslos aufzu-

decken und zu heilen, zur Einkehr und Besonnenheit zu mahnen,,
wird gar oft in ungestiimer Weise zuriickgewiesen, das Vorhan-
densein der Fehler auf jegliche Weise entschuldigt oder gar

geleugnet. Ihre Warnungsrufe werden von ihren Briidern nicht

beachtet, nicht geglaubt, nicht verstanden, oft als ubertriebene

Kassandrarufe belachelt und mit dem stolzen Worte zuriick-

gewiesen, daB mir irn Hasse und Neide allein die Stiitzen jener
Feindschaft lagen. Und so scheitern die Aufklarungsbestrebungen
einzelner erleuchteter Kopfe an dem Mangel der Selbst-
erkenntnis, andemErbiibel derDisziplinlosigkeit,
aber auch an der geistigen Erschlaffung und Tragheit weiter

Kreise, die, sich selbst iiberlassen, mit sich zerfalien, umtobt
von der Brandling, dahinfahren und einem Irrlichte zusteuern,
das sie in die Sumpfe des Abfalles fuhrt.

Der Mangel einer zielbewuBten Fiihrung, einer Orga-
nisation, die hervorragende Manner in dankenswerter Weise
erstrebt, aber nicht erreicht haben, erhoht nicht wenig die GroBe
des Unheiles. Und wo sind sie - - vereinzelte riihmenswerte Aus-
nahmen mogen auch hier gelten!

-- die Propheten, die weisen
Fiihrer und Erzieher des Volkes. die, selbst begeistert. begeisternd
wirken, unermudlich und riicksichtslos die verhangnisvollen
Fehler und Gebrechen geiBeln imd zur Selbsterkenntnis mahnen?

Mangel an Erziehung und Selbsterkenntnis
ist die Quelle des Uebels, an dem gar manche Juden kranken,
und ausschlieBlich die Regeneration des einzelnen durch Er-

ziehung kann eine Gesundung herbeifiihren.

Im Schulleben ist stramme Disziplin halber Unterricht und
ist die Schule eine Vorbereitung fiir das Leben, so trete endlich

einmal auch an die Juden die wichtige Frage der Erziehung mit

gebieterischer Notwendigkeit heran und verlange ihre ehrliche

und riicksichtslose Losung !

Denn wahrlich, die Frage der auBeren und inneren
Erziehung ist die Lebensfrage des judischen>
Volkes.



Aeufiere Erziehung.
Der judische Gottesdienst

Motto:
nDienet dem Herrn in Ehrfurcht!"

Ps. H, 11.

Inwiefern kann der Vorstand der Wiener Israel. Kultus-

gemeinde die auBere Erziehung der Gemeindemitglieder und in

weiterer Konsequenz samtlicher Juden fordern?
Das wichtigste Moment in der Erziehung ist

die Disziplin, die Zucht und Ordnung heischt. In Sachen
des Taktes, der Ordnung und der Zucht sind die Juden geradezu
als Kinder zu betrachten, die durch die strengeAutoritat
des Vorstandes regiert werden miissen. Keine Paranese
wird sie umbilden und ihre Fehler beseitigen. Hier

muB der Gehorsam aus dem Zwange abgeleitet
werden.

Das traurigste und zugleich beschamendste Beispiel von

Disziplinlosigkeit bildet der Gottesdienst.
So peinlich und betriibend die Aufgabe erscheinen mag,

das traurige Bild des Gottesdienstes in den Wiener Gemeinde-

tempeln auch nur einigermaBen zu entwerfen, so unerbittlich

strenge inahnt die sittliche Pflicht, die argerlichen Zustande auf

Grund personlicher, auf jahrelange Beobachtung gestiitzter Er-

fahrung schonungslos aufzudecken und auf radikale Heilung zu

dringen. Dem Gottesdienste die gebiihrende Form und Wiirde
zu verleihen, ist die vornehmste Aufgabe des Vorstandes der

Wiener israel. Kultusgemeinde. Hier hat der Vorstand ein reiches

Feld zur Entfaltung seiner unter den obwaltenden Umstanden
vielleicht edelsten und zweckma'Bigsten Tatigkeit:

Er gewohne die Juden an Zucht und Ordnung
im Gottesdienste, die nicht nur Selbstzweck,
sondern auch ein Mittel zur Volkserziehung ist,
durch die Kraft seiner Autoritat, der sich jeder
Tempelbesucher unbedingt zu fugen hat!

Unausloschlich bliebe die Dankbarkeit fur solche Tat. Ihre

Durchfiihrung ist fimvahr nicht schwer.

Vor dem Gottesdienste.
Der Hauptzweck des offentlichen Gottesdienstes ist die

Gottesverehrung ;
dazu gehort eine weihevolle, gesammelte

Stimmung. Diese ist jedoch unter den gegebenen Verhaltnissen

geradezu unmoglich. Der Tempelbesucher, der, einem religiosen
Gefiihle oder einem Herzensbediirfnisse folgend, die heilige

Sta'tte betritt, sieht sich alsbald der weihevollen Stimmung ent-

riickt, die er trotz redlichsten Bemiihens nimmermehr erlangen
kann. Kaum auf seinem Platze angelangt, empfangt er den Ein-

druck, den Zweck seines Kommens verfehlt zu haben, denn er

hat die Empfindung, sich nicht in einem Gotteshause, sondern
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in einem Theater zu befinden. Allenthalben unbestimmte

Gerausche, die sich manchmal zum Larme steigern. Schon das

ha'ufig laute Betreten des Gotteshauses, mit dem sich allgemeine

BegruBung, Austausch von Handedriicken, Ansprachen harmonisch

verbinden, das darauffolgende riicksichtslose Niederklappen des

Sitzbrettes, das Niederwerfen von Stock und Schirm, dem durch

das Anbringen von Garderoben in den Vorhallen leicht vor-

zubeugen ware, wirkt peinlich und befremdend. Die zwanglose
und ziemlich laute Unterhaltung, die sich nicht auf die unmittel-

baren Sitznachbarn beschrankt, sondern iiber ganze Bankreihen

tibergreift, betrifft nicht etwa die zu gewartigenden Erlebnisse

des Gottesdienstes eine Spontaneitat religiosen Empfindens,
die, so loblich sie auch scheinen konnte, gleichwohl vom Ge-

sichtspunkte derWurde des Gotteshauses unter alien Umstanden
zu unterdriicken ware - - sondern zum groBten Teile unwurdige
und profane Gegenstande. Familienangelegenheiten, Kaffeehaus-

erlebnisse, Borseereignisse. politische Begebenheiten und allerlei

Skandalgeschichten werden in zwangloser Weise besprochen.
Da mit einem Male eine kleine Unterbrechung. Links oben
offnet sich die Tiire, in der Vorstandsloge erscheint die Gestalt

des Kantors. Dieser mustert sein Publikum und tauscht mit

auserlesenen Gemeindemitgliedern HandegriiBe aus oder dankt
mit freundlichem Nicken des Kopies fiir den empfangenen GruB.
Die Diskussion des Publikums nimmt nun eine andere Weg-
richtung und befaBt sich mit der mehr oder minder wohlwollenden
Kritik der Funktionare. Fiir neue Abwechslung wird durch das
Erscheinen der Vorstandsmitglieder gesorgt. Diese begriiBen
zunachst einander, dann die Tempelfunktionare mit Handedruck
und Ansprache und erwidern dankend einige sogar mit Hut-
liiften und Handewinken die hinaufgesendeten GriiBe zahl-

reicher Tempelbesucher. Es mag unerortert bleiben, ob die vor
dem Gottesdienste und in seinem Verlaufe ha'ufig vorkommenden
Gesprache einzelner Vorsteher untereinander und deren

Besprechungen mit den Tempeldienern - - abgesehen von der

gegenwartig ublichen Verteilung der Alija's
- - in jedem Falle

absolut unerla'Blich sind: der Vorbereitung zu weihevoller

Stimmung vor dem Gottesdienste und der Andacht wahrend des
Gottesdienstes tun sie sicherlich Abbruch. Die Art des Verkehrs

einiger Vorsteher mit den Dienern ruft schmerzliches Befremden
hervor. Feme sei es, den demokratischen Grundzug des jiidischen
Volkes irgendwie antasten zu wollen ! Und Leutseligkeit des

Vorgesetzten mit dem Untergebenen verdient gewiB h6chste

Anerkennung. Doch von Leutseligkeit grundverschieden ist die

Vertraulichkeit des Tones, den einzelne Vorsteher gegen Diener
und einzelne Diener gegen einzelne Vorsteher einzuhalten belieben.
Ein kollegialer Verkehr. der sogar eine BegruBungsform des

wServus u
annimmt, schadigt die Autoritat und tra'gt gewiB zur

Forderung jener Ueberhebung und Dreistigkeit gewisser Diener

bei, iiber die sich zahlreiche Gemeindemitglieder mit Recht
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.beschweren. Das Benehmen mancher Diener verdiente wahrlich

ein Kapitel fur sich. Es gentige, auf die schier unertragliche Art

einzelner Diener hinzuweisen, die sich beinahe als Herren des

Tempels gebarden !

Urspriinglich Aufsichtsorgane, dazu bestimmt, fiber die Ein-

haltung der Ordnung zu wachen, bieten sie zum Teile eine

traurige Karikatur des gedachten Zweckes. Das vollig iiber-

fliissige store n d e Aufundabgehen in den Gangen
ijnd vor der ersten Bankreihe, wobei es auch zu dia-

logischen Konventikeln kommt, die schnarrende Stimme, die mit

dem Vortrage des Kantors konkurriert, oft ihm prakurriert, die

BegriiBung einiger Gemeindemitglieder, die sich ihrer besonderen
Huld erfreuen, durch Handedruck, die sich daran kniipfende in

der Jargonsprache gefiihrte Unterhaltung iiber Tun und Treiben
einzelner bekannter zu Reichtum emporgestiegener oder in Armut
versunkener Existenzen, die Auskiinfte iiber Stand und Rang
neu ernannter Bethausvorsteher. die Annahme der ihnen sonst

gewiB nicht miBgonnten Trinkgelder wahrend des Snbbat- und

Feiertagsgottesdienstes, das peinlich vermerkte Sichherandrangen
.an die Angehorigen des Bar-Mizwa-Knaben, an Hochzeitsteil-

nehmer, an Leidtragende usw., die Unbescheidenheit bei der

Ueberbringung einer Alija v
die mit der Meldung n ich verehre

Ihnen ..." si licet parva componere magnis - - das stolze

Wort des Sonnenkonigs in das Tempelleben umzusetzen weiB,
und andere Unarten mannigfacher Art, sie mo gen
<iurch die allerstrengsten und allerscharfsten
Weisungen des Vorstandes ein fiir allemal von
der Bildflache verse hwinden!

DaB die Vorsteher, die das Vertrauen der Gemeindemit-

glieder zu hochster Wiirde emporgehoben hat, Ehrenplatze inne-

haben sollen, ist, wie dies auch schon die historische Tradition

lehrt, ein Gebot dankbarer Verehrung, die ihnen mit vollem

Rechte gebtihrt, aber auch nur ihnen, keineswegs Mitgliedern
des Chores welcher Art immer.

Der Chor.

Der Chor, ursprtinglich zur weihevolleren Ausgestaltung
des Gottesdienstes eingefiihrt, zeigt, sicherlich soweit es die

-Chorknaben betrifft, ein widerwartiges und abstoBendes Bild

volliger Disziplinlosigkeit. Das Schwatzen und Lachen der Knaben,
ihr Sfteres Zuspatkommen, das Austeilen von RippenstoBen, die

QegenstoBe erzeugen, das wiirdelose Stehen, das haufige Sichum,-
wenden bildet einen Unfug, dem zu steuern bis jetzt niemand als

seine Pflicht zu erachten scheint. Die durch Pst-Rufe versuchte

Selbsthilfe, die ihrerseits wiederuin eine neue Storung verursacht,
wenn auch durch das

fl
facit indignatio versum u vielleicht ent-

schuldigt, fiihrt nur einen momentanen Stillstand des argerlichen
Treibens herbei. Die Art des Dirigierens des Chorleiters, sein

iiaufiger Platzwechsel, das Vorrufen der zu Solovortragen be-
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stimmten Knaben mag ein notwendiges Uebel sein, ein Uebel ist

es doch.

Ueberhaupt wird das Allerheiligste, wohin sich Auge und
Herz des Beters ganz besonders wendet, durch die Anwesenheit

des Chores dem Blicke entriickt. Wenn auch kein Zweifel dar-

iiber besteht, daB die angefiihrten Tatsachen volliger Disziplin-

losigkeit mit ihren traurigen Begleiterscheinungen auch bei einem

Verbleiben des Chores an seinem bisherigen Orte durch ener-

gisches Vorgehen beseitigt werden konnen und mussen, ist es,

abgesehen von dem schon oben angefuhrten Argumente, eine

asthetische Forderung an sich, den Chor von dieser Stelle zu

bannen. Die schon vor Jahren gefallene fachmannische AeuBe-

rung, daB durch die Entfernung des Chores von seinem gegen-
wartigen Standpunkte die Fiihlung zwischen Kantor und Chor

gestort werde, stellt nach der Meinung anderer Fachleute ihrem

Urheber kein ehrendes Zeugnis aus und in der Tat ware es

hochst traurig, wenn unsere kunstlerisch so hoch stehenden

Kantoren der Fahigkeit entrieten, den Kontakt mit dem Chore
unter alien Umstanden herzustellen. Dazu kommt, daB diese

Trennung des Chores vom Vorbeter in einer Reihe Wiener Syn-
agogen tatsachlich seitvielen Jahren durch gefiihrt ist

und nirgends empfindlichen Anstand.ergeben hat

Die Orgelfrage.
Es sei gestattet, dieser Frage unter Berucksichtigung histo-

rischer und asthetischer Gesichtspunkte naher zu treten !

Der historische Gesichtspunkt.
Es ist eine festgestellte, wissenschaftlich erwiesene Tatsache r

daB wahrend des Bestandes des ersten und zweiten Tempels-
die gottesdienstlichen Handlungen von Instrumentalmusik begleitet
waren. Und die Psalmen mahnen hiezu wie folgt: ,,Gut ist es,

mit Gesang und Saitenspiel den Herrn zu riihmen, da
ertOnet schon und lieblich des Herrn Ruhm." ., Lobet
ihn mit Posaunenklang, lobet ihn mit Harf und Zither, lobet ihn

mit Pauk und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Schalmeien!
Lobet ihn mit klingendem Gelaute, lobet ihn mit klingendem
Schalle !

u Das von gegnerischer Seite oft gebjachte Argument,
die Einfiihrung von Instrumentalmusik sei eine auf jiidischen
Boden verpflanzte fremde Sitte, erweist sich hiemit als Schein-

argument. Und hat nicht auch zu Beginn des vorigen Jahrhun-
derts die Einfiihrung der deutschen Predigt, die heute zum
eisernen Bestande des Gottesdienstes gehort, den Kanipf der
Geister entfesselt und allerlei Befiirchtungen geweckt? Hat man
nicht auch damals darauf hingewiesen, daB die Einfiihrung der

Predigt eine Nachahmung fremder Sitte bedeute, die in abseh barer
Zeit den urn das Gesetz gezogenen Zaun niederreiBen, die

hebraische Sprache aus dem Gottesdienste verdrangen werde?
Und doch ist die Predigt in Wirklichkeit geradeso wie die In-
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strumentalmusik ein ureigenes aus den altesten Zeiten stammen-
des Besitztum des jiidischen Volkes.

Dazu kommt. daB ja doch tatsachlich das Harmonium
oder die Orgel bei besonders feierlichen Anlassen sowie bei

Trauungen bereits eingefiilirt ist und man ihren Gebrauch
konsequenterweise fiir jeden Gottesdienst nun fordern
darf. Aber auch die bisher geltend gemachten Griinde gegen das

Orgelspiei am Sabbat oder an den Festtagen halten einer

ernsten Kritik durchaus nicht stand
;
denn die Heilige Schrift

spricht nirgends, weder direkt noch indirekt, ein Verbot der

Instnimentalmusik am Sabbat aus. Die Tradition verbietet aller-

dings das Spiel von Instrumenten am Sabbat, und zwar einerseits

aus Riicksicht auf die Sabbatstille, anderseits im Hinblick auf

die moglichste Verhutung einer eventuellen Reparatur des
Instrumentes. Doch dieses Verbot (Schulchan Aruch, Or. Ch.

338 339) bezieht sich auf das dem Larme des Alltagslebens
entriickte Stilleben am Sabbat iiberhaupt und es scheint

geradezu ausgeschlossen, daB der Verfasser des Schulchan

Aruch, dem doch die Verwendung musikalischer Instrumente
am Sabbat im Tempel und die Aufforderung des Psalmendichters
in dem Psalm fiir den Sabbattag (92), mit musikalischen
Instrumenten Gott zu loben, sicherlich nicht unbekannt war, bei

der Abfassung dieser Stelle an synagogale Musik gedacht haben
konne. Das zweite Bedenken wird dadurch hinfallig, daB die

Konstruktion der Orgel es an und fiir sich dem Organisten
unmoglich macht, einen wahrend des Gottesdienstes etwa

eingetretenen Defekt sofort zu repaiieren.
Von verschiedenen Seiten wurde gegen die Einfuhrung der

Orgel ein Grund geltend gemacht, der bei fliichtiger Betrachtung.

allerclings schwer in die Wagschale zu fallen scheint. der jedoch
eingehender Erwagung gleiclifalls nicht standzuhalten vermag r

der Grund, daB die Einfiihrung der Orgel in den Gemeinde-

synagogen die bisher mit alien Mitteln aufrecht erhaltene Einheit

der Gemeinde in Frage stellen konne. Das Streben, die Einheit

in der Gemeinde zu erhalten, ist gewiB eine in der ganzen
Geschichte des Judentums mit auBerster Hingebung festgehaltene

heilige Pflicht jedes Bekenners der jiidischen Religion. Den

Anhangern der Orgel liegt es somit schlechterdings feme, die

Einheit in der Gemeinde auch nur im geringsten zu beeintrachtigen
oder zu stOren. Sie denken nicht im entferntesten daran, die

konservativen oder orthodoxen Glaubensgenossen daran zu

hindern, ihren religiosen Bediirfnissen in der ihnen angemessen-
erscheinenden Weise auch fernerhin gerecht zu werden. Sie

sind sogar auch nicht dagegen, daB eventuell noch eine oder

die andere Synagoge den Forderungen dieser Kreise entsprechend

eingerichtet werde. Wenn aber die Einheit nur darin bestehen

soil, daB sich die Mehrheit dem Diktate einer Minderheit unter-

werfe, ohne daB diese in der Lage ist, die atisschlieBliche

Berechtigung ihres Standpunktes in unanfechtbarer Weise aus
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den religiosen Quellenschriften und aus der Geschichte nach-

zuwetsen, dann ware jene Einheit mitnichten als das kostbare

mil alien Mitteln anzustrebende, um jeden Preis hochzuhaltende

Gut anzusehen, als das sie bisher angesehen wurde; denn sie

wiirde nur dazu fiihren, die Unzufriedenheit weiter. dem Juden-
tume im Herzen nicht weniger ergebener Kreise dauernd zu

nahren und den um sich greifenden Indifferentismus immer von
neuem zu ziichten. Die Anhanger der Orgel und eines modernen
Gottesdienstes konnen aber auch ihrerseits dasselbe Recht fur

sich in Anspruch nehmen und miissen sich mit allem Nachdrucke

dagegen verwahren, daB unter dem Titel der Einheit iiber ihre

Bediirfnisse ganzlich zur Tagesordnung tibergegangen werde.
Was hilft eine Einheit u

, die sich in der Agonie des jiidischen
Lebens offenbart und weite, namentlich intelligente Kreise, die

das Bediirfnis nach einem modern eingerichteten Gottesdienste
lebhaft fiihlen, dem religiosen Leben immer mehr und mehr
entfremdet? Die Einfiihrung der Orgel, die auch vom Standpunkte
der dringend geforderten Ordnung und Sitte wahrend des
Gottesdienstes ein nicht zu unterschatzendes vvirkungsvolles
Mittel darstellt, ist ein Postulat, das unter keinen Umstanden

ianger verweigert werden kann, zumal die wiirdige Ausgestaltung
des Gottesdienstes fur alle in der Gemeinde bestehenden

Richtungen die vornehmste Pflicht der Kultusgemeinde ist. Die

Zusicherung. daB bei einem eventuellen Neubau einer groBen
Synagoge auf die Einfuhrung einer Orgel Rucksicht genommen
werden solle, kann nur als Verschiebung ad Kalendas Graecas
i>etrachtet werden.

Der asthetische Gesichtspunkt.

Dieser spricht fur sich. Es hieBe Eulen nach Athen tragen,
wollte man den groBen EinfluB zu schildern versuchen, den die

Musik, die Konigin der Gefiihlswelt, auf Herz und Gemiit der
Menschen ausiibt. Jedes Mittel. das dazu dient, der
von materialistischer Anschauung durchtrankten
Masse der Juden das gelobte Land des Idealen zu
eroffnen, sei freudig zu begriifien! Ein solches ist

die Musik, die Kunst der Kiinste, sie schlagt die goldene Briicke
vom Materiellen nach dem Reiche des Schonen, des Ueber-
sinnlichen: siehelfe ihrerseits, die im Pfuhle des
Materiellen steckende Menge sich zum.Geistigen
emp orzus chwi ngen, sich zu verinnerlichen!

Der Gesang, in den die Gemeinde gerne einstimmt, durch
den EinfluB der Musik und des zu kunstlerischer Hohe auf-

steigenden Chorgesanges in geregeltere Bahnen gelenkt, wird
sich mahlich zum Gemeindegesange ausbilden, feste

geregelte Formen annehmen, die Andacht wesentlich erhohen,
den Geist erst reclit zum Seelischen erheben und die lang ver-
imiBte weihevolle Stimmung machtig fordern.
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Die Komponisten und der jtidische Gottesdienst.
Kantorenscliule.

UnvergeBlich und unverganglich sind und bleiben die Ver-

dienste, die sich Sulzer, dieser Fiirst im Reiche der Tone, durch
sein gleich groBes Wirken als Tondichter und Sanger um die

Veredlung des jiidischen Gottesdienstes erworben hat. Seine
Werke sichern ihm ewiges Gedenken und es ist sicherlich an-

erkermenswert, daB der Vorstand der Wiener israelitischen Kultus-

gemeinde Sulzers Andenken hoch in Ehren halt. Gleichwohl*
wird sich die Besorgnis kaum unterdriicken lassen, daB die aus-
schlieBliche Anwendung Sulzerscher Kompositionen, namentliclr
an dem so iiberaus wichtigen Freitagabend-Gottesdienste, be-
trachtliche Nachteile im Gefolge habe. Nicht etwa, daB die Ent-

wickelung des Synagogengesanges durch jene AusschlieBlichkeit

und Alleinherrschaft gehemmt werden mtiBte ! Denn das gott-

begnadete Talent bricht sich immer Balm und findet in verschie-

denen Gemeinden des In- und Auslandes freundliche Aufnahme,
wenngleich nicht geleugnet werden kann, daft die ErschlieBung
Wiens einen machtigen Ansporn zu noch freudigerem Schaffen-

bieten und ungeahnte Erfolge zeitigen konnte. Doch andere
Bedenken regen sich. Die alleinige Herrschaft Sulzerscher Gesange
fiihrt zu einer gewissen Erstarrung, zu einer Monotonie des

Gesanges. Gerade die ausschlie&liche Stellung, die den Sulzerschen->

Gesangen eingeraumt ist, bewirkt unwillkiirlich das Gegenteil
des angestrebten Zweckes, die Schablonisierung. Es liegt ja in

der Natur der Sach'e, daB durch die Gewohnung an eine einzige

festgelegte, durch sieben Jahrzehnte herrschende Melodie die aus-
fiihrenden Organe, Kantor und Chor, unbewuBt einem bedenk-
lichen Mechanisieren anheimfallen, die Gesange empfindungslos
und in einem dem a'sthetischen Gefuhle widerstreitenden Tempo-
wie atif einer Drehorgel ableiern, wodurch jeder Widerhall tieferen

seelischen Empfindens in der Brust des Andachtigen ertotet

wird. Dagegen wiirde bei dem nicht stark entwickelten religiosen
Gefuhle der jetzigen Juden eine Variation in den Gesangen
immerhin zur Animierung des Tempelbesuches beitragen. Auch
ware es ein gar machtiger Ansporn ftir jedes weitere Streben des

Kantors und Dirigenten, vor die Aufgabe gestellt zu sein, die-

vorzuglichsten synagogalen Tonwerke in vollendeter Form dar-

stellen zu diirfen.

Die Anregung, Sulzersche Gesange mit Kompositionen
anderer Meister alternieren zu lassen - -

einige, z. B. die Re-

sponsorien in der Keduscha, konnten immerhin stabil bleiben

verdiente jedenfalls eingehende Priifung durch den Vorstand.
Vor der Bedeutung der eben angefiihrten Argumente konnen

Einwendungen, wie z. B., daB jemand, seit vielen Jahren der

Synagoge entfremdet, durch das Wiedervernehmen der alten

Weisen in tiefer Riihrung seine jiidischen Gefuhle wieder ent-

decke, keine Beachtung finden. Nimmer darf das religiose Be-
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diirfnis der Gesamtheit der moglichen Befriedigung einzelner

hintangestellt werden.
Im AnschluB an die vorstehenden Bemerkungen sei der

bestimmten Erwartung Ausdruck gegeben, daB der Kantor von
der Hoheit seiner heiligen Mission jederzeit durchdrungen sei !

Er darf keinen Kiinstlerlaunen fronen und soil demgemaB den
Gottesdienst unabhangig von dem Erscheinen gewisser Kapa-
zitaten oder Conner vom Anfange bis zum Ende wie in den

Bliitetagen seines Dienstantrittes weihevoll und feierlich zele-

brieren ! Von der Auffassung seines Berufes erfiillt, muBte er z. B.

den profanierenden, jedes religiose Gefiihl verletzenden Vorgang
verschmahen, an den Chorgesang wa'anachnu kor'im ohne jede

Unterbrechung die SchluBworte bajom hahu anzureihen. Wie soil

es da moglich sein, das herrliche Gott als Weltenherrn huldigende
tmd das Glaubensbekenntnis bekraftigende Alenu-Gebet mit

wiirdiger Andacht zu verrichten ? - - Die bedauerliche Erfahrung,
daB es manchen Kantoren an jener eindrucksvollen und wiirdigen
auBeren Haltung gehricht, die von einem so wichtigen Trager
des Gottesdienstes in der modernen Zeit mit Recht zu erwarten

ist, anderen wieder an der erforderlichen Kenntnis der hebraischen

Sprache und der Heiligen Schrift. anderen an dem BewuBtsein
der Wiirde ihres Amtes mangelt, lafit es als unabweisbare For-

derung erscheinen, eine Kantorenschule ins Leben zu rufen.

Dem Zeitgeiste gehorchend, hat es das Judentum gelernt, Rab-
binerschulen und Lehrerseminare zu errichten. Warum soil gerade
der Kantoraus Gottes Gnaden erwachsen? Zu den Kosten einer

solchen Anstalt konnten samtliche Gemeinden im Hinblick auf

den der Allgemeinheit hieraus erwachsenden Vorteil in entspre-
chender Weise herangezogen werden.

Zur Verherrlichung des Gottesdienstes wiirde die E i n-

ftihrung eines gemischten Chores, in dem die Klang-
farbe und der eigentumliche Schmelz der Frauenstimme mit-

wirken, nicht unwesentlich beitragen.

Der Gottesdienst selbst.

Der Gemeindegottesdienst.
Dieser bedarf, um es nur gleich zu sagen, einer durch-

greifenden Aenderung an Kopf und Gliedern. Die Mannheimersche
Reform, die nach dem MaBstabe der damaligen Verhaltnisse
einen groBziigigen Charakter trug und unvergangliche Dank-
barkeit verdient, halt den Anschauungen und den daraus
erwachsenden Forderungen der Gegenwart in mannigfacher
Beziehung nicht mehr stand.

Es gilt, die Juden fur das Judentum und fur
das religiose Leben wiederzugewinnen.

Die Abfallsbewegung, die an anderer Stelle ihre Beleuchtung
finden soil, hat weite Kreise gezogen. Und wenn auch, wie die

Erfahrung lehrt, in der Regel nicht die Stimme der Ueber-
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zeugung, sondern Riicksicht auf materielle Vorteile den Abfall

herbeifiihrt. so la'Bt sich im Hinblick auf einzelne konkrete Falle

doch nicht leugnen, daB namentlich der Mangel an Kenntnis des

Judentums. besonders seiner Ethik, der naturgema'B eines der

wichtigsten Abwehrmittel gegen den Abfall, die apologetische

Durchbildung, nicht aufkommen la'Bt, jene beklagenswerte Er^

scheinung hervorruft, aber aucli ,r; &oQvfolre, & avdQec;

"Afti]valoi ! - - die den modernen Juden fremd anmutende Art

des heutigen Gottesdienstes.

Die alteren Juden, welche die Gettoluft zum Teile selbst

geatmet oder wenigstens altjiidische Art im Elternhause selbst

miterlebt haben, bringen, einem religiosen Gefuhle oder einem

Zuge der Pieta't gehorchend, der gegenwartigen Form des

Gottesdienstes, abgesehen von den traurigen Erscheinungen der

hiebei herrschenden Disziplinlosigkeit, noch ein gewisses Inter-

esse entgegen. Aber ein neues Geschlecht wuchs heran, das
Geschlecht der GroBstadtjuden, die das Judentum nicht kennen,
nicht seine Sprache, nicht deren Buchstaben.

Diese Juden vor der Gefahr religioser Gleichgiiltigkeit zu

schiitzen, ist die Pflicht einer weitausschauenden zielbewuBten

Fiihrung. Weise geiibte Voraussicht, die das Richtige erkennt
und das Erkannte mit fester Hand durchfiihrt, verhiitet manches
Uebel, sie wird die Gefahr religioser Gleichgiiltigkeit in vielen

Fallen sicherlich beseitigen und sich im Falle des MiBlingens
durch das BewuBtsein treu erfiillter Pflicht wenigstens keiner

Unterlassungssiinde schuldig fiihlen. Den Abtriinnigen aber soil

ihrVerrat nicht leicht gemacht werden ! Denn machtig wirkt furs

ganze Leben. wenn auch zeitweilig unterdriickt, die innereStimme
echt jiidischer Empfindung, das Daimonion des Schonen und
Guten, das sie die Friichte desVerrates nicht recht genieBen la'Bt.

Zu den vvirkungsvollsten Mitteln, die Juden fur das Juden-
tum und fur das religiose Leben wiederzugewinnen, gehOrt
eine weitausgre i f en de

Reform des jiidischen Gottesdienstes.

AeuBeres.

Die Aergernis erregenden Szenen vor Beginn des Gottes-
dienstes finden im Gottesdienste selbst eine traurige Fortsetzung,

ja eine beklagenswerte Steigerung und erreichen mitunter sit

venia verbo ! den Superlativ des Skandals. Die jiingste Zeit

schuf - - ob mit Recht oder Unrecht, sei nicht Gegenstand der

Betrachtung! scharf distinguierend, die Begriffe des Ostjuden-
tums und des Westjudentums. Mitleidsvoll blickt der Westjude
auf das Treiben der Ostjuden. doch der Westjude gehabt sich

wahrend des Gottesdienstes ganz gewiB gar oft - - ost-

jiidisch. Die Gesprache mancher Tempeldiener untereinander
oder mit ihren Bekannten, denen sie der Reihe nach die Hand
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reichen, das traurige Beispiel einzelner Vorsteher, die sowohf
beim Umgang mit der Thora als auch vor geoffneter Thora
beim Vorbeterpulte ihre Bekannten durch Handedruck begriiBen,
das ungeheuerliche, vor Jahren erlebte Vorkommnis, daft der

Kantor wahrend des Umganges, die Thora im Arm, jedem
Anstande hohnsprechend, durch Winken mit der freien Hand
GriiBe entbot, das Stehen der Funktionare und der Tempel-
vorsteher mit dem Riicken gegen die offene Bundeslade, das
nicht unerheblich verspatete ostentative Erscheinen mancher
Oberkantoren beim Morgengottesdienste, wahrend sich der andere
Kantor bereits mitten im Vorbeten befindet, der Unfug des lauten

Jejascher Koach-Rufens, das Mitsingen mit dem Kantor, die

UngehOrigkeit des Zeitunglesens, das haufige Sichumwenden, das

fluchtartige, gerauschvolle, die Andacht storende Verlassen des.

Gotteshauses nach der Keduscha, die haufig laut gefuhrten

Unterhaltungen der ^Andachtigen", die tra.urigerweise auch von
ernster Seite mit dem Hinweis auf minder wichtige Teile des

Gottesdienstes welche contradictio in adiecto! --
entschuldigt

werden wollen und wahrend der Thoravorlesung in einer Weise
ausarten, Der Artikel ist ja mit sechzig Prozent gestiegen,"
rief jiingst ein Westjude seinem Mitunterredner zu - - daB man
sich tatsachlich in den Saal der Effekten- oder Getreideborse
versetzt wahnt, die Gratulationscour mancher Vorsteher und

Gemeindemitglieder bei den Funktionaren nach dem Gottesdienste.

all diese Vorgange wirken abstoBend auf den modern fiihlenden

Juden. Er denkt nicht ohne Neid an die peinliche Ordnung und
weihevolle Stimmung, der er an anderen Kultstatten begegnet,
und verargert kehrt er dem Gotteshause, wo er Erhebung und
Trost zu finden hoffte, fur lange, lange Zeit den Riicken.

Was soil ihn an das Judentum fesseln ? Der eine, fur die

Existenz des Judentums selbst wichtigste der drei Grundpfeiler,
die Aboda, beginnt zu wanken. Die auch von geistig und sittlich

hochstehenden Juden getanen AeuBerungen : ^Das geht nicht an-

ders,
u

nDas war immer so," ,,Das werden Sie bei den Juden
nicht erreichen" u. s. w. sind ein trauriger Bevveis fur das Ver-

kennen der ernsten Lage, fur die Gefahren der Indolenz. Solche
Reden der Resignation sind die Leichenreden der Zukunft des

judischen Volkes.

Dauer des Gottesdienstes.
Motto:

Besser wenig mit Andacht als viel

ohne Andacht!
Schulch. Ar., Or. Ch. 1, 4.

Der jiidische Gottesdienst weist an Festtagen eine Dauer
auf, die mit den Bediirfnissen und Anschauungen der Zeit keines-

wegs im Einklange steht und mannigfache unangenehme Er-

scheinungen hervorruft.
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Die Zeiten, wo der Jude am Sabbat mehr oder weniger ein

religios beschauliches Leben fiihrte, sich dem Zauber der Frei-

tagabend-Poesie ganz hingab, nach dem Friihgottesdienste die

ganze Sidra zu Hause mit dem Niggun rezitierte oder seine

Kinder fiber das wahrend der Woche zugenommene hebraische
Wissen verhorte, den Rest des Vormittags dem Mussaph-Gottes-
dienste widmete, nachmittags sich an dem Vortrage bestimmter
Psalmen oder am Studium der Pirke Abot ergdtzte, deren ge-
diegenen Inhalt er in herzinniger Weise seinen Kindern ver-

mittelte, und beim Abendgottesdienste in wehmutsvoller Stimmung
das Lied n L'David baruch" intonierte, dem daheim nach der
Habdala andere melodisch reiche Lieder folgten, sie sind, so

ergreifend und innig sie das patriarchalische Leben der damaligen
Juden widerspiegelten, fiir immer dahin. Der machtige Strom der

Zeit hat sie hinweggeschwemmt und den Anforderungen des
modernen Lebens kann sich auch der Sinn des modernen, wenn
auch religios fiihlenden Juden vielfach nicht entziehen. Oft

konnte und mochte er an den Festtagen seinen religiosen Pflichten

im Gotteshause obliegen, doch vor der schier unendlichen La'nge
des Gottesdienstes schrickt er zuriick und zieht den Herren-
dienst dem Gottesdienste vor. Um so gebieterischer dra'ngt sich

die Forderung einer Kiirzung des Gottesdienstes in den Vorder-

grund, fiir die auch noch andere sachliche und formale Momente
in die Wagschale fallen.

Einige Gebete konnten schon deshalb leicht in Wegfall
kommen, weil sie bei aller Bewunderung ihres Inhaltes und
ihrer Form doch nur friiher Gesagtes wiederholen. Aber auch
die gerechte Forderung, daB jeder Teil des Gottesdienstes gleich-

wertig sei und demgema'B gleich weihevoll behandelt werde,

spricht fiir die Kiirzung der Gebete. Nur so konnte das durch
die gegenwartigen Verhaltnisse verschuldete notwendige Uebel
des zum groBen Teile gehudelten Vortrages der Gebete leicht

verschwinden.

Der Freitagabend-Gottesdienst
kann bis auf einige Abanderungen im groBen ganzen in seiner

heutigen Form beibehalten werden. Nach Absolvierung des
Mincha-Gebetes leite ein kurzes, weihevolles Orgelspiel den
Sabbat-Gottesdienst ein ! Dann trete der Rabbiner vor und

begriiBe in kurzen, markigen Worten den Eingang des Sabbats !

Darauf intoniere der Oberkantor den Psalm 29! Die tibrigen,
bisher vor dem Einzugsliede des Sabbats vorgetragenen Psalmen
haben zu entfallen.

Beziiglich des Kaddisch ist es nicht einzusehen, weshalb
zu dessen Vortrag immer der zweite Kantor in Aktion tritt. Es

entwiirdigte in keiner Weise den Oberkantor, das feierliche Gebet
selber vorzutragen, zumal auch der bisherige Modus tatsachlich

gar viele in ihrem Pietarsgefiihle verletzt, die den Eindruck

empfangen, daB die Intervention des zweiten Kantors einen minder
2
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vvichtigen Akt einleite. Ein kurzes deutsches Lied gehe nun
der Predigt voran, die ohne Unterschied an jedem Freitag-
abend, und zwar nicht am Schlusse, sondern
u njm i ttelba r vor Barchu, anzusetzen ist!

-$DieDauer der Predigt selbst beschranke sich auf

ungefahr 20 Minuten !

Bei dieser Gelegenheit sei es gestattet, auch einige Worte liber

Inhalt und Tendenz der Predigt
einzuschalten !

Motto:
Wer sein Kind liebt, ziichtigt es.

Spr. Sal.

'0
fjii) 6aQ8i^ awfrQcortog ov ytaideve'uai.

Menander.

Es verdient gewiB alle Anerkennung, wenn die Prediger das
Substrat ihrer Predigt inhaltlich und formell auf das sorgfaltigste
durchfiihren und Bibelexegese sowie religiose Belehrung in

vollendeter Weise darbieten, doch ist es sehr zu beklagen, daB
sie ihrer hohen Pflicht, erziehlich und aufklarend auf die Gemeinde-

mitglieder zu wirken, nur sporadisch gerecht werden.
Wo sind die jiidischen Demosthenesse, die ihrem Volke

unermudlich in eindringlichen Hauptsatzen und nichi in

schuchternen Relativsatzen den Spiegel seiner Fehler vorhalten?

Warum wird nicht der Finger auf die Wunde gelegt? Warum
werden nicht die sich 6'ffentlich hervordrangenden Unarten vieler

Glaubensgenossen, unter denen das gesamte Judentum so schwer
zu leiden hat, immer und immer nachdriicklichst
geriigt? Warum werden nicht die Aergernis erregenden Zu-
stande im Tempel, die eingerissene Disziplinlosigkeit zum Ge-

genstande eingehender Erorterung und eindringlichen Tadels

gemacht? Wenn es dem Prediger gelingt, durch sein sittliches

Pathos und durch die Wucht der Ueberzeugung auch nur zehn
Gerechte zu gewinnen, so hat er der heiligen Sache des Juden-
tums in bester Weise gedient und damit eine Propaganda er-

offnet, die immer weitere Kreise der Lauterung und Verherrlichung
des Gottesdienstes zufiihren wird. Das Aergernis erregende Be-
nehmen vieler Juden und Jiidinnen in den Gast- und Kaffee-

hausern, das laute, auf andere Insassen keinerlei Riicksicht

nehmende Gehaben im Tramwaywagen, wo Geschafte und private

Angelegenheiten auch familiarster Natur in belastigender Art zum
Unwillen der Mitfahrenden verhandelt werden, das schamlose,
die auBerste Selbstverachtung dokumentierende Benehmen vieler

jiidischer Besucher der Varietes, die vor Jahren der Profanisierung

jiidischer, zu Coupletmelodien verwendeter Synagogenweisen
Beifall zujohlten, das wenig bescheidene Auftreten in den Theatern
und Konzerten, das ostentative, Neid erregende Zurschautragen
des ganzen Vermogens auf halb entbloBten Leibern, die Skrupe!-
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losigkeit zahlreicher jiidischer Geschaftsleute in Handel und Wandel
und vieles andere ware ein wiirdiger Gegenstand der Pre-

digt, die in unausgesetzter und nachdriicklichster
Weise diese Uebelstande aufzudecken, zuriick-
zuweisen und zu verurteilen hatte.

Aber auch jener hohen Mission der Predigt, durch

apologetische Belehrung die Gemeindemitglieder zur
Selbstachtung zu erziehen und zur Abwehr gegen
Angriffe auf das Judentum zu befahigen, wird leider

zu wenig entsprochen. Doch dariiber an anderer Stelle !

Bei dieser Gelegenheit moge auch auf die lastig wirkende,
aufdringliche, iibel vermerkte, gerechten Spott hervorrufende
Reklamesucht einzelner Rabbiner, Oberkantoren, Erster Kantoren,
Unterkantoren, Chordirektoren hingewiesen werden, die, person-
licher Eitelkeit fronend, ihren Namen bei jeder sich darbietenden

Gelegenheit, besonders bei Berichten iiber Leichenbegangnisse, in

den Spalten offentlicher Tagesblatter prangen zu sehen belieben !

DaB die haufige Erwahnung mannigfacher Jubilaen von jiidischen
Funktionaren, besonders Kantoren und Chordirigenten was
bedeutet dagegen das hingebungsvolle, stille vierzigjahrige
Wirken eines Richters, eines Arztes! - auch ihrerseits dazu

beitrug, den betreffenden Tagesblattern das Epitheton ornans
-von Judenzeitungen zu verschaffen, ginge schlieBlich nur die

Leitung dieser Tagesblatter an. Es hat aber diese Tatsache fiir

die Gesamtheit der Juden den schweren Nachteil, daB diese

.Zeitungsorgane, 'wenn sie sich wirklich einmal berechtigter Inter-

essen des Judentums annehmen und schwere Angriffe gegen
dieses abwehren, in vielen, namentlich intelligenten Kreisen oft

den wiinschenswerten EinfluB nicht ausiiben konnen, weil zahl-

xeiche intelligente Leser, durch diese bestandige und aufdring-
liche Reklamesucht angewidert, fiir wirkliche Interessen des

Judentums keine Aufmerksamkeit und kein Wohlwollen mehr

iibrig haben.
Dieses peinlich wirkende Reklamebediirfnis moge der verehr-

Jiche Vorstand offiziell in die gebiihrenden Schranken weisen !

Parallele Freitagabend-Spatgottesdienste.

I^je Tatsache, daB von der Teilnahme an dem namentlich

in den Wintermonaten so zeitlich beginnenden Freitagabend-
Gottesdienste viele Kreise der Intelligenz, des Handels, der In-

dustrie, des Gewerbes, des Arbeiterstandes und auch der stu-

dierenden Jugend infolge ihrer beruflichen Tatigkeit geradezu

ausgeschlossen sind, legt es der Erwagung des verehrlichen Vor-

standes dringend nahe, parallele Freitagabend-Spat-
gottesdienste einzufiihren, die etwa um acht Uhr zu beginnen
hatten und in derselben feierlichen Form wie der

Hauptgottesdienst abgehalten werden niiiBten. Die in

dieser Beziehung bereits in mehreren hervorragenden Gemeinden

2*
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Deutschlands, namentlich in Berlin, mit vorzuglichem Erfolge

durchgeftihrten Versuche bilden ein kraftiges Argument fur die

Unterstiitzung dieser Anregung.
Im Hinblick auf die eingangs erwahnten Griinde vertragt der

Morgengottesdienst,
insbesondere die Psuke-d'simra, eine betrachtliche Kiir-

zung. Erwagt man, daB diese Psuke d'simra keinen Bestandteil

des obligaten Gottesdienstes bildeten, sondern, urspriinglich fur

die Privatandacht bestimmt, im Laufe der Zeit in den offent-

lichen Gottesdienst eingedrungen sind, so la'Bt sich auch vomr

Standpunkte des Herkommens gegen die vorzuschlagenden Kiir-

zungen nichts einwenden. Ein Orgelpraludium leite den Gottes-

dienst ein ! Hierauf rezitiere der Kantor unter den begleitenden

Klangen der Musik wiirdevoll das unvergleichlich schone Glau-

bensbekenntnis Jigdal ! Daran schlieBe sich der Vortrag der
tiblichen Berachot ! Dann folge das Kaddisch-Gebet der Trau-

ernden, die es und dies gelte von jedem Kaddisch! -- im.

Interesse der Ordnung an ihrem Platze in stiller Andacht zu

verrichten haben ! Denn das namentlich an Werktagen hie und
da noch immer iibliche ungeordnete, unzivilisierte gegenseitige
Ueberschreien stOrt die Andacht anderer Leidtragender. Aus den
Psuke-d'simra werde fur die Wochentage e i n Psalm, etwa der

145., fiir die Sabbat- und Festtage vier, und zwar Psalm 19, 92 r

93 und 145, beibehalten! Selbstverstandlich diirften auch diese

nicht in der bisher iiblichen kursorischen und saloppen Weise

heruntergeleiert, sondern miiBten wirkungsvoll vorgetragen werden.
K'riat Sch'ma, eingeleitet durch Barchu, und die sich an-
schlieBende T'philla konnen wesentlich unverandert bleiben.

Naturlich begleite die Orgel die stille Andacht in entsprechendem
Piano !

Das Hallel-Gebet.

Die Hallel-Psalmen, welche die Signatur des Festgottes-
dienstes bilden und durch ihren herzerhebenden, trostlichen, den
Glauben bestarkenden Inhalt den hochsten religidsen Wert der

Festtagsliturgie darstellen, werden durch die bisher im allgemeinen
iibliche Vortragsweise ihrer Wirkung vollstandig entkleidet,

Obgleich die Kantoren, die im Hinblick auf das reiche Repertoire
der Gebete nicht bei jedem einzelnen Stiicke in geziemender Weise
verweilen konnen, fiir die oft vorherrschende Hast, mit der sie

das Hallel absolvieren, nicht verantwortlich gemacht werden
konnen. so muB doch ausgesprochen werden, daB der plarrende
Ton, in dem der Chor die einzelnen Psalmen herunterleiert,

Ohr und Gemiit des Andachtigen auf das tiefste verletzt. Auch
hier muB Wandel geschaffen werden. Man begniige sich mit
zwei von den sechs Psalmen, die immerhin abwechselnd aus-

gewahlt werden konnten, und trage sie mit der ihnen gebiihren-
den Weihe vor! Dann konnte das wohltuende gliickliche Bei-
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spiel Herz und Gemiit tief ergreifender Interpretation des
118. Psalmes. die man wiederholt Gelegenheit hatte, aus dem
Munde des Oberkantors des Leopoldstadter Tempels zu ver-

nehmen, die maBgebende allgemeine Richtschnur bieten.

Dem Ausheben der Thora, dessen Zeremonien in der bis-

herigen Weise im allgemeinen beibehalten werden konnen
nur daB die bereits friiher besprochene wunschenswerte Ein-

fiihrung neuer Kompositionen sowie ein gleichzeitiges Empor-
steigen des Rabbiners und Kantors zur Bundeslade im Interesse

harmonischer Ordnung zu beriicksichtigen ware reihe sich die

Thora-Vorlesung
an. womit eines der allerwichtigsten Kapitel zur Besprechung
gelangt !

Einfiihrung der Thora-Vorlesung. Historische

Entwicklung. Die gegenwartigen Zustande.

Reform.

Die Einfiihrung der Thora-Vorlesung ist gottliches Gebot

{Deut. 31, 10 ff.). Nach dieser ursprunglichen Anordnung sollte

die Thora alle sieben Jahre dem gesamten Volke vorgelesen
werden. Aber schon unter den Richtern und Konigen waren die

mosaischen Schriften und das mosaische Gesetz nicht nur dem
Volke, sondern selbst seinen Hauptern so fremd, daB der fromme

Konig Josia iiberrascht wurde, als man ihm das vom Priester

Hilkia im Tempel aufgefundene Buch der Lehre Moses vorlas.

Dem in tiefe Unwissenheit und in religiosen Indifferentismus

versunkenen Volke die Gotteslehre wieder ins Gedachtnis ge-
rufen zu haben, war das Verdienst eines Mannes, der von der

Vorsehung berufen war. die jiidische Religion neu zu begriinden.
Dieser Regenerator des religiosen Geistes im Volke war Esra,

machtig unterstiitzt von der Klugheit und Festigkeit Nehemias,
der nach der starken Befestigung Jerusalems nunmehr daran ging,
die eingerissenen sozialen und sittlichen Uebelstande zu be-

seitigen. Als durch das hingebungsvolle Wirken dieser Manner
der religiose Geist im Volke geweckt war, auBerte dieses den
lebhaften Wunsch, das Gesetz seiner Religion kennen zu lernen,
um es auch im Leben erfiillen zu konnen, und so bat es Esra
um die Vorlesung des Buches der Lehre. Von einer hohen Tri-

bune herab las Esra am 1. Tischri (445) in einer Volksver-

sammlung die Gotteslehre vor und erklarte sie. Bei Beginn der

Vorlesung erhob sich ehrerbietig die ganze Versammlung. Der
feierliche Vortrag machte auf das Volk einen derart tiefen Ein-

druck, daB viele geriihrt in Tra'nen ausbrachen.

Wie entsprechen nun die gegenwartigen Zustande an

geheiligter Sta'tte dem gedachten Zvvecke dieser Einrichtung?
Das kostbarste Juwel, das Erbe und der Stolz der Juden,

die Quelle aller Humanitat, aller sozialen Gerechtigkeit, die von
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fast alien Volkern der Erde hochverehrte und gefeierte Thora r

erfahrt in unserer Synagoge
- - die schmachvollste Behandlung.

Wenn man sich die Tatsache vor Augen halt, daB der

iiberwiegendste Teil der Tempelbesucher der Vorlesung der Thora
in der Ursprache zu folgen gar nicht imstande ist, daB ihm also

die Vorlesung in der bisher iiblichen Weise keine Erhebung des

Geistes oder des Gemiites zu bieten vermag, so kann man sich

niclit dariiber wundern, daB dieses Publikum der Vorlesung
keine Aufmerksamkeit schenkt und entwiirdigende Allotria treibt,

was auch unter den gegenwartigen traurigen Verhaltnissen durch-

aus zu verdammen ist, sondern man miiBte sich wundern, wenn
es anders ware. Aber selbst die sparliche geistige Elite, die

jetzt noch so gliicklich ist, der Vorlesung in der Ursprache mit

Verstandnis folgen zu kdnnen, muB von der Art und Weise des

Vortrages auf das tiefste angewidert werden.

Dieser Vortrag !

Mit dem Riicken zum Publikum gekehrt, das im Sinne Esras

nach der Belehrung lechzen soil, leiert der Vortragende im

ExpreBzugtempo mit schnarrender oder naselnder Stimme, den
wirklichen Niggun oft nur markierend, in einer dem gewollten
Zwecke durchaus hohnsprechenden Weise die ehrwiirdigsten

Erzahlungen, die erhabensten Gottesgesetze herunter. Die geist-
totende Wirkung dieses Vortrages auf das zumeist schwatzende
oder hintraumende Publikum wird zeitweilig durch mehr oder
minder sensationelle Momente unterbrochen, die in der Befriedi-

gung oder Enttauschung iiber die Hone der in den 6 den
Mischeberachs gespendeten Betrage ihren Ursprung haben.

Es bedarf keiner weiteren Begriindung. daB diese das

Judentum entwiirdigende Einrichtung, die. abge-
sehen von der hiedurch herbeigefiihrten Verlangerung des Gottes-

dienstes, oft nur dazu dient, eine mit der Maske der Religiositat
verhiillte eitle Reklamesucht zu wecken und zu fordern. unter
alien Umstanden von der heiligen Sta'tte ver-
schwinden muB. Die vom Rabbiner bei besonderen Veran-

lassungen (Neugeburt, Konfirmation, Krankheitsfall usw.) zu

sprechenden deutschen Gebete bleiben hievon unberiihrt.

Einen materiellen Verlust braucht die Gemeinde gewiS
nicht zu erleiden. Die Mittel und Wege, einem solchen Ent-

gange an Spenden vorzubeugen, wird die Weislieit des ver-

ehrlichen Vorstandes sicherlich zu finden wissen. Immerhin.

moge es gestattet sein, die Anregung vorzubringen, daB der
Vorstand vor den Festtagen durch seine Organe Spendenbucher
an die wohlhabenden Gemeindemitglieder sende oder schriftliche

Einladungen richte, anla'Blich der hohen Feiertage den Regungen
des jiidischen Herzens mit traditioneller Bereitwilligkeit zu folgen I

Die Hoffnung, daB die auf diesem Wege zustande gebrachten
Spenden sogar ein iiber alle Erwartung reichliches Ergebnis
zutage fordern werden, diirfte sich kaum triigerisch erweisen.
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Freudige und dankbare Pflicht des Vorstandes wird es sein, die

Namen der Spender sowie die Hone der eingelaufenen Betrage
in geeigneter Form und an geeigneter Stelle zu veroffentlichen.

Vorschiage eitier Reform der Thoravorlesutig.

Urn die hiefiir erforderlichen neuen Einrichtungen zu

begriinden, erscheint es notwendig, einiges iiber die Be-
ziehungen des Rabbiners und des Kantors zum
Gott esdienste anzufiihren.

Die Religion ist eine Angelegenheit des Herzens. Zum
Oottesdienste drangt sich die Menge, zunachst der Stimme des
Gefiihles gehorchend. Dieses findet in herzinnigen Gebeten, in

Gesang und Musik ganz besondere Befriedigung. Die Gefiihle

der Menschen sind, unabhangig von Raum und Zeit, stets die

gleichen, sie sind das Bleibende im Wechsel der Zeiten. Darum
sind die lyrischen Ergiisse, in erster Linie die Psalmen, der

unabanderliche Abglanz des menschlichen Empfindens, der

Kristallisationspunkt der gottesdienstlichen Verehrung, sie spenden
das wahre Lebenslicht den gottesinnigen Gefiihlen. Und ihr

wirkungsvollster Interpret ist naturgemaB der Kantor, er ist
der unentbehrliche, fast ausschliefiliche Tra'ger
des Gottesd ienstes, er ist der Fiirbitter der Gemeinde
Gott gegeniiber, der Sch'liach Zibbur, der vor Gott hintritt, urn

fur Sein Volk Israel, das ihn zu Ihm sendet, zu flehen. Anders
die Predigt. Diese, ihrer historischen Entwickelung nach aus
der gottesdienstlichen Schriftauslegung hervorgegangen, hat

belehrende und ermahnende Tendenzen. Abhangig von den

Anschauungen und Bediirfnissen der Zeit, ist sie, inhaltlich und
formell dem Wechsel unterworfen, ein Produkt ihrer Zeit Leider

ist sie heutzutage fast das einzige Feld. wo die Tatigkeit des

Rabbiners sichtlich in wirksame Erscheinung tritt. Und doch
kann die Stellung des Rabbiners und Predigers
von hervorragender und iiberwaltigender Bedeu-
tung werden. Die groBen Verdienste des Rabbinismus um
die Fortsetzung und Erhaltung des mosaischen Gesetzes sind

unverganglich. Die Rabbiner und Prediger sollen nicht nur die

Wecker und Erhalter des religiosen Lebens im Volke sein, sondern

auch die treuen, weitausschauenden Berater ihrer Gemeinden,

wiirdige Nachfolger ihrer groBen Vorganger, der Propheten!
Jetzt bote sich ein Mittel, wenigstens dem ersten Teile ihrer

Mission in ervveitertem MaBe gerecht zu werden und wirksamer
hervorzutreten : Ihnen werde die Vorlesung der Thora
und deren Interpretation iibertragen!

Wer anders als der Erfahrenste, der Rabbiner, \vare dazu

berufen, die Thoravorlesung zu halten, wodurch der dem modernen
Gefiihle widerstreitende Tropp, aber auch die bisher oft beklagten
Uebelstande der inkorrekten Aussprache, der verstandnislosen

und falschen Betonung mit einem Schlage beseitigt wiirden?
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Die Uebersetzung der Schrift in die Landessprache aber ist

keineswegs eine Neuerung, sondern stiitzt sich auf die historische

Tatsache, daB die Thora dort, wo die Kenntnis der hebraischen

Sprache geschwunden war, nicht nur in der Ursprache, sondern

auch in der Landessprache vorgelesen wurde (Schulchan An,
Or. Ch. 145, 1). Zur Erzielung eines tieferen Verstandnisses der

Bibel geniigt jedoch die Uebertragung der ganz oder nur teilweise

in hebraischer Sprache verlesenen Bibel keineswegs allein
;
den

AbschluB bilde eine kurze sinngema'Be, Geist und Gemiit er-

hebende Erlauterung ! Dann konnte im Sinne der V oik s-

belehrung eine Renaissance der Synagoge erstehen, die Philo

didaoxakelov . . . ovfjJtdorjg dQsvijg Lehrstatte . . . aller Tugenden
(vita Mos. Ill, 168) nennt und deren Wesen er den erstaunten

Epigonen der Gegenwart mit folgenden begeisterten Worten (De
septenario II, 282) erschlieBt: w Allsabbatlich sind in jeder Stadt

unzahlige Lehrstatten der Weisheit, Besonnenheit, Tiichtigkeit,

Gerechtigkeit und der iibrigen Tugenden geoffnet, in denen d i e

Horer in groBter Ordnung, in lautloser Stille a u f-

horchend und lauschend, dasitzen, indurstigen
Ztigen die herrlichenLehren einschliirfend; denn
einer der Erf ahrensten tragt hier die schonsten
und nutzlichstenLehren vor, durch die das menschliche
Leben auf das vorziiglichste gefordert wird." Durch diese all-

sabbatlichen Volksbelehrungen, die, nach dem Vorbilde
Esras mit Liebe und Begeisterung vorgetragen, ihre Wirkung
auf das Publikum sicherlich nicht verfehlen und dem Gottes-

hause neue Anhanger zufiihren werden, kann der Synagoge ihr

urspriinglicher Charakter eines Lehr- und Bethauses (,,Schul
u
) in

edelster Form wiedergegeben werden.

Dem verehrlichen Vorstande und dem ehrwiirdigen Rabbinate
bleibe es anheimgestellt zu erwagen, ob diese Vorlesung in einem

einjahrigen oder dreijahrigen Zyklus gehalten werden solle, wo-
bei bei dem einjahrigen auch der Modus getroffen werden kOnnte,
daB der Rabbiner beim Morgengottesdienste des Sabbats nur
einen Teil der Perikope in hebraischer Sprache verlese, wahrend
der Rest auf die drei anderen wochentlich abzuhaltenden Thora-

vorlesungen (Sabbat Mincha, Montag und Donnerstag) verteilt

werden kbnnte ! Jedenfalls mu5 unbedingt gefordert werden, daB
nach der obligaten Vorlesung wenigstens eines Teiles in der

Ursprache eine ubersichtliche Darstellung des Inhaltes der Sidra
mit einer angemessenen sachlichen Erlauterung und eine wort-
liche Wiedergabe soldier Stellen in deutscher Sprache
zu erfolgen habe, die entweder das religiose Leben machtig
beeinflussen oder durch die Verkiindigung der Hauptlehren der

Moral, der sozialen Gerechtigkeit und der Menschenliebe welt-

historische Bedeutung haben und den gerechten Stolz des Juden-
tums bilden. Schon hiedurch wiirde die apologetische Er-

ziehung des jiidischen Volkes, von der spater eingehender
gesprochen werden soil, auf das wirksamste angebahnt werden.
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Diese vorgeschlagene Reform soil den Tempelbesuchern
durchaus nicht die Gelegenheit entziehen, vor die Thora hinzu-
4reten und ihr Bekenntnis zur Thora in den riihrenden Segens-
spruchen abzulegen. Der Aufruf hat durch den dem Rabbiner
assistierenden Kantor in der bisher iiblichen Weise zu erfolgen.

Grundsatzlich sollen zur Thora nur solche Personen gerufen
werden, die sich mit schwarzem Zylinderhute eingefunden haben !

In solchen Gotteshausern, deren Estrade geniigend Raum bietet,

verfiigen sich die zur Thora Gerufenen beim Oeffnen der Heiligen
Lade auf die fur sie bestimmten Platze, wo sie bis zum Einheben
-der Thora verbleiben. Nach dem Vortrage des zweiten Segens-
spruches begibt sich der Aufgerufene auf seinen Platz auf der

Estrade wieder zuriick. Die Alija's mogen nicht an Ort und Stelle,

sondern im Wege schriftlicher Verstandigung im vorhinein ver-

teilt werden! - -
Beziiglich der Konfirmation hat als Grund-

satz zu gelten, daB der Konfirmand zum Vortrage der Segens-
spriiche, bez. des Maphtir nur dann zugelassen werde, wenn er

seine Befahigung hiezu bei dem zustandigen Rabbiner oder
einem zu diesem Zwecke bestimmten Religionslehrer nachge-
-wiesen hat.

An die Thora-Vorlesung schlieBe sich der Vortrag des

Propheten-Abschnittes in gleich wiirdiger Form in

deutscher Sprache an, wobei es dem Takte des Rabbiners
iiberlassen bleibe, ungeeignet erscheinende Stellen wegzulassen
oder durch eine summarische Darstellung zu ersetzen!

Ein kurzes inhaltreiches deutsches Lied
Jeite die Predigt ein! Diese nehme nicht mehr als 20, im
auBersten Falle 25 Minuten in Anspruch !

In der dem Charakter des Tages angemessenen Weise moge
die Predigt ganz besonders die weihevollen Momente des Festes

der andachtigen Menge zu Gemttte ftihren!

Aber auch sonst wird sich der gottesdienstlichen Tatigkeit
des Rabbiners ein reiches Feld erschlieBen. Abgesehen von den

schon oben angedeuteten in der Landessprache zu verrichtenden

Kasualgebeten, moge der Rabbiner, wie dies z. B. dank der

vortrefflichen Verwaltung im Doblinger Vereinstempel bereits der

Fall ist dem das jeweilige Fest einleitenden Abendgottesdienste
in wenigen Worten eine kurze Betrachtung iiber die Bedeutung
des Feiertages vorausschicken! Er moge namentlich an den ernsten

Festen an geeigneter Stelle, z. B. vor dem Schopharblasen eine

auf die Bedeutung des Aktes Bezug nehmende kurze Ansprache
halten und das Unessanne Tokeph vor dessen Vortrag durch

Kantor und Chor in guter Uebersetzung rezitieren! Es ist dringend
zu. wiinschen, daB alle vom Rabbiner vorzutragenden Gebete
sowie alle Ansprachen aus besonderen Anlassen am Sabbat

rgenau so wie an den Festtagen in weihevoller Weise mit lauter,

vernehmbarer Stimme vorgetragen werden.

Schon diese wenigen Beispiele zeigen zur Geniige den

<nachtigen EinfluB, den die rabbinischen Funktionen auf die Hebung
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der weihevollen Stimmung und auf die Forderung der Andacht

und Erbauung auszuiiben vermogen. Von der hervorragendeh

Bedeutung, die dem Rabbinerstande auch sonst noch in x alien

wichtigen Fragen des judischen Volkes zukommt, soil in einem

eigenen Kapitel ausfiihrlich die Rede sein!

Das Mussaph-Gebet.
Von dem Mussaph-Gebete sind nur die ersten drei Bene-

diktionen einschlieBlich der Keduscha, die mil ganz besonderer

Weihe vorgetragen werden moge, laut zu rezitieren. Abgesehen
von der durch die vollstandige Rezitierung bewirkten Verlangerung.
des Gottesdienstes, die der Vortragende in der Regel durch eine

mehr fliichtige Darstellung wettzumachen sucht, ist es eine
prinzipielle Forderung jedes Kulturmenschen r

mit dem Gebete um Wiederherstellung der Tieropfer ein fur

allemal aufzuraumen (Maimon., More Neb. Ill, 32).

Damit soil dem Sehnen eines groBen Teiles des judischen
Volkes nach Wiederherstellung des judischen Staates und des

Zentralheiligtumes keineswegs nahegetreten werden !

Da es ein in der Thora enthaltenes gottliches Gebot ist,

daB die Ah'roniden iiber die Gemeinde den Segen zu

sprechen haben und diese Uebung eine wertvolle Reminiszenz
an den Tempelkultus darstellt, so ist die Aufrechthaltung dieses

Branches mit Recht anzustreben, jedoch unter der Voraussetzung.,
daB zu dieser Funktion, ob sie nun ehrenhalber oder gegen
Bezahlung iibernommen wird, nur als wiirdig bekannte und zur

asthetisch einwandfreien Vortragsweise des Priestersegens-
befahigte Kohanim bestellt werden. Mangels solcher Personen
hat der Priestersegen zu entfallen.

Die Funktion des Schopharblasens am Neujahrsfeste
ist nur durch einen im standigen Dienste der Gemeinde stehenden.
Kantor zu vollziehen.

Was den SchluB des Mussaphgottesdienstes
betrifft, so sei auch hier auf die Unzulassigkeit hingewiesen,
daB der Oberkantor nach dem Alenu-Gebete abtritt und das
Kaddisch sowie den herrlichen vor offener Bundeslade vorzutra-

genden Gesang An'im s'mirot einem anderen Funktionar iibergibt!
Dieser wenig weihevolle Vorgang sowie die Eilfertigkeit, mit der
das schone Lied vor fast leeren Ban ken rezitiert wird, lassen den
Wunsch aufkommen, auf dessen Vortrag lieber ganz zu ver-

zichten. Jeder Sabbat- und Festtagsgottesdienst klinge in

einem Orgelspiele aus !

Gottesdienst an Werktagen.
Das Kapitel iiber den Gottesdienst moge mit dem Wunsche

seinen AbschluB finden, daB die im Vorhergehenden gegebenen
Anregungen mutatis mutandis - - allenfalls unter Weglassung der

Orgel und des Chores - auch an Werktagen ihre Anwendung.
finden !



2?

Bedenkt man, daB viele ansehnliche Mitglieder der Gemeinde,
die hauptsachlich aus Griinden der Pietat den Werktags-Gottes-
dienst besuchen, an diesem umsomehr ihre Befriedigung findeiv

sollen, als sie an der Teilnahme am Sabbat- und Feiertagsgottes-
dienste oft verhindert sind, so wird man das Gebot der
wiirdigen Ausgestaltung auch dieses Gottes-
dienstes vollkommen verstehen. Die Art, wie dieser gegen-
wartig abgehalten wird, laBt die Bezeichnung r Gottesdienst

u
als

ganzlich unangebracht erscheinen. Niemand, auch nicht der mil
dem Gebetbuche von Jugend auf Vertraute und der Liturgie Kundige,
ist imstande, der beispiellosen Hast, mit welcher der Vorbeter
die meisten Gebete abhaspelt, auch nur mit den Lippen zu

folgen, geschweige denn den Gedanken und Inhalt erbaulich in

sich aufzunehmen. Daft sich diese beklagenswerte Hast insbe-
sondere auch auf das Kaddisch-Gebet, um dessentwillen die
meisten Andachtigen erschienen sind, in unziemlicher Weise

tibertragt, ist eine ganz besonders bedauerliche Wahrnehmung
und legt die Erwagung nahe, das Kaddisch-Gebet lieber ein-
mal wiirdig als drei bis viermal in dieser saloppen, hochst

unwiirdigen Weise verrichten zu lassen. Stimmlose Funktionare,
die sich im Dienste der Gemeinde schon verbraucht haben,

mogen unter hochster Anerkennung ihrer Verdienste in ehrenvoller

und auskommlicher Weise versorgt, aber nicht beim Werktags-
Gottesdienste zur Funktion herangezogen werden !

Die Mittel zur Herstellung- der Ordnung
1 im

Gottesdienste
sind ebenso einfach wie leicht. Konsequenz und Strenge
fiihren zum Ziele. Eine Tempelordnung, in moglichst wenige
Paragraphen zusammengefaBt, wo namentlich jede wie immer

geartete Konversation, das Liiften der Hiite, das GriiBen mit den
Handen unter Androhung entsprechender, notigenfalls scharfster

Mittel ernstlich untersagt wird, moge an die einzelnen Gemeinde-

mitglieder versendet und jedem Tempelbesucher beim Eintritte

in das Gotteshaus eingehandigt werden! Deutlich sichtbare

Plakate an den Tempeleingangen sollen auf die Neueinfiihrung
dieser Tempelordnung aufmerksam machen ! Zuvor miiBten jedoch
die Synagogendiener eine bis ins einzelne gehende Abrichtung
und Schulung empfangen, die sich auf ihre personliche Haltung,
auf ihr eigenes Benehmen und auf ihr taktvolles Einschreiten

gegen Zuwiderhandelnde ohne jeglichen Unterschied
der Person, der sozialenStellungund desStandes
zu erstrecken hat.

Eine wichtige Unterstiitzung des angestrebten Zweckes ware-

durch dieMitwirkung der Rabbiner zu erreichen, die^

der Aufforderung des hochloblichen Vorstandes sicherlich gerne
folgend, aus voller Ueberzeugung und im BewuBtsein ihrer

Ehrenpflicht alle Krafte daransetzen werden, in einer Reihe von

Predigten auf die zu treffenden MaBregeln des verehrlichen Vor-
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standes vorzubereiten und deren Notwendigkeit und Wichtigkeit
fiir das Ansehen des Judentums den Gemeindemitgliedern zu

Gemiite zu fiihren.

Jede MaBregel, sie scheine noch so klein, muB im Hinblick

auf den g r o B e n Zweckder Herstellungvon Sitte und
Ordnung im Gottesdienste wohl beachtet werden

;
denn

wichtig sind alle Komponenten, durch die als Resultierende das

erfreuliche Ergebnis der Ordnung zutage tritt. So sei hier der

Vorschlag gemacht, daB Rabbiner und Kantor gleichzeitig er-

scheinen und durch ihren Eintritt das Zeichen zum Beginne des

Gottesdienstes geben ! Des weiteren sei es gestattet, eine auf

die auBere Ordnung Bezug nehmende MaBregel hinsichtlich des

gleichzeitigen Aufstehens und Sitzens der Ge-

meindemitglieder wahrend des Gottesdienstes anzuregen ! Bei der

Herausgabe neuer Gebetbiicher moge darauf Bedacht genommen
werden, die Gebete, bei denen die Andacht stehend zu verrichten

ist, ausdriicklich als solche kenntlich zu machen !

Das in der letzten Zeit unliebsam vermerkte Ueberhand-
nehmen des lauten Betens seitens der Tempelbesucher, z. B. des

Satzes Naariz'cha, wozu der Vorbeter widerwillig eine eigene
Pause einraumen muB, moge mit allem Nachdrucke abgestellt
werden !

Wird die Tempelordnung mit unerbittlicher
Konsequenz gehandhabt, so steht auch zu erwarten, daB
viele Juden, die dem bisherigen Gottesdienste wegen seiner

mangelhaften Zustande ferngeblieben sind, nianche schon aus

Neugierde, manche aus edleren Motiven, den Weg zum Gottes-

iiause wieder finden werden.
Die mit Entschlossenheit und Ausdauer durch-

gefiihrten Einrichtungen werden das erfreuliche Ergebnis
der notwendigen Disziplin zeitigen und v o r b i 1 d -

Jich auch auf die Provinzgemeinden wirken.

Die feierlichen Zeremonien bei Leichen-

begangnissen.
Ein kurzes Wort sei auch diesen gewidmet!
Das an sich ergreifende schone Hazur-tamim-Gebet ruft in

der bisher meist iiblichen Darstellungsweise nicht nur nicht die

gewiinschte, sondern oft die gegenteilige Wirkung hervor; denn
die Gepflogenheit mancher Kantoren, es in der Weise des Cha-
sanut vorzutragen, dessen Wirkung auf gewisse Kreise der alteren

Generation sicherlich nicht bestritten werden soil, entspriclit
durchaus nicht den Empfindungen moderner musikalisch gebil-
deter Menschen. Aber auch das UebermaB des Pathos, das meist
durch Outrierung der Stimmittel zum Ausdrucke gelangt, ist ent-

weder fiir die Teilnehmer zusehr aufregend Oder lost eine storende

peinliche Empfindung aus. Am besten empfohle es sich, daB
<der Kantor dieses Gebet, von den Klangen einer Orgel oder
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wenigstens eines Harmoniums im Piano begleitet, mit dem Aus-
drucke der Wehmut schlicht und ergreifend vortrage. Auf die

Einrichtung einer Orgel sollte bei Erbauung der neuen Friedhofs-
halle unbedingt Bedacht genommen werden.

Daran schlieBe sich das Menucha-Nechona-Gebet, voni
Rabbiner rezitiert, und die iibliche Leichenrede an ! Allzulange
Reden mogen jedenfalls ausgeschlossen sein! Einem tiefge-
fiihlten Bediirfnisse sehr vieler Glaubensgenossen entsprechend,
sei hier dem Wunsche Ausdruck gegeben, es moge die betriibende,
oft krankend empfundene Tatsache, daB gerade die armeren
Schichten der Bevolkerung infolge der bestehenden Klassenein-

teilung bei Leichenbegangnissen des trostlichen Zuspruches des

Seelsorgers entbehren, durch die unerlaBliche Bestimmung beseitigt
werden, daB b e i

j
e d e m Leichenbegangnisse ohne Unter-

schied der Klasse ein Rabbiner zu fungieren habe! Eine den

Empfindungen weiter Kreise entgegenkommende Einrichtung ware
ein Lied in deutscher Sprache, das der Mannerchor
in angemessener Entfernung von der Grabstatte vortragen moge.

Der Jugendgottesdienst.

AeuBeres.
Motto: Wie die Alten sungen,

so zwitschern die Jungen.

Die unwiirdigen Szenen, die sich vor dem Beginne des

Gemeindegottesdienstes sowie in seinem Verlaufe abspielen und
an friiherer Stelle eingehende Beleuchtung erfahren haben, treten

beim Jugendgottesdienste in wesentlich gesteigerter Form in die

Erscheinung. Wahnt man sich beim Hauptgottesdienste manch-
mal in den Saal der Effekten- oder Produktenborse versetzt, so
hat sich hier incredibile dictu - -

zeitweilig ein neuer Ge-

schaftszweig etabliert die Markenborse.
Die wiisten Szenen, die man mit schmerzlicher Ueberraschung.

hier oft wahrzunehmen Gelegenheit hat, spotten jeder Beschrei-

bung. Wie weit es der Jugend an dem BewuBtsein, sich an

geweihter Statte zu befinden, iiberhaupt fehlt, geht daraus hervor r

daB sie sich zum Teile nicht einmal scheut, die Banke zu

bekritzeln, die ihr eingehandigten Gebetbiicher, das Eigentum.
der Gemeinde, zu besudeln und anderen Vandalismus zu begehen.

DaB durch diese unerhorte Disziplinlosigkeit gut gesittete,

hauslich sorgfaltig erzogene Kinder moralisch verderbt werden
und sich viele Eltern mit Recht dagegen strauben, ihre Kinder

zu einem solchen Gottesdienste zu schicken, ist gar nicht zu

verwundern. Es muO mit tiefstem Bedauern ausdriicklich fest-

gestellt werden, daB die Aufsichtsorgane zumeist vollkommen

versagen. MuB es nicht den groBten Unwillen erregen, daB selbst

diese - - Lehrer - - manchmal mit einander konversieren und so

der Jugend ein verderbliches Beispiel bieten? Eine Wahrnehmung
bei einem jiingst abgehaltenen Jugendgottesdienste war folgende:
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.Als Vorspiel fiihrten die Chorknaben turbulente Szenen auf. Sie

schrien, rauften, liefen den Almemor entlang in wilder Hast

durcheinander, einer bestieg die Kanzel und gefiel sich darin,

in mimischer Weise den Redner darzustellen. Im Mittelschiffe

larmten inzwischen die Knaben in ihrer Art und im Mittelgange
-

standen 6 Herren, meist im Zylinderhute, was sie ganz besonders

als Aufsichtsorgane erkennen HeB, und fiihrten, ganz unbekummert
urn diese Szenen des Skandales, ausnahmslos eine sehr rege
Konversation. Diese setzten sie wahrend des ganzen Gottes-

dienstes, wahrend des Aushebens, wahrend der Keduscha, teils

stehend, teils aufundabgehend, fort und unterbrachen sie nur vor

der Exhorte, um Platz nehmen zu konnen. Ein groBer Teil der

Schuljugend lieB sich aber auch wahrend dieser keinen Augen-
blick darin stb'ren, dem gemutlichen Plaudern, das der Zweck
ihrer Anwesenheit zu sein schien, weiter zu fronen. Den traurigen
AbschluB eines solchen Gottesdienstes bildete das Toben und
La'rmen der abziehenden Jugend. Von den Unzukommlichkeiten,
die sich dann auf der StraBe zu ereignen pflegen,
soil hier ganz abgesehen werden ! Diese Vorgange naturgetreu
zu schildern. ist eine sittliche Pflicht fur jeden, der Skandal und
Unehre vom Judentume abzuwenden wiinscht.

DaB hier sofort riicksichtslos und bis ins Aeu-
>6 erste Wandel zu schaffen ist, unterliegt keinem
Z weif el.

Die Tatsache, daB zu Aufsichtsorganen wahrend des Jugend-
Gottesdienstes oft Lehrer bestellt werden, welche die anwesende

Jugend gar nicht kennen, macht den MiBerfolg selbst strenger
Lehrer vollkommen begreiflich- Der zur Rede gestellte Schiiler

glaubt, dem ihm ganz fremden Aufsichtsorgane weder Gehorsam
noch Achtung schuldig zu sein. Eine Besserung dieser traurigen
Zustande ist einzig und allein nur dadurch moglich, daB die

Schuljugend nur unter Aufsicht ihrer eigenen
Lehrer beim Jugendgottesdi enste zu erscheinen
h a b e, anders nicht. Hiebei wird der zuversichtlichen Erwartung
Ausdruck gegeben, daB die eigenen Lehrer schon im Hinblick
auf die Heiligkeit der Sache es als ihre moralische Pflicht an-

sehen werden, die Aufsicht iiber die eigenen Schiiler personlich
zu fiihren, und mit aller Energie riicksichtslos ohne
Ansehung der Person und des Standes der Eltern
gegebenen Falles ihres Amtes walten werden. Der Durchfiihrung
dieser Forderung steht allerdings die Tatsache im Wege, dab
ein und derselbe Lehrer, an mehreren raumlich weit auseinander

liegenden Anstalten beschaftigt, verschiedenen gleichzeitig abge-
haltenen Gottesdiensten nicht beiwohnen kann. Diese Schwierigkeit
ist leicht zu eliminieren. Es muB wofiir auch noch andere
Griinde sprechen davon Abstand genommen werden, die

Schiller zu allwochentlichem Besuche des Gottesdienstes zu ver-

halten
;
man begniige sich damit, sie je nach den Umstanden

^an jedem 2. oder 3. Sabbat zum Gottesdienste heranzuziehen !
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Die obligatorische Einrichtung
des Jugendgottesdienstes.

Freilich, das groBte Hindernis fur die gedeihliche Ent-

wicklung des Jugendgottesdienstes, der die jiidischen Kinder im
Glauben starken und zu iiberzeugungstreuen Juden machen soil,

liegt in seinem unobligaten Charakter. Hier ist die Quelle des
Uebels.

Halt man die Heranziehung der Jugend zum Gottesdienste
fiir ein notwendiges Mittel der religios-sittlichen Erziehung, ein

Grundsatz, der von alien Konfessionen angenommen und zumeist
ex lege in die Praxis umgesetzt ist, so schreite der verehrliche

Vorstand schon vom Standpunkte der Gleichberechtigung, die

nebst gleichen Rechten gleiche Pflichten voraussetzt, ohne jedes
wie immer geartete Bedenken zur obligatorischen Ein-
richtung des Jugendgottesdienstes, die ja in zahlreichen

Gemeinden Bohmens und Mahrens klaglos durchgefiihrt ist!

Allerdings wird jeder Zwang als etwas Feindseliges empfunden.
Gleichwohl ist der Zwang, der doch im Erziehungsleben mit-

unter wichtig, ja unerla'Blich ist, im Interesse einer hoheren
ethischen Idee nicht zu umgehen, wenn anders ein religios
sittlicher Erziehungserfolg durch den Jugendgottesdienst herbei-

gefiihrt werden soil. Die Furcht vor der Moglichkeit, daB in jenem
glaubensnihilistischen Milieu, dem die im Judentume herrschenden
Uebelstande nicht zum geringsten zuzuschreiben sind, ein aus-

geiibter Zwang den Abfall einzelner zur Folge haben konnte,
darf nie und nimmer ein Hindernis sein, die fiir eine religios
sittliche Erziehung notwendigen MaBregeln zu ergreifen.

Die innere Einriclitung des Jugendgottesdienstes.

Die allgemeinen Gesichtspunkte, die bereits bei der Be-

sprechung des Hauptgottesdienstes geltend gemacht wurden,
sind in wo moglich noch hoherem MaBstabe beim Jugend-
Gottesdienste zu beriicksichtigen ;

denn fiir die Jugend ist

das Beste gut genug. Ein unzulanglicher Kantor, dessen

Organ einer so erhabenen Aufgabe keineswegs gewachsen ist,

ein verstiimmelter, bis auf V, des Normalbestandes herabge-
setzter Chor sind sicherlich nicht die Mittel, der zum groBen
Teile musikalisch veranlagten Jugend einen Begriff von der Hoheit

eines jiidischen Gottesdienstes zu geben oder sie zu begeistern,
vielmehr muB ihr die Art einer solchen Darbietung als wahre
Karikatur erscheinen.

Die allerbestenKrafte sind hier am Platze.
Kommt nun noch hinzu, daB der Exhortator oft die deutsche

Sprache nicht in wiinschenswerter Weise beherrscht und auf-

falligen fremdlandischen Akzent in seiner Aussprache nicht ver-

meiden kann. so fehlt nichts zur Belustigung, wohl aber alles
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zur Erbauung der versammelten Jugend. Die Art der Honorierung;
der Funktionare, die man als n Stucklohn

a bezeichnen kann,.

mo"ge durch eine vornehmere und der Wiirde des Standes auch
materiell mehr entsprechende ersetzt werden !

Hinsichtlich der Gesange, der gleichma'Bigen
und gleich weihevollen Behandlung aller Teile
des G o ttesd i enstes , hinsichtlich der Thora-
Vorlesung und der Exhort e, die belehrenden,
exegetischen und, in taktvoller Weise durch-
gefiihrt, auch apologetischen Charakter tragen
soil, geniige es, im allgemeinen auf die fiir den Gemeinde-
Gottesdienst vorgebrachten Ausfiihrungen hinzuweisen !

Im einzelnen sei folgendes bemerkt ! In erster Linie mussen
die Kinder am Gottesdienste aktiv beteiligt sein, d. h. sie

miissen mitbeten und mitsingen; jenes ist nur dann moglich,
wenn der Vorbeter die entsprechenden Partien in korrektem r

schonem Parlando unter genauer Beriicksichtigung der bei den
Punkten und Doppelpunkten eintretenden Pausen derart rezitiert^

daB die Jugend jederzeit in der Lage ist, dem Vortrage, leise

mitbetend, zu folgen. Hiebei wird die unabweisliche Forderung
gestellt, daB alle Kinder mit gleichen, von der Kultusgemeinde
eingefiihrten Gebetbiichern versehen seien. Den Gesang soil die

Jugend womoglich selbst besorgen! Die unerlaBliche Voraus-

setzung fiir die gliickliche Losung dieser Aufgabe bildet aller-

dings die Einfiihrung der Orgel, die nicht nur zur Forderung der

weihevollen Stimmung, zur Erzielung der GleichmaBigkeit in be-

zug auf Tonhohe, Tempo usw. wesentlich beitragen, sondern
auch als Ordnungsinstrument ersten Ranges fungieren wiirde. Der
in jeglicher Hinsicht wurdige Verlauf eines Jugendgottesdienstes r

zu dem sich die Kinder, weil aktiv beteiligt, machtig hingezogen
fiihlen wurden, hatte aber auch, abgesehen von dem Haupt-
zwecke, der Erziehung der Jugend zu glaubenstreuen, selbst-

bewuBten, aufrechten Juden, noch mannigfache andere wohltatige

Begleiterscheinungen zur Folge, nicht zum wenigsten die, daft

die Jugend unter der nachhaltenden Einwirkung wahrhaft reli-

gioser Erbauung in die Lage kame, manche indifferente Elterrs

fiir das religiose Leben wiederzugewinnen. Man kann fiiglich an-

nehmen, daB die Eltern ihre Kinder zu einem wiirdigen Gottes-
dienste ohne Bedenken entsenden und sie dahin auch gerne be-

gleiten werden.

Zum Schlusse sei noch folgendes nachdriicklichst
erwahnt : Auch die eingehendsten Enqueten, auch
die idealste Gestaltung und Einrichtung des
Jugendgottesdienstes, die Verwendung der her-
vorr agen ds ten Prediger und Kantoren wurden
ihren Zweck verfehlen, wenn nicht die Vorbe-

dingung ,
die strammste Disziplinierung der

Jugend, vollkommen erfiillt ist.



Doch alle bisher gestellten auf die auBere Erziehung und
auf die Umgestaltung des Gemeinde- und Jugendgottesdienstes ab-
zielenden Forderungen wie nicht minder die Aufgaben der inneren

Erziehung setzen zu ihrer vollkommen befriedigenden Durch-

fiihrung die gliickliche Losung nachstehender Fragen voraus :

a) Die Stellung der Rabbiner.
Der berufenste Faktor einer ethischen Regeneration der

Juden ist der Rabbiner. Ein kurzer Blick auf die Geschichte des

judischen Volkes la'Bt den hervorragenden EinfluB erkennen. den
der Rabbinerstand in alien Perioden nicht nur auf die Erhaltung
und den Fortbestand, sondern auch auf die geistige und sitt-

liche Entwicklung des judischen Volkes ausgeiibt hat. Ein weiterer

Blick auf die Geschichte zeigt, daB sich dieser Stand jederzeit
bis in die Tage der unmittelbar vorausgegangenen Generation
eines beispiellosen und unbestrittenen Ansehens erfreute; und
da die ehemals allgemein verbreitete Kenntnis des judischen
Schrifttums im Laufe der Zeiten allmahlich aus den weitesten

Kreisen des judischen Volkes geschwunden ist, so ist der

Rabbiner wenigstens soweit die abendlandischen Juden in

Betracht kommen - - als alleiniger Trager der judischen Wissen-
schaft vor alien anderen zur geistigen und sittlichen Fiihrung
des Volkes berufen. Urn so schmerzlicher ist es, daft gerade
dieser Stand gegemvarrig von diesem heilsamen Einflusse fast

ganz ausgeschaltet ist. Was ist die Ursache dieser betriibenden

Erscheinung? Es kann sicherlich nicht an dem Studiengange
des modernen Rabbiners liegen ;

denn dieser ist heutzutage im

allgemeinen geistig hochstehend und vielseitig gebildet. Weit-

gehendes hebraisches und talmudisches Wissen, vereint mit

klassischer Bildung, gehort nebst rhetorischer Begabung zum
Riistzeuge des modernen Rabbiners. Aber seinem so sehr

wtlnschenswerten sittlich veredelnden und erziehlichen Wirken
steht derzeit eine ganze Reihe hindernder Umstande entgegen,
die nicht zuletzt in dem Mangel an Ansehen des Rabbiners

gipfeln. Angesichts der historischen Tatsache, daB im Judentume
Wissenschait und Lehre jederzeit das Hochste und Angesehenste
waren, ist diese befremdende Erscheinung hauptsachlich auf

Griinde zuriickzufiihren, die in der beklagenswerten statutarisch

festgeiegten Unfreiheit des Rabbiners ihren Ursprung haben.

Diese ist die Folge der Omnipotenz des Vorstandes, welche die

Stellung des Rabbiners in Wien wie in den Provinzgemeinden
zu einer rechtlosen niacht und dem Rabbiner das moralische

Riickgrat bricht - - zum Schaden der judischen Gesamtheit und
zur Degenerierung des Rabbinerstandes selbst, urn so mehr.
als nach dem Statute der Vorstand in Disziplinarangelegenheiten

zugleich die anklagende, untersuchende, das Urteil fallende und
obendrein noch inappellable Behorde ist. Dazu kommt, daB der

Rabbiner in Wien wegen seines ungeniigenden Gehaltes, bei

dem im Gegensatze zu den Beziigen aller anderen Beamten
eine automatische Steigerung ausgeschlossen ist, zur Ermoglichung
einer sorgenfreien Haushaltung ha'ufig auf das Wohlwollen des

Vorstandes angewiesen ist. Das Bestreben, jeden AnstoB zu ver-

3



meiden, die Angst, durch ein freies Wort, durch Hinweis auf

Schaden in der Gemeinde die Gnade des Vorstandes zu ver-

scherzen, ist unter Umstanden fiir ihn bestimmend, die ethischen

Beweggriinde seines berufsmaBigen Wirkens in den Hintergrund
treten zu lassen. Durch die weitere Tatsache, daB der Rabbiner in

Wien bei Trauungen und Leichenbegangnissen fiir seine Funk-

tionen auf die Honorare der Parteien angewiesen ist, sieht er

sich vor die traurige Alternative gestellt, solche Funktionen ent-

weder gratis leisten zu miissen oder von der Partei in einer seinen

Stand und sein Ansehen durchaus degradierenden Weise ein -

Honorar entgegenzunehmen, das einerseils vom Publikum oft

als gehassige Mehrbelastung empfunden wird, da es in Unkenntnis

des wahren Sachverhaltes annimmt, daB der Rabbiner aus der

bereits erlegten Taxe seinen entsprechenden Anteil erhalte,

anderseits den Rabbiner auch in eine gewisse Abhangigkeit vom
Publikum bringt und ihn hindern kann, frei seiner Oberzeugung
zu folgen. Zu registrieren ist die im Publikum bestehende

Meinung, der oft mit peinlichem Gefiihle, ja sogar mit Entriistung

oder Medisance Ausdruck gegeben wird, daB Rabbiner, gottlob
nur einzelne, aus Konkurrenzneid ihren Kollegen Funktionen bei

eintraglichen Leichenbegangnissen und Trauungen abzujagen
versuchen, ein Vorgehen, das allerdings geeignet ist, die Dis-

kreditierung eines solchen Seelsorgers in weiten Kreisen begreiflich
zu machen und ihm den Charakter eines ,,Geschaftsmannes"

aufzupragen. DaB sich eine solche Vox populi iiberhaupt bilden

kann, ist ein trauriger, aber schlagender Beweis fiir die Unhalt-

barkeit des bestehenden Systems. Es liegt aber auch nahe, daB
der Rabbiner durch die geschilderten Verhalmisse im Gegen-
satze zu denen Deutschlands, wo sich sein Wirken segensreich
auf alle Gebiete des jiidischen Volkslebens und nicht zum

geringsten auf die jiidische Wissenschaft erstreckt - - bestehen
doch dort mehr als zweihundert literarische Vereine nicht

immer jene ideale Tatigkeit entfaltet, die auf die Befestigung
des Glaubens, auf die Hebung des kulturellen Niveaus, was
durch haufigen Kontakt mit den Glaubigen und durch
volkstiimliche Vortrage fiir groB und klein in ersprieB-
lichster Weise geschehen konnte, und auf die eigene wissenschaft-

licheBetatigunggerichtetist. Nur vollige Abkehr von dieser bedauer-
lichen Herabwiirdigung des Rabbiners kann wohltatigen Wandel
schaffen und dem Stande die ihm gebiihrende fiir das Judentum
so heilsame Autoritat zuriickgeben. Man gewahre den Rabbinern
ein der Wiirde ihres Standes entsprechendes, den Zeitverhaltnissen

gema'B erhohtes, in Perioden von 4 bis 5 Jahren automatisch steigendes

Grundgehalt und fiir Funktionen bei Trauungen und Leichen-

begangnissen einen gewissen prozentualen Anteil an den hiefiir

eingehobenen Taxen, verpflichte sie aber, jede wie immer

geartete Geschenkannahme abzulehnen, eine Verpflichtung, der sich

die Rabbiner unter den geanderten Besoldungsverhaltnissen gewiB
gerne im Interesse der Wiirde ihres Standes unterziehen werden!

Die gleichen Bestimmungen mogen mutatis mutandis fiir die

iibrigen Funktionare und Gemeindeangestellten Anwendung finden!
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b) Gegenwartige Aus'schaltu ng der Fachleute.
Ein zweiter Uebelstand, welcher der gesunden Entwicklung

des Wiener Judentums abtraglich ist, liegt in der statutarischen

Ausschaltung der Rabbiner und sonstigen Fachleute von der

Beratungsstube der Gemeinde in den ihrer berufenen Meinungs-
auBerung unterliegenden Materien

;
denn das statutenma'Big

( 12, 37, 72) vorgesehene Einvernehmen mit dem Rabbiner
im Stadium der Vorberatung ist tatsachlich von illusorischem
Werte. Dazu kommt, daB die Rabbiner sowie samtliche Gemeinde-

angestellte vom passiven Wahlrechte ausgeschlossen sind
( 4

der Wahlordnung, Seite 35). Man denke nur, welchen Gewinn.
an der im Sitzungssaale oft vermiBten Sachkunde es zu bedeuten
hatte, wenn aucli die Rabbiner und Religionslehrer oder sonstige
im Dienste der Gemeinde bertiflich tatige Manner im Kultus-
vorstande vertreten waren ! Im Hinblick auf die angefuhrten
Umstande wird die Forderung aufgestellt, das Statut nach fol-

genden Gesichtspunkten zu andern : 4 der Wahlordnung,
Seite 35, hat zu entfallen, 37, Anhang S. 14, hat zu lauten :

Es hat als Grundsatz zu gelten, daB in alien religiosen und
rituellen Fragen der Oberrabbiner und zwei von samtlichen
Wiener Gemeinderabbinern periodisch zu wahlende Delegierte,
in Fragen des Religionsunterrichtes der Oberrabbiner und zwei
von samtlichen Religionslehrern periodisch zu wahlende Dele-

gierte sowohl im Kultusvorstande als auch in den betreffenden

Kommissionen Sitz und Stimme haben.

Samtliche von der Wiener Kultusgemeinde anerkannten

Rabbiner (die Vereinsrabbiner sind von der Gemeinde unter alien

Umstanden zu ubernehmen und die Unterschiede zwischen
nominellen und wirklichen Gemeinderabbinern haben zu ent-

fallen) treten zu einem Rabb.-Koll. zusammen, das aus seiner Mitte

2 Mitglieder entsendet, die mit dem Oberrabbiner das drei-

gliedrige Bet-Din bilden. Ueber samtliche im 42 angefiihrten

Disziplinarfalle des Rabbinerstandes hat ein Ehren- und Disziplinar-
rat zu entscheiden, der sich aus einem Mitgliede des Kultus-

vorstandes, aus zwei Mifgliedern des Rabbinerkollegiums, einem

Delegierten der israel.-theol. Lehranstalt in Wien und einem

Rechtskundigen zusammensetzt. AuBerdem hat ein Appellations-

gericht, dem unter dem Vorsitze des Prasidenten oder eines

Vizeprasidenten der Kultusgemeinde drei "Mitglieder des Vor-

standes, der Oberrabbiner und zwei Mitglieder des Rabbiner-

kollegiums angeh6ren> die letzte Instanz zu bilden. Diesem

Oberdisziplinarrate darf selbstverstandlich kein Mitglied der

ersten Instanz beigezogen werden. Die Berufung an offentliche

Gerichte ist ausgeschlossen. DemgenuiB ist 42, Seite 15, zu

streichen. - Nach dieseu Grundsatzen miiBten ahnliche Senate

.auch fur die Religionslehrer und die andeien Angestellten der

Gemeinde geschaffen werden.

Es ist anzunehmen, daB die derart oiganisierten Rabbiner die

Gelegenheit gerne ergreifen werden, zum Wohle des Gesamtjuden-
iums und ihrer Gemeinden gemeinsame Beratungen zu pflegen.
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c) Ruckstandigkeit der bisherigen Wahlordnung.
Bei dieser Gelegenheit sei es gestattet, noch eine Anderung

des Gemeindestatutes mit allem Nachdrucke zu betreiben, die

geeignet ware, die Kultusgemeinde auf eine breitere Basis zu

stellen und neues Leben in der Gemeinde hervorzurufen, namlich

die Ausdehnung des Gemeindewahlreclites auf die weitesten

Volkskreise und die Beseitigung der bislang bestehenden Kurien I

Es ist wohl unbestritten, daB die bisherige Wahlordnung den

urdemokratischen Prinzipien des Judentums, aber auch den

modernen auf das Ziel der Demokratisierung eingestellten For-

derungen schnurstracks zuwiderlauft, das Rechtsempfinden verletzt

und gerade jene Kreise von der aktiven Beteiiigung am Gemeinde-
leben ausschlieBt, bei denen noch im Gegensatze zu den sozial

hoher stehenden, aber dem Indifferentismus oft verfallenen

Schichteu ein lebendigeres Interesse fur jiidische Angelegenheiten
zu erwarten stelit. DaB die dem demokratischen Gedanken so

wenig entsprechende Kooptation von Vorstandsmitgliedern dem
Sinne des Statutes gemaB nur im auBersten Notfalle anzuwenden

ist, bedarf keiner weiteren Erorterung.

d) Aenderung der Steuern und Taxen.
Der Mehraufwand. der sich aus den bisher gemachten

Vorschlagen ergibt, kann durch eine entsprechende Erhohung
des Maximums der Kultussteuer und der Beerdigungstaxen leicht

hereingebracht werden. Es ware ferner im hochsten Grade darnach
zu streben, wenn auch die bisher geubte Auffassung der Steuer-

behorden diesem Wunsche entgegensteht, daB als MaBstab fin-

die Bemessung der Kultussteuer ausschlieBlich das Bekenntnis
zur Personaleinkommensteuer zu gelten habe, eine MaBregel, die

sicherlich der Gerechtigkeit vollkommen entsprache und manchen
aus dem bisherigen Modus erwachsenen Konflikt a priori beseitigte.

e) Noch ein Wort iiber die Beziehungen des
Bethausvorstandes zum Kultusvorstande!
Das Wirken des Bethausvorstandes, der das berufenste

Organ ware, auf die Gestaltung des Gottesdienstes den wesent-
lichsten EinfluB zu iiben, weil er die Bediirfnisse des Kultus
aus eigener Anschauung am besten kennt, ist von vornherein
zur Aussichtslosigkeit verurteilt, da ihm als einer nur beratenden,
der Exekutivgewait entbehrenden Behoide jede Autoritat ent-

zogen ist. Die vortrefflichsten Anregungen, die von dieser

Korperschaft ausgehen, scheitern in der Regel an dem starren

Non possumus des Kultusvorstandes. Wohl existiert im SchoBe
des Vorstandes eine standige Kommission (I)' fiir Kultus-

Angelegenheiten. Doch auch diese hat keine exekutive Gewalt,
sonclern ist lediglich ein vorberatendes Organ fiir das Vertreter-

kollegium, bezw. den Kultusvorstand. So bestehen denn fur ein

und dasselbe Verwaltungsgebiet zwei Fachkommissionen, die

aber beide iiber keine exekutive Gewalt verfiigen, die wohl das

gleiche Ziel kooperativ verfolgen sollen, aber, wie die Dinge
liegen, getrennt marschieren und vereint geschlagen werden. Es
ist fur jeden Denkenden einleuchtend, daB ein solches unfrucht-
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bares Verhaltnis fur die Dauer niclit bestehen kann, sondern
daB eine genaue Abgrenzung der Kompetenzen statutenma'Big
vorzusehen ist. Jedenfalls wird dafiir Sorge zu tragen sein, daB
dein Bethausvorstande bis zu einer gewissen Grenze auch eine

exektitive Gewalt eingeraumt werde. Zuglejch ware wohl ins

Auge zu fassen, daB die Mitglieder dieser Korperschaft nicht

wie bisher vom Kultusvorstande auf Lebensdauer ernannt, sondern
von der Wahlerschaft fiir eine bestimmte Mandatsdauer gewahlt
werden. Dadurch vviirde der Bethausvorstand einerseits dem
Publikum gegeniiber verantwortlich, anderseits als freigewahlte

Korperschaft dem Kultusvorstande gegeniiber tinabhangig.
Mit der Einfuhrung der erwahnten Neuertingen ware die

Moglichkeit einer Regenerierung des Wiener Judentums und einer

Renaissance des einst bliihenden Gemeindelebens gegeben.

Innere Erziehung.
Der Religionsunterriclit,

Es ist naheliegend, daB der ganze Komplex der Fragen,
die sich auf dieses allerwichtigste Thema beziehen, ein Thema,
das an folgenschwerer Bedeutung fiir den kiinftigen Fortbestand
des Judentums die Frage der Synagogenordnung noch iibertrifft,

in diesen Blattern nicht erschopft werden kann. Immerhin mogen
einige Grundsatze. die aus langjahrigem Nachdenken iiber diesen

Gegenstand geschopft sind. dem verehrlichen Vorstande zu ein-

gehender Erwagung unterbreitet werden !

Es tinterliegt keinem Zweifel, daB zunachst das Elternhaus
dazu berufen ist. der Jugend die Erhabenheit des Judentums
zum unausloschlichen BewuBtsein zu bringen. Da aber das vom
schleichenden Gifte des Indifferentismus oft angekrankelte Haus
der jiidischen Sache kalt gegeniibersteht und durch den in religiosen

Dingen ha'ufig vorherrschenden Skeptizismus, durch die nicht

selten in Anwesenheit der Kinder gefiihrten spottischen Unter-

haltungen iiber jiidische Fragen der religiosen Erziehung geradezu

entgegenwirkt, so fallt die durch die erwahnten Umstande uber-

aus erschwerte Aufgabe der Erziehtmg der Kinder zum Juden-
tume ausschlieBlich dem offentlichen Religionsunterriclite zu.

Schon aus diesen Darlegungen ergiDt sich die unabweisbare

Nohvendigkeit. fiir die Losung dieser hohen Aufgabe die aller-

besten und gediegensten Krafte heranzuziehen. Als Prinzip moge
es gelten, dab das Kind womoglich nur in der Schule lerne und
so lerne, daB es das Lernen nicht als Last empfinde ! Mehr als

in irgend einem anderen Lehrgegenstande wird es sich gerade
irn Religionsunterrichte empfehlen, neben der Strenge auch Milde

walten zu lassen, um den gewiinschten Erfolg zu erzielen. Der
Lehrer verschaffe sich durch innigeren Kontakt mit den Schulern,
durch griindliches Erforschen ihrer Anlagen und Individualitaten,

durch wiederholtes Ausfragen die Kenntnis, inwieweit sie aus dem
Unterrichte und der Uebung Nutzen gezogen haben ! Freilich,

um ein solches Elitekorps jiidischer Religionslehrer zu erhalten,

darf die Gemeinde, ihrer vornehmsten Pflicht folgend, keine
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Opfer scheuen, um den Religionslehrern ausnahmslos eine

gesicherte und sorgenfreie Existenz zu gewahrleisten. Danrr

wird auch das Amt eines jiidischen Religionslehrers fiir Manner
mit tiichtigem Wissen und hervorragendem Lehrtalente begehrens-
vvert erscheinen. Das Urteil uber die Befahigung darf selbstver-

standlich, solange die gewiB notwendige Religion s-

lehrerbildungsanstalt nicht besteht, nur von berufenen

Fachleuten ausgesprochen werden
;
und will der Vorstand auf

diesem heiB umstrittenen Gebiete bessere Resultate erzielen-

und nicht alle Schuld einzig und allein auf das Konto der

Lehrer stellen, dann gelte es als oberstes Gesetz, daB unter

keiner Bedingung ein Kandidat zur selbstandigen Erteilung
des Religionsunterrichtes zugelassen werde, der nicht unter

der Leitung eines bewahrten, in der Disziplin gewandten und
erfahrenen Lehrers sein Probe jahr zuriickgelegt hat! Tief

bedauerlich ist die Tatsache, dat> bisher in zahlreichen Fallen

der Anstellungsgrund eines Religionslehrers nicht in seinen

Kenntnissen und in seiner Lehrbefahigung, sondern in dem
Umstande seiner bemitleidenswerten Lage erblickt wurde.

Der groBte Krebsschaden einer gedeihlichen Entwicklun^
des jiidischen Religionsunterrichtes ist leider der oft herrschende

Mangel an Disziplin. Diese ist die unerla'Blichste Voraus-

setzung jedes Unterrichtserfolges. Das Fehlen dieser conditio

sine qua non driickt das Ansehen des Religionslehrers bedeutend

herab, bewirkt zunachst die Entfremdung und Religionsverachtung
ganzer Generationen von Schiilern und was beinahe noclr

schlimmer ist es schadigt das Ansehen des Judentums in

weitesten Kreisen der Intelligenz.

Lehrer, von denen es sich herausstellt, daB sie dieser

primaren Aufgabe in keiner Weise gewachsen sind, miisseri

unbedingt von der Schule ferngehalten werden. Im innigsterr

Zusammenhange mit der Disziplin steht aber auch das Fach-
wissen des Lehrers, ganz besonders seine a 11-

gemeine Bildung und die tadellose Beherrschung
der Unterrichtssprache, die von auffalliger fremdlan-
discher Akzentuierung und Aussprache frei sein muB, Faktoren, ohne
die auch das umfanglichste rabbinische und theologische Wissen
nicht imstande ist, ihm die Aclitung der Schiiler zu gewinnen.

Ein empfindlicher Uebelstand fiir den Erfolg des Religions-
unterrichtes ist ferner die Kumulierung vieler Lehranstalten in

der Hand eines Lehrers. Falle. wo ein und derselbe Lehrer,

abgesehen von Privatstunden, mehr als dreiBig wochentlic'ie

Unterrichtsstunden zu erteilen hat, gehoren keinesweges zu den
Seltenheiten. Schon die notwendig eintretende physische und

geistige Erschopfung la'Bt einen solchen Unterricht nur als min-

derwertig erscheinen.

Es bedarf keiner Auseinandersetzung, daB die hebraische
Sprache als Sprache der Heiligen Schrift, als das feste, alle

Glaubensgenossen einigende Band, solange es Juden gibt, einen

unentbehrlichen Bestandteil des jiidischen Gottesdienstes und
somit auch des jiidischen Religionsunterrichtes bilden wird unct
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bilden muB. Eine dringliche Reform heischt zunachst
die Aussprache des Hebraischen.

Die jetzt herrschenden verschiedenen Aussprachen mogen
durch die allgemeineRezipiernng der sephard ischen
Anssprache abgelost werden, vvofiir wissenschaftliche,
historische, asthetische, das Streben nach Ein-
heit fordernde und zuletzt auch padagogische Griinde
ausschlaggebend sind !

Zunachst sei darauf hingewiesen, daB sich al!e Vertreter
der Wissenscliaft auf die sephardische Ausspraclie geeinigt
haben, die als die richtige allgemein anerkannt ist! Die im
Neuen Testamente und in der griechischen Bibelubersetzung vor-
kommenden hebraischen Worter und Worte zeugen durch die

Art ihrer Transkription fur die Richtigkeit dieser Aussprache.
Ein uberaus wichtiges Moment ist das asthetische. Die sephar-
dische Aussprache zeichnet sich durch einen angenelim wirkenden

Wohlklang aus, auch ihre richtige Akzentuierung verleiht der

Sprache das Pradikat des SchSnen. Das gerade Gegenteil gilt
aber von der aschkenasischen, ganz besonders von der pol-
nischen Aussprache, die das Gefuhl der Abneigung gegen das
Hebraische bei manchen Schiilern von vornherein auslost. Da/u
gesellt sich das sehr wichtige padagogische Moment, daB die

Erlernung des Hebraischen nach der sephardischen Aussprache
wesentlich leichter ist, da der Unterschied zwischen Tennis und

Aspirata, zwischen Kamez und Patach in Wegfall konimt.

Diese Aussprache soil auf dem Wege iiber den Schul-
unterricht im LaufederZeit dieoffizielleAussprache
auch im Gottesdienste werden!

Fur das unwillkiirliche Empfinden der dieser Aussprache
innewohnenden Richtigkeit und Aesthetik spricht die Tatsache,
daB sie von Rabbinern und Kantoren auch jetzt schon zeitweilig
zur Anwendung gebracht wird. Es braucht nur auf die Aus-

sprache ,,Thora", ,,AbrahamS r Adam", rDavid
a

, w lsrael", ^Josef,
nSabbat

u und auf das wichtigste Responsorium r Amen
u hinT

gewiesen zu werden

Der Unterricht selbst.

Hier gilt das Wort -Quot capita, tot sensus" ; denn in

keinem Unterrichtszweige ist wohl so unaufhorlich und in so

kurzen Abstanden mit erneuten Versuchen an die Behorde her-

angetreten worden wie auf dem Gebiete des jiidischen Religions-
unterrichtes. Wenn diese Bemiihungen zu einem befriedigenden

Ergebnisse gefiihrt ha'tten, so ware schlieBlich nichts dagegen ein-

zuwenden. Aber die ununterbrochen laut werdenden Klagen iiber

die unerfreulichen Resultate im SchoBe des Vorstandes selbst,

das Rufen nach Abhilfe, das Bestreben mancher Kreise einer-

seits, die Schuld hieiiir der Lehrerschaft aufzubiirden, die dagegen
gefuhrte, zum groBen Teile berechtigte Ab.wehr anderseits lassen

hinlanglich erkennen, daB die Losung dieser Frage groBen

Schwierigkeiten begegnet.
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Zunachst muB das Bedauern iiber die unglaubliche
Tatsache ausgesprochen werden, daB sich manche Lelirer

um den vorgeschriebenen Lehrplan iiberhaupt nicht kummern.
Genialitat eines Padagogen wiirde .es allerdings entschuldigen,

lastige Fesseln hinsiciitlicli der Methode abzustreifen. Aber
man miiBte die Genialitat wenigstens an ihren Friichten erkennen.

auf daft das eingeschlagene Verfahren nachahmenswert fiir andere

erschiene. Wo sind beispielsweise die Obergymnasiasten, die

auch nach jener Schulung gelaufig hebraisch lesen? Und docli

ist das Hebraischlesen eine der wichtigsten Fragen, von deren

richtiger Losung die anzustrebende Befahigung der Jugend zur

Teilnahme am Gottesdienste ganz besonders abhangt, abjjesehen

davon, daB hieraus fiir die Schiller bei der Uebersetzung aus

<lem Gebetbuche und aus der Heiligen Schrift eine wesentliche

Erleichterung erwiichse. Hier muB der Hebel angesetzt werden.

Allerdings sind geschatzte Schulmanner auf Grund ihrer reichen

Erfahrung zur Ueberzeugung gelangt, daB unter den obwal-
tenden Umstanden, bei dem Mangel jeglicher Uebung
auBerhalb der sparlichen Unterrichtszeit die gewiinschte Gelaufig-
keit ein Ding der Unmoglichkeit sei. Gleichwohl darf derVersuch
noch immer nicht aufgegeben werden, durch neue Mittel und
auf neuen Wegen diesein Ziele zuzustreben.

Doch zuvor eine kurze Betrachtung iiber

die Frage des Unterriclites im Hebraischen
iiberhaupt! Die vorher erwahnte allgemeine Klage iiber die

Unzulangliclikeit des Religionsunterrichtes hat ihren Grund vor-

nehmlich darin, daB man' iiber das mogliche Ziel und iiber die

Mittel zu dessen Erreichung nicht im klaren ist. Die Schwierig-
keiten liegen ausschliefilich in der Frage des Unterrichtes im
Hebraischen. Schon oben wurde darauf hingewiesen, daB fiir

jeden, dem die Heilige Schrift als die Quelle der Offenbarung
und der lautersten sozialen und sittlichen Wahrhciten erscheint,
fiir jeden, der noch ein Herz fiir die ehrwiirdigen Einrichtungen
des judischen Gottesdienstes bewahrt hat, und endlich fiir jeden,
der das gemeinsame Band zu erhalten wiinscht, das alle Ange-
horigen des judischen Volkes umschlieBt, der Unterricht im
Hebraischen ein kostbarer, unerla'Blicher Bestandteil des Re-

ligionsunterrichtes sein und bleiben muB. Die seit Jahrzehnten
unausgesetzt zutage tretenden Bestrebungen, diesen Unterricht

abzuschaffen, mtiBten somit, weil sie einem Mangel jiidischen
BewuBtseins entspringen, naturgema'B erfolglos bleiben. Am deut-

lichsten zeigt dies auch die Tatsache, daB in Wien der im Jahre
1879 bereits abgeschaffte Unterricht im Hebraischen im Jahre 1892

wiedereingefiihrt werden mtiBte. Anderseits jedoch darf nicht

auBer Betracht gelassen werden, daB dieser Unterricht, schon
an und fiir sich eine Mehrbelastung der judischen Scliiiler ihren

Mitschiilern gegeniiber, auBerordentliche, kaum zu bewaltigende

Schwierigkeiten bietet, weil die hebraische Sprache einer Spra-
chenfamilie angehort, die in keiner Hinsicht mit den modernen

Kultursprachen und mit denen des klassischen Altertums eine
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"Verwandtschaft oder derartige Analogien aufzuweisen hat, um
.auf dem Wege der Assoziation an Bekanntes anzukniipfen. Nun
steht die verfiigbare Zeit geradezu im umgekehrten Verhaltnisse

zur Schwierigkeit der Aufgabe. Wenn man bedenkt, daB die

diesem Unterrichte zugewiesene Zeit e i n e wochentliche Stunde

(a 45 Minuten) betragt, also etwa 40 Stunden im Jahre, eine

Zahl, die noch oft durch schulfreie Tage verringert wird. so ist

es fiir jeden Sachkundigen einleuchtend, daB er unter den ge-

gebenen Umstanden zur Erfolglosigkeit verurteilt bleiben muB.
Selbstverstandlich ist unter diesen Voraussetzungen an einen auf

grammatikalischer Grundlage beruhenden Unterricht, der allein

den Schulern einen bleibenden Besitz ihrer Sprachkenntnis
.-verbiirgen konnte, nicht zu denken. Dies alles tragt nur dazu

bei, die Schwierigkeiten der vorliegenden Frage zu erhohen und
zu komplizieren. Leider gibt es unter den geschilderten Ver-
haltnissen schlechterdings kein Mittel, diese Schwierigkeiten ganz
aus dem VVege zu raumen

;
um sie jedoch betrachtlich zu ver-

ringern, ist nur ein einziger Weg gangbar, der Weg der weisen

Selbstbeschrankung in dem zu erreichenden Ziele. MuB es nicht

als ein Luftgebaude ohne jede reale Orundlage erscheinen, wenn
.man in dem vom Kultusvorstande festgesetzten Lehrplane liest,

daB die Schiiler des Obergymnasiurns und der Oberrealschule

.ausgewahlte Stellen aus den Psalmen und aus den Propheten
lesen miissen? Welche Hindernisse in Gestalt der zahlreichen

bisher nicht vorgekommenen Worter, der poetischen Diktion, der

tropischen und bilderreichen Ausdrucksweise turmen sich vor

dem geangstigten Blicke des Schiilers auf, ehe es ihm gelingt,
:sich zum Verstandnisse des eigentlichen oft auch an und fur

sich schwierigen Gedankens durchzuringen ! GewiB sollen diese

erhabenen Gedanken und Lehren, diese schonen, das Gemiit er-

warmenden Dichtungen der reiferen Jugend nicht vorenthalten

bleiben! Man biete sie ihr jedoch in einer guten Uebersetzung !

Fiir das, was die Scliule in dem ihr zur Verfiigung stehenden

ZeitmaBe zu leisten verinag, muB man eine vie! niedri&ere Grenze
setzen. Man beschranke den hebraischen Unterricht bis an die

Grenze des schulpflichtigen Alters auf die Befahigung zur Teilnahme
:an dem Jugend- und Gemeindegottesdienste und behalte der Ober-
stufe der Mittelschulen die Kenntnis der wichtigsten Stellen des

Pentateuchs vor !

Trotz der groBen Schwierigkeiten, deren sich jeder bewuBt
sein muB, der

die Frage des Hebraischlesens

teilnahmsvoll behandelt, mogen einige Gedanken als Frucht langen
Nachdenkens der geneigten Aufmerksamkeit des verehrlichen Vor-

.standes unterbreitet werden !

Da die dem Religionsunterrichte zugemessene Zeit nicht

vermehrt werden kann die an einer Anzahl von Schulen

einem gewiB loblichen Streben entsprungene Einrichtung einer

fakultativen Lehrstunde fiir die zweite Klasse der Volksschule

weil sie eben fakultativ ist, zum gewiinschten allge-



42

meinen Erfolge nicht fiihren - - und es vom Gesichtspunkte
der absoluten Notwendigkeit religios-sittlicher Erziehung sowie

der Vermeidung ertotender Monotonie unmoglicli ist, die dein

Religionsunterrichte gewidmete Zeit ausschlieBlich dem
Hebraischen zuzuwenden, so moge, um das oben erwahnte Ziel,

die Befahigung der Jugend zur Teilnahme am Jugend- und Ge-

meindegottesdienste, planma'Big zu erreichen, schon von der

zweiten Klasse an die eine Halfte der Unterrichtsstunde aus-

schlieBlich dem Leseunterrichte gewidmet werden! Psychologische
Griinde empfehlen hiezu die erste Halfte, damit nicht die Kinder

unter dem Eindrucke der durch den Leseunterriclit immerhin

hervorgerufenen Monotonie, sondern in gehobener Stimmung die

Stunde verlassen, einer Stimmung, die immer derart nachklingerc

soil, daB sie sich schon auf die in der nachsten Unterrichts-

stunde folgende Fortsetzung der biblischen Geschichte freuen.

Diese Leseiibungen, zu denen von der dritten Klasse an das
Uebersetzen und Memorieren der allerwichtigsten Stellen der Liturgie
hinzutreten soil, mogen bis zum Schlusse der Biirgerschule, bezw.
der ersten drei Mittelschulklassen ausschlieftlich in den Dienst

der Liturgie gestellt werden, wobei mit dem Jugendgottesdienste

begonnen werden soil, an den sich dann planma'Big die Einiabung
der wichtigsten Gebete des Gemeindegottesdienstes. und zwar
insbesondere der Sabbate und der Feste, anzureihen hat, so da&
die Kinder im Laufe der angegebenen Zeit in den Stand gesetzt
werden, die Gebete gelaufig zu lesen, den Vorgangen beim
Gottesdienste zu folgen, die allerwichtigsten Stiicke, soweit dies

moglich ware, zu iibersetzen, wahrend sie iiber den Inhalt der
nicht iibersetzten Stiicke, wie dies oft auch schon bei den friiheren

hebraisch nicht ganz sattelfesten Generationen der Fall war, durch
die nebenstehende Version leicht orientiert werden konnen ! Der
zuletzt erwahnte Gedanke ist den Brod-Oehlerschen Vorschlagen
entlehnt, die namentlich in dem Punkte beherzigensvvert er-

scheinen, da8 sie auf die Liturgie der Sabbate und der Feste

das Hauptgewicht legen. Eine der wichtigsten Aufgaben der

Inspektion des Religionsunterrichtes muBte es sein, in einer Reihe-

von ad hoc berufenen Lehrerkonferenzen das richtige, einheit-

liche, planma'Bige und am schnellsten zum Ziele fiihrende Ver-
fahren zu vereinbaren.

Macht ein Schiiler unter dem Zwange der Verhaltnisse

(Krankheit, Uebersiedlung ans einem Orte, wo fur den Religions-
unterricht nicht gesorgt werden konnte, anomale hausliche Ver-

haltnisse usw.) im Hebraischen keine Fortschritte, so moge ihm

Gelegenheit geboten werden, durch tiichtige von der Gemeinde
zu diesem Zwecke gegen entsprechende Honorierung in einigen
Bezirken bestimmte Lehrkrafte die notwendige Nachhilfe zufindenT

Hinsichtlich des eigentlichen Religionsunterrichtes
an den Mittelschulen sei im allgemeinen darauf verwiesen,
daB die einzelnen Disziplinen, wie biblische und jiidische Ge-
schichte, Bibelkunde und Sittenlehre, Uebersetzungen aus dem
Pentateuch, beizubehalten sind! Freilich kommt es hiebei nicht
auf Detailkenntnisse an, sondern es miiBte die Tendenz des



4?

Unterrichtes dahingehen, der Jugend das zum BewuBtsein
zu bringen, was den Ruhm der Vergangenheit des judischen
Volkes, die Berechtigung seiner Gegenwart und die absolute
Ho he it seiner Gottesidee sowie seiner sittlichen und menschen-
freundlichen Lehreu ausmacht und sie zur Abwehr gegen
Angriffe auf ill re Religion und a uf das Judentum
befah i g t !

Die zuletzt erwahnten Gedanken mogen zu dem iiberaus

wichtigen Kapitel der

Abfallsbewegung, der apologetisclien Bildung
und der VolkserziehuDg der Juden

hiniiberleiten !

Die Abfallsbewegung hat in den letzten Jahren, wie bereits

oben erwahnt wurde, eine bedenkliche Ausdehnung angenommen
und nicht etwa bloB geistig und sozial tiefer stehende Kreise

ergriffen, sondern sie wiitet ganz besonders in den mit Gliicks-

giitern reich gesegneten Schichten und - - was als Letztes, aber

nicht Geringstes hervorzuheben ist im Lager der Intellektuellen.

Mannigfacher Ait siud die Bevveggriinde des Abfalles. Sie errt-

springen zumeist der Riicksichtnahme auf materielle Interessen,

der Jagd nach Ehren und Wiirden. Gar manche drapieren sich

in schamloser Heuchelei mit dem Mantelchen der Vaterliebe

und bringen der Karriere der Kinder zuliebe nach angeblichen
heroischen Kampfen mit Gewissen und Pietat, um derentwillen

sie sich gar die Krone des Martyrers aufsetzen mochten, ihren

Glauben zum Opfer. Wieder andere gehen Mischehen ein, mit

dem festen Vorsatze, dem Glauben ihrer Vater treu zu bleiben,

doch halb entfremdet der jiidisclien Art, halb gezogen, sinken sie

hin. Widerlicher vvirkt schon das Bild jiidischer Kompaziszenten,
die sich oft gar unter zynischer Zustimmung der beiden

Elternpaare unmittelbar vor der Eheschlieftung von den

lastigen Banden loslosen. Fiir ein erschiitterndes Beispiel

^erhebender SeelengroBe" zeugt der Fall, wo Frau und Kinder

der Stimme ihrer jungen Ueberzeugung folgen und der Vater

,,um der zahlreicheu judischen Klientel willen" das lastige Joch
noch tragen rnuB, im Kreise der Seinen als edler Martyrer
treulich verehrt und bewtindert. Andere motivieren den Abfall,

tief aufatmend. mit dem freudigen Ausrufe, ,,dieser Gesellschaft

nicht mehr angehoren zu miissen*. Andere, welche die ewig
wahren und erhabenen Lehren des Alten Testamentes auch
nicht in einer Uebersetzung gelesen haben, erklaren, stolz auf

ihr ,,religionsphilosophisches Wissen u
, das sie aus juden-

feindlichen Broschiiren geschopft haben : -Das Judentum hat

sich iiberlebt". Und Manner von Stellung und Rang, welche

die Entwicklung der Kultur und Zivilisation der Menschheit

,,vom religionsgeschichtlichen Standpunkte aus- studiert (!) haben

wollen, ohne je die Auslese vollendetster Ethik in der alten

Bibel auch nur gelesen zu haben, deklamieren : r Das Judentum
steht sittlich tief unter dem Christentum. 44 Nicht minder betrubend
sind die so haufig vorkommenden Falle, wo die nUeberzeugung*

4
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vom Werte des Judentums, auf des Messers Schneide stehend,

zur Ueberzeugungslosigkeit wird, Gleichgiiltigkeit gebiert und
die Zugehorigkeit zuni Judentum, durch das physikalische Gesetz
der Tragheit nur noch auBerlich bestehend, lastig einpfunden
wird. Es sind die Glaubensgenossen. die nicht r unter den Linden

-gegruBt warden wollen" und das richtige Mittel zu finden

wahnen, die mahnende Stimme ihres Gewissens durch Akte der

Wohltatigkeit zu beruhigen. Das stolze SelbstbewuBtsein, das

aus der sitllichen Kraft der Ueberzeugting seine tiefsten Wurzeln

Jiolt, ist geschwunden: Sie kennen nicht die moralische Kraft

ihres Volkes und wissen nicht, daB die auf soziale Gerechtigkeit
und Ethik aufgebaute Weltordnung Fleisch von ihrem Fleische,

Blut von ihrem Blute ist, und, Adepten Chamberlainscher Weis-

heit, geben sie allmahlich die sittliche Minderwertigkeit der

jiidischen Lehre zu und schamen sich des Judentums. Fiirwahr,
diese Falle. wo nicht der Zwang materieller Riicksichten oder

sogenannte mildernde Umstande den feigen Venat beschonigen
wollen, sondern wo religioser Indifferentismus, Mangel an
Kenntnis der groBen sittlichen Ideen des Judentums, gepaart
mit eingebildeter Wissenschaftlichkeit, zur Quelle des Abfalles

wird, sind wohl am traurigsten ;
denn sie erheben die schwerste

Anklage gegen die Fiihrer. Lehrer und Erzieher des jiidischen
Volkes. durch Unterlassung entsprechender Aufk la rung und apo-
logetischer Durchbildung die driickende Schuld eines furchtbaren

Versaumnisses auf sich geladen zu haben. Diese

apologetische Bildung,

eines der kraftigsten Abwehrmittel gegen den
Abfall, wurde bislang praktisch fast gar nicht gewertet.
Literarisch wurde sie allerdings von liervorragenden Mannern

jiidischer Wissenschaft machtig gefordert. Mit ireudigem Stolze

sei das Standard-Werk ^Jiidische Apologetik
u von G ii d e m a n n

erwahnt, ein Werk, dem hier fiir die daratis geschopfte reiche

Belehrung ein Denkmal dankbarer Verehrung gesetzt werden

moge! OroBe Verdienste erwarb sich Eschel bac h er durch
seine apologetischen Schriften, Ziegler (Karlsbad) durch seine

Volksschriften uber jiidische Religion, unter denen auf die Ab-

handlung n jiidisches im Christentum u von Venetianer-Uj-
p e s t besouders verwiesen sei, und L i p p e s Schriften eroffneten

jieue Gesiclitspunkte der Aufklarung und Belehrung.
Zu den vornehmsten Aufgaben der apologetischen Erziehung

gehort nebst dem inimer wiederholten Hinweise auf die Haupt-
lehren der Ethik, Humanitat, der biirgerlichen und sozialen Ge-

rechtigkeit sovvie der Hygiene die Erweckung des BevvuBtseins,

daB die jiidische Religion auf die Prioritat dei Verkiindigung
^11 dieser Lehren Anspruch erheben kann.

Wie wenige Juden wuBten und wissen. daB das Nachsten-

iiebegebot, das Kronjuwel der Tochterreligion, zum eisernen

Bestande des Alten Testamentes gehort!
Hier griindlichen Wandel zu schaffen, das SelbstbewuBt-

sein, \die edelste Frucht sittlicher Ueberzeugung und richtiger
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Erkenntnis, zu herrlicher Bliite heranreifen zu lassen, ist die
ernsteste Pflicht der geisiigen Fiihrer des jiidischen Volkes.

Es muB also den heranwachsenden und erwaclis enerr
Geschlechtern eindringlich gesagt werden, daB das-

Nachstenliebegebot zu allererst durch die Thora verkiindet wurde.
Es mufi gesagt werden. daB dieses Gebot durch die aus-

driickliche Miteinbeziehung des Fremden eine die gesamtc
Menschheit umfassende Liebe beinhaltet und somit das

judische Gebot der Nachstenliebe als Zentrum der

religiosen Ethik aller Zeiten und Vblker betrachtet werden muB.
Es muB gesagt werden, daB dieselbstlos wirkende

Liebe altjiidischen Geist atme.

Es muB gesagt werden, daB die mosaische Gottesidee und
die mosaischen Morallehren durch die siegreiche Kraft ihres
Gedankens die ganze Welt erleuchtet haben.

Es muB gesagt werden, daB schon auf dem ersten Blatte

des Pentateuchs, frei von jeder nationalen Exklusivitat, .der Grund-

gedanke der Menschenwurde, die Gleichberechtigung aller als

Ebenbilder Gottes und als Sohne des einen gemeinsamen Vaters
Adam (Universalismus) in feierlicher Form proklamiert ist.

Es muB gesagt werden, daB Verinnerlichung und Ver-

geistigung der Religion in den ethischen Grundlehren des Juden-
tums, in den unsterblicheri Ausspriichen der Propheten und
Lehrer des Volkes, in den Pirke Abot, der Fundgrube alles

Schonen und Guten, in der Spruchweisheit des Talmuds am.

festesten verankert ist.

Es muB gesagt werden, daB das in die Volksseele so tief

eingedrungene Wort ,,Was dir unlieb ist, das tue auch deinem
Nachsten nicht!'' der Ausspruch des groBen Hillel ist.

Es muB gesagt werden, daB der rabbinische Ausspruch
Man muB nicht den Splitter im Auge des Nachsten, sondern

den Balken im eigenen Auge sehen u an sittlichem Gehalte dem
gewiB ruhmenswerten griechischen /^co^t atavrov (Erkenne dich

selbst!) gleichkommt.
Es muB gesagt werden, daB all die eindringlichen Lehren

der Liebe, Barmherzigkeit und Demut, die ihren Siegeszug
durch die Kulturwelt gehalten haben, aus der Schatzkammer dei

jiidischen Lehre geholt sind.

Es muB gesagt werden, daB das angebliche Gebot, den
Feind zu hassen, den Grundsatzen einer Lehre widerspricht, die

auch die Feindesliebe wiederholt eindringlich gebietet.

Es muB gesagt werden. daB gerade das ausdriickliche Ver-

bot der Rachsucht und des Grolles die judische Sittenlehre auf

die hochste Stufe stellt und somit das so vielfach eingewurzelte
Vorurteil vom jiidischen Rachegott auf das starkste zu entkraften

vermag.
Es muB gesagt werden, daB das Gebot der Veredelung des

Mitmenschen durch freimiitigen Vorhalt des von ihm begangenen
Unrechtes einen kategorischen Imperativ darstellt, der an sitt-

licher Hoheit schwer zu iibertreffen ist.
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Kurz, es muB gesagt werden, daL5 hochste Ethik den An-

gelpunkt der jiidischen Lehre bildet.

Es muB aber auch gesagt werden, daB die herrlichsten

Gebote sozialer Gerechtigkeit das GroBe, Gute lind

Bleibende sind, das der Mosaismus den Kulturvolkern aller Orte
und Zeiten gespendet hat.

Es muB gesagt werden, daB der Schtitz der Schwachen

gegen Ausbeutungrdurch die Starkeren, die MaBregeln gegen Hab-
sucht und Selbstsucht echtesten Geist vom Geist der mosaischen

Gesetzgebung bekunden.
Es muB gesagt werden, daB die menschenfreundlichen

Fiirsorgegesetze zu Gunsten der Witwen und Waisen, daB die

eindringlichen Mahnungen zu kraftiger Unterstutzung der Unter-

druckten aus altjiidischem Geiste geflossen sind.

Es muB gesagt werden, daB der moderne Grundsatz des
Armenrechtes einen Grundpfeiler der mos. Gesetzgebung bildet.

Es muB gesagt werden, daB tierschutzfreundliche MaBregeln
ruhrenden Ausdruck im mosaischen Gesetze finden.

Es muB gesagt werden, daB das fur die soziale Wohlfahrt
so bedeutungsvolle jiidische Gesetz der Arbeitsruhe an einem
bestimmten Tage der Woche, die gottliche Sabbatruhe, den
klassischen Volkern fremd, kostliches Gemeingut aller zivilisierten

Nationen geworden ist.

Es muB gesagt werden, daB die Einrichtung der Ehe, der

Friede, der Segen, das Gliick der Ehe und die damit verkniipften

Tugenden des hauslichen und Familienlebens, die so viel zur

Verbesserung des Lebens und der guten Sitten beitragen, im
Salomonischen Liede vom Biederweibe ebenso warm wie

schwungvoll gepriesen werden.

Kurz, es muB gesagt werden. daB die soziale Gerechtigkeit
Endzweck der mosaischen Gesetzgebung ist, und

es muB schlieBlich gesagt werden, daB die innig gewiinschte

Herbeifiihrung ungestorter Arbeit und volkerbegliickenden
Weltfriedens das heiBersehnte Ziel des erhabenen jiidischen

Prophetismus ist.

Diese edlen, in allgemeinen LJmrissen entworfenen, aber

durchaus nicht erschopfend dargestellten, die Menschheit be-

gliickenden Grundsatze, deren system ati s che Zusammen-
stellung bis auf den heutigen Tag in den Wiener
Religionslehrbiichern vermiBt wird, miissen das

Alpha und Omega wahrer apologetischer Erziehung
bilden. Wenngleich vorausgesetzt werden kann, daB sie der

jiidische Religionslehrer an geeigneter Stelle erwahnt, so muB
auf das nachdriicklichste bemerkt werden, daB gelegent-
liche Erwahnung dieser herrlichen Grundsatze nicht geniigt.
vielmehr haben sie den ganzen Religionsunterricht von der

untersten bis zur hSchsten Stufe, von der Volksschule bis zum
Abschlusse der Mittelschulstudien unaufhorlich zu durchdringen
und zu begleiten. Die Unterweisung der Jugend in

apologetischer Beziehung ist ausdriicklich als eines
der wichtigsten Unterrichtsziele in den Lehrplan
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a uf z un eh in en. Die schone Einrichtung des verehrlichen
Kultusvorstandes, dem Barmizwa-Knaben zur Erinnerung an die

bedeutungsvoile Feier ein Gebetbuch in die Hand zu geben,
das ilm durch das ganze Leben begleiten soil, ware in dankens-
werter Weise noch dahin zu vervollstandigen, daB die obgenannten,
sicherlich noch vielfach zu erganzenden ethischen Qrundsatze,
in formvollendetster Weise abgefaBt, als Vademekum dem Gebet-
buche beigefiigt werden.

Aber auch die derSchule entwachseneGenera-
tion muB weiter mit treulicher Fursorge behiitet und mit dem
konfessionelltn Leben in innigem Zusammenhange erhalten werden.
Aufklarende Schriften, gesellschaftliche Zusammenkiinfte, in denen
nebst entsprechenden Vortragen und Diskussionen auch fur die

Unterhaltung der Jugend gesorgt werden moge, und auch die

jiach der bei anderen Konfessionen bewahrten Erfahrung unaus-

gesetzt wirksame Berufsberatung sowie moralische und materielle

Unterstiitzung der Jugend werden das Gefiihl der Zusammen-
gehorigkeit machtig fb'rdern und ein immer engeresBand kniipfen,
das durch die Versuchungen zumAbfalle nicht so leicht gelockert
werden kann

Eine liochst lobenswerte Einrichtung traf der verehrliche
Vorstand der Wiener israelitischen Kultusgemeinde durch die

Veranstaltung der sehr instruktiven und interessanten Vortrage
im Saale des Architektenklubs. Doch leider rekrutiert sich das
Auditorium vorziiglich aus solchen Kreisen, deren jiidische

Gesinnung und Ueberzeugung kaum mehr einer Kraftigung bedarf.

Eine stark anhaltende, keine Opfer scheuende Agitation, die

Verlegung der Vortragsstelle in die verschiedensten Bezirke,

namentlich aber die bis jetzt viel zu gering beachtete
apologetische Tendenz der Vortrage, die schon
durch ihrenTitel wirksam angezeigt werden muB
und hauptsachlich Angriffen aus jiingster Zeit
aktuell entgegenwirken soil, werden diesen Vortragen
den erwiinschten wdteren Zuhorerkreis allmahlich verschaffen und
durch diesen eine umfangreichere sichere Propaganda segens-
reicher Aufklarung eroffnen.

Die ein Ruhmesblatt der Verwaltung der Wiener Kultus-

gemeinde bildende Historische Kommission ware in dem Sinne

auszubauen, daB auch fur Werke apologetischer
Tendenz Preise ausgeschrieben und solchen Schriften

jede andere erdenkliche Fb'rderung zuteil werde. Solche Schriften,

alien voran die schon fruher erwahnte .,Judische Apologetik
u

von Giidemann, sollten den Abiturienten der Mittelschulen

unentgeltlich in die Hand gegeben werden.

Jedem unberechtigten Angriffe von ernst zu nehmender
"Seite ist sofort durch eine Gegenaktion in Form von unentgelt-
lich zuzusendenden Abhandlungen, Broschiiren, Zirkularen, Flug-
blattern u. dergl. entgegenzuwirken. Besonders die zuletzt er-

wahnten verdienen eingehende Wiirdigung; denn der viel-

beschaftigte Arzt, Anwalt und Industrielle hat beim besten Willen
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oft physisch nicht die Moglichkeit, Vortrage zu besuchen oder

groBere Schriftwerke auch nur zu lesen.

Die apologetische Aufklarung moge sich aber

nicht bloB auf das Weichbild Wiens beschranken, sondern er-

strecke sich durch die Tatigkeit tuchtigerWanderprediger
und Wanderlehrer auch auf die Gemeinden der Provinz !

DieWiedererweckung des jiidischenBewuBtseins
winkt dem verehrlichen Vorstande der Wiener israelitischen

Kultusgemeinde als schonster Lohn entgegen. der vielleicht

auch in den statistischen Ausweisen iiber Austritte aus dem

Judentum entsprechenden Ausdruck finden wird.

Aber auch nicht die besten Einrichtungen sind allein im-

stande, die Zukunft des jiidischen Volkes zu verbiirgen. Es gibt
nur e i n e feste Grundlage, das ist der Charakter derjuden-
schaft selbst.

Dieser weist - - Gott sei es gedankt ! herrliche, vor-

bildliche Ziige auf: Sittenreinheit, mustergiiltiges Familienleben

und riihrenden Familiensinn, MaBigkeit und Selbstzucht im

Genusse, altruistische Gefiihle nicht bloB fiir Glaubensgenossen,

sprichwortlichen Wohltatigkeitssinn, hochste Wertschatzung aller

Leistungen geistigen Schaffens u. s. w.

Alle diese altbewahrten Vorziige diirfen jedoch keinen Ein-

sichtigen gegen die Tatsache verblenden. daB, so hochstehend
und unantastbar das Judentum an sich ist, fiir manche Kreise

allerdings eine anhaltende Einwirkung noch vonnoten ist. Arro-

ganz und skrupelloser Materialismus mancher Kreise sind Uebel r

deren erfolgreiche Bekampfung einer langjahrigen, unausgesetzt
und unermiidlich liebevollen Arbeit bedarf.

Eine zielbewnBte, starke Organisation, gefiihrt

von tatkraftigen, geistig und sittlich durchgebildeten Mannern,
die durch Wort und Schrift in Stadt und Land aufklarend wirken,

wird imstande sein, die kraftige Abwehrfahigkeit gegen auBere

Angriffe herbeizufiihren, aber auch dem nuchternen, vorziiglicli

auf das Materielle gewendeten Sinne der Juden das Reich des
Schonen zu eroffnen und Charaktere zu 'erziehen, die, von
dem sittlichen Bewufitsein ihrer StammesgrSBe
erf ii lit, frei und unbefangen als Civesiudaici mit

den stolzen Sohnen anderer Nationen in die Schranken treten

konnen, Sohneeines Volkes, das die Menschheit
mit demGlauben anEinenGott, mitder lautersten
Sittenlehre und der sozialen Gerechtigkeit be-

g 1 ii c k t hat.
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