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Eessõna. 

Käesoleva töö ülesandeks on anda ülevaade nendest saksa laen-
sõnadest, mis leiduvad 1600. aastast 1606. aastani peetud Georg 
Mülleri jutlustes. Mülleri jutlustekogu on vanim ulatuslikum eesti 
keele mälestusmärk rikkaliku sõnavaraga, kus saksa keelest tulnud 
laensõnadegi a rv ei ole väike. Jutlustes leiduvad laensõnad on 
selle poolest tähtsad, et nende põhjal võib öelda kõigepealt juba 
sedagi, et paljud praeguses eesti keeleuususes harilikud saksa 
laenud olid kõige hiljemalt 17. sajandi alguseks täiesti kodunenud 
ning kujul t eestistunud. Ka Mülleri jutlustest vanemates keele-
mälestistes, mis põlvnevad 16. sajandist, võib kohata saksa keelest 
saadud laensõnu, nende hulk ei ole aga kuigi suur, sest tolle 
sajandi tekstid, mis on säilinud meie päevini, on üldse vähesed 
ning pealegi väga piiratud sõnavaraga. 

„Neununddreissig Estnische Predigten von Georg Müller aus 
den Jahren 1600—1606" on 1891. aastal trükis avaldanud Villem 
Reiman (Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft zu 
Dorpat. Fünfzehn te r Band) . Seda väljaannet on kasutatud all-
järgneva ülevaate koostamisel. Ulatuslikus eessõnas puudutab 
Reiman Mülleril esinevat saksa keele mõjugi. Lk. X X X V I I jj-d 
on öeldud muuseas: 

„Bei f lüch t ige r Eins ich tnahme f re i l ich gewinnt man nicht ge rade den 
E indruck , dass diese r auhe Schale einen Kern genuin es tnischer 'Sprache in 
sich b i rg t . Man muss sich o f t durch ein dichtes Ges t rüpp f r e m d a r t i g e r 
Wendungen durcharbe i ten , bis wieder die reinen Klänge heimischer Rede 
silberhell ans Ohr schlagen. Ganz abgesehen von den unzähl igen deutschen 
und la teinischen Ci ta ten und A u s f ü h r u n g e n stossen wir auf Schr i t t und 
T r i t t auf eine Phraseologie, die t ro tz ihres estnischen Gewandes den Stempel 
f r e m d e r H e r k u n f t auf der S t i rn t r ä g t , und auf j e d e [ r ] Seite begegnen wi r 
deutschen Vocabeln, die der V e r f a s s e r ohne Bedenken u n v e r ä n d e r t in den 
estnischen Text e inschwärz t . " 

Sellele drastilisele otsusele lisab Reiman siiski põhjendatud 
vastuväite : 

„Doch sei man nicht zu rasch mi t einer wegwerfenden Beur the i l ung 
bei dei· Hand . E r s t e n s ist nicht zu vergessen, dass dem V e r f a s s e r als einem 
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Fremden der ganze U m f a n g der estnischen Sprache sicherlich nicht bekannt 

w a r ; zweitens ist zu bedenken, dass die Bildung einer estnischen Schri f t-

sprache kaum übet' den Embryo-Zus tand h inausgekommen w a r ; d r i t t ens 
e rwäge man, dass G e o r g M ü l l e r s tädt i sches Kind und S t a d t p a s t o r ist 
und dass die S t äd te von je her Mischkessel gewesen sind, in denen die 
Elemente der verschiedenen U m g a n g s s p r a c h e n w i r r durch e inander brodeln 
(ich e r innere nu r an den sogenannten halbdeutschen J a r g o n , welcher durch 
Dr. B e r t r a m - S c h u l t z j a auch in wei teren Kreisen bekannt geworden 
is t) ; v ie r tens ist das minder vorgerück te S tad ium in dem Process der Ver-
schmelzung zu beachten, in welchem die dem Deutschen ent lehnten Wör t e r 
stehen. W ä h r e n d wir an Ausdrücken wie kinkima, mõrtfuk, rööwel, felts 
nicht den ger ings ten Anstoss nehmen und n u r dem Sp rach fo r sche r ihre 
unestnische H e r k u n f t bewusst ist, wird das Ohr schon eines jeden Laien 
auf das empf indl ichs te ver letzt , wenn er in den Pred ig ten auf fd)en(ftl1Utl), 
mürberibt, tülueribf, ©elfdjop s töss t ; und doch sind es dieselben Wör te r , n u r 
dass sie im ers ten Fa l l ganz es tonis i r t erscheinen, im zweiten Fa l l dagegen 
e r s t wenig durch den Gebrauch abgeschl i f fen und abgeschlissen sind. 

Es ist i n t e re s san t zuzusehen, wie der Process der Assimila t ion vor 
sich geht . In den Pred ig ten ist die En twicke lung noch vie l fach im F luss 

begr i f f en . Seif dl Op und feltê (feitê), SSorbeniltltê und tfteniêtuë wechseln mi t 
e inander ." 

Edasi a rvab Reiman, et saksa laensõnade tarvituselevõtt ei 
ole alati olnud tingimata vajaline, vaid selleks on kaasa mõjunud 
mitmesugused kõrvaltegurid : 

.,Wir glauben, dass nur in den wenigsten Fällen die Noth den Ver-
fasse r ve r an l a s s t ha t , sich der Germanismen zu bedienen — sein estnischer 
Vocabelschatz ist ausgiebig, j a reich —, sondern die Gewohnheit und der 
E i n f l u s s der verderbten estnischen Umgangssprache in der Stadt. Nur da, 
wo ein Wort im Estnischen gänzlich fehl te , wTeil die Sache bisher unbe-
k a n n t gewesen, w a r er gezwungen, die deutsche Bezeichnung herüberzu-

nehmen, z. B. ©pegel, ©djlueuei, ШаЗ, ©iunb, Cffcr, ohne dass wir der 
Meinung sind, G e o r g M ü l l e r e twa habe jene Bezeichnungen zuers t 
au fgeb rach t , sondern sie waren ohne Zweifel schon längere Zeit im Ge-
brauch. Gar zu viele solcher Bezeichnungen giebt es nicht. Unvergleichlich 
h ä u f i g e r begegnen wir Ausdrücken des a l l tägl ichen Lebens wie еШШт 
(erben), prabiba (braten), füllib (fül l t ) , ®lömt£eite (Blümchen), fnitppifeiie 
(Schnippchen), neben welchen der V e r f a s s e r auch die entsprechenden estni-
schen Bezeichnungen oder deren S tammbi ldungen gebrauch t . " 

Reimani tsiteeritud vaated Mülleril esinevaist saksa laenudest 
on üldjoontes õiged. Öeldagu aga juba siinkohal, et laensõnade 
esinemine pole siiski nõnda meelevaldne või juhuslik, nagu Reiman 
arvab, vaid et nende olemasolu on suurel määral sõltuv ajaloolisest 
arenemiskäigust, mille olid eestlased läbi teinud enne Müllerit. 
Suur osa laenusid on ühenduses mõistetega, milledega vana-eesti 
ühiskonnal oli vaevalt tegemist ja mis võisid tuttavaks saada just 
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saksa keelt kõnelevate maaval lutajate kaudu. Kõigest hoolimata 
mõiste j a selle tähis ta ja sõna rändavad siiski peamiselt käsikäes. 

Juba enne jutluste väl jaandmist oli Reiman samu as ju 
Mülleri laensõnade kohta konstateerinud õpetatud Eesti Seltsis 
peetud koosolekul. Vt. selle kohta SbGEG 1890 (Tartu 1891), 
lk. 101 j j . Reimani arvamusi on kopeerinud nooremad autorid, 
kes siin-seal on lühidalt Mülleri keele kohta sõna võtnud. Et aga 
ükski neist pole lisanud midagi oluliselt uut, pole põhjust neid 
siinkohal esile tuua. 

Peale laensõnade võib Mülleri keeles kohata muudki saksa 
mõju, nagu saksapäraseid konstruktsioone ja tõlkelaenusid. Nende 
kohta ütleb Reiman lk. X X X I X : 

„Mehr s törend jedoch als solche vereinzelte En t l ehnungen sind die 
gewal t sam herübergenommenen Redewendungen, welche dem Es ten zum 
Theil ganz unvers tänd l ich sind und dei'en Sinn e r s t durch wört l iche Rück-

überse tzung ins Deutsche zu e rmi t t e ln ist, so z. B. tœma on ïjenb ûlleêted)nut 
(sie h a t sich aufgemach t ) , ümberantutf) (umgeben sein von etwas), tuelta paria 
(auslegen, e rk lären) , oulpe шеппешепе (Ausgang), outüefpeitt (draussen) ." 

Alljärgnevas kir jutises jäetakse kõrvale saksa tõlkelaenud j a 
piirdutakse üksnes laensõnadega. Jutlustes leiduvad laensõnad on 
esitatud konteksis. Lausenäite järel olev number osutab lehekülge, 
millel sõna esineb Reimani väljaandes. Nendest laensõnadest, mis 
on Mülleril õige harilikud, on toodud ainult tüüpilisemaid näiteid. 
Haruldasematest sõnadest on esitatud· enam-vähem kõik esinemis-
juhud. 



Sõnaloend. 

afiaat 'pattudeandeksandmine, indulgentsia" 155 fe Muvrati) 
biffiate itimi Toauutufie praft tornii ti) <C as. af iät 'Ablass, indulgenza, 

remissio peccatorum'. — EK 1929, 11 ; S c h l ü t e r SbGEG 1909, 1.0; 
K e t t u n e n LW 2<>5. 

ali (interjektsioon) 40 "Лcl) diruta* Tslfanbt uinet puntai, 51 iHcl) 
Sjfcutbt, l'ima ota filiti Oititc рнЛе, 181 sHd) liua lUrntitiiitc iaiiiuaite nf;a, 
.-529

 v

J(d) 3|fanbl 3ffaitbt <; as. ach 'Ausruf des Verlangens, der 
Bewunderung, des Schmerzes u.s .w. ' M ü l l e r i l enesel esineb 292 
üs. sõnana Ach Herre /traff e mich nicht. — S t r e n g NRL 2; 
S e h w e r s SKhU 1 ; K e t t u n e n LW 6. 

altar 9:5 За f e Μitmtiu^fa^ Xautb oit f'aa* i'auiiat [ett Aitavi) iure 

[aebtittttij, 109 ecfjf fc Шап) ее.З olieit feifiititri), 17S uinet [en Жт^е 
Alitare <" as. altar, alter 'Altar'. — S c h l ü t e r SbCÌEG L909, 42; 
S t r e n g NRL 5 ; K e t t u n e n LW 1 s ; D o n n e r V E t F W 8. — 
Vt. märkust 1. 

amet s .stui) taenia onta finteti fif̂ e afttë, ,V2 tantta 3ûtinfî Simet, 
s i (ebbi) fou 3nîiitfîc Sliïïeti, 94 Злзша oifa luca Aineti) fibbed tanna 
eale·? 01t, 117 beutet ou taa-? ml)e eite >)rifti outntef̂ e Eiltet, 259 ittea 
Attutai finn раз (e finn Aineti fibbeë Icetitab, ;51o tanna ШГиП itief Xöt), 
827 Xanita pibbab onta finteti uinet futjutefjc fif?c teema, ;52S ful)ve ttiuef 
rafjeta cinteti fifte tai)at fttijitba, 340 fc $$öl)a 3ntin£ Giunteti aitinuftauic. 
Pandagu eraldi tähele liitsõna: SS moite auimtë 9imctnti4% 94 щ; 
9lntctmeeë << as. ammet (s. v. ambacht) 'ein Handwerk, die Hand-
werkszunft , Amt jne.' Üs. sõnana esineb M ü l l e r i l 29:5 ihre 
Ampt. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 43; S t r e n g NRL 0; S e h -
w e r s SKhU 2; K e t t u n e n LW 9; D o n n e r V E t F W s. 

anker 'ankur ' 300 ptbbab . . . fe eite s}>iid)t 9(ncfev olieuta <C as. 
anker 'Anker, jede ankerart ige Verklammerung ' . — S c h l ü t e r 
SbGEG 1909, 44; S t r e n g NRL 7; S e h w e r s SKhU 8; K e t -
t u n e n LW 19; D o n n e r V E t F W 9. 
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apostel 18 fc s,J$öf)a Wpoftie ^aiilufìe fané, 55 sJJitucfpra[t ittitba 

paiatab fe 4}>öi)a 5tpoftcl, 05 icbbi) lteitie ^tpoftiibe, 07 ittrtcf omalle 
^ipoftliilc fcfcfnut, 148 fcit s|>öi)a Mpoftie ψ a ui tipe faaë iljaftaba îtimf 
tuffetti iüttclba, 332 feft s^öi)a ?lpoftlc ^aitfufje ömbcrpörbmcfteft, 838 
taenia fäeab iicntat и cl) ei; Sipoftiir uinet Oppiai:, 835 uinet Quittai taci)ti? 
tebba lieber fuijrcntbaç 3lpofte(i;ç telja. Ühe korra esineb see sõna ka 
eestistatud ku ju l : 330 oma ^oftlilt fitftté <C as. L a s c h - B o r c h -
l i n g MNW apostel, appostel(e) 'Apostel, Sendbote ' .— S e h w e r s 
SKhU 4; EK 1924, 174 jj-d.; D o n n e r VEtFW 10. 

arst 14 sJciuc! et cb ucutc tenue Iie üdjtefit 9lvfte шара ode, oo ür 
$)êc ?(rft, 170 fcicf Sfrftit ltiitrf SBauambat, 178 tanna on fc etfe ?lrft 
<C arste 'Arzt ' . Sõna esineb ka teisel kujul, mis osutab laena-
mist üs-st: 175 fpfi paiteb fe IHrnt fê ixije fu pre ^iaftre, 254 ucutc Sfiltttbe 
ture* abbi) 01311 itti), За ü£ tröftiif foituc oit fc etfc peitke aritt << üs. Arzt; 
M ü l l e r 1 (i8 Vtifer Artzt. — S e h w e r s SKhU 0; S c h l ü t e r 
SbGEG 1909, 40; K e t t u n e n LW 14, 15. 

begäärima 'soovima, ihaldama' 137 ntea tanna eitbba ealeè> 
beçjerib, 184 ouiuaiait fefanta afjta bcç}ef)rtntc <C as. L a s c h - B o r c h -
l i n g MNW begëren 'begehren, fordern'. — Vt. märkust 2. 

blöömike 'lilleke' 211 .Sïetcf УН)а on fubt fe .'pepu, ittitcf ïeict 
tanna binino ou fubt fe äUönttfcue fe inetta pael. Se £)ctpt fitimab erra, 
fe blömifeue fitliub erra, 219 Job inpiteiab öcfje ^utntefje öcf)cp 93iöiui= 
щ er << as. blomeken demin. 'Blümchen'. 

doli vt. toh. 
eksempel 'eeskuju, näide, näidis' 21 et nannat taenia (Rempli 

praft, pibbamat faa* feit 3ffaitba patte iotlpita, 70 $ubt incii (ipêpiit 

ontat, so шорт îHadpoa (Remplit, 127 paitu Exempla et timiftuft, 140 
Scft on iiteti Py fauitiê Citent ρ et, 1(H) fui) ntetic itccbt <£>i)ftoriat îtiitcf 
(ïpcntolit, 257 nenie ^ityabe ^niinefte (ijçentplibe pseie, 290 (Seft ou uteri 
'Pjc ellani (imitpel, 294 ^cebt fui)rct uinet pivntfat sJhid)tlit^e (ixempiit, 812 
sJtiitcf tapab fe шапа Simeon uteit onta (ÎTeiuplt faaë õppeta ìttitcf 
ntaintta, 34o teiltet fe ^öpa "Hooftie ^aitlupe Ü^eiupcle praft tenute <C as. 

L a s c h - B o r c h l i n g MNW exempel 'Beispiel, Muster, Vorbild ; 
im besonderen belehrende, in Predigttexte eingeführte Erzählung 
als Beispiel, Predigtmärlein' . M ü l l e r i l enesel esineb 171 Wie 
wir des viele Exempla haben. 

epistel 1 licet (iuangeliuinit, Gpiftiit, uiucf utuljb faunit Xaeituo: 
laulut îifjc fecbitut << as. epistole 'Epistel ' ; L a s c h - B o r c h l i n g 
MNW epistel(e) 'Epistel'. — S t r e n g NRL 17. 
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evangeelium l iteci (iuangciiumit, 14 diente 353a\iftcle faab fc 
(iuaitgciium fitiututf), 85 icbbi fc (S'iiaitgciiumi paiftujgc, (57 feu 
(iuaugcliiuui Oppctuftc tfjc oppcitut << as. L a s c h - B o r c h l i n g 
MNW ewangelium. M ü l l e r 834 Ds Euangelium. — S t r e n g 
NRL LH. 

evangelist 81 iitucf firtutab faa* fc (iuaitgclift, 41 firiutaiuat 
iteebt Chiangeliftit, 48 «Sïubt niciic iteebt (Suangeliftct firiutaiuat <C as. 
L a s c h - B o r c h l i n g MNW ewangeliste 'Evangelist ' . M ü l l e r 
258 üs. Jn den Euangeliften lefen wir. 

fordeenima vt. t e e n i m a . 

fordeenistus vt. t e e n i s t u s . 

fordeenst vt. t e e n i s t u s . 

forskoonima ' a rmu heitma, säästma' 180 Seiup : cb oor= 
fcl)oitc CsHiiiaiX mitte fc s}kuit',e Sima, ctlj imiti) ^uut: iitcibt 0fd)0itib 
<< as. vorschonen 'verschonen', vorschoninge 'Verschonung'. — 
Märkus 3. 

Frankri ik 'Prantsusmaa' 207 fui) Ы fc .Si uitin gfa Tyvaitcfrifc 
ìVìaaft, fc ^yraucfrtfe ftumngfaš <C as. Frankrike. 

föörspraaker 'eestkostja' 174 ta fc ctfc s-8orfprafcr ou <C as. 
vorsprake 'Fürsprecher, Advocat, Sachwalter, Vertheidiger jne.' 
Eestis olev laen eeldab lähtumist <C võrspräker. — Märkus 3. 

föörv i i t ima 'ette heitma' 800 liilia cb uorunjtc Ы liiiiut 3u= 
malaiic mitte, etl) taonta onta $bbl) faaë pifeuti) taulua inibire <C as. 
vorwiten 'vorwerfen, vorrücken, hohnsprechen'. — Markus 3. 

gehoorsam 'sõnakuulelik, kuulekas' 84 ìttitcf olii gcljorfam 
aututa rifti Surma ftfjc, 88 fitiitba tenta fuluiit ltiitcf gcljorfain olititi oit 
<C L a s c h - B o r c h l i n g MNW gehörsam 'gehorsam, hörend auf ' . 
— Vt. märkust 2. 

gi innima 'soovima, soodama' 7(5 folic tucttjfe Sitimene Sugguie 
mitte güititiitutl), 124 feile tol)fcllc fefanta l)seb gümiima, 218 të gitimi 
tammile fc Öimc mitte <C as. gunnen 'gönnen, verstatten, gewähren' . 
— S e h w e r s SKhU 89. Vrd. W i e d e m a n n EWb künnama 
'gönnen' tolleaegse kirjakeele neologismina; S c h l ü t e r SbGEG 
1909, 40. — Markus 2, 8. 

haamer -vasar' 299 Шоррс шафшайе fe paline laniere Ы 
<С hamer 'Hammer'. Kriips tähe m kohal osutab seda, et konso-
nant on pikk ja eelnev a lühike. Seega siis on hääldatud hammer. 
W i e d e m a n n EWb tunnebki kõrvuti haamer ja hamber 'Ham-
mer'. Lühike vokaal sunnib arvama, et laenuandjana peaks kõige-
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pealt üs. arvesse tulema. Siiski ei ole tingimata tarvilik laenu-
allikaks arvata üs-t, sest balti-as-s näib olevat olnud lühike 
vokaal ka sõna kamber vastes (vt. allpool). — S c h l ü t e r 
SbGEG 1909, 17, 20, 25, 43; S e h w e r s SKhU 0; S a a r e s t e 
LV 200; W i g e t SbGEG 1927, 207; K e t t u n e n LW 207; 
D o n n e r V E t F W 27. 

heilant 'õnnistegija' 292 Se[t, ctf) ntcbbl) 3[[ : ntitcf -Cuujiaubt 
fctcfe Siuta Smmeftc ^attubc cbbcft oit marmiti) < as., üs. Heiland 
( K l u g e EtWb). Üs. sõnana esineb M ü l l e r 288 Tröfte Vus Gott 
vnfer Hey land. 

histooria 'lugu, jutustis, a ja lugu ' 40 Wütt ollet tei)e 91. 9i. cinte 
füi)»ta [eft (i'iiaitgeltitiitt Oppctiifjcii, fen fauni) -Otêtoria fuiiiut, so nun)ra 
Wacijraa (Ϊτοηιρίίί ìttitcf .Oljfiortat, 273 Sciama oppeb inctic [e -Oiftorta, 
277 öcl)c fauni <£nftona, 333 Wtitcf omat faaê jcjiual;,e Aj i jt or ia [ibbeê. 
See ladina algupäraga sõna on eesti keelde võinud tulla kõigepealt 
just as. kaudu. B i b l i a 1599 Hiftorien Regifter. — D o n n e r 
VEtFW 43. 

hoov 'õu' 125 on ntcbbl) £>ош uinet 9Jiatja <C hof 'Hof, der 
(meist umschlossener) Raum neben einem Gebäude oder um das-
selbe'. — S e h w e r s SKhU 148; S t r e n g NRL 34, 38; O j a n -
s u u SUSA XXIII 13, 5; D o n n e r V E t F W 47. 

härra 108 cti) Dititte b : Pattuir uinet : Soljan ? <C as. here, 
her 'Herr, besonders Titel der Adlichen, Richter und Geistlichen7. 
Kahjuks ei esine sõna tervelt väl jakir jutatuna, vaid ainult siin 
esitatud lühendis. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 13; S t r e n g 
NRL 31 jj . ; D o n n e r V E t F W 38. 

hühler ' s i lmakirjateener ' 318 ^erraff omat faaê feief -Oüctylerit, 
itine! s^l)artfetrtt (£b 6 a u f cf) fu f et, fe cb mitte [eit 3ffaitba (Sljriftufcc £$erbeufte 
uiitcf Suruta, motto onta l)eitc[a umijcjabufjc ìttitcf fjcè täi) paele lotmat 
<C as. hiicheler, hugeler 'Heuchler'. 

i israel ' juut; jumala äravalitsetu' 27 Îb4)nt[clt maiititab [с
 s

^öt)a 
3) a it tb St vae lit, [e on [e pöija ri) [ti ,Sìtrcf, 124 fubt taoma ueittc 3[i^ciii> 
Waeijma tureê oit cliaituti), 128 itccbt 3[vacfii) iìap[et, 150 etl) ucutc 
S[raelii) ^ap[ebc fumali lueei eliab, 19(5 etl) [ina St'vaeiit) Sumal ollet, 
310 tiinet 3[ναοίίΐ), [e ou, feiet o[etuitf}ct Suint e jš ct. On usutav, et see 
kiriklik oskussõna on eesti keeles saanud tuttavaks just as. kaudu, 
vrd. B i b l i a 1599 JSrael.' 

ingel 5 mitte ücljcr lìmi lix, üiic fetefe (£iti]libe, 7 ulj pea fui) [e 
Weuljifciic SDÎaria [eit Cm i] liit olii fueiitut, 13 -Siiti tafjar [e (ihudel iihtelba. 
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3 I Weltaitbcl pitiatab fe Ciucci 3ojcpt)c irafto, 52 nttucffaritfc fitfjrc vinuttu 
iteebt (incliti omat fittuiauut, 58 ^ibbairat i)citb tod) ucebt (iitiiltbt fc(it) 
üiic imctefiema, (iL fuma lie nein (imietift iu; fefavit futjv vüpnt olii fii(ututi), 
158 cb mitte iicijc Cinzii) cd)f ücljc Sitimele, 187 Sitimele cd;f (inedie 
feet cb uhu) mitre evvapatataba, 271 (imiti .Stetebe h rearii taeitama, 314 
utiicf cb mitte, fubt lu' Cincjct ciiaitut, 833 tê tccfita faaê ϋχ-fit CSitçilt), 334 
с cl) f tamia (iitçjti Xai)traft ntal)a iccfttab <C as. engel 'Engel'. Üs. sõnana 
esineb M ü l l e r i l enesel 213 mit eine Engel, 244 Vnd die Engel 
rie f f en dabei aus. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 19; S t r e n g 
NRL 17; S e h w e r s SKhU 32; K e t t li n e n LW 4C>; D o n n e r 
V E t F W 19. 

israeliit 'usklik kristlane' 27 funib iteebt eifet Sfvaettitit omat, 
8<i9 fitiitba pcX'ie itcbt jfraclitit, b§ feiitb aile (^icitingc 6Î)rifteit, i)offeit 
foiicit, .Stnl) itebt ettet vaclitcvit. Vt. märkust sõna i israel kohta. 
B i b l i a 1599 esineb ware Jsraeliteг. 

ja 24 ία fubt fc Sit ptbbaittci, 174 ia fe ette ^ovfprafcr ott, 219 ta 

iir iii f a outin:, 22o ta iitie fauna mela1, 229 ta itcbt ettet ïïîiftt tretiet ittcf 
tììtiti Scjjavat, 278 ia fct foiitbcl el)ituti), 315 ta fe Sunn cb ptbba ulte 
ucittc mitre trafiikeilta. Sõna on jutlustekogus õigegi haruldane. 
Harilikult esineb Mülleril ìttitcf. On raske öelda, kas see sõna on 
tingimata saksast laenatud, kuid vähemalt näib tõenäolina olevat, 
et saksa keel on avaldanud mõju tema levimiseks. Pandagu 
selleks kõigepealt tähele samas jutlustekogus esinevaid saksakeel-
seid või kahekeelseid lauseid: 115 3n fie lrüitufdjcit bê it)u atte feilte 
iueiïf loben, 179 3a, îi>cit cê W : unite, 209 ntea bod) fiittt, OJiiitu, ta 

tm f cv aller l'cbeu, aiiff btcfcv s-föctt tft, 214 itniibt fina nid Hit ita, ta tutv 
alte, 222 ob' ftürbc ia balb tut elften babe, 288 beute, ta aUcttcit, 291 
mtb id), ta a ti e 4Dìcitfd)Cii. Vrd. as. ja ' Inter j. der Aff i rmat ion mit 
pronominal. Wiederholung des Hauptbegr i f fes der Frage ' , Morgen 
al den dach wait by my bliven? Jesus sede: leve moder, ja ik. 
Peter, my mie stii my? Ja ik, here. Ja, bi minen eren, darto swere 
ik bi miner krone, dat etc. — S t r e n g NRL 42; EK 1923, I4(i j j . ; 
K e t t u n e n LW 83 ; D o n n e r VEtFW 04. 

j e su i i ter 'jesuiit' 319 neift Sefuitenft, 320 Wect fufjret sj$öt)at 
Sefuuntevit ìttitcf sJJtufat. Nagu osutab tuletis -er, on sõna eesti keelde 
tulnud saksa keelest ja arvatavasti as-st << je suiter. 

j u u d a ' juut ' 1 3nba nuia, 14 Xauua olfa Suba ìttitcf fagiana 
©luiguft, 30 (it Sumat fette Suba 9ìaci)irafte õuta Saita on lafrfititt 
fulitta, 40 Suba racfpra ceê, 118 Sefauta tuuuiftatnat utebbi) faaê Subat 



Georg Mülleri saksa laensõnad И 

utitcf Xitrcftt, LI 9 utitcf cb mitte ЗпЬа с dj f Xürefe ϊ)ηκ()ΐυα seft peetutl) 

fama, fui) iteebt Xürefit ìttitcf Sitbat, 149 ueute Suba ί)ΐ : Ätrcfobc fibbed, 
8 i s Хачиа offa fagiana Xurcft, oc()f Suba ©uggit[t. Ladina algu-
päraga Jada on eesti keelde võinud tulla eeskätt as. kaudu, nagu 
paljud muudki piibliväljendid. B i b l i a 1599 Wedder Jada vnde 
Jerufalem. — S c h l ü t e r SbGEG L909, 41 ; D o n n e r 
V E t F W 78, 74. 

kaarman 'voorimees' 94 Sa iu; föaanttaite orna terrae ut e l) e 
<£jobbo[c vurl << as. kârman 'Kärrner ' . — S c h l ü t e r SbGEG 
1 9 0 9 , L7, 43 . 

kalileer 'kalilealane' 130 etl) itecbt[iitanet (^aliieeiit f'eicfe toiftc 
(sjaliiccribbc ebbeft omat Sßattufjet Sitiutefiet oluittl) <C as. B i b l i a 1599 
Markus XIV 70 Wente du bift ein G alileer. M ü l l e r i l 130 on 
üs. von den Galileern. 

kamber 12 ϋ d) с ̂ ifiofcifc Cambre ecf)f tubba о li cri t [iff с futbitut, 
33 et itaìiuat ta-malle od) e pifjofefie Soia Cambre o lierit aitbuixt, 84 
utiuu .Sìambribe fibbed, 299 taema Wtcfa marra Cambre ette, 317 sDiei)e 
Äambrit omat teiuë l)üi)bt <C as. kamer 'Kammer ' . Eesti keeles 
esinev lühivokaalne ku ju kamber eeldab lähtumist <ü as. kammer. 
Ka läti keeles on S e h w e r s SKhU 45 kambaris 'Kammer'. — 
S c h l ü t e r SbGEG 1909, 28, 44; S t r e n g NRL 48; K e t t u n e n 
LW 149; D o n n e r V E t F W 88. 

kapiitel 'peatükk' 58 öbiyfa Capitli fibbeê, ©eitame (iapitli fibber, 
si>birfa (iapttlt ftbbež <C as. kapittel, capitel, capittel mitmes tähen-
duses. — S t r e n g NRL 54. 

kapp 'mantelkuub' 155 Dioittfabt omat Ijeitb ueute iViiifabe Sïap= 
ptbe Ы iafcfuutl) malia mattaba <C as. kappe 'langes Oberkleid, das 
den Kopf bedecken kann, bes. Mönchgewand, Kutte; später die 
Kopfbedeckung allein'. 

kardinal 90 feief itecb Ciarbtitaiit <C as. M a c k e n s e n BT 24 
Tallinna surmatantsus t Volge my, her kardinale ! — S e h w e r s 
SKhU 833. 

katekismus 45 mebbi) sJ>ol)a Catechismo Dppetuj3e[t, 4(i utebbi) 
s4$öi)a Catechismo Dppctu[[e [tbbeë, 107 mebbi) s^5f)a Catechismo 
Oppetufse faaê, 112 mebbi) s^öf)a Catechismi Dppctu[)c [tbbcë, 118 

utebbi) s£öf)a Catechismi Dppetufîe faaê, 197 iticf Ы [e &ap[e (Sated)t[uu. 
Peab arvama, et seegi ladina päritoluga kiriklik oskussõna on 
saanud eestlasele tuttavaks as. kaudu. — S c h l ü t e r SbGEG 
19(H), 28 , 43 . 
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keed 'kett' 22 uiucf imita oiicit fummavbnti) feitfiitabe rafjeba 

SKaubfebtbe fibbed <C as. kedene, kede 'Kette'. — S c h l ü t e r SbGEG 
1909,21,25; S e h w e r s SKhU 04; O j a n s u u SUSA XXIII 13,3; 
K e t t u n e n LW 110, 372. 

keemel vt. skeemel. 

keiser 5 Xaenta olfa .St ei) f er, ΛίιιΓύικ ί̂α ,̂ л-urft, 91 feu 9voiueri) 
Reifere, 122 et!) faaê ϋχ fagiana ^ачпее*? oinale .SÎci)fcrtiIe oit fivtutauuti), 
123 Äitbf niitti) f e .Sieijfev oma ^anneije damato o ili) iiujfcnnti), fi) jj 
ïiriuttë fc $ci)fer te lté, 200 ucutc ,Siei)fcvtbc <C as. keiser 'Kaiser'. — 
S c h l ü t e r SbGEG 1909, 43; S t r e n g NRL 58; S e h w e r s 
SKhU 03; K e t t u n e n LW 118; D o n n e r V E t F W 104. 

kekk ' na r r ' 150 Suuuefte feefibe Saebtitfjc mafia, 155 fecfi) nta-u^fu, 
300 Xocfti fc ci) oiic miuni initie iu- iiecftinaengf <C as. geck ' thöricht, 
närrisch; Thor, Nar r ' . — O j a n s u u SKTT 147; S e h w e r s 
SKhU 43; K e t t u n e n LW 50; D o n n e r V E t F W 104. 

kelder 255 Olio .Stciicvc ftfje, Oüo Heilert fccë <C as. keller, 
kelder 'Keller, als Gefängnis' . — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 28, 44; 
S t r e n g NRL 59; S e h w e r s SKhU 03; K e t t u n e n LW 
114, 11.7; D o n n e r V E t F W 105. 

kinkima 02 .Sia* meile outa hivuta -Hiuo ^oiia outaft fui)veft rod) ic ft 
Siviniift on aitbitui ntncf fdjcucfcuut, 03 oinaft fui)veft vocijfeft ijeibeft 
?lrmnft fcijcncfinitt tttitcf aitbitut on, 102 mea taenia incile fcijenchtiit on 
< schenken 'schenken, geben'. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 25; 
S e h w e r s SKhU 133 ; K e t t u n e n LW 390 ; D o n n e r 
V E t F W 100. — Märkus 4. 

klaas 177 fui) ^m* (^iajjjacfcit, 211 fui) icbbi) üci)e OHafe 
Elofita, incita matab <C glas 'Glas'. Eesti sõna osutub, et balti-as-s 
on hääldatud pika vokaaliga glas. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 
17, 20, 25; S t r e n g NRL 95; S e h w e r s SKhU 30; K e t -
t u n e n LWT 59; D o n n e r V E t F W 108. 

klenöödie 'aare' 125 fe eicfe iticf fcicfc forgfeutb Mitbc itittcf 
ШеиоЬцс, 132 oit fe ctfc iticf fcicfc Aìor^ientb 2iitbc iticf Λίicnöbijc, 140 
nicf fcicfc faiitutba ШепоЫе <C klênode, kleinode, klenodien 'kleines 
Ding, unbedeutende Sache, Kleinigkeiten überhaupt, kleine Abgabe, 
Geschenk, Frohnzins, feine Kunstarbeit (besonders von Goldschmiede-
sachen), Kleinod'jne. — S t r e n g NRL 00; S e h w e r s SKhU 50. 

k lopp ima 299 Шорре macijmafie fe Ratine Camere fé < kloppen 
'klopfen'. — K e t t u n e n LW 140. 
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kool 1 ;-3(> Rinfili utitcf Scljoiit, 140 3d)olt iticf itircfobc ftffe 
lecfttatua, 145 ©φοίί fibbc*, 172 fé iteb Woi)vcb Vapfet <8d)oitbe fibbed, 
22(5 Vurcfut ìttitcf 3d)oitt erraridututi), 228 fc eBtnteÌt fatuat ©cljolc 
paitbutl), fc oife Sìifti 3d)OÌe fee*. Pandagu eraldi tähele liitsõna 88 
Scl)oli 445ot)fibte faa* tuaf)aiuattctufi), 94 fut) шс1)с itcitfc Sdjoie ^oljfibe 
fetae ligure fibbe* inulantc, .110 Sd)oit

s

$ol)fit, 145 f it f] iteb uoijret 
©dmhy^oifit, 228 <3d)oie ^oifit itiitcf Xittrct <C as. schole, schole/ie 
'Schule'. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 25, 48; S t r e n g NRL 74; 
S e h w e r s SKhU 108; K e t t u n e n LW 878; D o n n e r 
V E t F W 188. — Märkus 4. 

koolmeister 'õpetaja' 145 onta finita 3d)oeintetftri mafia, 149 
ed)f i'r Sd)üeimctffcr fc Citjorc fibbed, 24(5 utci)c ©cijoclmeiftrir, 2(5.1 ott) 
fc "|чЧ)а 3ìift iitcbbt) fetefebe Sd)oelutetfter ott, 278 ta itcbt fautat Sci) oc I ; 
mciftrit ·< as. scholemester, scholmeister 'Schulmeister'. — S c h l ü -
t e r SbGEG 1909, 48; S t r e n g NRL 74; S e h w e r s SKhU los ; 
K e t t u n e n LW 878. — Markus 4. 

koor 'kirikurõdu' 94 fut) iitci)c ucutc 3d)olc ^opftbe faaê Cil)ore 
fibbeè iaitiantc, 108 .Sîircfo cd)f Cii)ore fibbed, 109 fu§ ittttta Ciijore fibbe·?, 
149 cd)f ϋχ· 3cI)oeliucifter fe Cif)ore fibbe? << as. kôr. — S t r e n g 
NRL 88; S e h w e r s SKhU (il; D o n n e r V E t F W 148. 

kroon 81 miim 3übbame föftitcf Ciroit, 218 fe 3i)btt itimi: Ävoititl) 
faitbmat <C as. krone 'Krone'. — S t r e n g NRL 79; S e h w e r s 
SKhU 59; S c h l ü t e r SbGEG 1909, l(i; K e t t u n e n LW 157; 
D o n n e r \^EtFW 185. 

kroonima 'kroonima' 808 fcicfc diurno fé fröititutf) <C as. kronen 
'krönen, eine Krone oder einen ( Jungfe rn )Kranz aufsetzen'. — 
S t r e n g NRL 78; S e h w e r s SKhU 59. — Märkus 8. 

kunst 'kunst, oskus, teadmine, abinõu, kunts' 27 Se oit nutt 
fe etfe .stuitft, fe fetta tunneb, fe oit fcicfeft f)ebbaft amituti), 97 Si)Ì3 cb 
oiic f te I mitl)b cd) f parrembat .St ititfti mitte, 99 utncf eb mitte ueute 
^aufjtabc cd)f utui) .Sìocijitretti Wouafuitftibc ture tobuta, 104 ititi) eb 

oüc f г e i parrembat .Sì unftt mitte, 284 Cifrane* fe on fe fcicfc fnijrcmb uid 
parrentb fititft, 812 et fcfaitta fe fcicfc parrentb ìttitcf fauittntb Juliane 
fünft oit, fe Suutaia faringe fibbe* eüab, Ülniibt nuit oit fe etfe Juliane 
fünft, ntea meile fe maita Simeon (ebbi feit s|>öl)a Saimit oppep, 881 
itiitcf -fcicfc oma tüi), uure, tttitcf fuitfii faaê l)itcfa utemtenta << as. kunst 
'das Können sowie das Wissen als die Fertigkeit ' . — S c h l ü t e r 
SbGEG 1909, 45; S t r e n g NRL 70; S e h w e r s SKhU К>7; 
K e t t u n e n LW 878; Donn e r VEtFW 127. 



В XLVI.i 

knntskop 'teade, teadaanne' 218 fi)fj ii)obt tannaiie fe ,Siuub; 
f ci) op <C

 a s · kun(t)schap, kon(t)schap, conscop, kunschop jne. 
'Kenntnis, Kenntnisnahme, Kundschaft' jne. — S c h l ü t e r 
SbGEG 19(H), 4o; S t r e n g NRL 82. — Märkus 4. 

käärima 809 errane* га-ma papfitb utncf gei) rt b tgfepeiiu ruf a ut 
<< as. geren 'gähren'. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 2o, 2.">, 81; 
K e t t u n e n LW 07. — Märkus 2. 

kört 'pöll' 42 utitcf tci]fi|ti ijcuefaüe Sdjörit ·< as. schürte 
'Schurz, Schürze; als Theil der Rüstung der den Unterleib deckte, 
Panzerschurz \ — S c h l ü t e r SbGECr 1909, 44; EK 1922, 19; 
S a a r e s t e LV 1 (>(>; W i g e t SbGEG 1927, 2(58; K e t t u n e n 
LW 122, 179; D o n n e r V E t F W 101. — Märkus 8, 4. 

köstlik 'kallis' 81 mimt ©itbbaute föftitcf Cirou, 122 oit ür föftlif 

a|]t), 217 Ja toefit or fanitt* ittcf föftitcf (Mo. Sõna põlvneb arvata-
vasti as-st <; kost(e)lik 'köstlich, was viel kostet, Kosten verur-
sachend'. Üs. sõnana esineb M ü l l e r i l 217 ein fein köftlich 
leben. — Märkus 8. 

kiinst l ik 'osav' 98 fe fetefe .Siuuftüftmb iWeifter, fe feiefe parrentb 
tttitcf Mitftüftntb ìDìeifter << as. kunstlik 'künstlich, geschickt". — 
Märkus 8. 

laat vt. af laat. 
lamm 'pori, muda' 299 nttita loapo ii ci) e füqfeioa 3d)iam, fufj eb 

s^ocl)ia oiie <C K l u g e EtWb üs. Schlamm; as. slam 'Schlamm'. 
lantskneht 'palgasõdur' 22(1 fi)ß ptbbat tene υ Ite ntciba· nette 

yaub*fucci)ttiie nenie .Simo ral)a attbuta, 281 ptbbamat f* fe -lïiftt Vaitb*; 
fitei)tt, tttitcf itebi etfei -Htfttfaitbtai olieuta <C as. landesknecht, lans-
knechtz 'Bewaffneter zu Fuss (im Dienst eines Landesfürs ten) ' . 

lappima ' pa ikama' 220 iafefe ijenb* iapptba itti) or urnita >Ki)e 
faab iappitutl) < as. läppen 'durch Aufsetzen eines Lappens aus-
bessern, flicken, aus Stücken zusammensetzen; dann überhaupt 
ausbessern'. — O j a n s u u SKTT 1 öO ; K e t t u n e n LW 1S4 ; 
D o n n e r V E t F W 108. 

leer õpp, õpetus' 84 Ditncfperrafi fe l'eerpot* eb offe mitte ölie 
tanta ìWeiftri, 880) eb f aa* mitte fe IHpoftei (parandatud: Veer ^ois) 
parrentb fut tanna Wetfter < as. lere 'Lehre, Unterricht ' , ler(e)knape 
'Lehr j unge'. 

Lii f iant 'Liivimaa' 80 tttitcf ^nfjianbe Diââ раЛ, 88 etl) Vi)ff= 
iaitbt in

-

 fefarn fauni* '.Diri à on oiuut, 202 niebbri i'nfflaube iWaa paît , 
2 s s feite Ît4H)fel(e erraricfuiitti) ^pffiaitbe ìh'aaie <;' as. Li f lant, Ly f lant. 
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l i ikpajatus 'võrdlus, tähendamissõna', 287 8c s^ropi)ct ;}aci)avia* 
fui] fé Malachias, uiiuetaiuat [e ïllifti, ücljej; pudjtar pcfjcmcjici;, fituiba 
Itecfpaiatufje nsentat outat luottmttl), üd)cft .Si it tl a f cp ρ a ft. Sõna esimene 
osis <; as. Ilk, like 'gleich, eben, gerade, nicht krumm; übertr. 
gleich, ähnlich', lîkwort 'Gleichnis', likenisse 'Gleichnis'. 

loorber 882 utitcf parfaite fut ür loerber ^uf) <C as. lôrbere. — 
K e t t u n e n LW 20K; S e h w e r s SKhU 74; S t r e n g NRL vh j. 

lust 'rõõm, lõbu, himu, lust' 125 fijjg ptbbct ntepe fuf)ie У ititi 

nicf f)pmo faaê Stintala ©aita tagfa itoulubiua, 189 iti) fitf)rc lufti iticf 
röt)ittu fé, 142 2c üit feu £ocf)itrctti Sübbautc liift, 222 Wiitcf neittc Vilm 
lufti (jpiiio tag fa uoiubitutl), 8ic> fe fa uute lufi2Ìi)b itiitcf lavabi)?, Vui-
onta litfit pibbaiuat fett Jffauba .Sicfcfitbc fibbcê, 819 l)cè mceie ìttitcf lufti 
praff, 821 miitcfpraff щ ti]fa шее* iufti Jumala Saitaft ptbbab ptbbauta, 

889 ìttitcf fcicfc lil)a iitfti, fcicfc Sima lufti <C as. last 'Lust, Be-
gehren'. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 19, 40; S t r e n g NRL Ю5; 
S e h w e r s SKhU 75 ; K e t t u n e n LW 209 ; D o n n e r 
VEtFW 190. 

luteraan 'luterlane' 207 eti) naemat neb luttemitir, itebt olle 
iiicpe, fe itteti fe Jitntaia В : feigfefti oit, tacijtfit erratap : Sõna lähte-
kohaks on arvatavasti as. latt erän. 

lõvi 70 @e s^ropi)et Tattici neittc loutucijanmabe fibbeê, 79 fe 
Atamtb itiitcf loitioit öfieluoituut ontat << as. louwe, lauwe, lowe, lew e 
'Löwe'. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 48; S e h w e r s SKhU 09; 
K e t t u n e n LW 208. — Märkus (i. 

maaler 248 eti) ucbt sJJialevit feit Jff : (ii)vm öclje piffofefje ittttcf 
fauni) lapfe jantai-, ontat utaitituti) <C as. maler 'Maler, pictor'. — 
S c h l ü t e r SbGEG 1909, 48; S t r e n g NRL I lo ; S e h w e r s 
SKhU 77; K e t t u n e n LW 229. 

maalima 52 maltb faaê fetefebe Jittineftc ftimabe ette, i s s Ja 
fefiitaue esilitene ^cvfi iitaitb mebbi) fiiutabe ette, 204 Wcbtfinat^et Sanat 
'H. 9ί. malhuat ntebbij Stimabe ette, 209 iitaitb utncf fiviutab fe Jumala 
Diceš> l'io fee, mebbi) fetefebe ©iintabe ette, 221 faab utebbl) Stlutabe ette 
maltinti) <C as. malen 'malen, pingere'. — S c h l ü t e r SbGEG 
1909, 2o, 81; S t r e n g NRL i l o jj . ; S e h w e r s SKhU 77; 
D o n n e r V E t F W 195. 

maat 'mõõt' 249 Jutuni auitab ittttcf taab ii ci) e igfa Jittntefeüe 
onta mate, fui) paitu, itiitcf ittea t;vuta peab faftatauta, 241 tahuta fbtab 
nteibt fe Wuttuicttua fé, ittttcf iotab utetbt ii cl) e teiiioe 9Jiate << as. mate 
'Mass'. 
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mantel 257 etfe ittttba fui) fina uinti) fe 9itfti fume, cd)f fe Üiifti 
iiiamie fait at, 292 Dirimi lifo îimabe uittef Stantie alia, 297 ,Siiti) titcpe 
()cttb fett fetefe uwgfemauta Juntata Jffa tamia Sivnutiifo sJJÌautcie αίία 

pctrtuic, Л(>1 iiebtfainat finit Slvninltfo Minutie U finiti fallai <C as. 
mantel 'Mantel'. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, IS, -1-1; S e h w e r s 
SKhU 79; K e t t u n e n LW 2l(i. 

meister 10 e ci) f m; Dìeiftev tantta Jallaft, 1:5 -Sìubt fe ÎJiciftev fë 
fiebv. ramato fibbeê [paiatab] tittieb, 34 bile tacita sJÜiciftri, 40 fitfjr ìttitcf 
fovgfc l'ieiiter, 93 fc fetefe parrentb itiitcf -Si tutù lift m b IVeiftev, 107 etl) 
Jumal ^öl)a : if]e fe eife sJJÌeifter ott õhtuti), 280 onta Sivuta Jffaitba 
iiiucf l'ieiftie Ы, 2öS Jove fina fett li Паша Juiitala turc, fe fc Sititué 
llUeifter on ami tanta·?, 33(> sDiiitcfpraft fc Su Haue cb olle mitte pavventb 

fui tanna Sffaitt, eb faaê mitte fe Sipoftel (parandatud: léër ^oté) 
parrentb fut tanna iDieiftcv <C as. mester, meister 'Meister, jeder Vor-
steher, Herr , Aufseher ' , 'Ehrenvoller Titel f ü r Gelehrte, besonders 
Ärzte'. Üs. sõnana on M ü l l e r i l näit. 71 irer aller Mei/ter. — 
S c h l ü t e r SbGEG 1909, 4;}; S t r e n g NRL 120 jj . ; S e h w e r s 
SKhU 7H, 79; K e t t u n e n LW 220; D o n n e r V E t F W 204. 

mess 'missa' löö Womfat omat muijbfaruaft feefp mantgfu mõttel; 
unti) ittttcf ftffe fa^bttutl), fui) fa4 omat, fe -Spenge |-Weff| 9Ju% 320 et 
nannat fefcf 01) fibbeS üiieftoujjmat, luggenta, laututa 9Jief}i pibbanta 
<C as. messe. — S t r e n g NRL 120; S e h w e r s SKhU so; 
D o n n e r VEtFW 204. 

märk 123 nica ntcvcf с ci) f tumftci
j

el)t fe on, 1 ·"> 1 ntea fi)fj fe etfe 
ntcvcf ittcf Xuittfta4'l)t ott, 33ö Si)it ptbbante ntci)c fact* uitit tirbma utncf 
ntevcfilie paititcma <C as. merk 'Zeichen'. — S c h l ü t e r SbGEG 
190V), IS, 31; S t r e n g NRL IIS; S e h w e r s SKhU 79; K e t -
t u n e n LW 219 jj . ; D o n n e r V E t F W 203. — Markus õ. 

märkama 21 tttitcf tarnt α -Si ovina t taf; e ν mevefaba ntcbbi) paline 
pa'le, Siitit ai ut u Aìovmat fetta utiittt polite, ìttitcf ntevefa uttitit fattoci, 
los .Sini) iiteije eifefti neittc Saitabe pa4e merefaute, 112 etl) faaê fe 9ìol)v 

9iacf)ioae motjmat utevefaba, iticf ntanfab iteb Sanat, 299 niitito taijay Citta 
Siviuitlifo -Sionoat lafcfe utevefaba fiuti paline po^lc, 300 9iiucf tanna 
-Sìovmnbt tafefe utevefaba tanna palme раЧс < as. merken '(auf)merken'. 
— S t r e n g NRL 120; S e h w e r s SKhU 79; S c h l ü t e r SbGEG 
1909, 31; D o n n e r V E t F W 203. Üs. sõnana esineb M ü l -
l e r i l 303 Mercke diß woll. — Märkus ö. 

märtel 'märter, märtüür' 73 .Sicilie itente Latvia rei)il', ^vopbetill, 
Sipoftlili ittttcf 9JìevficvtÌ, eb olle mitte valjmo oiu nt, loo fitbt fa4 ontat 
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otnutf) neb s}Jicrtierit <C as. martelere, mertelere 'Märtyrer ' . — 
S t r e n g NRL 117. Üs. sõnana on M ü l l e r i l 243 an den Heili-
gen Märt er em. — Märkus 5. 

morder 'mõrtsukas' 05 uine! iafjeb fyeitb ijje fefcf uente sD£5rbribte 
fecfa fen 9b)fti labma peci enatappaba, 178 ntepe fett ^orfult sDcürbnlt . . . 
oliente janiiti), 188 itcbt etfebt 2Batntultfitbt fut) fê £)imoltfiibt sü?örbrit, 
307 hü) etfe fjtrutuê SDtörbre ijaub <C as. morder 'Mörder' . — 
S e h w e r s SKhU 79; S c h l ü t e r SbGEG 1909, 30, 31, 41. — 
Märkus 3, 0. 

»lükkama 'ehtima' 99 ett) cb naimat fjenb mitte mot) tihtba ect)f 
olleê ntücfaba <; as. smaeken 'smuck machen, schmücken'. — 
S e h w e r s SKhU 112; S c h l ü t e r SbGEG 1909,40. — Märkus 3. 

mii miri к 'paadimees' 87 ithtcf faaê nt) mottba sD?üitbrifo ^atit 
<< as. munderke '„Mündrich"; in Reval noch heute die Benennung 
f ü r die Bootführer, welche Waren, Ballast u. s. w. vom Ufe r an 
Bord des Schiffes bringen und umgekehrt vom Schiffe ans Land 
bringen'. — Märkus 3. 

müür 200 ii£ Xuiitne iUiüfjr, 300 fut) ftitbcl Ütfüfyr <C as. mare 
'Mauer'. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 40; S t r e n g NRL 120; 
S e h w e r s SKhU 82; K e t t u n e n LW 220; D o n n e r V E t F W 
214. — Märkus 3. 

naaber 130 utebbt) naber < as. naber 'Nachbar'. — S t r e n g 
NRL 129 j j . ; S e h w e r s SKhU 83; S c h l ü t e r SbGEG 1909, 20; 
K e t t u n e n LW 252; D o n n e r V E t F W 218. 

narr 120 utepe oiiente upfaruafet ίμιίίιιΗ) barrit <C as. narre 

'Narr'. — S t r e n g NRL 130; S e h w e r s SKhU 82; K e t -
t u n e n LW 253; D o n n e r V E t F W 220. 

niipike 'kerge hoop' 181 pea luepe fuüppifeite taenta Усаеппа 
ette iöt'jma as. knipken 'das Schnellen mit dem Finger, Finger-
knips'. — S e h w e r s SKhU 55. — Markus 7. 

ohver 23 ЭДсеа ott fefarit aubcyaubmenc motto, fut) fe etfe Offer V 

funtb ntebbt) ebbeft ott bileê offerititi) ?, 173 ittttcf iebbt) fe auto Cffere, 209 
tnea fe etfe Offer ott, 337 9£eet Offrit utea Sumata uteete utncf tadjtmefte 
perraft ott <C as. offer, opper O p f e r ' . — S c h l ü t e r SbGEG 
1909, 40; S t r e n g NRL 247; S e h w e r s SKhU 149, 331; 
K e t t u n e n LW 204; D o n n e r V E t F W 397. 

ohverdama 17 offerbab faaê Jumala rnifja utncf fc igfemcfjc 

uudjtlufjc faaê, 40 piöbp iilleê offertntt) utncf erratappetutt) fama, 208 
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Offcrc Suutalalle [Stutoo] Xaenito, 269 Offcre Suutalalle ЭДишо, 312 ©eft, 

et @ί)π uifui'bt ott iillcê offenuti) <C as. offeren, ο ρ pere η 'opfern'. — 
S t r e n g NRL 246 ; S e h w e r s SKhU 148, 331 ; K e t t u n e n 
LW 264; D o n n e r VEtFW 397. 

oorsak 'põhjus' 40 ©citfmajje Drfafe praft, 99 Sa eife fefattta 

Drfafe pcrraft, 107 feft Orfafift, ©e (pimene Dfjrfaecf, feft Gšfjtmefje 
Ofjrfafift, ©e toitte Dfjrfacf, 111 neb Ofjrfaftt, 1.12 ©c 2öt)imie Drfaecf, 
113 ©e toitte Otjrfäcf, 114 ia fe etfe Orfaccf, 128 fe Dfjrfaecf, 184 
neb Dfjrfafit. õige harilik sõna M ü l l e r i l . Üs. vastena esineb 298 
Vhrfach. <C as. orsake 'Ursache, Grund, Veranlassung'. — S e h -
w e r s SKhU 148. 

paater 'palve' 18 ®ui) ntepe [faaê] fei foinbef nt ebbt) s$öf)a Sßatre 
fibbeê faaê tefjrnc. Sõna on tulnud as. kaudu <C ladina pater noster. 
— S c h l ü t e r SbGEG 1909, 42; S e h w e r s SKhU 328; K e t -
t u n e n LW 309. 

paavst 44 ©ett ^amfcc s$a cfti itimi feicfe taenia ©eïfdjoppite iureê, 
90 ett) taema feu ^amcfti) ige . . 155 Sfkerratteê fe ^amefte afi, 183 

fut) fc Sßatüefti n i i îitrcft inafta lootute feifta, 319 naente feft Sßölja 
^Barocfttft, 330 eb mitte mea f e s^öf)a ^otoeft fetefe taenia ^anntije Ijuicfa 
nente Sefumitcre faaê fejjib <C as. pawes, pawest 'Papst ' . — S t r e n g 
NRL 137 j j . ; S e h w e r s SKhU 333 ; D o n n e r VEtFW 245. 

pannine 'patune' 4 utncf ìoafto feit ^amttjjc Sfitta, 19 ou tod) fc 

^anutfte iluta foittbe, 30 cb fa mitte и р̂ешеё itetft pattuii',с Snmmefieft, 44 
©itta ^attutite Äkt)iit, ©ett ^aiiiüe ^aiuefti uiucf fetefe tanna ©elfdjoppitc 
iure», 67 ©с (Sifc pibbab fuvventa fen ^aitijje ebbeft, 74 fe on feu 
tflorijnrctti uiucf

 s

^amtit3e Sima ©ih), 133 loaibt ueebt s|?aiïi^et, 136 ncebt 
^amtjct Suinte jjet, 139 ui) IjirmnS ott ueute gannii·,ebe ©urut, 233 fut) 
nebt 'partirei Î)ettb cb mitte parrattba, 245 sJiiitcf fattmt îttiiba ^Savtife .̂ 
Jutlustes väga populaarne sõna. <C as. bannich 'der im Banne ist' ; 
Hefsta mit bannyghen mynschen ghemeenschop gehat.— S t r e n g 
NRL 141; S e h w e r s SKhU 8; D o n n e r VEtFW 250 j j . 

paradi is 1 ^arabifc fibbeê, 42 feit s$arabt)fe fibbeê, 125 ß̂a= 
rabljjj, 285 fe ^arabtfc fib: < as. paradis. — S t r e n g NRL 143 j j . 

passioon 'kannatus, ristilöömine' 50 taenia Ragione, ^aitatufje 
itiitcf ©uruta fibbeê <C as. passion, passien 'Passion'. 

pasun 11 ^itffc, ttiucf ^ßafjuita fjeele, 115 Shjtfet feit Sffaitba 
^afjuitabbe faaê, 171 fut) tsema onta f)triiifa фашина peel poïjub, 258 
oma sßajjima peel pof)ub < as. basane, bassune 'Posaune'. — 
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S c h l ü t e r SbGEG 1909, 41, 45; S t r e n g NRL 146; S e h w e r s 
SKhU 9; K e t t u n e n LW 21; D o n n e r V E t F W 253. 

patriarh 'patriarh, esiisa' 2 iteci s^iU)abi patriarci; it uiucf ^rop= 
f)ctibt, lo @e maita patriarci) Засоб, 45 maiiautbat itiitcf ^atriardjit, 140 
fcft patriarci)® 2l6ral)amift, 209 utoitifabc ^atriarcijibe <C as. B i b l i a 
1599 Tobias VI 21 gelick alfe de hilligen Patriarchen. 

peegel 200 ία fut; ü£ S^ßcgei, fab mebbi; Silitiabe ette maltinti 
< as. spegel 'Spiegel'. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 44; S t r e n g 
NRL 147 jj . ; S e h w e r s SKhU 115; K e t t u n e n LW В 7 S ; 
Donn e r VEtFW 255. 

penning 19 ecf)f utiiio tul;at .Stulbt ^emtiitgftt, 39 fui) temallc 
niitto tuljat Zaicrit ecf)f .Stulb ^cititiitcjfif faab aittl;uti;, 242 ittttcf ripub 

üd;e fauni) ,SMb Spefttitgc mebbi) fetefebe .SÎaila umber <Γ as. penni(ii)k 

'ein Münzstück jeder Ar t ; ein bestimmtes Münzstück von ver-
schiedener Geltung; Geld überhaupt ' . — S c h l ü t e r SbGEG 
1909, 44; S t r e n g NRL 149; D o n n e r V E t F W 257. 

persoon 'isik' 40 3ffaitba ßijryfc ^erfof;it, tenta Sßerfoitift, 47 

öd; e ^erfotte fibbeê, 65 tema [l] malie tuilcntcfcft, itiitcf Sßerfonift, ^cr= 
raff oit fett SapfitfcjV ^erfoit imetabbaitc <C as. B i b l i a 1599 Gode 
iß kein annemer der perfon. Üs. sõnana on M ü l l e r 47 Von der 
Perfon Chrifti. — S t r e n g NRL 149 j j . ; S e h w e r s SKhU 87. 

pidal ik 'leepraline, pidalitõbine' 127 .Stenta itiitcf ^tbbaltfo tobbe 
faaê, 175 Stiliti) ou toefti fe etfe ^ibbaltfo tfïctcf fttfjr, 178 uief uebt 
SJSibbalifo îHei)at tenta lie itcuii)nta, p;rfiab onta ^ibbalifo 9lei;abt, 254 
sJtiitba ou fê fe ^ibbaltfo tobbe fê, 273 ueift io. ^ibbilafo (kir jutus-
viga!) 9Jiel)cft <C as. spittelsch 'aussätzig', spitteiere 'der Aus-
sätzige', spittâl jne. 'Kranken-, Siechenhaus'. — S c h l ü t e r 
SbGEG 1909, 45 ; S a a r e s t e LV 77 jj. ; S t r e n g NRL 213 ; 
S e h w e r s SKhU 110; K e t t u n e n LW 379 ; A r i s t e EK 
1940, 114; D o n n e r V E t F W 343. 

pihtvaader 'pihi-isa' 254 e cl; f felle ÜBid;tuaberilIc faibnta, ed;f onta 
ŠBidjtuab : teta aitab <c" as. bichtvader 'Beichtvater'. Üs. sõnana on 
M ü l l e r i l 303 vnd Jeine Beicht Vater. — S c h l ü t e r SbGEG 
1909, 42; S e h w e r s SKhU 11; K e t t u n e n LW 23. 

piibel 229 fe s^öl;a 23ibel, 270 fe ^ül;a üöibel ott tetttuê feft 
matithiujšeft <C as. bibel, biblie 'Bibel'. M ü l l e r 191 üs. sõnana 
ds die Bibel heift. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 42; S t r e n g 
NRL 12; S e h w e r s SKhU 13; K e t t u n e n LW 23. 
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piip 'vile, flööt' 115 s$ipibc / ĵßppibe faaê, 245 SumatI peab 

nenie ^Sipibe seu gitili praft utteê fargfma -< as. pipe 'Pfeife, Röhre, 

musikal. Ins t rument ' jne. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, '21; 
S t r e n g NRL 153; S e h w e r s SKhU 90; W i g e t SbGEG 
1927, 265; K e t t u n e n LW 298; D o n n e r V E t F W 263. 

piisup 'piiskop' 20 Ahttitugfaê uiucf sj>ec ^ifub, 29 Z&ma ou 
faaê utebbi fcicfc fui)rcmb tàuuuttigfaê utncf фес

 s

j>ifup, 50 (ebbi ueute 
s

-peepi)opabbe, 90 ^Sifopit, 195 fui) fahuitutl) 5htimiitgfê nicf фае 33if-

jcljop, 208 ,H4iiiiitgfa£ uiucf ^aïpifopa,ç [attuti), 335 bx Slpoftct cd)f 33iffd)op 
<C as. L a s c h » B o r c h l i n g MNW bischop, bischup 'Bischof'. — 
S c h l ü t e r SbGEG 1909, 17, 22; S t r e n g NRL 153; S e h w e r s 
SKhU 13; K e t t u n e n LW 24; D o n n e r V E t F W 263. — 
Markus 4. 

pi its 155 äJionifat omat l)cub s^ikabc faaê lafcfnutt) pe^aba, 231 
Sßijjabc ober rutcn fê pepoat, 247 orna Sffalifo 9îifti φί^α fê pejab 
<C as. VBNW pietske 'Peitsche'. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 44; 
S e h w e r s SKhU 89; K e t t u n e n LW 299 ; D o n n e r 
V E t F W 263. 

pill 245 fumali peab ueute ^ßipibe seu φιΙΗ praft DUeê fargfma, 

102 Zaeiita eb iaf)a faaê mitte fe nöbbra φίΙΙίιοί) fatti inurba <C as. spil, 
spill jne. 'Musik, sowohl die Instrumente, als die Spielleute'. — 
S c h l ü t e r SbGEG 1909, 19, 29, 45; S t r e n g NRL 155; O j a n -
s u u SUSA XXII I 13, 7; K e t t u n e n LW 289; A r i s t e EK 
1940, 111; D o n n e r V E t F W 264. 

pillama 'ära hävitama' 331 uiucf uaeuiat pibbalmt crrapißatutfj 
fama, fubt f с Xml iteet fjafauat errapufiup, 8einpraft pibbatoat nsemat 

crrapiiïaiutf) fauta feft Xufyleft, fubt iteet Ijafuuat <C as. spillen, spilden 
' aufbrauchen, verwenden, besonders zu unnützen Dingen, ver-
schwenden, neben ab fallen lassen'. — K e t t u n e n LW 289. 

pink 191 феийе αίία, 215 ftjfj peab taenia fotoa üöeiicfibc erî)f 
pikuti) pigfebe pael leekima < ; as. L a s c h - B o r c h l i n g MNW 
bank, benk 'Bank' . — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 22, 44; S t r e n g 
NRL 148; S e h w e r s SKhU 10; K e t t u n e n LW 280; D o n n e r 
V E t F W 257. 

pinn 'nael, t ihvt ' 175 uiucf ödje raubtfe finita fé onta toa^fife 
Sauloa fifje fammutl) <C as. pin, pinne 'Pinne, Spitze, (bes. hölzerner) 
Nagel, Schusterzweck, Pflock'. — EK 1937, 137; K e t t u n e n 
LW 290. 
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plaaster 175 fpfi paneb fc SirJjt fê bdfjc fuijre Sßlaftre, tittttcffarn 
^piaftre mepe fefama fuijre 9îet)a peale ptbbante parteina, ft)jj peab fc 
^laftcv fc toafia fufyremb oUema, eb fafto mitta parrembat ^iafterit mitte, 

180 ute! uittba fe etfe Xat)tmfe ^(aftre <C as. piâster 'Pflaster ' . — 
S c h l ü t e r SbGEG 1909, 17, 26; S e h w e r s SKhU 91; K e t -
t u n e n LW 303. 

plilitanker 'peaankur ' 300 (iifc utitba 9i. pibbab mebbt) фа1шс, 
ι В с с f : fcfiitanc unilelut Silja fib : fc cifc

 s

|'iid)t "Hitcfcr oilcnta < as. 
piichtanker 'ancora sacra, der vornehmste oder Hauptanker, weil 
er auf der plicht liegt, um stets bei der Hand zu sein'. 

pokiliuus 'rõugehaigete haigla1 218 fefiuaftc ^ocfciiufc utncf 
uttuinal)a fib : <C as. pocke, poche 'Blatter, Pustel', hiis 'Haus'. — 

S c h l ü t e r SbGEG 1909, 45; W i g e t SbGEG 1927, 269; K e t -
t u n e n LW 25. 

pool 'kääv' 218 fut) fc iîaugf öcf)c ftaitgforc φοία fee« <_' as. 
spole 'Spule, Weberspule' jne. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 26; 
S a a r e s t e LV 228; W i g e t SbGEG 1927, 262, 267; S e h w e r s 
SKhU 118; K e t t u n e n LW 380. 

pott 200 fatia cd)f фойе fibbeê. Siia kuulub ka liitsõna: 
260 φαίαίαΐ) fö ür 2 o utu о ïitcf fe φοίίί^ρρα tua fia, (ib f i) fi fei φοίίί= 

fcppai nte(<T vualb olle <C as. pot, pat 'Topf, besonders ein irdener'. 

— S c h l ü t e r SbGEG 1909, 43; K e t t u n e n LW 306. — 
Markus 8. 

praadima 101 utitcf Ìafcftò ttaemat eilatoalt prabiba <C as. braden 
'braten' . 

preedikstool 'räästool, kantsel' 329 et mina nt inu 3aiiabe faaê 
f enfinole ^rebigftole paele pibbt fettina < as. predikstôl, ka preckstoel, 
prekstoel jne. 'Kanzel'. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 34; S e h -
w e r s SKhU 95, 325; K e t t u n e n LW 380. — Märkus 9. 

pri i 'vaba' 77 fe ebbeft té ptbbty üjfit ^ntmene fri; ecljf tmbba 
oiiema <C as. ν ri ' frei'. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 21, 24, 41, 43; 
S t r e n g NRL 21; S e h w e r s SKhU 17; K e t t u n e n LW 29. — 
Märkus 10. 

prohvet 2 ueet фо£)аЬ1 φαίήαι^ύ tttitcf фгор!)сйЬ1, io (St nuit 
paltò фгор1)ет tttitcf &uitntngfat, 11 fen φιορί^ίί) (Sfata ramatufi, 21 fc 

фЫ)а фгор!)с! tttncf Âuuutncfaê £>auib, 31 ntea fe Csffaubt iebbt fen 

фгор1)еН olit otteluni, 67 ontat feief фгор!)еШ feft fuiutaimtf), 157 (ebbt) 
nente фгор^ейЬе @uij, 329 fut) fina fe фгор^е ^eveutiaê toafta ollet 
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paiatatmt, ìttitcf feebftit (tub öcijejc s}>ropf)ctt£ lïflc minu гпфша < as. 
Biblia 1599 Prophet, Propheten viid Prediger ampt. — Streng 
NRL 165; S e h w e r s SKhU 94. 

pruukima 'tarvitama, kasutama' 114 ctf) rnclje iteebt [faaê] 
ptbbame bntfima <C as. briiken 'gebrauchen, sich bedienen'. — 
S c h l ü t e r SbGEG 1909, 13,41; S t r e n g NRL 167; S e h w e r s 
SKhU 18; D o n n e r V E t F W 273. 

p r u u t 126 faimifte ei)itutl) fubt щ ^riibt <C as. brat 'Braut; 
auch von der rechtmässigen Gemahlin'. — S c h l ü t e r SbGEG 
1909, 1.3; S e h w e r s SKhU 19; K e t t u n e n LW 30. 

pärm 249 ftjjg ptbbcuurtt itebt ^auuitjet fcicfc immcitct fc фофга 

utitcf fc феппе ôïieêritpma, 250 aiiio фепис fê fegfûbiitl) < as. berm, 
barm 'Hefe' . — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 18, 44; S a a r e s t e LV 
154 jj . ; W i g e t SbGEG 1927, 269. — Märkus 5. 

pörel, poril 'kodanik' 30 [ittttcf ф51)аЬс ^ш.ч(егц;| ïaljiuafc 
58ôrveitjç ìttitcf Зшпа(а Âobbafuitbaùcr, 37 iufi on urina iiicibt fc (ebbi) 
puntala ^örrtiir, Mobbatuitbafci; uiucf ferrili; feft 3gfetöe^efi (Söit ft 
tecf)itut < as. L a s c h - B o r c h l i n g MNW börger(e) 'Bürger ' . — 
D o n n e r VEtFW 271. Märkus 2, 11. 

pürger 'kodanik' 30 tttitcf фсфаЬе îtàvgcvu; <C üs. Bürger 
( K l u g e EtWb). — K e t t u n e n LW 23; A r i s t e EK 194<), 113. 
— Märkus 2. 

püss 99 ut) flirret Ì)tmtfat iHaubmftat itiitcf pittiti) <C as. L a s c h -
B o r c h l i n g MNW bässe 'Schiessrohr, Handfeuerrohr ; grobes 
Geschütz, Kanone'. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 19, 40; S t r e n g 
NRL 175; S e h w e r s SKhU 12; K e t t u n e n LW 23 ; D o n n e r 
V E t F W 280. 

piissike 'karbike' 222 Ьфс ^itßtfefjc Äaf® oit iVfleëattmiiutf), 225 
Pandorse ^üfjtfcße <C as. L a s c h - B o r c h l i n g MNW biisse 'Büchse, 
Dose, Gefäss jne.' — S e h w e r s SKhU 12. 

püiit 'saak' 70 @cftitaite ^apfitfeitc oit fc cite tocçjfeff ©obba 
^amteeê, fe feu ftoci)itretti fcicfc taimet ^Ja-c utitcf »umbrina faaè ült 
tttafja ÎDÎjuut, uiucf taab feu ^iitl) locita ·< as. L a s c h - B o r c h l i n g 
MNW büte 'Anteil, Beute jne.' — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 25; 
S e h w e r s SKhU 13. 

raas ima 'märatsema' 201 mefwfut uiitcf vafifat ut) toeifafti fut) 
ltajiuat cafe-o tacfjtuxu, 244 f dû rafib uiucf uta'на b fc .Sì и r rat <; as. rasen 
'rasen'. —- A r i s t e ERL 96; S e h w e r s SKhU 99; D o n n e r 
VEtFW 286, 
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raatus ' raekoda' 225 Äircfut nine! 9ìatf)l)uftt erraricfoba <C as. 
râthûs 'Rathhaus'. — S c h l ü t e r SbGEG L909, 43; S t r e n g 
NRL 179; S e h w e r s SKhU 98; K e t t u n e n LW 345; D o n n e r 
V E t F W 286; A r i s t e EK 1940, 112, 113. 

rakker 'nülgur ' 310 Ы er nicfyt ein govmgcr nine! SSaitl) 

©uitbi / ecijf Gaffer olle, Grratteë d;ç (Srra&umaftaija, uiucf je eife 
Simuline Slmitapa < as. racker, racher 'der den Unfla t for t schaf t ; 
daher Schinder, Abdecker, Abtri t tsfeger, Todtengräber'. — S e h -
w e r s SKhU 98; K e t t u n e n LW 329; D o n n e r V E t F W 289. 

redel 81 fc etfe Sîcbbelmc, mca fc patriarci) ЗаеоЬ SSnua? fibbeê 
on naefjnut, fuutba Sîcbbelme 0I3 Xaitmft ama fe sDìcià paile on open; 
bannt < as. ledder 'Leiter, bes. die Wagenleiter, die leiterförmige 
Seitenwand des Wagens etc.' — S a a r e s t e LV 201 ; W i g e t 
SbGEG 1927, 273; O j a n s u u SUSA XXIII 13, 6; K e t t u n e n 
LW 332. 

reis 214 fc Xe ccljf Sìeife paile ietfyma <C as. reise 'Handelsreise 
oder andere Reise'. — S t r e n g NRL 183; S e h w e r s SKhU 99; 
K e t t u n e n LW 332; D o n n e r V E t F W 294. 

rennest 'rentsel' 276 fc îetcfe paruilta 9îopafte Getiefte feel 
< as. rennestên 'Rinnstein'. — S t r e n g NRL 184; S e h w e r s 
SKhU 99. 

r ihtsnöör ' juhtnöör' 167 Suutala ©aita 01t fe etfe ЭШ^фшг, 
seu Xeioljataia <C as. richtesnör. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 26, 
41, 44; S a a r e s t e LV 297; EK 1931, 10; 1933, 131; W i g e t 
SbGEG 1927, 266; S e h w e r s SKhU 113; K e t t u n e n LW 
337, 376. 

roos 241 ett) mcijc, fut) taenia Suliafct, fi)u Шсаа pael, eb mitte 
tüma ^abtabc, edjf SRofibc pael ptbbantc fcutoma < as. rose 'Rose'. — 
S t r e n g NRL 192; S e h w e r s SKhU 103; K e t t u n e n LW 348; 
D o n n e r V E t F W 309. 

ruum 59 et taenta nteibt fett fuljrc ititicf lapa Xaptoafe rl)itmi fiffc 
tad)tiê vota, cb olle l)cuefaU tf?c iti] paliti ritlpitt $cti)'ici)ciui i'iimê 
< as. rum 'Raum, Platz, bes. freies Feld'. — S e h w e r s SKhU 
104; K e t t u n e n LW 346. 

rääkskop 'aruanne' 162 cil) telje täiiitallc pibbatc rcecffcljoppe 
anbma, 260 (M) taenia finnile utncf minulle peat; vcccffcl)Oppe aitbma 
< as. rekenschop 'Rechnung, Rechenschaft' . — S c h l ü t e r SbGEG 
1909, 31; S t r e n g NRL 197; S e h w e r s SKhU J00; K e t t u n e n 
LW 334. — Märkus 9, 
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röst 'rest' 10.1 .Vhtbt (с i$crrt)fotr Amachius φί)ΐΐ)ι]ία Stinta fibbeê 
mouifat töifti Sututefjet ocf)c φαίαιυα 9ìoftc pa^Ìc panni <C as. roste 
'Rost, craticula'. — S e h w e r s SKhU 99; K e t t u n e n LW 333. 
— Märkus 3. 

röömeri 'rooma' 91 fen sJiömcrl) Reifere, 237 nenie 9iömere 
9ναcl)ша iitrcê <C as. B i b l i a 1599 de Römer. 

röövel 120 e cl) f üjifit "Horner, 233 inni) teglia с d) f З̂ ошег <C as. 
rover 'Räuber'. — S c h l ü t e r SbGEGr 1909, 23; S t r e n g NRL 
195; S e h w e r s SKhU l o i ; K e t t u n e n LW 334; A r i s t e EK 
1940, 112; D o n n e r V E t F W 312. — Märkus 3, 11. 

sakrament loo icbbi) taenia falli) (Baita ntiicf Sacranicnttbc, 125 
fjaolmeicil Sacramentili feitiuma, 334 φίίί)α Sacramentide fibbeê, 335 
Riebbi fc Sacramenti feft SUtarift <C ladina sacramentum arvatavast i 
as. kaudu. Üs. sõnana M ü l l e r 271 die Ho chw ir dì gen Sacramenta. 
— S t r e n g NRL 200; S e h w e r s SKhU 330; EK 1940, 112. 

salm 92 faiutibt ^faintit ittttcf Seminìi), ett) telje iaobba fauni) 
^aitiobc utncf ^falmtbc faaê pibbatc 1жttitaiita, 114 fumbabe Sfatimi 
ittiicf laulut, 149 fe ÀÎuntitgfa ®aitibe ^falnttê < ' as. B i b l i a 1599, 
221 Ein Pfalm Davids. — S t r e n g NRL 109. 

salvima 195 fui) ϋχ faiiuitutf) .4iinuim]fê, 291 utitcf fafii) ro£)o fê 
fahütuutf) < as. salven 'salben'. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 
23, 44; S t r e n g NRL 201; S e h w e r s SKhU 101; K e t t u n e n 
LW 354, 398. 

sant 'sant, ke r ja ja , vigane' 22 0e Munùtçjfaê Taittb fertab 
fubt ö£ toaptte Saut, 33 motto fut) fe fettfe tnatyfentb Saut, 40 Жаре, 
att0ti)0 utitcf Saut, 50 Ό fina Saut, uiucf tmi)ite Sntmeitne, 108 ueift 

tratift ittucf Santift, 178 Siiti) щ tinta l)eütümatta Sant Suini: funtb 
oma itarffabc et fatfe Stibcbc feeê feitb, uief iftutab ï)cnb fe fetefe loeliemba 

aere, 210 Xeitapctm rtefaê, fjorne 6ç Saut, 299 Xauib fertab fubt ôï 

Söatttc Saut iS;ç paiiofcite leiba, 331 kaiutat ontat 6d)c ÌSctijfe Santi 
luafta arluatui < ; as. sante 'heilig, vor Heiligennamen'. — O j a n -
s u u SKTT 322 ; S c h l ü t e r SbGEG 1909, 42 ; S t r e n g NRL 201 ; 
K e t t u n e n LW 354 ; D o n n e r VEtP'W 322. 

selts 215 öd)C fefarufe Seifte fifte, 244 taenta tafjab uebt Sitimele 
Sapfet fjcitcftc Seifid fê luotta (samal leheküljel esineb ka. taenta Sci; 
fcf)Oppit), 253 ueute Sumata fartiabe Sclföt, 244 laftcb fe £oci)uret taema 
Scifijmetict fi)it sD?aa paot raf)ioul οίία. Estoniseeritum k u j u järgne-
vast sõnast, 
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selskop 'selts, seltskond' 44 ©eit фанИзе ^amefti tttitd feicfe 
taenta ©cifdjoppite htreê, 82 ^odjnrctti fetefe taenia ©elfdjoppi faaê, itiitcf 
mel)bt feft s$örgfit ©cifdjoppift meiia miijitut, 83 itiitd feicfe taenia ©ei= 
fdjoppp faaê, 91 fe feu Sßamefti ©clfdjoppt) fibbeê offit, 95 feft ^örgfit; 
fjauma ©elifdjoppift, 155 ©e Ziird feicfe taenia ©elfd)oppe faaê, 216 $iea 
©cifdjoppe tseutai f pu sDîaa pael omat. Jutlustes palju tarvi ta tud sõna. 
<< as. selschop, seltschop 'Gesellschaft'. — S c h l ü t e r SbGEG 
1909, 12, 13, 34; K e t t u n e n LW 357. — Märkus 4. 

s i id 24 ία fubt fc ©it pibbanta, 218 fc ©pbit uiucf ^roniti) 
faitbroat <C as. side, siden 'Seide'. — S c h l ü t e r SbGEG 41; Vir 
1933, 384; S e h w e r s SKhU 165; K e t t u n e n LW 401. 

skeemel 'pink' 310 fui) fê taema Saigffdjeutel fe ^örgfuljaitma fib : 
pibbifinte oflcnta < as. schemel 'Schemel'. — Et see sõna esineb 
üksnes liitsõna osisena, võib arvata, et sõnaalguline s on siin alles, 
kuigi hiljemini on pandud k i r j a keemel ( W i e d e m a n n EWb). 
— Märkus 4. 

ski l tvaht 'täies varustuses valve' 2(j fumb fc ©cf)iitmaf)i peele 
oit feetutf), ©cfanta faeab mett faaê fcn ©d)Utmai)t paeie, 306 cdjf üy 
©obbainccê, fc fc ©d)iitmai)i paeie on faebtittf) <C as. schiltwachte 
'Wache in voller Rüstung' . — S t r e n g NRL 209. — Märkus 4. 

summa 'kokkuvõte' 48 Äitutb fc ©tulta itiitcf Dppeiitê oit, 52 ©e 
oit mnt loditeli fe Suma, feft ftita^eft Sütlufteft uiucf ©anaft, 75 9?сме= 
finale ntoilentbabe Dppctufje fibbeê, faab nteiic fe Summa feft фефа 
9Îtfti Dppctufteft taebta aittuff), 77 Suma itiitcf ïofjiteït, 96 fe eite Suma 
ecf)f Dppetu§e pibbatne, 146 Üöijitcit ittttcf ii φ e Suma fibbeê <C ladina 
summa arvatavast i as. kaudu. — S t r e n g NRL 216 j j . 

taaler 39 fut) taeinaHe ntitto tul)at Zaierit edjf M b ^eimtngfit 
faab antuti) < as. L a s c h - B o r c h l i n g MNW däler; üs. Taler. — 
S c h l ü t e r SbGEG 1909, 44; S t r e n g NRL 221 j j . ; S e h w e r s 
SKhU 25; K e t t u n e n LW 39; D o n n e r V E t F W 359. 

taht 102 feit ptfjofef^c poiletüa tadjti errafuftuba <C as. dacht 
'Docht'. — S e h w e r s SKhU 25; K e t t u n e n LW 35. 

tall 10 mcbbtdjfe Zaffi fif3C, 13 fett mcbbidjfe Zaffi ftffc, 19 ueute 
Йора nincf Sffaitba, fcn 2Scbbtd)fe Zaffi fibbeê muiatama, 32 tuflemat 
utncf icutmat fc Sapfitfefje fett Zaffi uiucf ©eurna fibbeê ieffima, 36 motto 
taenta fat) fett S3cbbtd)fc Zaffi fiftc iteutctiitf), 59 fui titüeb taenia fpft fett 
Ζαίίί ftffc, 62 Miotic fett mebbtcfjfc Zaffi tttitcf ©ointe pœlc <C as. stai 
'Stall'. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 44; S t r e n g NRL 223; 
S e h w e r s SKhU 118; K e t t u n e n L W 4 0 7 ; D o n n e r V E t F W 2 6 3 . 
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tangid 285 Xitffife edjf ïitmabe Xattgcbc faaê <C as. tange 
'Zange'. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, '20, 29, 43; S e h w e r s 
SKhU 119, 141; K e t t u n e n LW 409. 

tantsima 241 cd)! tauluna,, nicf fitere Stumo fib; fpn ellama 
<C as. dansen, danzen ' tanzen'. — O j a n s u u SKTT 189; S e h -
w e r s SKhU 25; K e t t u n e n LW 36; D o n n e r V E t F W 366. 

tatar '? tatarlane' 246 Subiti, Xü refit, Xatrat, ^agfauat, $ fdu; 
iifjet et (Äbbaufcfuiifjet ·< as. tater 'eig. Tartar, wird zur Bezeich-
nung eines Zigeuners gebraucht'; M a c k e n s e n BT 82 Der 
Tatern söstich diisent man; R u s s o w Chronica 105 de Riiffen 
vnde Tat er n. 

teenima 57 ïWtutfpraft, febba cb offe mci)c toefti initie oorbeipttmti, 

fi2 Spfj Ìafdcin meibt faaê fjccinteiei mcbbl) i'cfjcutcfte tf)cniba, 71 fubt 
tepe feitfama faaê ollet oorbetjuiuutl), 73 et ittepe fcn tgfetoeffe Surma 
olieinc ticrbcl)innutl), 117 itiitd niepc cb oorbefpiime eitamb mitte, 118 
muito nannat terminai uiud ammiftaloat nccbt tuoprat Suutalat, 130 fc 
fefama uiicl)tinftc onnit öbeniijnuti), 158 ctf) nannat fefama oiuat ^orbefjni; 

unti), 180 ctf) mci)e Sumata luii)a nicf uucfjtluftc fiiil о tieni e ücrbcfpiinutf), 
246 eb mot) nenie ifttftt fé ^attuben aubcjç aub : inittc uorbeniba, 248 

fi)tat uid teuibt Suntaia, 255 uinef faaê iille fc forbente nuct)tiiifte, 301 
Sinu Sinna Sumaia fetde s«pöf)aftuffc uiucf Öpfebufjc fibbeê tci)uima, 339 
roiuifa uiud fauni eilo faaê Sumata tentimi, Xanita eb otic mitte luaiutiê 
bxpctitcê feief injfti ofcfutifîct Snintcfîct temuta «< as. denen 'dienen', 
vordênen 'durch Dienst erwerben, verdienen, durch Gegendienste 
erwidern, vergelten, dienend leisten'. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 
20, 25; S e h w e r s SKhU 26 ; D o n n e r V E t F W 374. — Markus 3. 

teenistus 17 Suntaia Xijemftufjc, 113 fad oti feid uiötjra Sumal 
Xci)itifü, utitcf (Sbbaufdjf, 159 Situo торга Suntaia Xljeniftufjc, 160 
namtat ontat fcicfc торга Sinuata Xefjittftufjc, ia fetefe ©ogfebitftc fibbeê 

ciiauutl), 168 iluta fcicfc ntebbt) Xöt) iticf pbctifte, 235 фора Smuiepe 

ÄYtuatutje nicf oorbcitftc ρ rait, 271 ilma fcicfc ntebbp I) a' tôt) utncf nor; 

bcuiftitfje, 286 iticf ijcitbê tanna ^orbcuiftuftc fê röpmuftab, 303 onta 
^crbeeitiftufj uiucf ftptnê, 318 fc cb mitte feit Sffauba (ÌtjrìftujBc SBerbeuftc 
nincf Surma . . . padc iotiuat, Suntaia фора Sßerbeufte <C as. dênst, 
denest 'freiwillige Leistung, Gefälligkeit' jne., vordênst 'Verdienst'. 
— S e h w e r s SKhU 26 ; K e t t u n e n LW 37. — Markus 3. 

tempel ' jumalakoda' 68 fc (Sitgei fed Xoittuttufjeft ou onta Xcntplt 
fiffc tuinitt < as. tempel 'Tempel'. Üs. sõnana on M ü l l e r 41 
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im Tempel fchryen Vnd Jagten, Hofianna dem Sohn Dauid. — 
S t r e n g NRL 226 j j . 

testament 2 ϊδηηα Xeftameitti fibbeê, 118 fubt faaê feft ^beft 
Xcftamenttft, 119 ©си šföaita Xeftamcntt) fibbeê <C as. B i b l i a 1599 
vp dat olde Teftament. — S t r e n g NRL 227. 

toh 'ometi, siiski' 7 tod) tinta ^attuba tintala tuoniti ott, 19 On 
tod) ic ^aititifte iima foutbe, 34 bod) tinta ^attuba, 49 ft)f) peab tainta 
Ì)eitb bod) lifutama, 5o Ott tod) Christ: utebbt) ebbeft faimatauitt, 56 
bod) fettfantfe fuljrc tinta erramoitmatta ЯШг (ebbt), fat̂ e itittd tuitne tod), 
60 CSt taenta füll ridaê ott, fat) taenia tod) mayfey ntebbi; perraft, 61 
Dntat tod) necbt Xarcfat feft ^eitoa Xoufjntejgc ÛDÎdâft i;eitb röiniuftamtt, 
99 ftjjj emat toot) itaemat bod) eitantb niitte fad)to tel;a, 109 ia utebbt) 
^ol)v Sffanbt btteb bod) ttiitba, 267 tori) feie! ntea meile fititnib, fe on 
mebbt) s^attube ©itt), 284 funtb tod) ftafto feirfebe Snimcfte utotlujje ott, 
SO ôtie bod) fitta Sittmefte iiapjj, 327 ©t)f; pibbamat bod) tpagfa rifti 
Snimeftet tcfer õuta fübbautc fibbeê iteet fanat mõtlema. Sõna esineb 
jutlustes väga ohtrasti. < as. doch 'doch, eine Versicherung gegen 
eine ausgesprochene oder gedachte Behauptung anzeigend'. Üs. 
sõnana on M ü l l e r i l näit. 7 doch bleib Keiifcheit rein bewart. — 
D o n n e r VEtFW 378. 

tool 41 ìttitcf SûtluêStole peel, 201 feftitaite Sûtlitê ©toel ·< as. 
stör Stuhl'. Vt. preedikstool. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 13,44; 
S t r e n g NRL 241 ; D o n n e r V E t F W 385. 

tormima ' tormama, sööstma, r a j urna, mässama' 186 utebbt) 
pade fioratimi, 193 uiud ftormiiuat i'cidcft ^aifaft iticf mtrcfaft mebbt) 
päde, 194 Sa fut) nebt ettet ìWcrreVaiitct ftormiiuat, 205 ftorimfat ttid 
maejjafat, nt) Iprtttfafit fut) itaemat ealeê tad)t)oat, 206 . utebbt) paeie ftor= 
iitttoat <C as. stormen ' s türmen, toben, poltern, s türmend angreifen 
und n e h m e n ' . — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 41 ; S t r e n g NRL 215; 
S e h w e r s SKhU 127; K e t t u n e n LW428; D o n n e r V E t F W 380. 

torn 'vangla' 267 et!) taenta fc XorniuitdjflujV onta fufjre tmb 
rafteba Sßattubc faaê Ijaefit olii oorbcÌ)itiitutÌ), 336 ©с ,Vhtittttitgfaê ÎJiauaftc 
faab fe Xontt fibbeê timber pörbitti), 338 fut tainta fc Xorni fibbeê olit 
<< as. torn jne. 'Thurm, Gefängnis'. — S c h l ü t e r SbGEG 
1909, 11; S t r e n g NRL 234; S e h w e r s SKhU 146, 147; K e t -
t u n e n LW 428 ; D o n n e r V E t F W 380. 

troost 'lohutus' 12 ©t)f) ott fe ntepe troft itiitcf riifptt, 49 ©c 
pibbab uitit utebbt) troft ittttcf rötpn oüenta, 56 ©t)f? oit fe ititit fumatecfit 
ntcbbt) troft, 71 feu fetefe fortjfemba irofti, 100 cllaftmt trofie, .Sleititcl 
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muti) abbi) ittttcf trofti tarmiê on, 105 on finiti abbi) niue! troftt) tarimê, 
etl) taema amo e Haraat trofie niite! röpittn utebbi) furbtujje ©übbame fifte 
meitä toaiab, 2(58 tröftlifo trofti, 307 mei)e eb luot) odjtefit ©aegfemet 
Xrofte onta ©übbame fiffe taefifta. See sõna ning kaks järgnevat 
samast tüvest olevat on jutlustes õige sagedad. << as. trôst 'Gemüths-
beruhigung, Zuversicht. (Das W. hat aber einen weiteren Begriff 
als jetzt .) ' . M ü l l e r 202 üs. sõnana ds fol vnfer aller troft fein. 
— K e t t u n e n LW 41. 

trots 'kiuste' 331 Xrojj fetefe ile, fe nteibt taenta febbeft tai)ab 
erraftfcfnba <C trotz Trotz, trotz!' — S e h w e r s SKhU 143; K e t -
t u n e n LW 432. 

t rumm ' trumm, kraav ' 250 j j . За fc φαί lue ou fê fc eife Жен* 
truni, funtb mebbi) ©iibbautc fijjc ioxcb <C as. trumme 'Trommel, alles 
trommelähnliche; bes. ein Behältnis, in welches das Regenwasser 
von den Dächern herunter geleitet wird'. — S c h l ü t e r SbGEG 
ИНН), 24, 20, 41; S t r e n g NRL 190; D o n n e r VEtFW 300. 

truu 'ustav' 12 fubt ür tritio Mitntngfaê niitcf Mariane, 101 fui) 
faaê lucci tciiafttpchua feief truluit Mtrcfo Oppiat, 187 iebbl) itcutc Xruiui) 
Mtrcfo off: Sul), 196 ©efama oit fc trulli Sinuata ©itiiaue Dìoifcè, 229 
bo ei) triitutftc, iticf i)se ©itbbaiitc meie fê, 280 Sumal oit truiu, 241 ©tita 
tritio 9lift fetefebe фшЬе faeaê, 297 ÎafcÎcnt ntci)c niitit) feu Mitittitgfa Χα : 

truiüi) mainitutee luafto luotia, 327 (Stfe itiitba öj innu Oppia itiitcf 
• "-föagfa Suntaia Sutinette, 330 ta fcicf trumtt Mircfo Sambat tttitcf Ortat 

<C as. truwe 'treue'. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 41. 

trööstima 'lohutama' 41 feit 9?ai)fc Saeme faaê tröftmit, 43 teCteê 
ümber tröfiituti) feitfina^e tottoutujje faeê, 45 ©efiitane pibbab nteib 
tröfitma, 08 SSotymc mepe ^cnb faaê feftfina^e Sßoutoanbiaft tröftiba ?, 72 
Mut tutit üy (bua onta Sapfe tröftib oma ©üUe paei, etfe ninba taljan 
ntiita teibt faaê tröftiba Sfrael, 100 mebbi) nöbbrufje fibbeê tröftib utitcf 
f müttab, 139 Sa itsentai omat tteeb imuambat tröftuut utitcf paiatanutl), 
214 ìttitcf eb otic Ijettb mitte tacf)tituti> fafefe tröftiba, 248 ^iitba finitatuat 
itiitcf tröfimat nebt Suntaia fartiat Suimefjet, 254 Gstlj taema ttittba feft 
фгор() : Samuelift fat) tröfiituti) <C as. trösten 'trösten, Zuversicht 
geben, beruhigen jne.' Üs. sõnana esineb M ü l l e r 288 Tröfte Vns 
Gott. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 37. — Märkus 3. 

trööstl ik 'lohutav' 4 rôi)imtê nincf tröffiief, 55 iti) trôftiicf pibbab 
taenta iiteti faaê oliema, 91 fauntbf tröftlifut lautut, 92 ßauiobe nincf 
tröftiifc Sanabc faaê, 138 fauni) troftiifube ©auabe paeie, 200 fauittbi 
tröftiifuti) toittmtuftet, 229 feft fuf>re tttitcf fauni) tröftlifo ^îamatufi, 265 
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Picnic finale faunt) tröftlifubbe ©aita niue! puntala ïoittmtujje paeie 
<< as. trôstlik 'behülflich, Trost bringend, voll guter Zuversicht'. 
— Märkus 3. 

tund 96 SBtettbel palttunne mepe, iidje ottfa 2U)a utncf ©tunni 
perraft, etl) puntai meile taf)a£ офе onfa nincf rôt)ntuê ©tuub aitba, 98 
i)cl)c onfa ©tunni perraft, 103 Ьфе oitfa ©tunnt) perraft, 133 офе onfa 
ïuuui) praft, 135 Se ïut tb pibbab tuHcnta, 138 fcn topntfe ©unita 

©tunni fibbeê, 210 fut) taema aie! nicf ftunb tuHeb, 259 gettoa, ©tuube 
utncf at)fa mitte firiittanta, 268 nincf fitere Sotitfte fê fe Oititiê uiucf 
rôt)iuuê tot)tune ftunb ota, fumba SKtjmbfe ©tumtl) feeê, 271 fut) faaê fe 
it)t)infe ©unna Xuitnt fibbeê, 307 fett šBt)iubfe Sumte feeê, 312 feufinafce 
pol)le tuiti fibbeê, 313 fubt fc toptitue tunnifeue Itgft lœï)ituê on, 333 feu 
fittale pof)Îe Statut fibbeê <C as. stunde, stunt 'Stunde, bestimmte 
Zeit, Zeit überh. jne.' Üs. sõnana on M ü l l e r 221 von vnfer 
Geburths ftunde. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 44 ; S t r e n g 
NRL 240; S e h w e r s SKhU 126; K e t t u n e n LW 384; D o n -
n e r V E t F W 385. 

tuts 181 niitcf ttinba patatama, Xuft (?) -ff finuHe, fina Sßörgfu 
^erfepatiae <C ? as. VBNW Tuutz 'eine Kröte'. M ü l l e r i l esineb 
ohtrasti sõimusõnu kuradi kohta (vt. R e i m a n i kir jutatud ees-
sõna X X X I X — X L ) . 

tüür ima 'kestma' 88 fubt feftitaite faffiê nincf fttrrt) 2lt)d pea£ 
fauttja tüürima, 218 mebbt) ©До tijurib Ö£ örrifene aid, 249 ©l)jj eb 
t lj uri) fefama bod) mitte igfetneft, 251 fl)jj eb tljurt) fefama mitte fauwa 
< as. duren 'dauern, währen ' . — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 41; 
S e h w e r s SKhU 30; K e t t u n e n LW 43. 

tolner 22 ©e SBaitte Xölner ou fufjreê Ijebbaê olnut << as. tölner 
'Zöllner'. — Üs. sõnana on M ü l l e r 292 Zölner. — S c h l ü t e r 
SbGEG 1909, 41. 

tükk 2 tttitd feft iteebt finafcet fag löfjifeft tüdi pat)ataba, 22 iiy 
tüd leiba, 45 fe toiue tüd, 46 fett toife tüdi mebbt) φοί)α Catechismo 

Oppetuffe fibbeê, 53 fciifiitafce офе Südi f)cimefa ette tuotta, 103 ett) tet)e 
ollete lebbt) taema feide ftüdibe fibbeê ridai ted)tntl), 112 fumba Sßaetüdi) 
Dppetujjeft fefama Saut ou tooetutf), 114 teitte fittale faf)e Südift εφί 
Dppetujjeft, 136 fi)jj pibbat fina nenie finale $хфе tüdi) paeie nmlatamci, 
193 щ £)сэв Südi Stt)fa, 260 ^aiatab fê i)£ ©aufto Süd fe s$ottifeppa 
tüafta, 276 fui) Ü£ tina tüd φοφία lefyab <C as. stucke 'Stück, Theil 
eines Ganzen, Sache, Ding jne.' Üs. sõnana esineb M ü l l e r 211 
Jm and'η Stücke, 223 Wie wir im Andern Stücke jne. — S c h l ü t e r 
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SbGEG 1909, 41, 42 ; S t r e n g NRL 243 ; S e h w e r s SKhU 122, 

120 ; K e t t u n e n LW 388 ; D o n n e r V E t F W 390. — Märkus 3. 
türann 71 ®ubt uiiit iteebt Sijmititibt, feit Sobba fibbeê tjeub 

Uöefiofiioat, 99 iteb Xi) m Π it uiud u>ern)$ol)rat ma^afat m; mcifajti, iubt 

itaemat ealeê tadjtmat, -loi &>crrifoi)rat itiitcf Spraitmt, .123 ueute Sl)= 
rambe (ictjffarbnfje ebbeft l)otbttitti), 333 feicfe Sijraiubc uiucf toerrt)foi)rabe 
itteei < as. tyrann', M a c k e n s e n BT 80 na tyrannischem orden, 
81 tyranney. — S t r e n g NRL 244. 

türk ' türklane' 119 nincf eb mitte $nba ed)f Siirde 9ïad)roa se ft 

peetult) jama, fui) iteebt Sitrdtt nincf 3ubat, 130 Sürcfit ttid (fbbaujditjjet 
Sniittcjjet, 183 fui) je ^alocjti iticf Sürdi luajta lootute jeijta, 318 ©b 
mitte bjpettteè iteci ^agfaitai itiitcf Sürcfit, Saema otfa fagiana 
Surdi, ed)f Sitba Suggujt, 320 tanna otfa Surcf, 9îijtt Sitimene, cd)f 
s$agfauaê << as. M a c k e n s e n BT 08 Dar dorch der Türke vnnde 
krystenfyenth. — Vir. 1930, 232; K e t t u n e n LW 422. 

und ' ja ' 154 l'ebbi) je .Stefcfu, tntb <iuaitgcltuinc, 253 oub ajtnxit 
je φο!)α paline fê, 207 etl) tanna je Soritinud)tlitf}c oma jitljre oub 
rajjcba ^attube faaê ()aejti olii uorbct)ittuutt), 310 ptbbijiute olleina £>itb 
taef)iita <C as. ande, and jne. 'und'. — S e h w e r s SKhU 147; 
K e t t u n e n LW 452. 

ungehoorsam 'sõnakuulmatus' 42 uiucf tärnita ungeijorjaute prajt 
nud)tiiê, 78 fubt faaê (ebbi) jeu ©jjimefje Cvuinieje s-Bttgel)or jante, 81 oit 
lebbi) tanna s-ì>ttgel)orjaute jeit ^attu, Sunna utitcf puntala intlja mebbi) 
paele t()oitut, 128 tttd itiuba (ebbi) tanna slsugeÌ)orjamc jeu fat i l i alia 
languitiI), 129 itiitcf puntala Sana ^ngeijorfaut olnutl), 224 uiucf je 
s-Bttgef)orfaiit [parandatud: Äaitgfc Siibba] puntata ioajta << as. ange-
horsam 'Ungehorsam'. M ü l l e r 224 üs. sõnana welche Siind Vnd 
Vngehorfam. — Märkus 2. 

unreht 'vale, ebaõige' 44 îi>aibt fejauta on Hat jet) uiud iittred)t, 
320 Söaibt et jejama *8urcdjt utitcf iijr Xiapje ineitgf oit, 330 jejama 
Dppetuê oit taljel) itiitcf £>ureci)t <C as. unrecht 'Unrecht, Ungebühr ' . 
— A r i s t e ЕЖ 1940, 112. 

vaarao 71 jcit ft'uitingfa ф1)агао, Sciiadjcrtbbe, uiucf patin toijte 
enambille ueutl)uut oit, 204 etl) uannat je Shtttingfa

 s

|>i)arao fa-bbebe α H 
feief oliti, 270 itiitcf tê tal)a fê s}$i)arao l)citbê eue mitte parrauba <C as. 
B i b l i a 1599 Pharao 'Köninck'. M ü l l e r i l enesel esineb üs. tekstis 
212 da er farm König Pharao geftanden jne. 

vaat 222 fay jut)ib fytrutjat ^satc pibbab olienta, je üd)e S-Bate 
jibbeê omat paliu uiud i)iiib Dune, Sen tol)je ^atc jib : o|ntaijit teuloê 
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nnlicjjuft, 225 ed)f fc Jouis $ai)c ilnìtift <C as. vat 'Fass, Gefäss'. — 
S c h l ü t e r SbGEG 1909, 17, 20; S t r e n g NRL 255 jj . ; S e h -
w e r s SKhU 152; K e t t u n e n LW 501; D o n n e r V E t F W 410. 

vaema 'kaaluma' 175 8α rocbbi) 3ff : 3i)fe ©t)vfe Шш n)erritibbo= 

feite ijUcitmpb fetefe ^uimefte Raffittì) <C as. wage 'Wage, Werkzeug 
zum Wiegen'. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 44; S e h w e r s SKhU 
152; K e t t u n e n LW 499. 

vaht 'valvur, valve, vaht ' 20 ©ile itinba fui) щ 38αφί, ed)ï ü£ 
Stdjfe Sobbautccê, fumb [e ©djtitroai)i pceic oit feetntf), ©efama faeab 
meit faaê fen @d)iittmf)i paeie, 209 itiitcf fui) iij Öt)tuad)t (parandatud: 
Όί)ΐϋαΙιυ), sj$erraft teb sDîofeê mebbt) ©По üd)c Df)tüaf)t (parandatud: 
Öi)tmimo) farnaï, 210 mitteffarn foutbe fe 0i)ttm£)i (parandatud: =ΐυαίιυο) 

peci faab peetutl), fui) faittoa faema pibbab ΐυαφίί pibbama, 300 nid et 

taema feft ^iiiïïeba Df)tüaf)ift faa j errapseftetuti) <C as. wachte 'Wacht, 
Wachen, Bewachung'. — S t r e n g NRL 252 ; S e h w e r s SKhU 
152, 153; K e t t u n e n LW 407; D o n n e r V E t F W 405. 

vahthuus 'valvehoone, vahimaja ' 87 ©b fl)jg fc 2öacf)tf)uf3 ®abba= 
maft < as. wachthûs. — Vt. eelmist sõna. 

valsk 'vale' 44 Söaibt fefauta oit öaifd) uiud buredjt, 50 icbbi 
ueute öatfdji tunuijjmeljet, 90 Ìebbt) moFtefarnat'.e [uittd] öaifcfye Dppetufjc 
OÜl) errafuftututi) uiucf errauunututi), 108 etl) telje ui) ^affdjifte iauiatc, 
Ю9 ett) tetjc oaifdjift, uiucf cb mitte ctfefti iauiatc, 143 fefama on 0£ 
oalfd) uiucf ©bbauftf, 187 ott fetd mut) Oppctuë öaifd), 195 fe ^salfcf) 
uiud торга* Oppen, fui) fê uebt ^atfcijit Oppiai, 318 ft)f] oit ueute ^fcf 
uiucf tsebtnieiie oalfd), 320 et tanna ïjcub i)ol)ab ^aifdje uiucf шога 
Oppetufje ebbeft, 328 ®ebba ettmt tei) iteebt s-lsaifd)it Oppiat < ; as. 
valsch, vais 'falsch, nicht richtig, unrecht' . — S c h l ü t e r SbGEG 
1909, 23, 25; S t r e n g NRL 19; D o n n e r V E t F W 410; A r i s t e 
EK 1940, 112. 

vandrema ' rändama' 211 fc feft üdjeft Sifmft fe topfe Siuna 
fifje maitbercb <C as. wanderen 'wandern' . — S c h l ü t e r SbGEG 
1909, 12, 13; S e h w e r s SKhU 151. 

vandremees 'reisimees, reisija' 211 cd)f üdje Saubre s.Dief)c ttiuef 
Satiafeüpa fartta^ ou tcd)uuti). — Vt. eelmist sõna. Üs. sõnana on 
M ü l l e r 215 wie denn Wandersieuten. 

vang 82 ttmitgfi) lootuut, I l o onta Sîtcfu fibbeg ornai: loangij olici 
pibbanutl), 149 uiucf fetefe fe 3uba 9Ì : ÜSabpioitc Stinta fiffe loaitgfi un)ft, 
190 uiud errap&'ftnia ne îtHmgfit, 239 tui) ür uhi inc ïitaïuif, 288 uid 
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otïct itcbt Jacobe Sßangfit errapaäftnutf) <C as. vangen 'gefangen, der 
Gefangene'. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 1(5; S t r e n g NRL 254; 
O j a n s u u SKTT 19(i ; K e t t u n e n LW 470 ; D o n n e r 
V E t F W 411. 

variser 155 fut) faVl ontat oiuutt) nebt φί)απϊ 318 itimi φϊ)απ= 

feirit (£bbaiifcf)fufet, 335 iteitte ^ijarifetrtbc tttitcf iitrtateebiabe Шпа fibbeê 
< as. B i b l i a Pharifeer vnde Puhlicanus. 

viig 'ficus' 42 ©empraft folmfit naimat 5tßc-led)t öd)te, fôaibt ut) 

piffutl) fubt fc Sttimcitc oma t)ebbü feu $igelel)c faaê mot)ê itimi fattaba, 
327 (Sife tituba fubt SStna ed)e Ì3tge фи1) <C as. vìge 'Feige'. — 
S c h l ü t e r SbGEG 1909, 21, 41; S e h w e r s SKhU 159; K e t -
t u n e n LW 492 ; D o n n e r V E t F W 425. 

viik 'laht' 86 ΪαΙΠηηα bierre uiucf mtjfi pael, 87 fuijvct Saimat 

28t)ft раз! < as. wîk ' (See)bucht ' . — A r i s t e ERL 1.15. 

viss 'kindel' 54 ©t)fj paiatab taenia io ut) mifjift tttitcf toefti, 76 
utncf tè olle faaê mitte mtfjtmb, 97 mijjifte üfcfma, met)c ptbbame fefama 
raijjift ittncf toefti fama, 134 fut) tmjjift oj tgfa fHifti Sitimene motb 
taebta, 145 fc ou ttt) roijj ttittcf îofjt), ©e ofcf oit iî£ ftitbei ttittcf mie 
lotf)meue, etl) fc s^fcf Ö£ mtfj Sottjmene Sumata paetc . . ., et!) uictjc 
fefama раз(с ut) mtèifte ptbbame toteina, 278 e ti) met]c mifeifti iticf toefti... , 
282 ett) met)c roijjifte ptbbame b'Ueftotofema, 298 ett) fe фогдЫ 9hid)ttuê 
mifjifte fe paete pibbi tutiema, 323 et Stimala ©atta Ö£ finbei uiucf mtfj 
oppetuê ott < as. wisse, wis 'sicher, fest ' . — S c h l ü t e r SbGEG 
1909, 16, 40; EK 193.1, 10; S t r e n g NRL 262; A r i s t e ERL 116; 
D o n n e r V E t F W 430. 

vunn 'sõim' 227 ft))3 pibbat tct)e otte tnclbae itetle Saubêfttedjttilc 
ueute Ähtrn rafja attbrna, utitcf fate ttiottba @ottê munititi) meel paeiefit 
< as. wunde 'Wunde ; häufige Versicherungs-, Betheuerungs-
formel', same de vyf wunden godes, summer gotts wunnen jne. 

värksteede 'töökoda' 94 Ö£ Stmetmceê onta üöerefftebe pœl << as. 
werkstede 'Werkstätte ' . — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 18. — 
Märkus 5. 

värske 325 ©e on : % fefemt фи, fae icfej fafmab, SDtijeb, miliattc 
ttiucf oerfd) iœb, 326 tttucf oit s$erfd) tebbi Suutala rodjfe arimi, itittrf 
mt)b mett fe Slserfd)e irebbe üDtja titre, pibbab olleitta fubt ö j фи, fe icfeï 
üerfdt) ou < as. versch, vers 'frisch'. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 
22, 25; W i g e t SbGEG 1927, 258; K e t t u n e n LW 378. — 
Märkus 5. 
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värss 39 Sc fana fà'yrioletè, fuiiib ифс ti]fa
 S

iserfe iitrcë ία ab 

lauictuti), 82 feft foliuaube ^crfift, 109 (ifuuteüe S-Berfe fibbed, 150 Aititi) 
faab feftitaitc Saut Äoiutc iBcrfc cd)! Öppetujjc fifje iœtuti), Sc evintene 
Derë uit ör ^aliue, H>3 fc .Uotitta* ^crfj, 183 ctf) taenia Saitaft uid 
Peritti iöf)i!cftc on, 302 fefiuaitc ^crjš, 307 Dì ei) e ptbbame Ус. fcftfittalje 
^erfift < as. vers 'Vers'. Üs. tekstis on M ü l l e r i l enesel 
näit. 176 wollen wir die 3. Verse fur vns nehmen. — S c h l ü t e r 
SbGEG 1909, 43, 45; S t r e n g NRL 266 j j . ; S e h w e r s SKhU 156. 

väärt 34 sDìttta matite pattuite cb otte mitte tuecrt, 38 Xobbeft, fc 
oit to ör röl)iitu meerbt, 41 fitiitb eb mitte paitu fijtuft loeert olle, 82 
Äauatii» eb pibba mitte lueerbt oUema, 164 taema oit loed paitu citanti) 
meerbt, 261 motto fê fc Sgfcmcuc iiudjtfufje lueerbt, 275 fui) Sumal 
fetefe taenta -ftœiegfonteBe Ш fit И lueerbt oit, 293 eti) taenia (Ifjriftiifjcft iti) 
amfafti uid meerbt fai) peetuti), 321 Sefaitta füfpmcite eb oüe mitte meerbt 
<C as. wert 'wert'. — EK 1931, 11; S t r e n g NRL 267 j j . ; 
S e h w e r s SKhU 156; K e t t u n e n LW 479, 510; A r i s t e EK 
1940, 112. — Märkus 5. 

väävel 144 fujg fe ^SörgfitXuIXi) ittttcf Sdpucitel polieb a s · 
swevel 'Schwefel'. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 44; K e t t u n e n 
LW 399. 

vorst 'vürst' 238 neittc .Vluittitgfabc iticf Jyörftibc titre << as. vorste; 
B i b l i a 1599 4. Moosese raam. X X X 2 mit den Vörften. — K e t -
t u n e n LW 54, 490; S t r e n g NRL 22, 24; A r i s t e HMH 123. 
— Märkus 3. 

viUlima ' täitma' 309 So eitamb mei)e feft hirnut lifo £>aliifaft 
füiiimc tttitcf mõttetute, to eitamb taemaiie teeb <C as. VBNW vullen 
'füllen'. — S c h l ü t e r SbGEG 1909, 19, 41. — Märkus 3. 

vürst 5 Saeinct oi fa $ei)fcr, ,Shtmngfa£, -Jurft <C as. vürste. — 
Vt. vorst. — S t r e n g NRL 22, 24 ; S e h w e r s SKhU 159. 

ärvima 'pärima' 131 ntcljc oliente (ima <£mmtft fe ^attu ermtituti), 
175 fe ott fe ^attu, ntea mei)c ^ibamtit oliente ermnuti), 176 Se tuUeb 
feft möliaft, ntea mir ?ibaiuilt oliente ermnuti) <C as. erven 'vererben'. 
— Märkus 5. 
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Ülevaade laensõnadest. 

Jutluste iseloomust oleneb asjaolu, et Mülleril esinevaist laen-
sõnadest on suur osa niisugused, mis tähistavad kiriklikke mõisteid. 
Siiski on jutlustes küllalt ka niisuguseid laensõnu, mis on muudelt 
aladelt. Nõnda näiteks on· ü h i s k o n d l i k u e l u mitmesugustelt 
avaldusaladelt föörspraaker, härra, keiser, kinkima, kroon, kroonima, 
morder, naaber, persoon, prii, pruut, pörel, raatus, röövel, sant, 
selts - selskop, türann, vaht, vang, vörst — vürst, ärvima ; reis, 
vandrema, vandremees ; Frankriik, juuda, Lii f lant, röömeri, tatar, 
türk. A ja järgule iseloomustavast s õ j a l i s e s t v a i m u s t on eesti 
keelde jätnud jälgi lantskneht, püss, püüt, skiltvaht, vahthuus. 
Eri a m e t e i d , a m e t m e h i j a nende tegevust ning t ö ö r i i s t u 
tähistavad amet, haamer, kaarman, keed, kunst, kuntskop, leer, 
maaler, maalima, meister, piits, pottsepp, püssike, rakker, tangid, 
teenima, teenistus, värksteede. Ametialasid lähemalt pretsiseerides 
näeme, et e h i t u s t e g e v u s e s t ja maja s i s u s t u s e s t kõne-
levad kamber, kelder, klaas, (maaler, maalima), müür, peegel, pink, 
pinn, redel, rennest, rihtsnöör, ruum, skeemel, taht, tall, tool ja torn. 
Tallinn merelinnana ning saksakeelsete meremeeste ja laevandus-
tegelastega on teadagi avaldanud eesti keelele suurt mõju juba 
varakult. Jutlustes on m e r e - e l u g a ühendusse kuuluvaid sõnu 
siiski vaid miindrik, plihtanker ja viik. R õ i v a s t u s t tähistavad 
sõnad on kapp, kört, lappima, mantel, mükkama, pool, siid. A r s t i -
t e a d u s e ja f a r m a a t s i a alalt leiame arst, pidalik, plaaster, 
pokihuus, väävel. T o i t u d e ja j o o k i d e valmistamise oskus-
.sõnu on käärima, praadima, pärm, röst, vüllima. K o o l i -
t ö ö s t , haridusest ja k i r j a n d u s l i k k u d e s t mõistetest on 
olemas kool, koolmeister, eksempel, histooria, kapiitel, rääkskop, 
värss. M u u s i k a ja sellega ühenduses olevate muude kunstide alalt 
leidub koor, pasun, piip, pill, tantsima. Mitmesugustest l o o d u -
s e s s e puutuvatest sõnadest oleks mainida blöömike, loorber, roos, 
viig; lõvi; lamm. M õ õ t u d e s t näeme maat, penning, taaler, 
tund, tüürima, tükk, vaema, vaat erisuguste mõõduühikute, aja, 
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raha jne. tähistisena. Edasi on ohtrasti sõnu v a i m s e t e , h i n -
g e l i s t e , f ü ü s i l i s t e või i s e l o o m u omaduste ja nende 
funktsioonide kohta, nagu begeerima, gehoorsam, giinnima, kekk, 
lust, märk(amci), narr, oorsak, pillama, raas ima, tormima, traa, 
ungehoorsam, anreht, valsk, viss, värske, väärt. Peale selle koh-
tame veel mõningaid noomeneid ja verbe lisaks mainitud rühma-
dele: föörviitima, klenöödie, kloppima, köstlik, niipike, praakima, 
samma, vann. On huvitav eriti alla kriipsutada, et laensõnade hulgas 
on ka i n t e r j e k t s i o o n e ja k o n j u n k t s i o o n e : ah, ja, toh, 
trots, tats, and. Lõpuks toodagu needki sõnad, mis on u s u n d i 
alalt. Selle rühma sõnad on ühenduses kas piibliga ja jumala-
teenistusega või usudogmade selgitustega ja usuharrastusega : 
aflaat, altar, apostel, epistel, evangeelium, evangelist, forskoonima, 
he Hant, hühler, iisrael, ingel, israeliit, jesuiit er, juuda, kalileer, kar-
dinal, katekismus, liikpajatus, luteraan, mess, märtel, ohver, ohver-
dama, paater, paavst, pannine, paradiis, passioon, patriarh, piht-
vaader, piibel, piisap, preedikstool, prohvet, sakrament, salm, 
salvima, (sant), tempel, testament, troost, trööstima, trööstlik, 
tölner, vaarao, variser. Tegelikult on usundialale kuuluvate sõnade 
hulk veelgi suurem kui siin toodud loend, sest mitmed sõnad, mis 
ei ole ainult usundiga seotud, on jutlustes esitatud siiski üksnes 
religioosses varjundis. Pealegi on sellest tööst välja jäetud rida 
piiblilikke pärisnimesid, mis juba tollal võisid olla omased eesti 
rahvakeelele, ja seda usutavasti saksa keele vahendusel. Siinkohal 
mainitagu ka seda, et peale eventuaalsete saksa, s. o. kesk- ja 
uus-alamsaksa ning kesk- ja uus-ülemsaksa laenude on jutlustes 
vanemaid germaani laenusid, nagu viin, tuba, saks, munk, paat, 
paastuma, rikkus jt., mida käesolevas ülevaates ei võeta käsit-
luse alla. 

On öeldud, et Mülleri jutluste nooremad saksa laenud võivad 
pärit olla kas alam- või ülemsaksast. Enne kui hakata lähemalt 
analüüsima laensõnade täpsemat päritolu, on põhjust valgustada 
Tallinna saksakeelsete kodanikkude keeleolusid 1600. aasta paiku. 
Teatavasti oli äsja väljarännanud balti sakslaste kõnekeeleks ülem-
saksa, aga ülemsaksa on siin lõplikult võidule pääsenud alles 
umbes 150 aasta eest. 1774. aastal kir jutas H u ρ e 1 siinsete 
sakslaste keeleolude kohta: „Die platdeutsche (Sprache) ist zwar 
seit 20 Jahren sehr aus der Mode gekommen, doch wird sie noch 
in den Seestädten häufig, auch auf dem Lande in vielen Häusern 
gesprochen. Wer mit seinem Bekannten recht vertraut reden will, 

3* 
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pflegt sich derselben nicht selten zu bedienen. Bey dem auswär-
tigen Handel ist sie unentbehrlich" (Topographische Nachrichten I 
147). Nagu sellest tsitaadist võib näha, oli sadamalinnades — 
muuseas siis ka Tallinnas — 18. sajandi lõpupoolel alamsaksa 
keel veel täiesti elav. Võib arvata, et seda räägiti teatud määral 
ka 19. sajandi esimesel poolel. Alamsaksa keele tarvitajateks 
võisid olla niihästi mõningad põlised Tallinna perekonnad kui ka 
hilisemad siirdlased Põhja-Saksamaa alamsaksa keelega aladelt. 
Et 1825. aasta paiku võis Tallinnas platt deutsch'\ kuulda, osutab 
muide episood G. S p r i n g f e l d ' i (== H a n s e n ' i ) memuaarides 
„Meine Vaterstadt Reval vor 50 Jahren" (1877), kus lk. 48 kõnel-
dakse Oleviste kiriku õpetajast, kes oli kange kogudust noomima, 
kui see ei olnud jutluse ajal küllalt tähelepanelik ja vagune. Kord 
olid kirikus mõned meremehed, kes hakkasid keset jutlust välja 
minema. Seda nähes käratas õpetaja: „Was sucht ihr?" — 
Mehed vastasid üle kiriku: „Mer säuketi man de Dör." — Mülleri 
elades ja toimides oli aga alamsaksa keel Tallinnas valitsevaks 
keeleks. Kuigi reformatsioon andis alamsaksale niihästi Saksa-
maal kui ka Baltikumis tugeva hoobi, ei võetud tal siin kirjan-
dusliku ja ametliku keelena jalgu siiski mitte nii kiiresti alt ära 
kui Saksamaal, sest diasporas ei pääse ju uued voolud kunagi 
nõnda kiiresti valitsema kui rahvuse kompaktsel alal, kust uus 
vool lähtub. Tallinna linnast teame (linnaarhivaari R. Kenkmaa 
lahkeil suulisil andmeil), et siin oli alamsaksa keel ametlikuks 
keeleks 17. sajandi esimeste aastateni. Keele vahetuse põhjuseks 
ei olnud mitte niipalju sisemised kultuurilised arengud kui välised 
tegurid. 17. sajandi esimestel aastatel oli Tallinnas suur katku-
häda, millest kõnelevad Mülleri jutlusedki. Katk tappis maha 
väga palju põliseid tallinnlasi, muuhulgas ka linna-ametnikke. 
Langenud alamsaksa keeleuususega ametnikkude asemele tuli uusi, 
kellel oli vähemalt kirjalik keeletraditsioon ülemsaksakeelne. Rae-
ja muudest protokollidest on ilmsesti näha, kuidas uue ametniku 
töösseilmumisega muutub kohe ka keel. Kodanikkude seas elas 
alamsaksa keele kirjalik tarvitamine edasi mõne a ja pärast sedagi, 
kui linna ametlikuks keeleks oli saanud ülemsaksa, Linnaarhiivis 
olevatest erakirjadest ja kodanikkude poolt raele saadetud palve-
test ning tõestistest on näha, et umbes 1620. aastani kirjutatakse 
ka veel alamsaksa keeli. Pärast seda on alamsaksa keele tarvita-
mine haruldane. Kuivõrd elav oli alamsaksa keel 16. sajandi lõpu 
Tallinnas, kus Müller sündis ja elas, osutab muide seegi fakt, et 
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В. Russow avaldas ka 1583. aastal alamsaksas oma „Chronica der 
Prouintz Lyfflandt". — Ülemsaksa keel tungis Tallinna kõigepealt 
kirjandusliku ja kantseleikeelena. Kõnekeelena on teda tarvitama 
hakanud alguses haritumad kihid, kelledega lihtrahvas hakkas 
vähehaaval kaasa minema. Et olukorrad on olnud nõnda, ilmneb 
muuseas ka Mülleri jutlustest enestest. Haritlase ja suure eru-
ditsiooniga mehena tarvitab Müller järjekindlalt ülemsaksat nendes 
tsitaatides, märkustes ja passaažides, mis ta on iseenese jaoks 
paberile pannud. Kui aga jutlustaja on pidanud mõnd saksa sõna 
tarvitama eestikeelses kõnes, on see peaaegu ikka alamsaksa algu-
pära. Olid ju Mülleri eesti soost koguduseliikmed õige suures 
enamuses lihtrahvas. Kui see lihtrahvas 1600. aasta paiku kõneles 
saksa keelt või sai saksa keelest kuidagi aru, võis arvesse tulla 
ainult alamsaksa keel. 

Nagu äsja on öeldud, on Mülleril esinevad saksa laensõnad 
peaaegu ilma erandita alamsaksa algupära. Laenamine ülem-
saksast võib tulla kõne alla ainult paari sõna puhul. Niisuguseid 
sõnu oleks kõigepealt 9lrl}tibe, arftt 'arst', mis esineb kõrvu 
kujuga 2irft <C üs. Arzt. Vt. selleks K l u g e EtWb. Võib oletada, 
et selle sõna tarvitamisel on Müller käinud ülemsaksa järgi vahest 
ainult kirjutusuususes. Allpool on mitmeid näiteid selle kohta, et 
Mülleril ei tarvitse ühtida ortograafiline traditsioon ja faktiline 
hääldus. Teine sõna, mis ilmsesti põlvneb ülemsaksast, on Шгдсщ 
(esineb ainult üks kord) << üs. Bürger. Et see sõna on Mülleri 
eesti keeles juhuslik ülemsaksapärasus, osutab kontekst, milles sõna 
esineb: 30 fe (ebbi oit taema mcibt fetefe (Sitgitbe, [ltutef s^öl)abe ŠBürgerty] 
Xat) afe isBorreliç nincf Suntaia Siobbafnnbajger tadjtnitt tefja. Näeme 
siis, et jutlust paberile pannes on alguses tarvitatud ülemsaksa 
algupäraga Шгдещ ja see siis kohe parandatud koguduseliikmeile 
arusaadavamaks alamsaksast põlvnevaks ЯЗоггеНу. Ülemsaksa laenu-
dena võiksid kõne alla tulla veel sõnad .Oamere 'vasara' ja Äantbre 
'kambri' — Äantbnbe 'kambrite' — kambrit 'kambrid', kus esineb 
lühike vokaal ootuspärase alamsaksa pika vokaali asemel, vrd. 
alamsaksa hamer ja kamer. Eesti keeles on kamber ~ kammer 
üldiselt lühikese vokaaliga. Samuti esineb ka läti keeles kambaris. 
Sellepärast peab arvama, et balti-alamsaksas on olnud kammer. 
Niihästi eesti haamer kui ka läti ämars, ämurš näitavad, et 
eelmisele vastupidi on kohalikus alamsaksas olnud hamer tavaline. 
Kuid pole siiski tingimata tarvis arvata, et Mülleri hammer oleks 
ülemsaksa algupära. Kohati on alamsaksaski võinud olla hammer. 
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Alamsaksas on nimelt murdeti kõikuvusi lühikese ja pika vokaali 
tarvitamises. Vt. muuseas C h r . S a r a u w , Niederdeutsche For-
schungen I 16 jj-d (Historisk-filologiske Meddelelser utgivne af 
Det Kgl. Danske Videnskabernes Seiskab V, 1). Eesti keeles on ka 
peale Mülleri tsiteeritud juhu lühivokaalne hamber olnud tuntud 
(vt. W i e d e m a n n EWb. s. v. hämer). Lõpuks näib, nagu oleks 
ülemsaksa laenud Schlam 'pori, muda', Schweuel 'väävel' ja (Rieht)-

fchnor, sest alamsaksas on nende sõnade vasteks harilikult slam, 
swevel ja riehts nor, vrd. ülemsaksa Schlamm, Schwefel, Richt-
schnur. Tõepoolest on aga sch Mülleri erijoon puhtortograafiline 
või ta kajastab tõelist hääldusuusust. Et asjaolud on nõnda, 
osutab ilmekalt Mülleri eelkäija B. R u s s o w i keeleuusus. „Chro-
nica der Prouintz Lyff landt" (tarvitatud on 1857. aastal Riias 
ilmunud väljaande lõpus olevat „Wörterbuch und Namenregister") 
esitab meile fdjlcut 'schlagen', fcïjiebeit 'Schlitten', [фпифеЗ tuljfe 'zu-
fälliger Weise' jne. alamsaksale omasemate sl-ste kujude asemel. 
R u s s o w i l on samuti fcfymaljett 'Schmach', [фисиси 'schweben'. 
L a s c h MNGr 173. — Müller kir jutab ka eesti keeles mõnikord 

f eh pro s: 100 retfdjfe, 318 C5bbaufd}fitÎ tftc. 
Eeltoodust on ilmnenud, et peale mõne vähese juhu ei leidu 

Mülleril ülemsaksa laenusid. Konstateeritavad ülemsaksa laenud 
on pealegi juhuslikult või neile peab lisama küsimärgi. Mülleril 
esinevad laenusuhted annavad edasi seda tõelist olukorda, mis 
17. sajandi algul valitses eesti ja saksa keele kokkupuudetes. Aja-
märgiks on aga see, et alamsaksa laenude kõrval hakkab vähe-
haaval siiski ka ülemsaksa omi sisse tungima. Vanade traditsiooni-
dega linnana suutis Tallinn isegi väga kaua vastustada ülemsaksa 
ekspansiooni. Vanimast lõuna-eesti murdelisest keelemälestisest, 
Sigismundus Awerbachile 1589. aastal antud tunnistusest näeme, 
et tol ajal oli Tartus ülemsaksa keel linna ametiasutistes saanud 
kindla jalgealuse (vt. autori kirjutist „Saksa laensõnadest 16. sa-
jandi eesti kirjakeeles", EK 1940, 110 jj-d.). Et veel Mülleri ajal 
ja seda enam enne teda oli alamsaksa keel see keel, mille kaudu 
eestlane kokku puutus muu maailmaga, on jutlustes esinevad 
heebrea, kreeka ja ladina algupäraga laenud arvatud alamsaksa 
omade hulka. Selleks on muuseas tuge andnud ka tõsiasi, et 
mitmed siia rühma kuuluvad laenud esinevad saksastatud kujul. 

Mülleri saksa laensõnadest on õige palju niisuguseid, mida 
praegune eesti keeleuusus ei tarvita. Kas need sõnad on arhaisme 
või Mülleri keeletraditsiooni erijooni, seda osutab nende lähem 



В XLVI.] Georg· Mülleri saksa laensõnad 39 

analüüs. Jutlustes on kõigepealt õige mitu niisugust sõna, mida 
praegune keeleuusus küll ei tunne, kuid mis siiski esinevad muu-
delgi vanematel autoritel või leiduvad vanemates sõnaraamatutes. 
Niisugused sõnad oleksid: 

biffiate (gen.) 'pattudeandeksandmine'; W i e d e m a n n EWb 
äblat gen. äblati (lõuna-eesti sõnana) Oblate', kiriko äblati-päiw 
'Kirchweih'. Samast tüvest on eesti laat 'Jahrmarkt, Viehmarkt ' 
(EK 1929, 11). 

Söiömifeite 'lilleke'; Müllerilt saadult tarvitatakse praeguses 
eesti keele uususes humoristliku sõnana plöömikene 'lilleke, õieke'. 
Ilma metafooniate esineb W i e d e m a n n EWb-is muskat-plõm 
'Muskatblüthe' ja wëwli-plômid 'Schwefelblumen'. Tar tu vana-
rahvas kutsub lille 'pellis' marrjen-plorn-iks. 

gümttma 'soovima, söödama'; W i e d e m a n n EWb kiinnama 
'gönnen', künna gen. id. 'freundlich', künnatu 'missgünstig, un-
freundlich'. 

Mammane (gen.) 'voorimehe'; S t a h l A E S fatjrmau ' f u h r m a n ' ; 
W i e d e m a n n EWb kärman gen. kärmani 'Fuhrmann ' . 

ÄYipptbe (gen. pl.) 'mantelkuubede'; vrd. W i e d e m a n n EWb 
kapp gen. kapi 'Kappe', lör-kapp 'Florkappe, Schleier'. 

frönituti) 'kroonitud'; W i e d e m a n n EWb krönima 'krönen'. 
.Vhtitbfd)op 'teade, teadaanne ' ; W i e d e m a n n EWb s. ν. kopp: 

kiins-kopp 'Plauderer, Schwätzer, Hexenmeister ' , kuâs-koppi küzima 
'einen Hexenmeister um Rath fragen'. Nagu osutavad AES-i 
murdekogud, esineb sõna ka mitmetes murretes, muuseas Tallinna 
külje all Jüri kihelkonnas: eGà ta eijette reakkinD, ta reakkis 
kuni'skoppi. eaà mâoi seoà eijette reakkinD, ma reakkisin kunts-
koppi, mille kohta ütleb murdeuurija, et väljend tähendab 'osalt 
midagi rääkima või natuke mõistu midagi rääkima, nii et kes 
asjasse pühendatud on, see saab kohe aru'. 

[kört] Scfjörti (gen.) 'põlle'; W i e d e m a n n EWb kört gen. 
kördi—'kort 'um den Leib geschlungenes Tuch; farbiger Unterrock 
(welcher auch während der Menses getragen wird)'. 

Smtb§!nci)it 'palgasõdurid'; W i e d e m a n n EWb lantsi-poiš 
'Herumtreiber, Mensch der nichts als einen Sack auf dem Rücken 
hat ' , seega oleks sõna teine osis tõlgitud; vrd. ka niht gen. nihi 
'Bube (im Kartenspiel)'. 

Stetfpaiatufjc (gen.) 'võrdluse, tähendamissõna'; G u t s 1 e f f 
Vana Testament, 4. Moosese raam. 23, 22 omitta lifjfpajatufëe; 
S t a h l LSp II 209 öi)c töife iii)cipajatit)fe; LSp III 243 oppep 
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(£i)riftitë icbbi ltl)rfpajatuffc; G ö s e k e Manud. 216 liijtfpajatitë tcl)t)cu= 
baniimtc 'Gleichnis'; W i e d e m a n n EWb esinev fig pajatis 'unnütze 
Rede, Lüge' on arenenud arvatavast i rahvaetümoloogia mõjul, mis 
on alamsaksast põlvneva liik- ühendanud sõnaga liig. 

utate (gen.) 'mõõdu'; W i e d e m a n n EWb lõuna-eesti mat 
gen. mädi 'Mützenfleckchen, Modell dazu'. Ka AES-i murdekogud 
tunnevad seda sõna mitmes eri tähenduses, näit. Puhja, Kambja, 
Võnnu, Kanepi, Räpina mat gen. mäoi 'lõige, paberist vorm, mille 
järgi riiet lõigatakse, riidelõikamise muster, saksa Schnitt', Räpina 
matte pàli lõcattaš, kes vêl ei meista? päšt leoatta·, küüsse' mât, 
rinnaesHse mat, Otepää mat gen. maol 'siilud, milledest mütsipõhi 
õmmeldi', kripsmaf 'teat, mõõtmisabinõu puuseppadel', kripsmät 
от nahast, kolm aukku oin sisèn, kripsmaoioa mêoettas, reiš-mät 
'teat, puusepa tööriist kriipsude tõmbamiseks', reiš-mät, tò teoè 
krìpse, vanast oliive saksà meištre, sis naist jäivä nimè. Ehkki 
sõna esineb praegu lõuna-eesti murdealal, ei kõnele see fak t siiski 
võimaluse vastu, et omal ajal oli maat omane ka Tallinna eesti 
keelele. 

mörbrtt 'mõrtsukad'; allakirjutanu arvates pole võimatu, et 
mõrtsukas, W i e d e m a n n EWb mõrtsuk, mõrtsukas, mõrdzik, 
mõrtsik on eestipärastusi kõnesolevast alamsaksa laenust. Mõrtsuka 
vanim esinemiskoht, mis on silma puutunud, on G ö s e k e Ma-
nud. 299 mörzik 'morder'. 

mücfaba ehtida'; W i e d e m a n n EWb mukitama 'sich zieren, 
sich hübsch machen', mukk gen. mukil 'hübsch, schmuck'. Mülleril 
esinev ώ'-line vaste on lähtunud alamsaksa metafoonilisest kujust. 

Diihtbrtfo (gen.) 'paadimehe'; W i e d e m a n n EWb mündrik 
gen. mündriku 'kleines Boot mit flachem Boden'. Viimases tähen-
duses esineb sõna rahvakeeleski, muide Tallinna lähedal Jõelähtmes: 
münDrik, pat mis eoasi ei lâhè ja laene otsas räpsin, on nisukke 
vilets päoi ehittus, sîs seoa üitta münnrik. 

[niipike] fitüpptfcne 'kerge hoop, nips'; W i e d e m a n n EWb 
nipp gen. nipi~nipu 'Knipps, Schnippchen'. 

^aiutine 'patune'; W i e d e m a n n EWb pannama, pannatama, 
pannima, pannitsema 'in den Bann thun', kõige pannatumad witjad 
'das allerschlechteste Getreide'. 

iötcfjtuabcriüc 'pihi-isale'; W i e d e m a n n EWb esineb vana-
nenud sõnana piht-wäder 'Beichtvater' , piht-water 'Beichtvater' . 

^piptbe (gen. pl.) 'pillide'; sama tüvi on teistes tähendustes 
üldeestiliselt tuntud, vt. W i e d e m a n n EWb pip gen. pibu 'Pfeife; 
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Röhre, Tülle'; AES-i murdekogude järgi tähendab Saaremaal ja 
Hiiumaal piip gen. piibu 'laesrippuvat raudlühtrit'. Siia kuulub 
ka W i e d e m a n n op. c. pipar gen. pipari 'Horn, Posaune (aus 
Rinde) '. 

^tmta (gen.) 'naela'; W i e d e m a n n EWb pinn gen. pinni 
'Klemme, Zwicke; kleiner eiserner Stift '; pandagu tähele ka sõna 
pind gen. pinnu ~ pinna 'Splitter, Pflock, Stäbchen, dünnes Brettchen, 
Nadel (am Baum)", mille osa semasioloogilist külge on ilmsesti 
saadud alamsaksa poolt. 

s-pocfcl)u|"c (gen.) 'rõugehaigla'; W i e d e m a n n EWb pokk 
gen. poki ~ poka (lõuna-eesti sõnana) 'Pocke, Narbe, Unebenheit 
(der Haut)', pokke pandma 'impfen', poki-reig 'Pockenschorf 
(Schimpfw.)'; sõna teine osa esineb mitmes muus liitsõnas, nagu 
raatus, võõrus, triipus jne. 

s^rebii]|toic (gen.) 'kantsel, räästool'; T h o r H e l l e KA 408 
räästol 'Kanzel'; A r v e l i u s Üks Kaunis Jutto- ja Öppetusse-
Ramat I 7 rciaêtol; W i e d e m a n n EWb rästõl gen. rästõli —reast oi 
'Kanzel'. Alamsaksa predikstôl, prekstoel arenemiseks eesti sõnaks 
räästool on pidanud kaasa aitama rahvaetümoloogia, mis on ühen-
danud käesoleva laenu eesti sõnaga rääkima, sest muidu ei oleks 
seletatav üldine sõnaalgulise ρ kadu. 

Conciti; (transi.) 'kodanikuks'; W i e d e m a n n EWb piir gel 
gen. piir geli, piirger gen. pürgeri, piir j el 'Bürger', mis on ülemsaksa 
laenusid. Mülleril esinev alamsaksa laen on tugevasti eestistatud, 
mis osutab omaltki poolt, et sõna ei või jutluste kir jutajal olla 
juhuslik saksapärasus. $örrcit;t:-sõna häälduslik külg näib olevat 
olnud pôrèliks. 

(gen.) 'saagi'; B e i t r ä g e IX 83 piiiit 'gestrandete 
Waaren, die das Meer auswirf t ' ; W i e d e m a n n EWb pût gen. 
püdi 'Beute, Fang, Erwerb, gestrandete Waare, welche das Meer 
auswirf t ' ; sõna esineb ka murretes, nagu näiteks Hiiumaal, kus 
piiit tähendab kõigepealt 'meresaaki'. Sõnast püüt tuleb lahus 
hoida püüd gen. püüu 'Fang, Fangen, Beute', mis kuuluvad ühte 
verbiga püüdma. 

rcccffdjoppe (part.) 'aruannet'; S t a h l LSp III 328 fc rcd)cfeit= 
fdjoppc fefjl cl)§ peatuat aiibma; W i e d e m a n n EWb räs-kopp gen. 
-kopi 'Rechnung, Abrechnung, Ueberschlag, Vergleich, Contract', 
kui räs-kopp oli ära peetud 'als die Abrechnung gemacht war', 
vrd. ka râs-peâmâg 'Rechenpfennig'. 
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Getiefte 'rentsel'; praegu eesti keeles tarvitusel olev rentsel ja 
läti rehstele ( S e h w e r s SKhU 99) eeldavad, et juba balti-alam-
saksas peab olema toimunud dissimilatsioon: renne stèri — rennstênZ> 
'"rennstêl. Eesti keeles on peale selle toimunud metatees: *renstel 
Ζ> rentsel. 

9ìtdjtfd)itor 'juhtnöör'; Tallinna linlaste keeles võib praegugi 
kuulda verbi rihtima 'teimima, täpsustama, korda seadma'; nöör-
sõna kohta vt. EK 1933, 131. 

Sîofte (gen.) 'resti; W i e d e m a n n EWb röšt gen. rösti 
( — reht — rest) 'Rost, Bratrost'; G u t s i e f f Vana Testament, 
3. Moosese raamat 6, 31 ed)f mia röfti päl)l ont tettut. Kuigi Müller 
harilikult märgib ö-d niihästi eesti omades sõnades kui ka laenudes 
ja eesti keelega segi esinevas ülemsaksa keeles, on siiski üksikuid 
juhte, kus ö on jäänud märkimata kasvõi lohakuse tõttu. Selle-
pärast pole võimatu, et käesolevalgi jubul on 9iofte tõeline hääldus 
röste—rösti. Vt. märkust 3. 

fdjentel sõnas Satgffdjemel 'jalgpirik'; W i e d e m a n n EWb 
këmel gen. kêmli 'Schemel'. 

tod), bod) 'ometi, siiski'; see sõna on vanas kirjakeeles õige 
populaarne, esinedes muuseas järgmistel autoritel: R o s s i h n i u s 
184 fitntb tod) orva loppte; B r o c m a n n (1637) VEKVM 53 oit 
temnml boefj fül £>öbbe (1639), 57 Kui doch sahp teil keuja?\ 
S a l e m a n (1651) VEKVM 65 Od) mineffarn 9îôi)in fa()b bod) fe ; 
Saaremaa käsikiri (1650?) VEKVM 131 ,SÎeu tod) fe oit olnut; 
G i l ä u s (1656) VEKVM 145 Vittbiš bod) fiitb ena; G ö s e k e 
(1656) VEKVM 147 S)od) tullep Öitit feft mitieftt, 149 fttè temuta 
bod) febbafit oit; kindralkuberner Bengt Homi käsk (1665) VEKVM 
152 fieë insieme inei)e tod), fui) neiumat tod) enne ommat faiçjfaitut; 
korraldus nahkade ja hülgerasva müügi ja ostu kohta (1696) 
VEKVM 363 fumbat tod) utoufovb atomaltfo ^(afatibe ittttf 9?al)utatobc 
tebbi errafel)ltut ommat. 

tl)urima 'kestma': G ö s e k e Manud. 157 esineb see sõna kujul 
tül)itma = fettina 'dauern, wären', mis osutab lähtumist balti-alam-
saksa metafoonilisest vormist *diiren. 

uitred)t 'vale, ebaõige'; katkend Liivimaa talurahva õigusest 
(XVI s. ?) VEKVM 3 .Sïefe Uured)ti fahoap fe majçap mtdjtlufe; 
W i e d e m a n n EWb andreht gen. undrehti (unreht, undrekt) 
'Unrecht; unrichtig, falsch, widerrechtlich'. Sõna tunnevad ka 
murded ning osalt kõnekeelgi. Näit. esineb К i ν i k a s Mur-
rang 123 ega see pakkumine olegi nii undrehti asi. 
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munititi) 'sõim'; ? W i e d e m a n n EWb wunâ gen. wunni 
'Faustschlag'; K i v i к a s Punane ja valge 10 sagedased vunnid 
kuklasse. 

SSerdftebe 'töökoda'; vrd. W i e d e m a n n EWb wärks-tuba, 
wärk-tuba 'Werkstube, Arbeitsstube (der Handwerker) ' . 

^örjtibe (gen. pl.) 'vürstide'; W i e d e m a n n EWb worst 
gen. wörsti (lõuna-eesti sõnana) = vürst, sõna on siiski Põhja-
Eestiski ka praegu tuntud, muuseas Hiiumaal, kus vanemal põlvel 
esineb vöršt. 

Muudele laensõnadele, mis esinevad Mülleril ning mida prae-
gune eesti ühiskeele uusus ei tunne, ei ole allakirjutanu leidnud 
vasteid ei vanemast kirjakeelest ega murdeist. See asjaolu ei 
tõesta siiski, et Müller oleks nende sõnade ainus tarvitaja. Üksik-
asjaline uurimine võiks osutada, et mõnigi sõna esineb ka mujal. 
Ja kui ei leiakski igale sõnale mujalt vastet, võime siiski arvata, 
et vähemalt osa Mülleri haruldasi alamsaksa laensõnu on tema 
ajal olnud Tallinna eestlaste seas tarvitusel, kuigi just mitte kõik 
sõnad ei ole olnud eesti lihtinimesele omased. Mujalt täiesti 
registreerimata laensõnad oleksid järgmised: begertb, -̂ vaitcErife sDiaa[t, 
eb norfdjoite, $ovfprafer, eb uonui)te, ge()ovfant, ,£>et)lcmbt, £>itd)lerit, 
ШеиоЬ̂ е, föftiicf, Drjaecf jne., s$ü<f)t9iufer, ^üfitfefjc, humeri), <Sd)tit= 
ttjaiji, titt3, mtb, mtgeijorfame, (Sßadjtfyujj), SKertfftcbe. 

Kui vaatame lähemalt Mülleri saksa laensõnu, näeme, et 
õige mitmed neist esinesid juba siis tugevasti eestistatud kujul. 
Niisugused sõnad on fedtmaeitgf 'narrimäng', ntüdaba 'ehtida', $ßait= 
itine 'patune', s$aftutta 'pasuna', ^ült 'pilli', evraptflatutl) 'ära hävi-
tatud', s^oia 'pooli, käävi', prabtba 'praadida', ferine 'pärmi', pühiti) 
'püssid', ^üfttfefie 'karbikese', tadjtt 'tahti', Χαίίί 'talli', tanuma 'tant-
sima', tl)urima 'kestma'. See huvitav tõsiasi osutab kõigepealt, et 
Müller on tahtnud laensõnu esitada sellel kujul, nagu rahvas neid 
tõesti tarvitas. Nõnda siis ei ole meil põhjust arvata, nàgu 
oleksid Mülleri saksa laensõnad sellepärast sattunud jutlustesse, et 
autor oskas eriti puudulikult eesti keelt ja võttis häda sunnil 
saksa sõnu appi. Nagu muu sõnavara oli jutluste koostajal 
saadud ümbritseva eesti rahvastiku käest, nõnda on saadud ilm-
sesti ka suurem osa saksa laenusid. — Täiesti eestistunud laenude 
kõrval on terve rida niisuguseid, mis esinevad kahel viisil, eestis-
tunult ning ühtlasi alamsaksa algkeelele lähedasel kujul : SÌpofteÌ 
ja oma Sßoftltlt; Stfdjop ja s$tfup; Söeitdtbe (gen. pl.) — SJSeitcfe 
(gen. sg.) ; 3elfd)oppe, ©ei|d)oppt) (gen.) — @elfce, ©etfift, <3elfi)= 
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melici; oorbcittba, uovbe()itmut, ocrbcljuiitm, ^orbcittfiufee (gen.), Ззсг= 
bcnftc ---· tciiima, tci)uimat, Sljeuiftufse; bod) toef); ©timut, ©tuimi), 
©tuube Suuni, Sinine (gen.); ftücfibe (gen. pl.) — tüd, Surft. 
Lõpuks on sõnu, mis käivad orjalikult (alam)saksa algkujude j ä rg i : 
]d)cudcmtt 'kinkinud', (SMaßarfen 'klaasaken', (S)ia[e 'klaasi', ©d)oiit 
'koolid', ©d)ociiiictftcr 'koolmeister', (i()ore ftbbcä 'kooris', geljrtb 'käärib', 
©djövti 'põlle, «kördi»', ©sJ>egcl 'peegel', bntfinta 'pruukima', ähttbt 
'pruut', Sütiu§©toic, 3ïttluë©toeÎ 'kantsel, «jutlustool»', [tornttmat 
'tormavad' jne. Peale esitatud sõnade on veel niisuguseid, kus 
alamsaksa algkuju ei ole teinud eestlastele häälikulisi raskusi, 
nõnda et eestipäraseks muutunud sõna võib siiski olla häälikuliselt 
jäänud sarnaseks saksa originaaliga. Et sama laensõna esineb 
kahesugusel kujul, osutab ühelt poolt tendentsi esitada laensõnu 
rahvapäraselt ja teiselt poolt tugevat kinnipidamist algkujust. 
Kui mõni laen on kas osaliselt või terviklikult algkeele ku ju 
täielik koopia, ei pea see siiski tähendama, et sõna oleks ka nõnda 
hääldatud, nagu ta on kirjutatud. Teame praegusest keeleuusu-
sest, et sageli püsib algkeele ortograafiline külg, kuigi hääldus on 
eestistunud. Pandagu selleks tähele sõnu dokument, džentlmen, 
baar jne. Veelgi rohkem näiteid selle kohta, kuidas laensõna on 
tehtud rahvapäraseks, leidub rahvakeelest. Selleaegne eesti keel 
oli ainult rahvakeele tasemel. Võime siis arvata, et kirjaviiside 
fdjcncfiuut, Sdjoltt, gel)rib, Siegel, üSrubt jne. taga peitub tõeline 
hääldus kenkiniid^- kenkinud, koolid, käärib, peegel, pruut. 

Siinkohal on põhjust puudutada Mülleri saksa laensõnade 
tüvevokaali küsimust. Enamik laensõnu, olgu nad noomenid või 
verbid, on /-tüvelised: finteti, Muniteti, Mitteli), (ipiftlit, (htaitgcliitint, 
güttnitita, gititutitutl), A0üd)tcrit, SjraeUi), SU'acilttit, Sfraelliterit, jefumb 
terit, (Sxiltlecrit, (Sapitli, .Slapptbe, (£arbittalit, 9'iaitbfebibc, Medi), Meliert, 
©djoelnieiftri, .Sitoutti), früuituti), .Shnifti, gcl)rib, ©d)örti, Sanb8fitei)it, 
lapptba, Šufti, malib, maltinti), ntcrrftüc paititcnta, Ht'crtlcril, ^tarrit, 
fitüpptfettc, ^ipibc, 4^tllt, prabiba, bntfiiita, ^örrclir, pittiti), 9iatl)iifit, 
^Tiofibe, rulliti, ©t)bit, Salerit, tad)ti, Sa (Ii, oorbeniba, tei)iiimat jne., 
Sciupìi, Scftamenti, Scftaiucuti), jtormimat, Sonti, tröftima, ίίμιήιηα, tüdi, 
titdt), Si)vaititibt, ©d)ilimai)t, Dtjmaiji, mattgfi), mattgft, Sßljarifetrii, mtjfi, 
munititi), ^orittbc, fülliitie, mifeift(e), erminutl) jne. Esitatud /-tüveliste 
juhtude kõrval näeme edasi niisuguseid juhte, kust samast sõnast 
on kõrvuti e- ja /-tüveline k u j u : Alitare — Mitan); Mpoftle -- Mpo[t= 
Iibe; Slrftc.—- Slrftit; (grauple (^rempli; (iuangeliftet — (htangeii[tti; 
CSitçjle (ingli), (ingli; .Siantbrc — -Slanibrit (pl.) ; Mcl)fcre — $ci)fcrtiie; 
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fcl)citcfenut fdjeitdiitut; Sdjolc - Sdjoli; Vouttjcljauiuabe Soumit; 
sJJictftre — llieiftri; Dtörbre sDiörbriit; Orfafe Dr ja fit, Orfafift; 
^aiuefte ^ameftt, ^aiucftt); Meninge •— sj>euitiugftt; ^erfoite - ь̂ег= 
füittft; ^citifc — £>citcftbe; s^iaftre — s^la(icrti; ^otte fibbeê — sJ>ottU 
feppa; ^ropfjete s}>ropi)eti; Sîontere - Avomeri) ; Seifte — Sclfijioeliet, 
Sciiti·, Sclfdjoppe — Selfd)oppt), Seifdjoppite; trofie — trofit, troftì); 
Sunne, Stuitbe Situiti, Shunti, Stintiti); Siirde — Srtrcft, Sürcfit; 
oa ltd) e oalfdji; s^erfe, ^erffe — ^erfift jne. Kolmandaks on sõnu, 
mida tunneme üksnes ^-tüvelistena : eb oorfdjoite, eb oorunite, Camere, 
Äaarmaite, (9lafe, Шорре (imperatiiv), (Sl)ore, Syfflanbe, mantle, Piantele, 
Offere,

 s

$atre, ^afjioite, ^arabtfe, ^arabijfe, genite, Dîeife, Sìciteftc, 9ìofte, 
Saitgebe, SütiušStole, s-lsate, inaitbereb, 2£aitbre ìl)ìel)e, 7yigcted)t, ^icje ^iti), 
Uerfd)c (nom. on Mülleril ucrfd)) jne. Tüvevokaali -e esinemisest 
võiks arvata, et Müller on pidanud kinni saksa keele eeskujudest, 
sest saksagi keeles tuleb neis sõnades paradigmaatiliselt e esile. 
Mõnel juhul on ehk tõepoolest tegu saksa keele otsese eeskujuga, 
kuid üldiselt peab konstateerima, et -i ja -e vahelduses on kõige-
pealt küsimuses eesti keele murdejooned. Tallinna kandi vanemas 
kirjakeeles näeme mujalgi, kuidas laensõnades võistlevad omavahel 
need kaks tüvevokaali. Vt. selle kohta EK 1939, 211 j j . Tallinna 
külje all olevas Jüri murdes on praeguses murdeuususes tuntud 
niihästi üks kui teine tüvevokaal, nagu muuseas osutab MT 240: 
vaÒDrest (13), muÒDi (17), trièmletta (40), truffimi (40), mutsisi (4o), 
pietre (41), arstima (41), kuhisisi (42), lappiDa (42), seltsi (45), 
alttari (47) jne. Nende sõnade kohta, kus vaheldub -i ja -e tüve-
vokaalina, võib veel seda öelda, et absoluutses lõpus on -e sage-
dasem kui siis, kui tüvevokaalile järgneb veel mõni konsonant. 
Sama nähtust võib konstateerida ka sõnalõpulise -u ja -o vahel-
duses (tröftlifo, tröfttifut), sest sealgi on absoluutses lõpus vokaalil 
madaldumistendentsi. -i ja -e vaheldumine positsiooni järgi ei näi 
olevat aiva juhuslik, vaid selle taga peituvad pigemini tõelised 
hääldusolud, mis võisid Tallinnas valitseda 1600. aasta paiku. — 
Lõpuks on mitmeid laensõnu, millel ei ole tüvevokaaliks -i või -e, 
vaid mõni teine vokaal. Tüvevokaali -a-ga on merdaba, ntürfaba, 
^ajjuita, ^eepifopabbe, ^a^pifopai- (selle kõrval siiski ka s^tfopit), 
crrapillatuti), ginita, s^ola, Satrat. Toodud näited osutavad, et Mülleril 
on kohati suurem tendents tüvevokaali -α tarvitamiseks kui täna-
päeva eesti keele uususel. On ju praegu harilikud mukkima, piis-
kopiks, pooli, tatarit. Paljude -//&£o-lõpuliste eesti omade sõnade 
mõjul on ka alamsaksa -//^-lõpuliste sõnade tüvevokaaliks saanud 
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-и (—о) :
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JJiünbrifo, s^ibba(ifo, tröftlifo, tröftlifut. Siiski esineb tüve-
vokaali -/-ga .fômiftlifmib, .SÜüitftlifimb. Ühenduses tüvevokaaliga on 
põhjust siingi esile tõsta tõsiasja, et alamsaksa laensõnad ei tar-
vitse tingimata olla -/-tüvelised ja skandinaavia poolt, s. o. kõige-
pealt rootsist saadud, -a- või -и-tüvelised. Kui vaadelda alamsaksa 
laensõnu, võib näha, et suurem osa neist on küll -/-tüvelised, kuid 
selle üldise tüvevokaali kõrval võib kõikjal esineda ka teise tüve-
vokaaliga sõnu. Vt. selle kohta A r i s t e ERL 28 jj., M ä g i s t e 
„Kõhklevaid mõtteid läänemere-soome laensõnade uurimise puhul", 
EK 1932, 129 jj-d, 175 jj-d. 

Eelnenud ülevaadetes on mitmele korrale esile tõstetud fakti, 
et Mülleri keeles ei ole olemas eriliselt suurt saksa keele leksi-
kaalset mõju, mis oleks tekkinud sellest, et jutluste kir juta ja oleks 
teadlikult või alateadlikult tarvitanud saksa sõnu igapäevaste eesti 
omade asemel. Olemasolevad laensõnad on peamiselt sel põhjusel 
sattunud jutlustesse, et need on olnud omased eesti keelele, mida 
Müller kuulis. Vähemalt suuremat osa laensõnu on Müller tarvi-
tanud eesti keelenditena. Osutab ju seda paljude sõnade täiesti 
eestistunud kuju. Kas Müller on üldse tarvitusele võtnud uusi 
germanisme ja missugused on tema poolt tarvitusele võetud sõnad, 
seda on raske öelda. Kindel on aga, et kuigi palju ei ole neid 
laenusid, mida e;i või ka muudest allikatest konstateerida. Mõnin-
gaid saksa sõnu on Müller võinud stiile tõttu tarvitama hakata, 
et vastava mõiste tähistamiseks ei ole eesti keeles leidunud sobivat 
sõna. Jutlusi lugedes võib lõppude lõpuks otsusele jõuda, et Müller 
on püüdnud pakkuda tõelist eesti rahvakeelt niipalju kui ta on 
seda suutnud. Ühtlasi võib märgata, et ta on aina eesti keelt 
juurde õppinud. Kuidas Mülleri eesti keele oskus on üha suure-
nenud, osutab kõigepealt seegi nähtus, et mida aasta edasi, seda 
ulatuslikumaks muutuvad tema jutluste saksa- ja ladinakeelsed 
tsitaadid ja passaažid. Kui jutlustaja keeleoskus oli nõrgem, pidi 
ta muidugi täpsemalt kir ja panema jutluste sõnastust. Kui aga 
eesti keele sõnavara oli küllalt ulatuslik ning kõne üldse voolav, 
võis mälu hõlbustamiseks paberile pandud tekst olla muuski keeles. 
Et Mülleri ladina- ja saksakeelsed passaažid ei kõnele viletsast 
eesti keele oskusest, vaid — pigemini just vastuoksa — osutavad 
küllaldast eesti keele tundmist, on maininud juba C. M a l m 
(Baltische Monatsschrift XXXIII 618) ja W. R e i m a n (VhGEG 
XV, XXXIV). 

On öeldud, et Mülleri tegevusajal toimus Tallinnas suur 
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muutus saksa keele uususes. Enne seda olid tallinnlased sattunud 
otsestesse kokkupuudetesse rootsi keelega. Riigirootsi keel on jätnud 
eesti keelde ilmseid jälgi, kuigi rootsi keele mõju ei ole kaugeltki 
nõnda suur kui saksa keele oma, sest rootsi keele valitsusaeg on 
olnud saksa omast palju lühem ja pealegi ei ole rootsi keelel olnud 
niisugust tugevat positsiooni, nagu oli saksa keelel. Rootsi valitsuse 
a jal eesti keelde tunginud rootsi laensõnadest vt. allakirjutanu 
kir jutist ,,Svenska lânord f r â n svensktiden i estniska spräket" 
(Svio-Estonica 1936, 185—199). Tallinn läks rootslaste kätte 1561, 
seega siis 40 aastat enne Mülleri jutluste kirjapanemist. Tallinnas 
asuvaid rootslasi mainitakse jutlusteski (91, 107 ja 112). Mülleri 
tegeldes Tallinna kirikhärrana oli eesti keel arvatavasti üsna inten-
siivselt rootsi keelega kokku puutunud, kuigi meil ei ole jutlustes 
rohkem ilmseid rootsi laenusid kui üks ainus. See sõna on nimelt 
tratt, mida praegune eesti keeleuusus enam ei tunne: 22 Se 
tfhmiiiflfn# Samb fertab fubt iiç matjiie [trat] Saut, .108 fui) tei)e 
rumalat Su imejat tebbi) Wofyre Rottoci ueift tratift uiucf Saittift itcitbe 
tu;ebe ebbe* o Hete fulitut laulma, 137 sDititcfp: fe Surut rnoib, nt) pea f eu 

feicfe ma^femanta Mumitgfat, fubt fcit feicfe matjfeittba Srati, fett feicfe 
Morcfimba Sutmefje, fubt fett feicfe m;i4)eutba Sapfe errafeftftaba, 178 ÄiU) 
itüitf) iij: matite Sratl) tal)ay forcfibe Ribebe fž feül)a. Sõna tähendus 
võib olla umbes 'hulkur, k e r j a j a ' ning selle lähtekohaks on rootsi 
tratt 'joodik', mis küll ei leidu üksiksõnana nendes teaduslikkudes 
sõnaraamatutes, mida allakirjutanu on võinud kasutada, kuid mis 
rootsi vanemas kirjakeeles on siiski üsna üldine. Prof. P. W i e -
s e l g r e n on allakirjutanu tähelepanu juhtinud Anna Maria Lenn-
gren'i „Samlade skr i f t e r" I I I köitele (Stockholm 1926) 307, kus 
esineb luuletise Cornelius Tratt seletusi : Tratt innebär en anspelning 
pâ mannens egenskap af fyllbult, din gamie tratt ja liitsõnu: 
öltratt, fylletratt. Etümoloogiliselt kuulub siia tratt 'trehter' 
( H e 11 q u i s t SvEtO ). 



Hääli ku lool i si m ä r k u s i 

1. Alamsaksas on ühendid aid, alt muutunud ühenditeks 
oid, olt. Sellepärast on ka altar- ja alter-sõnade kõrval üldised 
oltar ja olt er. Siiski ei pea arvama, et Mülleril esinev altar oleks 
saadud ülemsaksa kaudu. Mitte kõigis alamsaksa murretes ja 
mitte ühel ajal ei ole käesoleval juhul a >> о ( L a s c h MNGr 
67 jj-d; S a r a u w NF I 108 jj-d). Kui vaadata näiteks 14. sajandi 
Tallinna linna kantseleikeelt, siis võib näha niihästi a säilimist kui 
ka muutumist o-ks: behalden, alden, gewald; holden, beholden, 
olde, soit (Le s t h a i RKSpr 3). Ka eesti keel osutab, et Balti-
kumis võis kohata mõlemat esindust, näiteks kaldunid 'Einge-
weide' << kaldûnen, kuid olderman, olterman 'vanamees, isamees, 
esimees' <C olderman. Üldiselt on nii, et püsi esindab vanemat 
olukorda ja о nooremat, kuid seda ei saa tingimata tõestada ka 
Eesti pinnal kõneldud alamsaksa kohta, sest siia tuli siirdlasi 
mitmelt alamsaksa alalt aina juurde. Eri aegadel ja eri kohtadest 
tulnud asunikkudel võisid olla erisugused keelelised traditsioonid. 
See asjaolu on teinud balti-alamsaksa teatud määral kir juks hää-
likuesinduste suhtes. Alamsaksas valitsenud kir javus on kandunud 
ka eesti keelde tulnud laenudesse. 

2. Alamsaksa g-st arvatakse, et keskalamsaksa ajal oli 
selle kir jamärgi taga heliline ahtushäälik, „st immhafter spirant" 
( L a s c h MNGr 180 jj-d). Praegustes alamsaksa murretes on 
keskalamsaksa γ esindus väga kirju ( G r i m m e PDM 48 j j .) . 
Missugune oli Eesti pinnal kõneldud alamsaksa hääliku nüanss, 
mida on tähistatud g või gh-ga, ei tea öelda. Arvesse võttes eesti 
keeles olevaid alamsaksa laenusid, peab arvama, et alamsaksa 
a ja järgul pidi see häälik olema lähedane eesti palataalvelaarsele 
klusiilile. Pandagu selleks tähele eesti sõnu kekk 'verwöhnt (von 
kleinen Kindern), eitel, eingebildet, hochfahrend, Geck, Narr ' 
< geck, käärima 'gären' < ; geren, köst 'Hefe' << göst jne., kus 
alamsaksa g-Ie vastab eesti keeles k. Teiselt poolt leiame eesti 
keeles sõnu, kus saksa g-le vastab j: j äng, jeng 'Gang (bei den 
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Webern), d. h. zwanzig Fäden von zwanzig Knäulen zugleich auf 
den Garnbaum gezogen', eesti sõna on lähtunud usutavasti ülem-
saksa mitmusest Gänge, jängitama 'gängern, etwas mehr als im 
Schritt gehen (von Pferden) ' << gängern, jihti <Z Gicht, jihvt 
<C Gift, jips << Gips jne. Sõnad, kus esineb j, näivad olevat 
nooremad, s. o. ülemsaksa algupära. Äsja hajutatud balti-saksas 
oli esivokaalide ees teatavasti j pro g: jëbrp, 'andma', y'/?? 'ging', 
jests 'külalised' jne. (selle kõrval on vähemalt Tartus esinenud ka 
γ või h). Nagu osutavad mõned tõsiasjad, võis juba Müllerigi 
ajal g-l olla kas isikuti või muudel tingimustel ka y-le lähedane 
varjund. Mülleri eelkäija Pühavaimu kirikus B. R u s s o w kir-
jutab oma Chronica's nimelt yegen pro gegen: üitbe tn be tjegert, 
bar be Stjüeit matten (11), tn befüluige t)egen in be SKt)fc (70). Juba 
14-ndalgi sajandil on Tallinna kantseleikeeles g ja j tarvitamises 
segiminekuid ( L e s t h a i RKSpr. 113). Ka läti keeles leiduvad 
alamsaksa laenud osutavad, et kõnesoleval juhul on laenuandjas 
keeles olnud häälik, mis on seisnud lähedal palataalvelaarsele klu-
siilile ja nimelt helilisele g-le. — Sõnas Sööneltj;, Š8ömlt£ näeme 
ahtushääliku γ (või klusiili g) kadu. See kadu on ootuspärane. 
γ või g on kadunud ka sõnast orel~örel~Õrel <Z or gel, örgel, nagu 
omadestki eesti sõnadest, milledel on olnud samasugused hääliku-
lised suhted ( K e t t u n e n EKÄH 59). 

3. Müller tähistab harilikult metafooniat niihästi ülemsaksa 
passaažides kui ka eesti keeles olevates alamsaksa laenudes : 
$örfttbe, föftiicf, frönitutf), ÜDiörbribte, Softer, (ssdjörti, tröfttma, tröftlttf, 
füüime, günninuti), Mnfttifimb, mütfaba, iMmbrtfo, SKiUjr, Xücf jne. 
Kuid on siiski mõni juht, millest peaks arvama, et seal on esine-
nud metafoonia, kuigi Müller seda ei märgi, näit. 9îofte. L a s c h 
MNGr 125 väidab, et eessilp vor- on kirjakeeles olnud üldine. 
Selle hääldusliku küljena esitatakse vor- rõhututes ja vör- rõhulistes 
eessilpides. Kuidas on Baltikumis olnud hääldussuhted, osutab 
kõigepealt eesti keel. Näeme, et laensõnades, kus esineb rõhuline 
eessilp vor-, on selle vasteks eesti keeles vöör- : vöörkaup <C vör-kõp, 

vöörrüütel < vör-rüter, vöörkoda, vrd. vör-hüs, vöörmast << vör-

mast, vöörväravad, vrd. vör-tõr, vöölmölder^vöölmönder-vöör-

miinder jne. <C vör-münder, vöörus <C vör-hüs jne. Ülemsaksast 
saadud laensõnades on rõhulise eessilbi vastena voor- : W i e d e -
m a n n EWb wõrshü < Vorschub, wõster Vorsteherhund, wõr-
reiter 'Vorreiter'. Viimase sõnaga kõrvuti tunneb sõnaraamat 

4 



50 p a u l a r i s t e в x l v i . i 

kuju wõr-rütel, mille teine osis vähemalt on alamsaksa algupära. 
Sõna voorrüiitei võib aga osutada ka kõikuvust vor- ja vör- tar-
vitamises. Teame ju, et Baltikumi alamsaksas on olnud ohtrasti 
igasuguseid kõikuvusi, mis olenesid sellest, et siirdlased ei tulnud 
samalt alalt. Et siin on olnud kõikuvusi, osutavad muide ka alam-
saksakeelsed mälestusmärgid. R u s s o w ' Chronica tähistab üldiselt 
metafooniat, kuid siiski esineb küllalt juhte, kus samas sõnas on 
niihästi vor- kui vör-. Vt. sõnaloendit lk. 176: uörbcei — uorbei, 
pörbörfien — umborftcu, nörföfcii —- uovföfcii. On näiteid ka selle kohta, 
et rõhuline vor- on siiski kirjutatud o-ga: uorjnv 'Frühjahr ' , uüv= 
fprocfc 'Fürsprache' jne. Järjelikult ei olnud Mülleri ajal täiesti 
kindlat traditsiooni vor- ja vör- kirjutamises. Sellepärast ei tea 
öelda, kuidas just oli sõnade cb uorfcijouc, ^oijpmfer, cb иогшще, 
Dorbci)imtut, ^orbcmftufje tõeline hääldus. Müller kir jutab pealegi 
ka (ülemsaksapäraselt ?) Dcrbcfymitutij, ^cibcitfic. Käesolevas kirju-
tises on jäädud põhimõtte juurde, et arvatav rõhuline eessilp on 
eesti keeles transkribeeritud vöör-iks ja rõhutu z/or-iks. Alamsaksa 
eessilbi vor- kohta eesti keeles vt. ka EKirj 1928, 598 jj-d. 

4. Eesti keeles olevates alamsaksa laensõnades vastab alam-
saksa sch-le k: kool < schole, kinkima << schenken. See asjaolu 
osutab, et siinses alamsaksas on sch hääldus olnud s% või sk, ega 
mitte š, nagu ülemsaksas ja mõnedes elavates alamsaksa murretes. 
sk ja sx esineb praegugi mitmetes as. murretes ( L a s c h MNGr 
173 j j . ; G r i m m e PDM 50). Ei ole midagi selle arvamise vastu, 
et Müllerigi ajal oli Tallinna alamsaksas sch häälduseks sk või sx. 
Kõrvuti esinevad s|5a^ S3iffd)op ja ei tähenda ka, et 
selles sõnas oleks hääldatud bišop. Ka häälduskujust bisxop võib 
vägagi hästi areneda piisup. Üldisemalt tuntud piiskop osutab 
omaltki poolt, et selles sõnas pole olnud š-i. Sama näitab verb 
kriiskama <C krischen. Pandagu siinkohal muuseas tähele vene 
laensõnu, kus esineb sõnasisene sx ( = cx). Näeme, et neiski 
võib see häälikuteühend olla eesti keeles edasi antud s-ga. Vene 
toidu пасха eesti vaste pasha hääldatakse ühiskeeles harilikult 
passa. Vt. ka S c h l ü t e r SbGEG 1909, 24 jj-d. 

5. Sõnade ntcrcf, mertfaba, ÜUicrtlcrit, genite, Scrcfftcbe, осг)ф, 
lüccvbt, cmiinutl) jne. praegune hääldus näitab, et e oli r-i ees 
madaldunud ä-ks juba alamsaksas, sest nendeski eesti murretes, 
kus algupärane eesti -er- on säilinud, on alamsaksa laensõnades 
ikka -är-. är on olnud omane balti-saksa keelele kõige viimasema 
ajani: märkn, värkštübd, värt, ärbm jne. 
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β. Alamsaksa ö-le vastab eesti keeles õige mitmel juhul õ: 
õli < ölje, õrel 'orel' < örgel, lõõr <C rör, rõnn 'renn' < rönne, 
mõrtsukas ? <C mörder. Mõnes sõnas võib näha ka alamsaksa о 
vastena õ-d. 

7. Sõna fuüpptfcite on loendis tuletatud alamsaksa sõnast 
knipken. Eesti vaste eeldab õigupoolest lähtumist kujust knüpken. 
Alamsaksas võib murdeti niihästi labiaali järel kui ka ees olev ι 
labialiseeruda й-ks ( L a s c h MNGr 99 jj-d; S a r a u w NF I 
303 jj-d). Labialisatsiooniküsimus on balti alamsaksas eriti huvi-
tav ning ühtlasi keeruline peatükk, sest peale mitmesuguste 
labialisatsiooni juhtude kohtab siin ka vastupidist tendentsi, nimelt 
delabialisatsiooni. Delabialisatsioon on omane eriti Baltikumi läti 
osas, kus ta olemasolu võib seletada läti keele otsese mõjuga. 
Ent ka Eesti pinnal, peamiselt küll Lõuna-Eestis on ohtrasti 
näited selle kohta, kuidas näiteks ii asemel esineb ι : Tartu 
trikkima ~' trükkima ; Tartu viilima < Tallinna vältima 'täitma, 
täis valama'; W i e d e m a n n EWb tinning, tinningi-koht 'Schläfe' 
~ AES Muhu ίϋηηίηϋίΰ jne., vrd. alamsaksa drücken, füllen, 
dünninge. 

8. Alamsaksas on rida sõnu, kus vahelduvad murdeti о ja и 
( L a s c h MNGr 91 jj-d.; S a r a u w NF I 104). о muutu-
mine й-ks on omane eriti labiaalide järel, kuid teda võib kohata 
ka muudel eeldustel. See häälikumuutus kajastub ka eesti keeles, 
kus esineb kõrvuti pukk ja pokk «< bock, buck, tull ~ toll 'paadi-
hank' < dulie, dolle, rull—roll <i rulle, rolle jne. 

9. Sõnade ^vebigftoic ja rcccffdioppc praegused vasted räästol 
ja rääskop osutavad, et alamsaksas on neis sõnus olnud madal ehk 
lahtine ê, s. o. mingisugune ε või ä sarnane häälik. Eesti keel 
on üldse väga oluline keskalamsaksa ê1, ê3 ja è4 hääldusnüansi 
kindlaksmääramisel, ê3 ja ê4 on harilikult antud edasi eesti keeles 

pika ê-ga või r-i eel teatud juhtudel ka ä-ga. ê1 aga, mis on 

saadud â-st metafoonilisel teel, on eesti keeles enamasti ikka ä-na : 
rääskop, gooti rahnjan·, äädikas <i as. etik, gooti akeit, ladina 
acetum ; tääv <T as. Steven, vana-saksi stamn ; ääs << as. ese 

germaani *asjõn ; lääger 'koot, pint' <T as. slegere <; verbist 
slagen 'lõõma'; väävel <C as. swevel, swavel, rootsi svavel; käävel 
< as. gevel, rootsi gavel. 

10. Võib arvata, et sõna fri) hääldus oli Müllerigi ajal prii. 
4* 
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Alamsaksa laenudes on üldiselt l-i ja r-i ees esineva ν vastena ρ: 

proua < vrouwe, plink <C flink jne. 

11. Mülleril esinev Sîôwer võib peegeldada kas tõelist hääl-
dust või on meil tegemist üksnes kinnipidamisega alamsaksa ees-
kujust. Praeguses eesti keeleuususes on teatavasti röövel. Ka 
muudel juhtudel näeme, et tegijanime lõpp -er ja samuti ka muud 
algupära olev alamsaksa lõpp -er on eesti keeles dissimileeritud 
-ei-iks, kui sõnatüves esineb ka r: kortel, kämet, rüütel. Mülleril 
enesel on siiski ka juba Söörreltj, Sßömltj;. 



S U M M A R Y : 

T h e G e r m a n L o a n w o r d s of G e o r g M ü l l e r . 

There are literary monuments of the Estonian language f rom 
the 16th century but only in the 17th century do they begin to 
occur in greater numbers. We have a rather voluminous collection 
of sermons, dating from the very beginning of the century, which 
were given between 1600 and 1606 by Georg Müller, pastor of the 
church of the Holy Ghost at Tallinn. The sermons, with a German 
preface, were published by W. R e i m a n n "Neununddreissig Est-
nische Predigten von Georg Müller aus den Jahren 1600—1606" 
(Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat 
XV, Tartu 1891). Müller's sermons are important for the Esto-
nian, from the point of view not only of linguistic but of cultural 
history. The sermons reflect Tallinn life during Müller's time and 
incidentally we get an idea of the kind of language that was 
spoken 350 years ago. In the language of that time there existed 
several old forms and words which the present Estonian common 
language does not use or which have completely disappeared f rom 
the Estonian language. The 39 sermons are important too, because 
they are a gauge for the age of many German loanwords. In 
the present work chiefly those words are given which the author 
has been able to make certain of. Words of Greek, Latin and 
Hebrew origin which could come into the Estonian language only 
through the intermediation of the German language are also 
included in the German loanwords. Owing to the contents of the 
sermons the greater part of Müller's German loanwords denote 
religious conceptions, but there is, too, an abundance of those words 
the origin of which is found in everyday life. If we look at the 
sounds of the words we see that, with a few exceptions, they take 
their origin from the Low German. Until the Reformation, Low 
German was the only German dialect spoken in Estonian towns 
and even among the Germans in the country. In Estonia as well 
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as in Germany the Reformation dealt a severe blow to the Low 
German literary language. The place of the latter was gradually 
taken by High German. At Tallinn High German became the 
only official language just at the time when Müller's sermons 
were written. The reason for the change in lingual traditions 
was due chiefly to the fact that at the beginning of the 17th century 
the plague was raging in Tallinn and killed a great number of 
the old officials. The new ones which came in their stead came 
with High German literatury traditions. As the language of the 
people Low German, of course, continued to exist. At Tallinn 
Low German died out completely only in the 19th century. The 
High German in the Tallinn of Müller's time could only 
have been spoken by a few of the higher sets. A great 
number of the Tallinn Estonians were simple people who did not 
come into contact much with the higher classes. If an Estonian 
spoke German it would be Low German. Therefore it is natural 
that the loanwords which come from the German language 
originated in the Low German usage. Although Müller himself 
uses the High German language in the notes and quotations of 
his sermons he has, nevertheless, in the speeches destined for the 
members of his congregation changed into Low German even those 
few High German words which accidentally appeared as he wrote. 
Müller did not use German loanwords because his knowledge of 
the Estonian language was insufficient. Although his German 
syntax really had great influence, one must still believe that he 
used only those German words which the Estonian of that time 
was acquainted with, which existed in the Estonian language of 
that time. As the author shows in the present Estonian dialects 
several German words occur even now which Müller used and 
which the tradition of the present common language does not 
know. If in the present Estonian language we do not find the 
doublet of some loanword there still is nothing to prove that these 
words were not used by the Tallinn Estonians at the end of the 
16th and the beginning of the 17th centuries. 

In several respects the Estonian language shows us what the 
pronounciation of the extinct Estonian Low German was like. 
The Estonian language is especially important in relation to meta-
phony. The Low German literary language before and during 
Müller's time did not always use the metaphonic marks. But 
with the aid of Estonian loanwords we can show where о and и 
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und where ö and ii were employed. The Estonian language 
shows, too, that in Müller's time sch was pronounced as sk or sx 
and that there was a great difference in the pronounciation of 
Low German ê1, ê3 and ê4. The ее of the Estonian language 
corresponds to the higher ê3, the ää to the lower e]. Before r is 
the è4 as -eer, the ê1 and ê3 as -äär. 

At the end of the work a list is given of the Teutonic and 
other words which have been treated. 



Käs i t le tud sõnade loend. 

(Eesti loendisse ( 
beetilises sõnastikus.) 

E e s t i : 
äblat 39 
altar, alttari 45. 48 
arstima 45 

baar 44 

doch 42 
dokument 44 
džentlmen 44 

Ebbau/chku/et 35 

haamer 8, 37 
hamber 3, 11, 37 

j eng 48 
jihti 49 
jihvt 49 
jips 49 
jäng 48 
jängitama 49 

karman 39 
kaldunid 48 
kamber 9, 11, 37 
kapp 39 
kernel 25, 42 
kekk 48 
kinkima 50 
kool 50 
kõrt 39 
kortel 52 
kripsmät 40 
kriiskama 50 
krönima 39 
kuns-kopp, kuntskoppi 3 

võetud üksnes need sõm 

kuntsisi 45 
kärnel 52 
käärima 48 
kört 39 
käävel 51 
köst 48 
künna 39 
künnama 8, 39 
künnatu 39 

laat 39 
lantsi-poiš 39 
lappi oa 45 
lig pajatis, lihkpajatuffe 

jne. 39 
lör-kapp 39 
lõõr 51 
lääger 51 

mât' 40 
marvjen-plôm 39 
mukitama 40 
mukk 40 
muÒDi 45 
muskat-plõm 39 
mõrtsukas 40, 51 
mündrik 40 
mütsisi 45 

niht 39 
nipp 40 

oldermšk, olterman 48 
orel 49 

pannama, pannatama 
jne. 40 

I, mida ei käsitleta alfa-

pannatumad 40 
pasha 50 
pietre 45 
piht-wäder, piht-water 40 
plp 40 
pipar 41 
piiskop 50 
pind 41 
pinn 41 
plink 52 
plöömikene 39 
poki-reig 41 
pokk 41, 51 
prii 51 
proua 52 
pukk 51 
pürjel, pürger jne. 41 
püüd(ma) 41 
püf, püit 41 

raatus 41 
rajchke 38 
reis-mai 40 
rentsel 42 
rihtima 42 
roll 51 
rull 51 
rõnn 51 
rääkima 41 
räs-kopp 41 
räs-pehhihg 41, 51 
räästol 41 
röšt 42 
rüütel 52 

seltsi 45 
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toch 42 V a n a - s a k s i : engel 10 
toll 51 stamn 51 epistel 7 
tinning 51 erven 33 
trikki m a 51 A l a m s a k s a : ese 51 
tratt 47 ach 6 e tik 51 
trièmletta 45 a f Iät 6 ewangeliste 8 
triip us 41 alden 48 ewangelium 8 
trummi 45 altar, alter 6, 48 exempel 7 
trükkima 51 ammet 6 
tuil 51 anker 6 flink 52 
tÜnnhiGlD 51 apostel 7 Frankrike 8 
tüürima 42 arste 7 füllen 51 
tääv 51 

arste 7 

undreht, unreht ine. 42 
bank 20 Galileer 11 

undreht, unreht ine. 42 
bannich 18 geck 12, 48 

wewli-plõmid 39 barm 22 gegen 49 

villima 51 bas(s)une 18 gehôrsam 8 

wõr-reiter 49 begèren 7 geren 14, 48 

wõr-rütel 50 behalden, beholden 48 gevel 51 
wõršhu 49 benk 20 gewald 48 

wõster 49 berm 22 glas 12 

wunn 43 bibel, biblie 19 göst 48 

vuÖDrest 45 bichtvader 19 günnen 8 

wöršt, vöršt 43 bischop, bischup 20, 50 
hamer 8, 37 

wärks-tuba, wäfk-tuba 43 blomeken 7 hamer 8, 37 

väävel 51 bock 51 hammer 8, 37 

vöörkaup 49 börger(e) 22 Heiland 9 
her, here 9 vöörkoda 49 bra den 21 
Heiland 9 
her, here 9 

vöörmast 49 bruken 22 historia 9 

vöörmünder 49 brût 22 hof 9 

vöörrüütel 49 buck 51 holden 48 

võõrus 41, 49 busse 22 hue heier, hiigeler 9 

vöörväravad 49 bäte 22 hils 21 

vüllima 51 
capit(t)el 11 ja 10 

õli 51 catechismus 11 jesuiter 10 
õrel 49, 51 conscop 14 Jsrael 9 

Jsraeliter 10 
äädikas 51 dacht 25 Juda 11 
ääs 51 däler 25 

dansen, danzen 26 kaldûnen 48 
Orel 51 denen 26 kamer 11, 37 

G e r m a a n i : 
dênst, denest 26 kammer 11, 37 

G e r m a a n i : doch 27 kapittel 11 
*asjõn 51 doll e 51 kappe 11 

G o o t i : 
drücken 51 kardinale 11 

G o o t i : dulie 51 kârman 11 
akeit 51 dünninge 51 kede(ne) 12 
rahnjan 51 duren 29, 42 keiser 12 
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kelder, keller 12 
klênode, kleinode 12 
kloppen 12 
knipken 17 
kôr 13 
kost(e)lik 14 
krischen 50 
krone 13 
kronen 13 
kunst 13 
kunstlik 14 
kun(t)schap, kunschop 14 

landesknecht 14 
lappen 14 
ledder 23 
lere 14 
ler(e)knape 14 

Li fiant 14 

lik, like 15 
likenisse 15 

likwort 15 
lôrbere 15 
louwe, lowe, lauwe 15 
lust 15 
lutterân 15 

malen 15 
maier 15 
mantel 16 
martelere 17 
mate 15 
meister 16 
merk 16 
merken 16 
me rtel ere 17 
messe 16 
mester 16 
morder 16, 51 
munderke 17 
mure 17 

naber 17 
narre 17 

offer, opper 17 
of f er en, op ρ er en 18 
olde 48 
olderman 48 

p a u l a r i s t e 

ölje 51 
orgel, örgel 49, 51 
orsake 18 

paradis 18 
passion 18 
pater 18 
Patriarchen 19 
pawes(t) 18 
penni(n)k 19 
perfon 19 
Pharao 30 
Pharifeer 32 
pietske 20 
pin, pinne 20 
pipe 20 
plâster 21 
plichtanker 21 
pocke, poche 21 
pot 21 
predikstôl, prekstoel 21,4 
Prophet 21 
Pfalm 24 
put 21 

racker, racher 23 
rasen 22 
râthûs 23 
reis(e) 23 
rekenschop 23 
rennestên, rentsel 23, 42 
richtesnör 23, 38 
rolle 51 
Römer 24 
rönne 51 
rör 51 
rose 23 
roste 24 
rover 24 
rulle 51 
râm 23 

salven 24 
sante 24 
schemel 25 
schenken 12, 50 
schiltwachte 25 
fchlan 38 
Schieden 38 
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fchlumpes wyfe 38 
fchmaheit 38 
schole(ne) 13, 50 
scholemester, schoìmeister 

13 
sc. ho rte 14 
Scheuen 38 
selschop 25 
side(n) 25 
s lagen 51 
slam 14 
siege re 51 
smucken 17 
sott 48 
spegel 19 
spil(I) 20 
spilden, spillen 20 
spittâl 19 
spitteiere 19 
spittelsch 19 
spole 21 
stai 25 
Steven 51 
stôl 27 
stormen 27 
stucke 29 
stunde, stunt 28 
summa 25 
swevel 33, 38, 51 

tange 26 
Tatern 26 
tempel 26 
Testament 27 
tölner 29 
torn 27 
trôst 28 
trösten 28 
trôstlik 29 
trotz 28 
trumme 28 
truwe 28 
Türke 30 
Tuutz 29 
tyrann 30 

unde, und 30 
ungehorsam 30 
unrecht 30 
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valsch, va/s 31 wachte 31 Schlamm 14, 38 
vangen 32 wachthûs 31 Schwefel 38 
vat 31 wage 31 
vers 33 wanderen 31 Taler 25 

ver sch, vers 32 werkstede 32 
vige 32 wert 33 värkštüba 50 

võrdeel, võrdel 50 wik 32 värt 50 

vordênen 26 wis, wisse 32 Vorreiter 50 

vordênst 26 wunde 32 Vorschuh 49 

vördörften, vordörften 50 
y egen 49 

Vorsteherhund 49 

vör-hüs 49 y egen 49 

vorjar 50 
Ü l e m s a k s a : 

R o o t s i : 
vör-köp 49 Ü l e m s a k s a : gavel 51 

vör-mast 49 ärbm 50 svavel 51 

vör-münder 49 Arzt 7, 37 tratt 47 

vör-rüter 49 Bürger 23, 37 L ä t i : vorschonen 8 
Bürger 23, 37 L ä t i : 

vorschoninge 8 Gänge 49 ämars, ämurs 37 

vörföken, vorföken 50 gängern 49 kambaris 11 

vorsprake 8 Gicht 49 re fistele 42 

vörspraker 8 Gift 49 
vorfprocke 50 Gips 49 

V e n e : 
vorste 33 пасха 50 
vör-tõr 49 jëbm 49 

vorwiten 8 j esta 49 L a d i n a : 

vri 21 j ii] 49 acëtum 51 
vrouwe 52 märkn 50 pater noster 18 
vullen 33 

märkn 50 
sacramentum 24 

vürste 33 Richtschnur 38 summa 25 



Tarvitatud kirjandust ja allikaid. 

AES = Akadeemilise Emakeele Seltsi murdekogud Eesti jia Sugukeelte Ar-
hiivis. 

AES = H e i n r i c h S t a h l , Anführung zu der Ehstnischen Sprach. 
Revall 1637. 

Beiträge = Beiträge zur genauern Kenntniss der ehstnischen Sprache. Per-
nau I (1813) —. 

Biblia = Biblia. Dat ys : De gantze hillige Schrifft (Sassisch). Wittenberch 
1599. Kui ei ole märgitud selle teose lehekülge, on näide võetud piibli 
eesotsas olevast sõnade ja nimede loendist. 

Bibl. Verz. = E. N. S e t ä l ä , Bibliographisches Verzeichnis der in der lite-
ra tur behandelten älteren germanischen bestandteile in den ostsee-
finnischen sprachen. (Finnisch-Ugrische Forschungen XIII.) Helsing-
fors 1912—1913. 

BT = L u t z M a c k e n s e n , Baltische Texte der Frühzeit. (Abhandlungen 
der Herder-Gesellschaft und des Herder-Instituts zu Riga V 8.) Riga 
1936. 

Chronica = Balthasar Russow's Chronica der Prouintz Lyfflandt, in erneue-
tem Wiederabdrucke, mit Wörterbuch und Namenregister versehen. 
Riga 1857. 

EK = Eesti Keel. Akadeemilise Emakeele Seltsi ajakiri . Tar tu I (1922)—. 
EKirj = Eesti Kirjandus. Eesti Kirjanduse Seltsi väljaanne. Tartu I 

(19106)—. 
EKÄH = L a u r i K e t t u n e n , Eestin kielen äännehistoria. Toinen, uusittu 

painos. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 156) Hel-
sinki 1929. 

ERL = P a u l A r i s t e , Eesti-rootsi laensõnad eesti keeles. (Acta et Com-
mentationes Universitatis Tartuensis (Dorpatensis) В XXIX :>,.) Tartu 
1933. 

EtWb = F r i e d r i c h K l u g e , Etymologisches Wörterbuch der deutschen 
Sprache. Achte verbesserte und vermehrte Auflage. Strassburg 1915. 

EWb = J. W i e d e m a n n , Eesti-Saksa Sõnaraamat. Kolmas muutmatu 
trükk teisest, dr. Jaikob Hurt'i poolt redigeeritud väljaandest. Sisse-
juhatusega varustanud Albert Saareste. Tartu 1923. 

HMH = P a u l A r i s t e , Hiiu murrete häälikud. (Acta et Commentationes 
Universitatis Tartuensis (Dorpatensis) B X L V I I i ) Tartu 1939. 

KA = A n t o n T h o r H e l l e , Kurtzgefasste Anweisung zur Ehstnischen 
Sprache Halle 1732. 
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LV = A l b e r t S a a r e β t e , Leksikaalseist vahekordadest eesti murretes. I. 

Analüüs. (Acta et Commentationes Universi tat is Tartuensis (Dorpa-
tensis) В VI ι) Tar tu 1924. 

L W = L a u r i K e t t u n e n , Livisches W ö r t e r b u c h mit g r a m m a t i s c h e r E in-

lei tung. Helsinki 1938. 

LSp = H e n r i c u s S t a h l , Leyen Spiegel. Dar innen kürtz l ich gezeigt 
wird wie ein e in fa l t ige r Chr is t die Fes t - vn Sontägliche Evange l i a in 
re iner Lehr und heiligem Leben j hm zu nutze machen kan . Revall 

1641—9. 
Manud = H e n r i c u s G ö s e k e , Manuduct io ad L inguam Oesthonicam, 

A n f ü h r u n g zur öhs tn isehen Sprache . Reval 1660. 

M N G r = A g a t h e L a s c h , Mit te lniederdeutsche Grammat ik . Hal le a. 

S. 1914. 

M N W = A. L a s c h — C. B o r c h l i n g , Mittelniederdeutsches Handwör-

terbuch. H a m b u r g 1928 — . 
MT 240 = K u s t a v M u s t , Kuuldelisi murdetekste Jür i kihelkonnast. 19Θ8. 

Käsikir i Eesti j a Suguikeelte Arhi iv is . 

Müller = Neununddreissig Estnische Predigten vom Georg Müller aus den 
Jahren 1600—1606. Mit einem Vorwort von Wilhelm Reiman. (VhGEG 
XV.) Dorpat 1891. 

NF = C h r . S a r a u w , Niederdeutsche Forschungen. I. Vergleichende 
Lautlehre der niederdeutschen Mundarten im Staminlande. II. Die 
Flexioner der mittelniederdeutschen Sprache. (Det Kgl. Danske Viden-
skabernes Seiskab. Historisk-filologiske Meddelelser V i j a Xi ) K0ben-
havn 1921—1924. 

NRL = H. J. S t r e n g , Nuoremmat ruotsalaiset lainasanat vanhemmassa 
suomen kir jakie lessä . Helsinki 1915. 

P D M = H u b e r t G r i m m e , P la t tdeu t sche Mundar ten . Zweite durchge-
sehene Auf lage . Berl in-Leipzig 1922. 

R K S p r — R a l p h L e s t h a l , Die Revaler Kanzleisprache ini XIV. Jahr-
hundert. 1931. Käs ik i r ja l ine magistritöö Eesti j a Sugukeelte Arhiivis, 
nr. 350. 

R o s s i h n i u s — J o a c h i m R o s s i h л i u s, Südestnische Ueberse tzung 
des Luther ischen Katechismus, der Sonntags-Evangel ien und -Epis te ln 
und d e r Leidensgeschichte Jesu nebst einem A n h a n g in das Südest-
nische überse tz te r Kirchenl ieder und Stücke der Agende mi t einer E in-
le i tung von Wilhelm Reiman. (VhGEG XIX.) J u r j e w (Dorpa t ) 1898. 

SbGEG = Si tzungsber ichte der Gelehrten Es tn ischen Gesel lschaft . T a r t u 
1861—. 

SKhU = J o h a n n S e h w e r s , Sprachlich-kulturhistorische Untersuchun-
gen vornehmlich über den deutschen Einf luss im Lett ischen. (Ver-
öffentl ichungen des Slavischen Ins t i tu t s an der Fr iedr ich-Wilhelms 
Univers i t ä t Berlin.) Leipzig 1936. 

S K T T = H e i k k i O j a n s u u , Suomen kielen tu tk imuksen työmaa l t a . S a r j a 
esitelmiä. I. Jyväsky lä 1916. 
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SUST := Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Helsinki I (1890)—. 

SvEtO = E l o f H e l l q u i s t , Svensk etymologisk ordbok. Lund 1922. 

Svio-Estonica — Svio-Estonica. Ârsbok utgiven av Svensk-estniska s a m f u n d e t 
vid T a r t u Univers i te t . — Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi A a s t a r a a -
mat. Tartu 1934—. 

V E t F W = K a i D o n n e r , Verzeichnis der etymologisch behandelten fin-
nischen Wör te r . (Annales Academiae Scient iarum Fennicae В XXXVI.) 
Helsinki 1937. 

VBNW = Versuch eines bremisch-niedersächsischen Wörterbuchs . Bremen 
1767—1771. 

V E K V M = A l b e r t S a a r e s t e j a A. R. C e d e r b e r g , Val ik eesti k i r j a -
keele vanemaid mälestisi a. 1524—1739. Tartu 1925—31. 

VhGEG = Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. Tar tu I 
(1840) 

V i r = V i r i t t ä j ä . Uusi jakso. Kotikielen Seu ran a ikakausleht i . Helsinki 
1897—. 
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Eessõna. 

Käesoleva statistilise uurimuse aluseks on E. L ö n n r o t ' i 
poolt koostatud „Kalevala" (viides stereotypeerattu painos, Hel-
sinki 1907), mis sisaldab kokku 22795 värssi. 

Töös on kogu materjal jagatud kaheks osaks (tekstis I ja II) 
nii, et I pool koosneb 11898-st ja II pool 11397-st värsist. See 
jaotus on läbi viidud selleks, et kontrollida, kas I j a II pool anna-
vad sarnaseid statistilisi resultaate. 

Töö metoodiliseks eeskujuks on olnud W. Anderson'i „Studien 
zur Wortsilbenstatistik der älteren estnischen Volkslieder" *), 
mille aluseks on Hurda „Vana Kannel II" värsistik. 

Nagu selles, nii on käesolevaski töös tehniline statistika 
koostatud esiteks kogu materjali, siis I ja II poole kohta eraldi, 
niihästi värsside arvu kui ka vastavate protsent-arvude suhtes. 
Samasugune statistiline kokkuvõte esitatakse ka iga värsitüübi 
juures eraldi. 

Värsitüübid on liigitatud kõige pikema sõna järg i värsis, 
sealjuures ühtlasi silmas pidades ka silpide ja sõnade arvu. Eri-
rühma moodustavad värsitüübid ainult kahesilbiliste sõnadega, 
missugune rühm antakse töö alguses eraldi. 

Kui mingisse värsitüüpi kuulub kuni 0,2% „Kalevala" värs-
side koguarvust (s. о. 1—45 v.), siis on väl ja kir jutatud kõik 
tekstid; 0,2%—1% (s. o. 46 — 227 v.) on antud tekstide nimes-
tik -f- kahest värsist koosnev näide ; üle 1 % esinevate värsside puhul 
(s. o. 228 -f- χ v.) antakse ainult kahest värsist koosnev näide. 

Matemaatiliselt võimalike kombinatsioonide arvulised and-
med on samuti võetud mainitud W. Anderson'i raamatust, ilma 
neid siin töös eraldi kordamata. 

Skandeeritavad värsid on märgitud tärnikesega (*) vastava 
tüübi ees. 

Töös ei ole piirdutud ainult „Kalevala" värsimaterjal i kohta 
saadud tulemuste esitamisega, vaid neid tulemusi on püütud võr-

*) Tekstis lühendatud: „Anderson" . 
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relda ka eesti rahvalaulude uurimustest saadud andmetega. Nii on 
käsiteldavas materjalis 18-ne kõige sagedamini esineva värsitüübi 
puhul antud vastava tüübi asend esinemisjärjekorras ka eesti 
rahvalauludes. 

Võrdlusmaterjaliks on olnud andmed Hurda „Vana Kannel 
II" (tekstis VK) ja Veske „Eesti rahvalaulude" (tekstis VER) 
kohta. Töö lõpus leiduvasse võrdlustabelisse on aga toodud ka 
eesti kunstrahvalaulude — G. Suitsu ja V. Ridala poeemide — 
kohta käivad andmed. 

Peale puht-statistilise uurimise on püütud jälgida ka mõnin-
gaid muid nähtusi. 

Nii on eriti tähelepanu pöördud sellele, kuidas „Kalevalas" on 
täidetud soome värsimõõdu ortodoksaalreegleid, j a iga lahku-
mineku puhul reegleile mitte vastavad värsid väl ja kirjutatud, 
kusjuures on püütud leida ka põhjendusi ja motiive vigaste värs-
side esinemisele. 

Skandeeritavate värsside puhul esineb üksikuid juhtumeid, 
kus värs i ja la languses (kaugemal esimest värs i ja lga) esineb pikk 
pearõhuline silp, mida pole aga veaks loetud, ja seda järgmistel 
põhjustel. 

Reeglile mitte vastav pikk silp esineb ainult ts-, harvemini 
ka sk-, tk- ja /ifc-ühendilistes sõnades. 

Nagu teada, on suurem osa „Kalevala" runosid üles kir ju-
tatud Kar ja la keelealalt. Sel murdealal aga allub fe-ühend teata-
vasti pikkusvaheldusele tts ~ (t'š (fis ~ (ts), näit. me f ts ä ~ me säri, 
kusjuures nörga-astmeline ku ju on afrikaadiline. Sellega on 
siis seletatav kirjakeelses kujus pika silbi esinemine värs i ja la 
languses kaugemal esimest värsi ja lga. Mitte alati aga ei esine 
seesugust vaheldust, sest kinnise silbi vokaali ees oleva is-ga 
vorme leidub ka tõusus, seega pikaks silbiks käsitatuina * ). 

Sõna itse esineb kirjakeelselt pikasilbilisena värsi ja la lan-
guses ka siis, kui järgneb kinnine silp; et see sõna aga on kar ja la 
murdes teatavasti alati afrikaadiline (i-(fše) **), siis on selline 
esindus arusaadav. 

*) V r d . : Heikki Ojansuu, „ K a r j a l a - a u n u k s e n äänneh i s to r i a" (Helsin-
gissä 1918), lk. 167. 

**) Vrd . : Y. H. Toivonen, „Zur geschichte der finnisch-ugrischen in-
lautenden a f f r i ka t en" (F innisch-Ugr ische Forschungen XIX, 1928), lk. 137. 
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Ühendid tk, sk, hk on k a r j a l a s (mitte aga aunuses) samuti 
nõrgenenud kinnises silbis : maiata ~ matkoa, koski — kosen, rieh-
ki- ~ riehin jne. *). Mõnes juhtumis aga esineb mõne mainitud 
ühendi püsimine kinnises silbis (itkulle). Need on vahest Lönn-
rot'i enda (või hil jem kellegi teise) poolt parandatud kir jakeel-
seiks, sest nagu teame, on Lönnrot „Kalevalas" (eriti II väl ja-
andes) teinud laulude üleskir jutustes mitmeid keelelisi ühtlustusi 
üldkeele (kir jakeele) heaks. Kui aga värsimõõt nõuab, on ta säi-
litanud ka k a r j a l a murdele omaseid jooni **). 

Teiselt poolt on teada, et osa laule on Lönnrot ' i poolt üles 
k i r jutatud ka soomepoolse Kar ja la põhja- j a idapoolsemaist osa-
dest (vt. K. Krohn, Soome-Eesti vanast rahvalaulust, lk. 20), 
missugusel murdealal is-esindus on samuti lahkuminev üldsoomest. 
Selle kohta ütleb Setälä jä r g m i s t : 

„(ts) ht on üldine kogu põhjapoolse savo murde alal, kuni 
Keuruuni j a Ätsärini läänes, samuti soomepoolse K a r j a l a põhja-
osades. See ht on kas täiesti väljaspool nõrgenemisjuhtumeid või 
on nõrgenenud nii, et kas h või t on kadunud. Näit. meluta, gen. 
mehtän e. metän; patas e. pahas, gen. pahtaan; ehin e. etin, ehtii, 
jne." ***). 

Skandeeritavate värsside puhul mainitakse ka alati nende 
vastavust soome skandeerimisreeglite nõudeile. 

Töö lõpus esitatakse kokkuvõetult käesoleva töö põhjal saa-
dud tulemused, nii skandeeritavate värss ide üldarv ja protsent, 
liitsõnade suhteline esinemine jm. 

Muidugi tuleb silmas pidada, et kõik statistilised protsent-
arvud j a teised käesoleva töö tulemused käivad L ö n n r о t'i 
e e p o s e ja mitte e h t s a t e s o o m e r a h v a l a u l u d e kohta. 
Et aga peagu terve Lönnrot ' i „Kalevala" on ainult ehtsate rahva-
laulude, rahvalaulu4)sade j a -värsside mosaiik, kus juures Lönn-
rot ' i poolt on juu rde luuletatud ainult 5 või natuke rohkem prot-
sente värsside üldarvust, annab see uurimus ka ehtsate soome 
rahvalaulude värsitehnikast kaunis hea ettekujutuse. 

*) H. Ojansuu, „ K a r j a l a - a u n u k s e n äänneh is to r ia" , lk. 26, 27 ja 29. 

**) Ibid. lk. 163 j a 164; vrd. ka „Kalevala" eessõna (II laitos, 1849). 

***) E. N. Setälä, „Yhteissuomalainen äänneh i s to r i a" , lk. 172. 



I . V ä r s i t ü ü b i d a i n u l t k a h e s i l b i l i s t e s õ n a d e g a . 
Matemaatiliselt võivad need olla kaheksa- ja kümnesilbili-

sed, nelja- või viiesõnalised. 

A. K a h e k s a s i l b i l i n e v ä r s i t ü ü p . 

a. Neljasõnaline. 

1, Tüüp 2222. 

946 värssi (4,1%). I — 483 (4,2%); II — 463 (4,1%). 

Näide : 
Vilu mulle v i r t tä virkkoi ( I : 1, 66). 
E ipä äi t i ä ä n t ä kuulle ( I I : 24, 397). 

Soome-eesti rahvalaulu värsimõõdu-teooria järgi peaks see 
tüüp esinema kõige sagedamini meie rahvalauludes, aga nagu 
selgub, seisab ta esinemissageduselt alles v i i e n d a l kohal. 

Eest.i rahvalauludes vastavate uurimuste abil saadud tulemu-
sed räägivad selle tüübi kui oodatava ideaaltüübi kasuks rohkem ; 
nimelt esineb VK-s tüüp 2222 t e i s e l ja VER-s samuti t e i s e l 
kohal. Eesti kunstrahvalauludes on see aga jälle pidanud nih-
kuma allapoole esinemissageduse jär jekorras; Suitsul esineb 
k o l m a n d a l ja Ridalal v i i e n d a l kohal. 

19 juhtumis on värsi jala tõusus (kaugemal esimest värsi-
jalga) lühike silp: 

Uipi iät , uipi l ännet ( I : 1, 144). 
Lenti iät , lenti l änne t ( I : 1, 183). 
Olin kapo, neit i nuori ( I : 5, 125). 
Kylli oli Saa ren neiti ( I : 11, 21). 
Tuoni minun t änne tuot t i ( I : 16, 183). 
Antoi tuopin to t ta tehä ( I : 21, 247). 
Suku suur i , l a j i l a a j a ( I : 24, 182). 
Ellös t ä t ä ennen syökö ( I I : 32, 31). 
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Etpä sinä sinne pääse ( II : 38, 163, 165, 177). 
Soitti pojat, jot ta pi iat (II : 40, 296). 
Sekä po ja t , j o t t a neiet ( I I : 41, 181). 
Taoi t ennen, taoi t eilen ( I I : 44, 16). 
Sa 'a met tä , sa 'a ve t tä ( I I : 45, 326). 
Mitä tehen metsä mieltyi ( I I : 46, 463). 
Sa 'a hyytä , sa 'a j ä ä t ä ( I I : 48, 363). 
Kunne tu le t tuos ta läksi ( I I : 47, 217). 
Sa ta ne i t tä , t u h a t na is ta ( I I : 50, 91). 

Värssides II: 45, 326 j a 48, 363 peaks õigupoolest olema 
pikk silp (saa'a), nagu see esinebki mujal; siin on tegemist 
arvatavasti ebajärjekindla üleskirjutamisega. 

B. K ü m n ' e s i l b i l i n e v ä r s i t ü ü p . 

a. Viiesõnaline. 

2. Tüüp 22222. 

2 värssi (0,01%). I — 2 (0,02%) ; II — puudub. 
Kolme oli neittä niemen päässä ( I : 4, 305). 
Akka oli vanha va ipan al la ( I : 8, 249). 

I I . V ä r s i t ü ü b i d a i n u l t ü h e s i l b i l i s t e s õ n a d e g a . 
Niisuguseid tüüpe ei esine „Kalevalas". 

I I I . V ä r s i t ü ü b i d ü h e - j a k a h e s i l b i l i s t e s õ n a d e g a . 
A. K a h e k s a s i l b i l i s e d v ä r s i t ü ü b i d . 

Need võivad olla viie-, kuue- või seitsmesõnalised. 

a. Viiesõnalised. 

Matemaatiliselt on siin võimalik moodustada kümme kom-
binatsiooni. Neist esineb käsiteldavas materjalis 3: 11222, 21122 
ja 22112. 

3. Tüüp 11222. 

168 värssi (0,7%). I — 77 (0,7%); II — 91 (0,8%). 

Näide: 
Kuss ' ei konsa kuuta n ähny t ( I : 1, 299). 
J o t t ' ei jä lk i j ää l l ä t u n n u ( I I : 24, 391). 
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I : 1,299; 2, 75. 113; 3 ,11 .165 .246 .290 .360 .376; 4,129.165.207.494.498; 

7, 9. 109. 155; 9, 61. 269. 277. 363. 441. 557; 10, 115. 235. 439; 11, 4. 57. 

175. 291; 12, 72. 269. 273. 377. 479; 13, 13. 29. 121. 148; 14, 15. 207. 275; 
15, 329. 330. 351; 16, 189; 17, 385. 461. 537. 591; 18, 415. 576. 635; 19, 23. 

87. 96. 105. 149. 296. 304. 321. 333. 493; 20, 124. 613; 21, 301; 22, 83. 133. 

179. 274. 495; 23, 299. 549; 24, 35. 219. 237. 319; 

И: 24, 391. 401; 25, 59. 105. 345. 434. 442. 450. 459. 473. 495. 646. 648; 
26, 135. 150. 182. 281. 319. 320. 719. 729. 739. 741. 745; 27, 87. 105. 392; 
28, 193; 29, 59. 255. 399. 341. 469; 30, 89. 203. 447; 31, 255; 32, 301. 325. 
429. 506. 519. 529; 33, 171. 179. 240; 36, 26. 239. 267; 38, 186. 210. 234. 
342; 39, 57. 356. 371. 425; 40, 3. 47. 55. 77. 106. 323; 41, 14; 42, 119. 149. 
321. 347. 357. 511; 43, 17. 27. 233. 431; 45, 79. 131. 178. 229. 281. 348; 46, 
345; 47, 157; 48, 323. 337. 355; 49, 9. 77. 2.85; 50, 449. 470. 595. 

Kuna see tüüp on „Kalevalas" esinemissageduselt alles 19. 
kohal, on ta eesti rahvalauludes palju sagedam ; nii VK-s k u u e n -
d a l ja VER-s samuti k u u e n d a l kohal. 

Kahes värsis on II värsi jala tõusus lühike silp: 

Vei ne ulos usta myöten ( I : 7, 155). 
Jo i t ' ei nähä näil lä mail la ( I : 9, 441). 

4. Tüüp 21122. 

11 värssi (0,05%). I — 4 (0,04%) ; II — 7 (0,1%). 
Mistä puis t ' on p i r t t i t eh ty ( I : 21, 155). 
Koi ra t ei ne koissa m a a n n e ( I : 22, 497). 
Oven suuss ' on ouot s i lmät ( I : 23, 569). 
Lässäp ' on ny t muien lähtö ( I : 24, 301). 
Hyvä tää l l ' on mutson olla ( I I : 25, 339). 
Hyvä täss ' on neien olla ( I I : 25, 343. 367). 
P ä ä l t ä on kuin pä ivän koite ( I I : 25, 666). 
Laski p ä ä n on pää l t ä olka ( I I : 27, 380). 
Li ia t meill ' on l inna t t ää l lä ( I I : 29, 111). 
Tunsi m a a t on, tuns i r a n n a t ( I I : 29, 455). 

5. Tüüp 22112. 

2 värssi (0,01%). I — 1 (0,01%) ; II — 1 (0,01%). 
Kovin ä i j a , kun on kolme ( I : 14, 420). 
Mitäs tuos ta , jos ma laulan ( I I : 50, 549). 

b. Kuuesõnalised. 

15-st matemaatiliselt võimalikust kombinatsioonist esineb 
siin ainult 1: 112112. 
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6. Tüüp 112112. 

1 värss (0,01%). I — 1 (0,01%) ; II — puudub. 
Vaan jos sitte siit ' ei huoli ( I : 24, 229). 

с. Seitsmesõnalised 

värsitüübid pole esindatud ühegi juhtumiga. 

B. Ü h e k s a s i l b i l i s e d v ä r s i t ü ü b i d . 

Need on võimalikud viie-, kuue-, seitsme- või kaheksasõna-
listena. 

a. Viiesõnalised. 

Matemaatiliselt võimalikust viiest kombinatsioonist esineb 
meie materjalis kolm : 12222, 21222, *22122. 

7. Tüüp 12222. 

48 värssi (0,2%?). I — 25 (0,2%); II — 18 (0,2%). 

Ei ole laulut lasten laulut ( I : 3, 287). 
Kun olet saava suuren sulhon ( I : 3, 545). 
Se oli surma nuoren neien (I : 4, 371). 
Ei ole kokko suuren suuri ( I : 7, 45). 
Ei ole itku lapsen itku (I : 7, 175). 
Tuo oli kaunis Pohjan neiti ( I : 8, 1). 
E t ollut suuri, etkä pieni ( 1 : 9 , 288. 296. 302. 308). 
Kun sua h i rvet suolla hieroi ( I : 9, 297). 
Kun oli voie pääl le pan tu ( I : 9, 517). 
En ole tuota ennen n ä h n y t ( I : 11, 121). 
E n olë n ä h n y t enkä kuul lu t ( I : 11, 122). 
E n ole vielä mointa syönyt ( I : 17, 111). 
Jonk ' oli suussa suur i t ieto ( I : 17, 529). 
Ei ole kuul tu eikä n ä h t y ( I : 17, 555). 
Mont ' olen syönyt, monta juonu t ( I : 17, 589). 
Ei ole hauki pienen pieni ( I : 19, 225). 
E ik ' ole kokko pienen pieni ( I : 19, 235). 
Ei ollut suur i eikä pieni ( I : 20', 19). 
Ei ole t ä s sä ennen kuu l tu ( I : 21, 326). 
Ei ole kuul tu eikä n ä h t y ( I : 21, 327). 
Kun oli kyllin hä i t ä juo tu ( I : 22, 1). 
Jos t ' oli r akk i r a s v a n syönyt ( I : 23, 810; I I : 33, 55). 
Ei ole t ä s sä ennen ollut ( I I : 25, 221). 
E ip ' ole t ä s sä ennen ollut ( I I : 25, 657). 
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Ei ole siinä miehen su rma ( I I : 26, 165). 
Ei ole keiho suuren suur i ( I I : 30, 100). 
Jo oisi aika o r j a n syöä ( I I : 33, 61). 
Se oli meno nuoren naisen ( I I : 33, 291). 
Se oli su rma nuoren miehen ( I I : 36, 343). 
Kun oli kuollut nuori nainen ( I I : 37, 7). 
Se oli kylki kyllä lämmin ( I I : 37, 189). 
Ku oli nuor t a ne i t t ä vas ten ( I I : 37, 191). 
Ei ole teissä puolta miestä ( I I : 40, 153). 
En ole mointa ennen kuul lu t ( I I : 41, 139). 
Jo oli sieltä Sampo saa tu ( I I : 42, 327). 
Tuoss ' oli p u r t t a , kaksi p u r t t a ( I I : 44, 41). 
Ei ole tuota ennen kuu l tu ( I I : 44, 283). 
K u t ' oli vas ten nuo t t a teh ty ( I I : 48, 191). 
Kuu oli nousnut , päivä p ä ä s n y t ( I I : 49, 397). 

Ühes juhtumis on teise värsi jala tõusus lühike pearõhuline 
silp (II: 33, 291). Kuues juhtumis ( 1 : 9 , 288. 296,, 302. 308; 20, 
19; II 33, 61) on kasutatud esimese värsi ja la oma soovi järg i 
täitmise võimalust : nimelt esineb siin värsi jala languses pikk silp, 
nähtus, mis on „Kalevalas" üsna haruldane (ainult teatavais 
tüüpides on märgata kalduvust selleks; selle üle pikemalt all-
pool). 

8. Tüüp 21222. 

26 värssi (0,1%). I — 8 (0,1%) ; II — 18 (0,2%)). 

Parta on eessä polven pääl lä ( I : 2, 155). 
Mä täs on m ä r k ä ma i t a vanhin ( I : 3, 207). 
Mikä ny t sorti suuren äänen ( I : 5, 200). 
Kupli ny t siellä kuusi vuot ta ( I : 6, 203). 
Lapse t on l a iha t Saa ren mail la ( I : 11, 141). 
Kyllä mä sulle kyyin la i tan ( I : 17, 449). 
Mene jo myöten, myöty neiti ( I : 22., 49). 
Emo on n ä h n y t suuren va ivan ( I : 23, 473). 
Lähes ny t kohti nä i t ä ma i t a ( I I : 25, 23). 
Hyvän on sulho neien s a a n u t ( I I : 25, 281). 
Kyllä mä siihen keinon keksin ( I I : 26, 137). 
Seki on su rma lapsen su rma ( I I : 26, 251). 
Kyllä mä siihen m u t k a n muis tan ( I I : 26, 167). 
Kova on kokko kourin saa ' a ( I I : 28, 63). 
T iera on t ehny t kuulun k a u p a n ( I I : 30, 87). 
Poika ei p u u t u s u r m a n suuhun ( I I : 31, 197). 
Moni on kakku pää l t ä kaun is ( I I : 33, 77). 
Millä ny t maksan naisen n a u r u n ( I I : 33, 99) . 
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Vilu on olla viltin alla ( II : 35, 149). 
Äijä on yötä, tun t i t u h m a ( I I : 37, 17). 
J ä n ö on juosnu t s i i tä poikki ( I I : 38, 188). 
Repo on juosnu t si i tä poikki ( I I : 38, 212). 
Hukka on juosnu t si i tä poikki ( I I : 38, 236). 
Ollut ei miestä eikä na i s t a ( I I : 41, 173). 
Vielä mä tuohon m u t k a n mui s t an ( I I : 43, 105. 307). 

9. Tüüp *22122. 

1 värss (0,01%). I — puudub; II — 1 (0,01%). 

Kuta sinun ei s a a j a saane (II : 25, 365). 

I värs i ja lg loetakse siin kolmesilbiliselt vastavalt soome 
skandeerimisteooriale. 

b. KuuesÕnalised. 

Matemaatiliselt võimalikust 20-st kombinatsioonist esineb 
siin kaks : 111222 ja 122112. 

10. Tüüp 111222, 

1 värss (0,01%). I — 1 (0,01%) ; II — puudub. 

Jo silt ' on siikä s i lmät syönyt ( I : 15, 289). 

Esimest värsi ja lga täitvad kolm silpi ei kuulu samasse 
sõnasse vastavalt soome värsireegleile. 

11. Tüüp 122112. 

1 värss (0,01%). I — puudub; II — 1 (0,01%). 

Jo olen uinut yöt j a pä ivä t ( I I : 29, 437). 

c. Seitsmesõnalised 

j a 

d. Kaheksasõnalised 

värsitüübid sellest liigist ei ole esindatud, samuti mitte 

C. K ü m n e s i l b i l i s e d v ä r s i t ü ü b i d . 
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I V . V ä r s i t ü ü b i d k u n i k o l m e s i l b i l i s t e s õ n a d e g a . 
Α. K a h e k s a s i 1 b i 1 i s e d v ä r s i t ü ü b i d . 

Matemaatiliselt võimalikud on siin kolme-, nelja-, viie- või 
kuuesõnalised värsitüübid. 

a. Kolmesõnalised. 
Matemaatiliselt võimalikest kolmest kombinatsioonist esine-

vad kõik: *233, *323 ja *332. 

12. Tüüp *233. 
3824 värssi (16,8%). I — 1874 (16,4%) ; II — 1950 (17,1%). 
Näide : 

Sanat suussani sulavat ( I : 1, 7). 
Salot ilveksen samota (II : 24, 384). 

Esinemissageduselt on see tüüp käsiteldavas materjalis t e i -
s e l kohal (võrdluseks antagu siin vastavad arvud eesti mater-
jalide kohta: VK-s on sel tüübil v i i e s ja VER-s k o l m a s 
koht). 

Kui eesti rahvalaulude puhul võidi veel kahelda skandeeri-
tava ettekandmisviisi vanemuses või selle üheaegses eksisteeri-
mises mitteskandeeritavaga (Zeiger, Paukson), — seal esineb 
kõnealuseis värssides kohati eksimusi soome pikkusreeglite vastu 
(vrd. Anderson lk. 48—53), — siis soome rahvalaulude (resp. 
„Kalevala") puhul ei saa selle eksistentsis üldse olla kahtlust, 
sest ainult skandeeriva ettekandmise puhul võib siin nentida täie-
likku kooskõla soome reeglitega. Kui aga lugeda nii, et sõna-
rõhk langeks kokku meetrilise rõhuga, ei vastaks ükski värss 
soome pikkusreegleile! 

Vigaseks pole siin loetud ka neid värsse, kus kirjakeele nõu-
deile kohandatud tekstis esineb pikk pearõhuline silp kolmanda 
värsi jala languses seal, kus kar ja la murde järg i oleks lühike 
silp vastavalt soome skandeerimisteooriale (vt. Eessõna, lk. 
4 ja 5). 

See nähtus esineb 23 juhtumis : 
Läksin m a r j a h a n metsälle ( I : 4, 139; I I : 35, 219). 
Laski v i rkkua vi tsal la ( I : 8, 213. 238. 260; 10, 7; 12, 305. 

332; I I : 26, 551). 
Veti v i rkkua vi tsal la ( I : 11, 316; 14, 355). 
Kahen puolesi ka tse l lu t ( I : 22, 66). 
Iski v i rkkua vi tsal la ( I I : 26, 421. 499; 35, 101). 
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K a r j a n mentyä metsäl le ( I I : 32, 32). 
Syö'ös sieniä metsäs tä ( I I : 32, 401). 
Vielä i tkenet itseki ( I I : 33, 127). 
Läksi m a r j a h a n metsäl le ( I I : 34, 213). 
Ka l a t Uivaksi l i tsott i ( I I : 35, 58). 
Lähen miehistä metsäl le ( I I : 46', 51). 
Otti h a m p a h a t otsolta ( I I : 46, 545). 
Kas te k a n t a j a n o tsas ta ( I I : 49, 66). 

Värsis II: 33, 127 esineb kolmanda värsi jala languses pikk 
pearõhuline silp (it-), is-ühendilises sõnas lahtises silbis; et aga 
itse-sõna on kar jala murdes alati afrikaadiline, siis on seegi 
nähtus seletatav murdelise kujuga. 

26 juhtumis (0,7%) on kolmesilbiline teine sõna liitsõna 
(1 + 2 silpi) : 

Lautui l a k k a pää t p e t ä j ä t ( I : 2, 36). 
Nousi koivupuut noroilla ( I : 2, 37). 
Laulqi l aukkipään hevosen ( I : 3, 309). 
Pilven pys typää kokaksi ( I : 3, 320). 
Mikä va s t a sään meniä ( I : 3, 388). 
Läpi länki luun lihoista ( I : 6, 181). 
Nouse kynkkä luun nenille ( I : 7, 92). 
Lausui l akkapuun takoa ( I : 8, 266; 12, 320). 
K a r h u n k a n t a p ä ä n sioille ( I : 9, 124). 
Lausui l akkapää p e t ä j ä ( I : 10, 152). 
Leppä leukaluun nenässä ( I : 17, 63). 
Latvoin l akkapää t p e t ä j ä t ( I : 17, 428; I I : 32, 290). 
Kokon kynkkä luun nenille ( I : 19, 194). 
P ä ä h ä n l akkapään p e t ä j ä n ( I : 19, 292). 
Öisin eeskipäin elellyt ( I : 23, 642). 
Lauloi l akkapää t p e t ä j ä t ( I : 23, 756). 
Kunnes p u r j e p u u näkyvi ( I I : 29, 389). 
I tki p u r j e p u u n a la is ta ( I I : 29, 393). 
Nouse p u r j e p u u n nenähän ( I I : 43, 29). 
Nousi p u r j e p u u n n e n ä h ä n ( I I : 43, 39). 
Lenti p u r j e p u u n nenähän ( I I : 43, 182). 
Puhu i p u r j e p u u n nenäs t ä ( I I : 43, 232). 
Joka umpi luu t lukisi ( I I : 46, 535). 
I t se umpi luu t lukevi ( I I : 46, 541). 

Huvitav juhtum on järgmine, kus kompoositumi liitosade 
vahele on paigutatud teine sõna, nähtavasti vältimaks lühikese 
pearõhulise silbi sattumist värsi jala tõusu ja samasuguse pika 
silbi sattumist värsi jala langusesse: 

Ero- juotuna oluet ( I : 24, 322). 

Samasugust võimalust on kasutatud paaris teiseski kohas 
(vt. allpool). 
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* 13. Tüüp *323. 
867 värssi (3,8%). I — 435 (3,8%) ; II — 432; (3,8%). 

Näide : 
Mieleni minun tekevi (I : 1, 1). 
Vietteli ve'en kalasen (II : 24, 486). 

Esinemissageduse jär jekorras on sel tüübil siin s e i t s m e s 
koht, huvitaval kombel samuti kui VK-s. VER-s on see tüüp 
k a h e k s a n d a l kohal, nii et selle esinemine on niihästi soome 
kui ka eesti rahvalauludes peaaegu võrdne. 

Kõne all olevas tüübis ei esine eksimusi soome skandeerimis-
reeglite vastu. Küll aga leiame siin jälle rea värsse, kus ts-, sk-
ia M-ühendilised sõnad, millest juba eespool on juttu olnud, on 
sattunud värsi ja la langusesse: 

Hevonen kosken kivestä ( I : 3, 480). 
Löytyne si tä metsässä ( I : 13, 99). 
Uha l la metsän a johon ( I : 13, 265). 
Mieliksi metsän emännän ( I : 14, 9) . 
Mielikki, metsän emän tä ( I : 14, 45. 255; I I : 32, 241; 46, 57. 

379. 407. 419. 477). 
Mieluisan me t sän emännän ( I : 14, 72). 
Mintähen, metsän emän tä ( I : 14, 106). 
I t sensä metsän emännän ( I : 14, 127). 
Ehto isan metsän emännän ( I : 14, 128). 
Mimerkki , metsän emäntä ( I : 14, 217). 
Miellytti metsän emännän ( I : 14, 235). 
I tsenki metsän i sännän ( I : 14, 236). 
Korea minä itseki ( I : 23, 780). 
Pe lä tä metsän pe to ja ( I I : 25, 562). 
Tahikka t ä h k ä n olesta ( I I : 27, 383). 
Suorihe kasken a johon ( I I : 31, 261). 
Mielikki, metsän miniä ( I I : 32, 89). 
Otsonen, metsän omena ( I I : 32, 315; 46, 63). 
Ku ippana , metsän kun ingas ( I I : 32, 493). 
Metsähän metsän omaksi ( I I : 38, 265). 
Itseki metsän emän tä ( I I : 41, 63). 
Öisinkö itse perässä ( I I : 42, 270). 
Yhes tä va t san väes tä ( I I : 45, 157). 
Tullessa otson tuville ( I I : 46, 261). 
Polvilla metsän emännän ( I I : 46, 414). 
Ikävä itsen Ukonki ( I I : 47, 50). 

Kahes juhtumis ( I : 23, 780; I I : 42, 270) on lahtise silbi ts 
sattunud värsi ja la langusesse, mis on aga murdeliselt õige (vt. 
lk. 4). 
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14. Tüüp *332. 
898 värssi (3,9%). I — 393 (3,4%); II — 505 (4,4%). 
N ä i d e : 

Vanheni sanoihin Sampo (I : 1, 47). 
Hangella hamosen toimi ( II : 24, 393). 

Esinemissageduse jär jekorras on see tüüp k u u e n d a l 
kohal. Eesti rahvalauludega võrreldes on kõne all oleva tüübi 
esinemine siin üsna sage (VK-s n e l j a t e i s t k ü m n e n d a l ja 
VER-s k ü m n e n d a l kohal). 

Soome skandeerimisteooria vastu ei esine ühtegi eksimust. 
4 juhtumis esineb sama nähtus, mis kahe eelmise tüübi puhul, 
nimelt satub värsi ja la langusesse pikk pearõhuline silp, tingituna 
is-ühendiliste sõnade murdelise kuju asendamisest kir jakeelsega: 

Miehittä metsässä k ä y v ä t ( I : 3, 371). 
Paksumpi p a t s a s t a por t in ( I I : 26, 620). 
Korea k u t s u t t u v ieras ( I I : 27, 199). 
Ota t t i otsolta t u rk in ( I I : 46, 300). 

13 juhtumis on esimene sõna liitsõna. 7 juhtumis on see 
2 + 1 silpi : 

Kuolasuu kovalla sää l lä ( I : 3, 160). 
S imasuu Tapion neiti ( I : 14, 68). 
Vesikyyn ve 'estä nosti ( I : 14, 407; 15, 579). 
Kivenpuu käkenä kukkui ( I : 19, 443). 
Per imies pe rä l t ä lausui ( I I : 35, 21). 
E m ä p u u n iloa u u t t a ( I I : 44, 174). 

6 juhtumis on kompoositum 1 -f 2 silpi: 
Suovieret sulalle voille ( I : 14, 172). 
Kuu-kul ta , J u m a l a n luoma ( I : 15, 163). 
Suovieret sulaksi meeksi ( I I : 32, 127). 
Maai lma isoksi t äy ty i ( I I : 42, £92). 
Kuukauet ku ja i s ten suussa ( II : 46, 210). 
Kuu-kulta, kivestä pääs i t ( I I : 49, 407). 

Kõigis neis kuues värsis, esineb esimese värsi jala languses 
pikk silp liitsõna teises liitosas (vrd. ka tüübid *1223, *1232 ja 
*125, kus sama nähtus esineb üsna sageli). 

b. Neljasõnalise-d. 

18-st matemaatiliselt võimalikust kombinatsioonist esineb 
käsiteldavas materjalis 10: *1133, *1313, *3113, *1223, *1232, 
*1322, *2123, *2132, *2213, 3122. 
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15. Tüüp *1133. 

264 värssi (1,2%). I — 142 (1,2%); II — 122 (1,1%). 

Näide: 
Kun ei tuotane olutta (I : 1, 95). 
Jos ma kulmilla k u j e r r a n (II : 24, 399). 

Esinemissageduse jär jekorras evib kõne all olev tüüp 
k a h e k s a t e i s t k ü m n e n d a koha (eesti rahvalauludes esi-
neb see tüüp sagedamini: VK-s on sel 12. ja VER-s 15. koht). 

Siin on eranditult kõigis värssides täidetud soome pikkus-
reegleid. — Ühes juhtumis on 3. sõna kompoositum 2 + 1 silpi: 

Ne on par tasuun urohon ( I : 3, 289). 

16. Tüüp *1313. 

44 värssi (0,2%). I — 23 (0,2%) ; II — 21 (0,2%). 

Suin lumehen, päin vit ihin ( I : 3, 47). 
Sen sikäli, tuon täkäl i ( I : 3, 280). 
Ei sukeu suu teräksen ( I : 9', 204). 
Ei isosi, ei emosi ( I : 9, 329). 
Ei pa joa , ei pa le t t a ( I : 10, 286). 
Suin sytehen, päin savehen ( I : 12, 139). 
V a a n minäpä , mies mokoma ( I : 12, 165). 
Suon selillä, maan navoilla ( I : 1'2, 493; I I : 46, 447). 
En p a r a s t a , en pah in ta ( I : 13, 11). 
En pis intä , en lyhin tä ( I : 13, 12). 
Luo hopea luun lomahan ( I : 15, 361). 
Teet pa remmin , kun paloat ( I : 17, 594; I I : 48, 273). 
Mies rehevä reen pe rässä ( I : 18, 607). 
Tuo osasi noin sanoa ( I : l'8l, 636). 
Ei siniset, ei puna ise t ( I : 21, 214). 
Kuin syksyisen yön sylihin ( I : 22, 161). 
Kuin syksyinen yö pimeä ( I : 22, 181). 
Kuin sanelen, kuin puhelen ( I : 22, 246; 23, 214; 24, 10). 
Voi isoni, voi emoni ( I : 22, 415; I I : 35, 275). 
P ä ä parempi , luu lu jempi ( I : 22, 458). 
Suun kivestä, pään saves ta ( I : 23, 687). 
Niin s inusta mies tulevi ( I I : 26, 413). 
Luu t l ihoista, p ä ä t kalois ta ( I I : 27, 134). 
Sen sutosen suun e'essä ( I I : 27, 232). 
Tuon reposen suun e'essä ( I I : 27, 252). 
Mun, poloisen, p ä ä n vara l le ( I I : 28, 155). 
Jo lähenki, jo pakenen ( I I : 29, 10). 
P u u t punalle , m a a t sinelle ( I I : 29, 5801). 
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Suo sorahti, maa j ä r ä h t i ( I I : 34, 15). 
Suun savesta , p ä ä n kivestä ( I I : 36, 76). 

P ä ä n kivestä, suun savesta ( I I : 36, 98. 120). 
Niin sovitti suun sorean ( I I : 37, 155). 
Vai vetehen veen omaksi ( I I : 38, 266). 
Veen i sän tä , vuon alio ( I I : 40, 56). 
Ei kivellä, ei haolla ( I I : 40, 118). 
Ken lipiksi, ken tupeksi ( I I : 44, 121). 
Mun, poloisen, p ä ä n menoksi ( I I : 44, 137). 
Jos olisi kuun kehänen ( I I : 47, 119). 

Selle tüübi puhul on prof. Anderson oma uurimuses (vt. lk. 
64 ja 190) fikseerinud statistilise reegli, mille jä rg i esimese 
värsipoole täitmine 1 + 3-silbilise sõnaga on ebanormaalne näh-
tus; kui esineb, siis rõhutab värsi parallelismi. Meie materjal is 
ei ole selle tüübi esinemisprotsent palju suurem, aga kui juurde 
arvata sarnased tüübid (*1322 — 88 värssi ja *134 — 349 värssi), 
siis selgub, et see kombinatsioon polegi väga haruldane (kokku 
481 värssi — 2,1%). 

32 juhtumis esineb p a r a l l e l i s m (väl ja arvatud vahest 
värsid I; 12, 165, I : 17, 594 ja II: 48, 273, kus parallelism esineb 
ainult vormiliselt, mitte sisuliselt). 

17. Tüüp "3113. 

8 värssi (0,04%). I — 6 (0,05%); II — 2 (0,02%). 

Miksipä on tuo j ä t e t t y ( I : 2, 268. 363). 
Siksipä on tuo j ä t e t t y ( I : 2, 272. 366). 
HevoselP on pää pa rempi ( I : 22, 457). 
Kuules ta , ma kuin sanelen ( I : 24, 9). 
Leikkasip ' on p ä ä n maol ta ( I I : 49, 265). 
S i i täpä ny t tie menevi ( I I : 50, 615). 

4. sõna lühike algsilp vastab soome skandeerimisteooriale. 

18. Tüüp *1223. 

360 värssi (1,6%). I — 183 (1,6%); II — 177 (1,6%). 

Näide: 
Ei ole sitä u ros ta ( I : 2, 97). 
J o sepon koti näky vi ( I I : 24, 523). 

2 
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Esinemissageduselt on käesolev tüüp k u u e t e i s t k ü m n e s 
(eesti rahvalauludes esineb seda rohkem: VK-s on 11. j a VER-s 
7. kohal). 

8 juhtumis ei näi värss mitte kooskõlas olevat soome pikkus-
reeglitega : 

Oi mielu metsän emän tä ( I : 14, 135). 
Ei ole si tä metsässä ( I I : 25, 359). 
Noin sanon minä itseki ( I I : 30, 466; 32, 184). 
En laula metsän omaksi ( I I : 38, 267). 
Ei ollut s i tä metsässä ( I I : 41, 32). 
Mi oli metsän e lä intä ( I I : 44, 2.93). 
Jo o tan nenän, otsolta ( I I : 46, 509). 

Siin ootaksime kolmes juhtumis ( I : 14, 135; I I : 38, 267; 44, 
293) k o l m a n d a s sõnas l ü h i k e s t j a viies ülejäänud juhtu-
mis n e l j a n d a s sõnas l ü h i k e s t algsilpi; aga nagu juba ees-
pool nägime, on need ebareeglipärasused tingitud murdelisest 
nähtusest. 

Huvitav on aga see seik, et kõne all olevas tüübis väga sageli 
esimese värsi jala languses esineb pikk pearõhuline silp, nimelt 
kokku 223 juhtumis (61,9%). See on tähelepandav selle poolest, 
et nii rohke pika silbi esinemine esimese värs i ja la languses tuleb 
ette ainult teatavais üksikuis tüüpides (peale käesoleva veel 
tüüpides *1232 j a *125), kuna muidu seda väga harva leidub. 

19. Tüüp M 232. 
455 värssi (2,0%). I — 250 (2,2%) ; II — 205 (1,8%). 
Näide: 

Ne minä keräl le käär in ( I : 1, 71). 
Ei uros hätäille noita (II : 26, 109). 

Esinemissageduse jär jekorras on sel tüübil k ü m n e s koht 
(VK-s 22. ja VER-s 12. koht). 

Siin, samuti kui eespool, esineb mitu värssi, milledes is-ühen-
dist tingitud pikk silp esineb värsi ja la languses, mida aga ei 
loeta veaks, sest murdes on siin reeglipärane lühike silp: 

Kuin mitä itseki tiesi ( I : 3, 29). 
Kun ennen kävin metsässä ( I : 14, 113). 
Ei sua ku t su t t u sinne ( I I : 26, 87). 
Niin otso va lansa vannoi ( I I : 46, 413). 

Muidu ei esine ühtegi kõrvalekaldumist reegleist ; ainult võiks 
jälle märkida, et suures osas värssides (kokku 260 juhtumis — 
57,1% ) on esimese värsi ja la languses pikk pearõhuline silp. 
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20. Tüüp *1322. 

88 värssi (0,4%). I — 39 (0,3%); II — 49 (0,4%). 

Näide : 
Veen emonen, ilman impi ( I : 1, 196). 
J ä ä hyväs t i , j ä rven r a n n a t ( I I : 24, 467). 

I : 1, 196. 218. 250'. 303; 2, 59; 3, 237; 4, 16. 22. 96. 108; 9, 130; 10, 423; 
11, 319; 12, 30. 144; 14, 102. 445; 15, 131; 16, 61. 136. 163. 277. 279. 
334; 19, 38. 223. 298; 22, 1801 201. 237. 325. 463; 23, 352. 365. 711. 818; 

24, 59. 291. 353; 

I I : 24, 467; 25 ,60 .120.321. 346. 381'. 464; 26, 27. 51. 247. 293 ; 27, 196; 
28, 137; 29, 18. 120. 293; 30, 228; 32, 399, 544; 33, 268; 35, 25. 190; 
36, 135; 37, 141. 156; 38, 192. 216. 240; 41, 78. 112; 43, 71. 96. 167. 
177. 335. 371; 44, 20; 45, 231; 46, 132. 293; 48, 217; 49, 57. 121. 150. 
151. 153. 169. 189; 50, 1Θ3. 

Kõigis juhtumeis on kolmanda ja neljanda sõna algsilp p i k k 
vastavalt soome pikkusreegleile. 

Huvitav on asjaolu, et VK-s see tüüp täiesti puudub ja 
VER-s on esindatud ainult viie värsiga. 

21. Tüüp *2123. 

121 värssi (0,5%). I — 68 (0,6%) ; II — 53 (0,5%). 

Näide: 
Jääpi mies meren varahan (I : 1, 327). 
Kenpä toi t ä m ä n valehen ( I I : 25, 115). 

I : 1, 327; 3, 171.475; 4,333. 341.349. 357. 444; 5, 108. 174; 6, 230; 8 , 8 6 ; 
9, 337; 10, 103; 11, 11. 30-1. 337. 382; 12, 180; 13, 150; 15, 102. 356; 
16, 31. 148. 213. 248. 305; 17, 123. 323. 324. 425. 451; 18, 141. 156. 171, 
193, 641; 19, 485; 20, 107. 165. 417; 21, 37. 253. 341; 22, 61. 121. 146. 
215. 263. 473. 493; 23, 17. 221. 471. 531. 635. 649. 772; 24, 16. 118. 
129. 138. 147. 218. 281. 282. 333'. 337. 347; 

I I : 25, 115. 219. 231. 366. 4Θ3. 543. '555; 26, 253. 449. 549; 27, 17. 59. 
95. 344. 394; 28, 19. 181. 266; 29, 131. 326. 473; 30, 213. 269. 409; 31, 
57. 184. 243; 32, 354; 34, 19. 61. 77. 105; 37, 16; 38, 47. 89. 129; 39, 45. 
365. 379'; 42, 427; 43, 203. 273; 45, 147. 215. 255; 46, 202. 521; 47, 115; 
48, 303; 50, 31. 215. 243. 561. 

Eesti rahvalauludes esineb see tüüp üsna sagedasti : VK-s 
esinemissageduselt 8. kohal ja VER-s 9. kohal. „Kalevalas" aga 
on sel alles 21. koht. 

9* 
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Kahes juhtumis satub is-iihendilise sõna läbi pikk pearõhuline 
silp värsi ja la langusesse: 

Menenp' on otsan hyvyyl le ( I : 18, 641). 
Otan ma otsan otsolta (II : 46, 521). 

Neljas juhtumis on teise värsi ja la languses pikk pearõhu-
line silp: 

Terve kuu, terve kuningas (II : 25, 219). 
Pi ' it h ää t hä i jyn tava l la ( I I : 27, 95). 
Lienen mies viien veroinen ( I I : 31, 243). 
Koske sen lehmän n i sähän ( I I : 50, 31). 

22. Tüüp *2132. 
386 värssi (1,7%). I — 187 (1,6%); II — 199 (1,7%). 
Näide: 

Siihen sai sileät r a n n a t ( I : 1, 270). 
Otti tuo omenan meil tä ( I I : 24, 485). 

Esinemissageduselt on see tüüp n e l j a t e i s t k ü m n e s 
(VK-s 20. ja VER-s 18. kohal). 

Neljas juhtumis on teise värsi ja la languses pikk silp (mur-
delisest seisukohast reeglipärane) : 

Otan ma otsolta korvan (II : 46, 513). 
Otan ma otsolta si lmän ( I I : 46, 517). 
Otan ma otsolta t u r v a n ( I I : 46, 525). 
Otan ma otsolta kielen ( I I : 46, 529). 

23. Tüüp *2213. 

475 värssi (2,1%). I — 211 (1,9%) ; II — 264 (2,3%). 

Näide: 
Yksin meillä yöt tu leva t ( I : 1, 105). 
Lähen täs tä , ku in lähenki ( I I : 24, 387). 

Esinemissageduselt on see tüüp k ü m n e n d a l kohal (VK-s 
16. j a VER-s 13. kohal). 

Ühes juhtumis esineb kolmanda värsi jala languses pikk 
silp (vrd. eespool seletusi is-ühendi puhul) : 

Syöta lasta, syö itseki ( I I : 31, 220). 

Värsis II: 38, 308 esineb teise värsi ja la tõusus lühike pea-
rõhuline silp: 

Jotta sanon, kuin sanonki. 
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24. Tüüp 3122. 

16 värssi (0,1%). I — 11 (0,1%); II — 5 (0,04%). 

Seitsemän on heinän p ä ä s t ä ( I : 9, 228). 
Juma la s s ' on juoksun m ä ä r ä ( I : 9, 583). 
Kamala on kaksi na i s ta ( I : 12, 121). 
Sorea on suonten vaimo ( I : 15, 315). 
Mitenkä mä sinne pääsen ( I : 15, 491). 
Himmene nyt , Hiien h u r t t a ( I : 17, 245). 
V a l j a s t a ny t viljo va r sa ( I : 18, 383). 
Kummal lenp ' on mielit mennä ( I : 18, 611). 
Talvinen on päivä mus ta ( I : 22, 182). 
Var ikse l t ' on v a r r e n s a a n u t ( I : 23, 677). 
Kuules ta , sa P o h j a n poika ( I I : 27, 340). 
Mitenkä mä sinne pääsnen ( I I : 34, 139). 
Sanomiks ' on saukko saa tu ( I I : 46, 173). 
Lippasi kuin l i inan pä i t ä ( I I : 49, 229). 

Kahes juhtumis on esimene sõna kompoositum 2 + 1 silpi: 

Ikipuol' ei ilman v i rka ( I : 18, 533). 
Kunnepäin on p ä ä t ä käänti ( II : 29, 227). 

c. Viiesõnalised. 

20-st matemaatiliselt võimalikust kombinatsioonist esineb 
käsiteldavas materjalis 4 : *11123, *11132, *11213 ja *21113. 

25. Tüüp *11123. 
14 värssi (0,1%). I — 5 (0,04%); II — 9 (0,1%). 

Kuin on nyt t ä t ä nykyä ( I : 1, 163). 
Onp' on tuo ka la ka lanen ( I : 5, 61). 
J a kun ei si tä totelle ( I : 17, 2,99). 
Jo n y t sain sa ' an sanoja ( I : 17, 617). 
Kuin ma saan nähä omani ( I : 19, 12;). 
Niin on, kuin sanoi emonsa ( I I : 26, 447. 509). 
Niin on, kuin sanoi emoni ( I I : 26, 597). 
Kun ei nuo piot p a r a n n e ( I I : 27, 288). 
Niin on, niin, emo poloinen ( I I : 30, 419). 
Ei kuin n y t t ä t ä nykyä ( I I : 30, 433). 
Ei se saa sinä ikänä ( I I : 34, 243). 
Ni inp ' on, ni in sanoi mokomin ( I I : 50, 287). 
Niin miks ' ei runo väsyisi ( I I : 50, 525). 

Neljanda ja viienda sõna lühike algsilp on vastavuses soome 
skandeerimisteooriaga. 
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26. Tüüp *11132. 

35 (0,2%). I — 21 (0,2%) ; II — 14 (0,1%). 

Eip' on maa väkeä puu tu ( I : 2, 305), 
Kun ei lie minulla mieltä ( I : 3, 257). 
Jo ma tuon itseki t ieän ( I : 7, 198). 
Kun ma uin omilta mai l ta ( I : 7, 255). 
Kun ei lie minussa mies tä ( I : 9, 393). 
Siin ' on pää hyvänki pi lkan ( I : 11, 91). 
Jos en oo su 'u l ta suur i ( I : 11, 277). 
Niin miks ' et minua laula ( I : 12, 482). 
Кипр' on et kehänne itse ( I : 14, 57). 
Sen mä tein pah in ta työtä ( I : 14, 416). 
Кипр' on et sanone tuota (I: 15, 79). 
Kun en saa sanoja kuulla (I: 17, 519). 
Jos en saa tosia kuulla (I : 18, 187). 
Suu sen on satoa syltä ( I : 19, 237). 
Vaikk ' ei tuo ve 'e t tä synny ( I : 20, 141). 
Jos ei m u u t l ihava t laula ( I : 21, 2:98). 
Vaan en ny t sanoa s aa t a ( I : 21, 343). 
Ei se ny t jokena juokse ( I : 21, 347). 
Ток' ei muut muretta tunne (I: 22, 167). 
Niin kun tuo tulevi tuolta (I: 23, 695). 
Jo ma tuon tulosta tunsin (I: 23, 697). 
Muut ne ei minua tunne (II: 24, 437). 
Ken nyt vie ve'elle meitä ( I I : 24, 489). 
Niin miks ' en minäki laula ( I I : 25, 433. 441. 449). 
Mist* on pää pahal le pan tu ( I I : 26, 737). 
Vaan en ny t iällä tä l lä ( I I : 34, 87). 
Jos ma sun vesille työnnän ( I I : 39, 230). 
V a a n ei nyt , nykyisin aioin ( I I : 42, 229). 
V a a n kun lie v iha t tu v ieras ( I I : 46, 185). 
Kun tuo ei vioille saisi ( I I : 46, 411). 
Jo nyt on kala inen k a r j a ( I I : 48, 184). 
Kun ei kuu kivestä pääsne (II : 4&, 207). 
Кипр' on kyyt oluen juovat (II: 49, 263). 

Neljanda sõna lühike ja viienda sõna pikk algsilp vastavad 
soome pikkusnõudeile. Värsis I : 7, 198 on pikk silp teise värsi-
jala languses, tingituna murdelisest nähtusest. 

27. Tüüp *11213. 

13 värssi (0,1%). I — 9 (0,1%); II — 4 (0,04%). 

Mink' on niitti, sen haravoi ( I : 2, 65). 
Ne on kul lat kuun ikuiset ( I : 3, 421). 
Se on seppo sen mokoma (I : 7, 333). 
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Noin on lausui ja pakisi (I: 8, 168'). 
Kun et tyy'y, niin tyrehy (1:9·, 377). 
Josp' on mulla suu suloinen (I: 9, 513). 
Kun ei kuulu jo tulevan (I: 15, 5. 112). 
Kuin on tikka puun kylessä (I : 19, 460). 
Tuoss' on kutsut kuun ikuiset ( I I : 26, 93). 
Viel' on kynnet kyyn veressä ( I I : 26, 2,65). 
Loi ne maahan maan hyviksi ( I I : 27, 175). 
En mä noissa noin asuisi (II : 32, 451). 

Kolmanda sõna pikk j a viienda sõna lühike algsilp on koos-
kõlas soome skandeerimisreeglitega. 

28. Tüüp *21113. 
1 värss (0,01%). I — ei ole; II — 1 (0,01%). 

Kenen muun, kun ei emonsa (II: 34, 220). 

Viienda sõna lühike algsilp vastab pikkusnõudeile. 

d. Kuuesõnalised 

värsitüübid ei ole esindatud ühegi värsiga. 

B. ü h e k s a s i l b i l i s e d v ä r s i t ü ü b i d . 

Matemaatiliselt võivad need olla kolme-, nelja-, viie-, kuue-
või seitsmesõnalised. 

a. Kolmesõnaline. 
Ainuke matemaatiliselt võimalik kombinatsioon on siin *333. 

29. Tüüp *333. 

26 värssi (0,1%). I — 13 (0,1%) ; II — 13 (0,1%). 

Veäite syrjähän vähäisen (I : 3, 119). 
Mitäpä kummasti kuletki ( I : 3, 497). 
Sanoipa Untamo unensa ( I : 5, 21). 
Otatko kultia kypärin (I : 7, 301). 
Olipa aikoa vähäinen ( I : 9, 67). 
Vaskinen vasara käessä (I : 9, 111). 
Tokipa rientäen tulisit ( I : 14, 429). 
Olihan oikea vasikka ( I : 20, 20). 
Tahikka kaasolle taritse ( I : 23, 51). 
Eläkä orsia unoha ( I : 23, 210). 
Eläkä ähkeä isosti ( I : 23, 289). 
Eläkä aitasta epeä (I : 24, 152). 
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Eläkä korvia koseta ( I : 24, 252). 
Lähetkö ilveksen a johon ( I I : 26, 60). 
Olipa pikkuis ta pi tempi ( I I : 27, 301; 49, 219). 
Muis ta tko muina i s ta sotoa ( I I : 28, 55). 
Oletko voi tet tu orihin ( I I : 28, 91). 
Tahikka lehtohon lepäksi ( I I : 28, 204). 
Panenko a i to jen panohon ( I I : 31, 307). 
Panenko pu imahan ruk ih i t ( I I : 31, 343). 
E läkä v a t s a h a n va lahan ( I I : 35, 349). 
E läkä jalkoihin jaloihin ( I I : 38, 88). 
Tahikka tau ' i l la t a p a t a (11:45 , 19). 
Eläkä va imoja varoa ( I I : 46, 271). 
Olipa tuhkia l ä j ä n e n ( I I : 48, 23). 

Nagu teada, ei või kolmesilbiline sõna soome ortodoksaal-
reeglite järgi täita esimest värsi jalga. Käsiteldavas materjalis 
esinev 26 värsist koosnev erandrühm (vt. ka tüübid 324, 3222, 
*3123, *3132, *3213) on selle poolest huvitav, et esimeses värsi jalas 
esinev kolmesilbiline sõna peagu kõigis juhtumeis pole mitte 
harilik lihtsõna, vaid on moodustunud kolmesilbiliseks liitpartikli 
kaudu (-pci', -h'än, ka, -ko). 

Värssides I : 3, 119; 9, 111; 23, 51; II: 28, 204; 45, 19 on 
kolmesilbiline sõna harilik lihtsõna. 

Värsis I : 9, 111 algab 2. sõna ebareeglipäraselt lühikese sil-
biga. 

b. Neljasõnalised. 

16-st matemaatiliselt võimalikust kombinatsioonist esineb 
siin 10: *1233, *1323, *2133, *3123, *3132, *3213, *2223, *2232, 
*2322 ja 3222. 

30. Tüüp *1233. 

61 värssi (0,3%). 1 — 32 (0,3%) ; II — 29 (0,3%). 

Näide : 
Jo olen joutunut johonki (I : 1, 155). 
Ei ole ki irettä kivelle ( I I : 25, 369). 

I : 1, 155; 2 , 1 9 7 ; 3, 103. 120'. 139. 185; 5 , 4 5 ; 7 , 4 0 . 7 9 ; 9 , 1 3 1 . 2 0 1 . 4 5 3 ; 
10, 107. 137. 277. 285; 11, 17. 113. 161; 12, 13. 21. 37. 229. 485; 14, 
114'. 377; 15, 277. 612; 16, 169; 1'7, 17; 18, 644; 24, 227; 

И: 25,369.423; 26,136.252.291.305; 27, 36. 215; 28, 93; 29, 125; 31, 
63. 129. 185. 213. 346; 34, 125. 197; 37, 23; 39, 341; 40, 216; 42, 316; 
44, 273. 275; 47, 267. 287. 307. 359; 49, 343; 50, 275. 
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Ühes juhtumis on kolmas kolmesilbiline sõna liitsõna 2 -j- 1 
silpi : 

Ei ole partasuun urohon (I : 3, 185). 

Ühes juhtumis näib neljanda sõna algsilp pikk olevat, mida 
põhjustab is-ühendi murdeline esindus: 

Kolm' oli linnoa metsässä ( I : 14, 114). 

31. Tüüp *1323. 

1 värss (0,01%). I — 1 (0,01%) ; II — puudub. 

Ken panisi käen kätehen (I : 21, 319). 

Pikkusnõuded on täidetud. 

32. Tüüp *2133. 

95 värssi (0,4%). I — 59 (0,5%) ; II — 36 (0,3%). 

Näide : 
Sampo ei puuttunut sanoja ( I : 1, 45). 
Iso ei i tkua ta junne (II : 24, 398). 

I : 1, 45. 79; 3, 125. 153. 175. 452. 455; 4 , 2 1 5 . 2 2 5 . 4 0 4 ; 5, 17. 188; 6, 
33. 125. 156; 7, 177. 325; 8, 93; 9, 17. 317. 515. 543. 571; 10, 25. 223; 
11, 1. 367. 373. 385. 393; 12, 11. 95. 200; 13, 155; 14, 23; 15, 35. 45. 
569. 597. 645; 17, 184; 18, 29. 657; 19, 110. 162. 287. 487; 20, 1. 587 ; 21, 
41. 53. 135. 167. 199; 22, 238. 443. 504; 23, 223; 24, 183; 

II : 24, 398; 2-5, 127. 498; 26, 66. 225. 349. 437. 583. 703; 27, 189; 
28, 177; 29, 365. 475; 30, 159. 255. 335; 31, 127; 32, 73. 79. 302; 34, 
35. 184. 236; 40, 141; 42, 47; 43, 237; 45, 211. 266. 303. 339. 350; 46, 
119; 49, 228 ; 50, 72. 513. 535. 

Ühes juhtumis on kolmas sõna kompoositum 2 + 1 s i lpi : 
Itku on par tasuun urohon ( I : 7, 177). 

Ühes juhtumis on is-ühendiline sõna pikasilbilisena kolmanda 
värs i ja la languses: 

Lähen nyt miehistä metsäl le ( I : 14, 23). 

Ülejäänud värsid on kooskõlas soome pikkusreeglitega. 
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33. Tüüp *3123. 

3 värssi (0,01%). I — 3 (0,03%) ; II — puudub. 

Reppänä on liki lakea ( I : 3, 151). 
Usein ny t minun utuisen ( I : 4, 209). 
J u m a l a ei riko rekeä ( I : 18, 436). 

Soome reeglile ei vasta esimest värsi ja lga täitev kolmesil-
biline sõna. Kolmanda ja neljanda sõna lühike algsilp on vastavu-
ses soome pikkusreeglitega. 

34. Tüüp *3132. 

2 värssi (0,01%). I — 1 (0,01%); II — 1 (0,01%). 

Vuoresta on vetosen synty ( I : 3, 203). 
Tukela on tuletta olla (II : 47, 47). 

Kolmesilbiline sõna esimeses värs i ja las ei ole vastavuses 
soome värsireeglitega. Pikkusnõuded on täidetud. 

VK-s puudub see tüüp täiesti; VER-s ta on esindatud ainult 
ühe värsiga. 

35. Tüüp *3213. 

1 värss (0,01%). I — 1 (0,01%) ; II — puudub. 

Vieläkö t ä s t ä mies tulisi ( I : 15, 283). 

Pikkussuhe on reeglipärane, aga kolmesilbiline sõna esimeses 
värs i ja las on ebanormaalne. 

36. Tüüp *2223. 

4 värssi (0,02%). I — 1 (0,01%) ; II — 3 (0,03%). 
Iso kielti, emo epäsi ( I : Э, 42). 
Tuhat oli tuvan katolla (II: 25, 490). 
Siitä oli paha elämä ( I I : 29 , 591). 
Iso käski orin rekehen ( I I : 50, 35). 

Kolmanda j a neljanda sõna lühike algsilp vastavad soome 
skandeerimisteooriale. 

Kahes juhtumis on I värsi jala languses pikk silp (I : 3, 42 ja 
II: 50, 35). 
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37. Tüüp *2232. 

2 värssi (0,01%). I — 2 (0,02%) ; II — puudub. 

Hyvä oli isosta huuto ( I : 19, 423). 
E lä anna anopin lyöä ( I : 24, 201). 

Värsis I : 24, 201 on I värs i ja la languses pikk silp. 

38. Tüüp *2322. 

5 värssi (0,02%). I — 4 (0,04%) ; II — 1 (0,01%). 

Ohoh sinua, ukko u t ra ( I : 5, 129; 7, 193; I I : 50, 457). 
Läpi syämmen, maksan kautta ( I : 6, ИЗ). 
Ohoh sinua, rauta raukka (I: 9, 271). 

39. Tüüp 3222. 

14 värssi (0,1%). I — 11 (0,1%) ; II — 3 (0,03%). 

Olipa impi ilman tyttö ( I : 1, 111). 
E l äpä muille, neiti nuor i ( I : 4, 15). 
E l ä p ä muille, neiti r u k k a ( I : 4, 95). 
Tuol tapa a ina a rmot k ä y v ä t ( I : 9, 567). 
Kukapa t ä ssä toisna vuonna ( I : 10, 441). 
Olipa t ä ssä ennen koira ( I : 12, 417). 
Oletko t au t i luo jan luoma ( I : 17, 173). 
Oletko t au t i tuulen tuoma ( I : 17, 347). 
Olipa ukko uunin pää l lä ( I : 20, 137; 21, 307; 24, 265). 
Olipa kys tä kyllin syöä ( I I : 25, 389). 
Olipa miekka miestä myöten ( I I : 39, 101). 

Värss II: 46, 323 tuleb lugeda kolmesilbilise teise värs i ja laga : 

P e t ä j ä s t ' oli pöytä tehty . 

Kõigis neis värssides (väl ja arvatud värss II: 46, 323) on esi-
mest värs i ja lga täitev kolmesilbiline sõna 3-silbiliseks moodustu-
nud liitpartikli kaudu (-va', -ко; vrd. ka tüübi *333 puhul). 

c. Viiesõnalised. 

40-st matemaatiliselt võimalikust kombinatsioonist esineb 
siin 8 : *11133, *11223, *11322, *12123, *12213, *21123, 
*21213, 31122. 
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40. Tüüp *11133. 

5 värssi (0,02%). I — 3 (0,03%); II — 2 (0,02%). 

Jo nyt on poikani poloisen (I : 15, 42). 
Jo nyt on liittosi likellä ( I : 22, 51). 
Jo ny t on toivoni toeksi ( I : 22, 147). 
Jo se on vuoroni minunki ( I I : 27, 356). 
Jo ny t on k a r j a s i ku j a l l a ( I I : 33, 181). 

Neljanda sõna pikk ja viienda sõna lühike algsilp on vas-
tavuses soome pikkusreeglitega. 

41. Tüüp *11223. 

1 värss (0,01%). I — puudub; II — 1 (0,01%). 

Ku ei tarvo olan takoa (II : 35, 51). 

Esimese värsi jala languses on kaks pikka silpi. Pikkus-
nõuded on täidetud. 

42. Tüüp *11322. 

3 värssi (0,01%). I — 2 (0,02%); II — 1 (0,01%). 

Jos ei minussa miestä liene ( I : 17, 257; I I : 45, 237). 
J o t t ' ei minua syy t tä syöa ( I : 17, 287). 

43. Tüüp *12123. 

2 värssi (0,01%). I — 1 (0,01%); II — 1 (0,01%). 

Ei ole ne v a r a t väkevä t ( I : 12, 243). 
Mi olet mies metsän a s u j a ( I I : 39, 369). 

Värsis II : 39, 369 esinev pikk pearõhuline silp teise värsi-
jala languses seletub is-ühendi murdelise esindusega. 

44. Tüüp *12213. 

4 värssi (0,02%). I — 2 (0,02%); II — 2 (0,02%). 
Jo olen syönyt saan u ros ta ( I : 17, 151). 
Ku oli pys ty p ä ä n piolta ( I : 19, 403). 
E ik ' ole suur i suun piolta ( I I : 37, 209). 
Ei ole talvi sen parempi ( I I : 44, 141). 

Pikkusnõuded on täidetud. 
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45. Tüüp *21123. 
2 värssi (0,01%). I — 2 (0,02%); II — puudub. 

Pitkä t on p u u t P i san mäellä ( I : 3, 173). 
Susi ei syö minun sukua ( I : 15, 75). 

Neljanda ja viienda sõna lühike algsilp vastab soome pik-
kusreegleile. Eesti rahvalaulu materjal is seda tüüpi ei esine 
(VK-s ja VER-s). 

46. Tüüp *21213. 
7 värssi (0,03%). I — 3 (0,03%); II — 4 (0,04%). 

Minun on kullat kuun ikuiset ( I : 14, 223). 
Mahti ei joua maan rakohon ( I : 17, 525). 
Lähen nyt täs tä , kuin lähenki ( I : 24, 363). 
Aivan on su rma suun e'essä ( I I : 28, 245). 
Pa l jo on ni i tä j a paho ja ( I I : 32, 159). 
V ä h ä on ni i tä j a hyviä ( I I : 32, 163). 
Lähe nyt täs tä , kuin lähetki ( I I : 46, 137). 

Pikkussuhted on reeglipärased. 

47. Tüüp 31122. 
2 värssi (0,01%). I — puudub; II — 2 (0,02%). 

H y v ä p ä t ä s s ' on miesten olla ( I I : 25, 453. 461). 

Kolmesilbiline sõna esimeses värs i ja las on ebareeglipärane, 
kuigi on lihtsõna -f- liitpartikkel. 

d. Kuuesõnalised. 

30-st matemaatiliselt võimalikust kombinatsioonist esineb 
käsiteldavas materjalis 1 : *111213. 

48. Tüüp *111213. 
2 värssi (0,01%). I — 1 (0,01%); II — 1 (0,01%). 

Jo nyt on mennyt mies minulta ( I : 15, 31). 
Jo sen on surma suin piellyt ( II : 38, 33). 

Kolmanda sõna pikk ja neljanda sõna lühike algsilp on vas-
tavuses soome skandeerimisreeglitega. 

e. Seitsmesõnalised 

värsitüübid ei esine selles liigis. 
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С. K ü m n e s i l b i l i s e d v ä r s i t ü ü b i d . 

Need võivad olla nelja-, viie-, kuue-, seitsme- või kaheksa-
sõnalised. 

a. Neljasõnalised. 

10-st matemaatiliselt võimalikust kombinatsioonist esineb 
siin ainult *2233. 

49. Tüüp *2233. 

9 värssi (0,04%). I — 6 (0,05%); II — 3 (0,03%). 

Syltä oli silmien väli tse ( I : 2, 157). 
Kivi oli k i r j a v a selällä ( I : 4, 315). 
Kaa r i oli kaunih in näköinen ( I : 6, 41). 
Ukko oli uunil la asuva ( I : 8, 271). 
Minä olen ontelo tyvel tä ( I : 16, 43). 
Tupa oli kuuella tuella ( I : 23, 551). 
Aht i oli saare l la asuva ( I I : 26, 1). 
Sa ta oli seivästä mäellä ( I I : 27, 389). 
Tyt tö oli Tuonelan sokea ( I I : 45, 23). 

Kõigis juhtumeis on soome pikkusreeglid täidetud. 

b. Viiesõnalised. 

50-st matemaatiliselt võimalikust kombinatsioonist esineb 
siin 3: *11233, *22213, 31222. 

50. Tüüp *11233. 

1 värss (0,01%). I — 1 (0,01%); II — puudub. 
Jos en ole koiltani korea (I : 11, 75). 

Tüüp *11233 puudub VK-s; VER-s on esindatud, samuti kui 
siin, ainult ühe värsiga. 

51. Tüüp *22213. 

1 värss (0,01%). I — 1 (0,01%) ; II — puudub. 

Ääni oli suur i j a sorea ( I : 21, 337). 
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52. Tüüp 31222. 

1 värss (0,01%). I — puudub; II — 1 (0,01%). 

Minua on vyöt ty miehen vyöllä ( I I : 26, 201). 

с. Kuuesõnalised, 

d. Seitsmesõnalised 

ja 

e. Kaheksasõnalised 

värsitüübid sellest rühmast ei ole esindatud ühegi värsiga. 

У . V ä r s i t ü ü b i d k u n i n e l j a s i l b i l i s t e s õ n a d e g a . 

A. K a h e k s a s i l b i l i s ed v ä r s i t ü ü b i d . 

Need võivad olla kahe-, kolme-, nelja- või viiesõnalised. 

a. Kahesõnaline. 

Ainuke matemaatiliselt võimalik kombinatsioon on siin 44. 

53. Tüüp 44. 

3132 värssi (13,7%). I — 1574 (13,8%); II — 1558 
(13,7%). 

Näide : 
Lähteäni laulamahan (I : 1, 3). 
Kotihini käytyäni ( I I : 24, 396). 

Esinemissageduse järjekorras on see tüüp k o l m a n d a l 
kohal (eesti rahvalauludes : VK-s k o l m a n d a l ja VER-s 
n e l j a n d a l kohal ). 

Et üsna suur osa neist värssidest koosneb liitsõnast -j- liht-
sõnast, poleks huvituseta vaadelda nende suhet eri asendite järele: 

Lihtsõna -f- lihtsõna — 2256 värssi (72,0%). 
Liitsõna 4- lihtsõna — 688 „ (21,9%). 
Lihtsõna -f- liitsõna — 168 „ ( 5,4%). 
Liitsõna -f- liitsõna — 20 ,, ( 0,6%). 
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55 juhtumis on värss skandeeritav, nimelt koosneb neis nel-
jasilbiline sõna 1 + 3-silbilisest sõnast: 

I sõna liitsõna 1 + 3 silpi (30 värssi) : 

P ää r iva to in neitoseksi ( I : 5, 68). 
Pää-hopea huotrasessa ( I : 5, 74). 
Pään-alaisen laskiaksi ( I : 5, 114; 18, 706). 
Pääsomihin suoritseikse ( I : 10, 240). 
Tiepuolehen poikeltaisi ( I : 14, 192). 
Tiepuolehen poikeltavi ( I : 14, 194). 
Maailmoille pohjaisi l le ( Ι : 16, 50). 

Koi-jumalan koittamista ( I : 17, 478). 
J äähyvä i s e t jä t te levi ( I : 23, 424). 
Maai lmassa muual lak i ( I : 24, 360). 
Pää lae l la laula t te len ( I I : 24, 400). 
Pään-a la i se t pä l lähykset ( I I : 25, 310). 
Voivat inen val lassasi ( I I : 25, 342). 
P ä ä k u r i k a t ku i lumahan ( I I : 26, 234. 592). 
Pääkasu i s sa katkie l lu t ( I I : 27, 286). 
Voivat ia vuolemahan ( I I : 33, 44). 
M a a r a h o j a m a k s a m a h a n ( I I : 35, 66). 
Maa jyv iä m a k s a m a h a n ( I I : 35, 74). 
M a a j y v ä s e t makse t tua ( I I : 35, 76). 
M a a r a h o j e n m a k s a n n a s t a ( I I : 35, 328). 
Päälae l la lausuelen ( I I : Э6, 284). 
Pää lakensa painakohon ( I I : 40, 44). 
L u u n p u r i a n puolel tansa ( I I : 40, 132). 
Maai lmassa ma in i t t avan ( I I : 43, 332). 
Vyölapas ta lainehesen ( I I : 45, 122). 
Suope t ä j än suuruhinen ( I I : 48, 328). 
Jää-vi lul la j äähy t t e l e ( I I : 48, 352). 
Vyörivoil ta r innoil lensa ( I I : 50, 116). 

II sõna liitsõna 1 + 3 silpi (24 värssi) : 
Alaiseksi maaemäksi ( I : 1, 234). 
Apeas ta miel 'a las ta ( I : 3, 542). 
Muual laki maa i lmassa ( 1 : 3 , 572). 
H u o t r a s t a n s a pää-hopean ( I : 5, 76). 
Apeissa miel 'aloissa ( I : 5, 219. 229). 
Alaisehen maa-emähän ( I : 6, 172). 
Pehmeimmät pään-a la i se t ( I : 11, 368). 
Solahut t i suope tä j än ( I : 13, 199). 
Matkoi l tansa maa i lmassa ( I : 15, 6). 
Koillisille maailmoille ( I : 16, 20). 
Suvisille maailmoille ( I : 16, 70). 
Pääsky jenkö pää lae l ta ( I : 16, 128). 
Pohja is i l la maailmoil la ( I : 20, 463). 
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Apeille miel'aloille ( I : 22, 432). 
Murotella vo imuru ja ( l ì : 25, 394). 
Lemminkäis tä pää lakehen ( I I : 27, 312). 
Simatorvi maa -emäs tä ( I I : 32, 120). 
Mai reh is ta maa-emis tä ( I I : 32, 217). 
Pehmeille pää-aloil le ( I I : 37, 165). 
Matosetki maan-a la i se t ( I I : 44, 301). 
Soreihin pääsomihin ( I I : 46, 241). 
Alaisihin maa-emihin ( I I : 47, 118). 
Yläisihin maa-emihin ( I I : 50, 505). 

1. j a 2. sõna liitsõna 1 + 3 silpi (1 värss) : 
Suo-sulihin, maa-sulihin ( II : 32, 293). 

Kahes juhtumis on teises värs i ja las liitsõna 2. komponendi 
algsilp lühike: 

Tasaterä t a p p a r a i n e n ( I : 8, 170). 
Keski-iän keihäille ( I : 15, 234). 

Ühes juhtumis on kolmanda värsi ja la tõusus lühike si lp: 

Lusikkaiset hopeasta (II : 46, 325). 

Siinjuures võib märkida, et eesti rahvalauludes ei esine 
üldse seesuguseid värsse, kus 4-silbiline liitsõna koosneks 1 + 3 
silbist. 

b. Kolmesõnalised. 

9-st matemaatiliselt võimalikust kombinatsioonist esineb 
siin 7: *134, *143, *314, *413, 224, 242, 422. 

54. Tüüp *134. 

349 värssi (1,5%)· I — 194 (1,7%); II — 155 (1,4%). 

Näide: 
Tuon tupahan vakkaseni ( I : 1, 83). 
Tuo minua tuntenevi ( II : 24, 419). 

Esinemissageduselt on see tüüp s e i t s m e t e i s t k ü m n e s . 
Selle tüübi puhul selgus huvitav asjaolu : eesti rahvalaulu-

dele on see peaaegu täiesti võõras, sest VK-s esineb ainult üks 
juhtum, j a VER-s 7 ( + 1 ekvivalent) juhtumit. Prof. Anderson 
seletab seda nähtust statistilise reegliga, et esimest värsipoolt ei 
tohi täita ühe- + kolmesilbilise sõnaga (vt. lk. 29 tüüp *1313 
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puhul). Eesti rahvalaulude kohta on see reegel maksev; „Kale-
vala" põhjal aga ei saa seda reeglit fikseerida. 

12 juhtumis (3,4%) on kolmas sõna liitsõna 2 + 2 silpi; 
ühes juhtumis on see aga 1 + 3 silpi (I: 19, 503). 

Jo kutaisi sulkkunuotan (I : 5, 147). 
Ei asehet ampumiehen (I : 12, 272). 
J a v a r a v a vas tasää l lä ( I : 18, 688). 
Sai sutosen sui ts i -suuhun ( I : 19, 143). 
Kuin orava oksapuussa ( I : 19, 462). 
Voi minua mies-kuluis ta ( I : 19, 503). 
Kuin keväinen päivännousu ( I : 22, 175). 
Kun tulevi kehruu-a ika ( I : 23, 371). 
Kun tulevi pä iväpa is te ( I : 24, 51). 
Kun kumott i kultasolki ( I I : 25, 644). 
Jo näkyvi Nälkäniemi ( I I : 30, 327). 
Söi Kalervon kaurakylvön ( I I : 31, 38). 
Tuo pahainen pa imen-ra i ska ( I I : 33, 143). 

Skandeeriva esituse pikkusreeglid on täidetud. 
32 juhtumis (9,2%) esineb esimese värsi ja la languses pikk 

silp, nagu nägime eespool ka tüüpide *1223, *1232 puhul; 
siin ei esine see nähtus siiski nii sagedasti. 

55, Tüüp *143. 

7 värssi (0,03^) · I — 3 (0,03%); II — 4 (0,04c; ). 

Ei suattane sinua (I : 11, 71). 
Tuon sivullehen sitovi ( I : 12, 231). 
En kuhunkana kykene (I : 21, 388). 
Ei seponkana p a j a s s a (II : 40, 218). 
Ei tehäksensä pahoa ( I I : 46, 417). 
Kuu t u v a s t a h a n tulevi ( I I : 47, 7). 
Sen kivest ivät somasti ( I I : 48, 69). 

Neljasilbiline lihtsõna seisab siin täiesti ebanormaalsel kohal 
(vrd. allpool lk. 38). 

VK-s ja VER-s ei esine see tüüp üldse. 

56. Tüüp 314, 
28 värssi (0,1%). 1 — 17 (0,1%); II — 11 (0,1%). 

Hämehess' on Hä l läpyörä ( I : 3, 179). 
Lampiveet on laskemassa ( I : 3, 222). 
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Lampiveet on lasket t ihin ( I : 3, 242). 
Sormukset on sormestansa ( I : 4, 32). 
Elköhönp ' on veikkoseni ( I : 4, 351). 
Elköhönp' on siskoseni ( I : 4, 859). 
Sileähk' on siikaseksi ( I : 5, 63). 
Pa rempi on ollakseni ( I : 9, 187). 
Kuvakuun on n o u a n t a h a n ( I : 10, 157). 
La i t ahan on jauhomyl lyn ( I : 10, 414). 
Toisehen on suolamyllyn ( I : 10, 415). 
Makeamp ' on juoakseni ( I : 12, 77). 
Lapokyyn on la inehesta ( I : 15, 580). 
P e r ä p ä ä n on pää t t imi l lä ( I : 16, 118). 
Ku l t a suu t on kukkumahan ( I : 21, 266). 
La t t i a t ei lausahte le ( I : 21, 283). 
Nai t ih in ma miehelähän ( I : 23, 535). 
Tapas ip ' on t a skuhunsa ( I I : 26, 485; 27, 165). 
Pis tä iksen on pi i lemähän ( I I : 28, 3). 
K a s s a p ä ä t ei kalketelle ( I I : 29, 354). 
Pakinois t ' on pa r r a to in t en ( I I : 30, 474). 
Rukih i t on ruumenina ( I I : 31, 353). 
Ikävä t on i l taseni ( I I : 37, 19). 
Apea t on aamuseni ( I I : 37, 20). 
I tketkö sä pu isuu t tas i ( I I : 39, 165). 
Mela ta r on, mielivaimo ( I I : 40, 71). 
Tapas i on t a skuhunsa ( I I : 42, 83). 

Neljas juh tumis on kolmas sõna liitsõna 2 + 2 silpi; seits-
mes juhtumis on esimene sõna liitsõna 2 + 1 silpi; ülejäänud 
21 juhtumis on kolmesilbiline sõna lihtsõna. 

57. Tüüp 4 1 3 . 

89 värssi (0,4 г

л ). I — 51 (0,4%) ; II — 38 (0,3%). 

Näide : 
Kerittelen pään ke rä l t ä ( I : 1, 89). 
Sykysyisen yön sylihin ( I I : 24, 389). 

I : 1, 89. 164. 230. 280; 2, 50. 58. 122. 203. 218. 260; 3, 8. 559; 5, 18. 22; 
6, 137; 7, 37; 9, 83. 224. 264. 2'91. 322. 325. 514; 10, 450; 12, 102. 263; 
13, 120; 14, 42. 220; 15, 55. 56. 248. 205. 437. 455. 594; 16, 78; 17, 334. 
564; 19, 92. 97. 322. 507; 20, 84; 21, 193; 22, 195. 396; 23, 431. 537; 
24, 4. 20; 

I I : 24, 389. 427; 25, 416. 470. 629; 2o. 381. 601. 647. 665. 772; 27, 172. 311. 
360; 30, 244; 31, 7. 289. 295; 3'2, 364. 471; 33, 18. 148. 258: 34, 49; 36, 22. 
35; 38, 270; 39, 195; 40, 111; 41, 128. 191; 42, 208; 45, 53; 46, 115. 296; 
47, 220; 48, 17; 50, 382. 396. 

3* 
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9 juhtumis (10,1%) on neljasilbiline esimene sõna kompoo-
situm 2 + 2 silpi : 

Merimiesten pään menoksi ( I : 1, 280). 
Vaskikirves vyön t a k a n a ( I : 2, 122). 
Punapuo la pois menisi ( I : 10, 450). 
Äkki-outo, t ien osoan ( I : 14, 42). 
P u n a s u k k a suon emän tä ( I : 14, 220). 
Elotukku sai etehen ( I : 15, 265). 
Mer ipääskyn p ä ä n s isäs tä ( I : 15, 594). 
S a a j a n a i s e n suu somainen ( I I : 25, 629). 
Siipil intu niin sirot t i ( I I : 31, 7). 

Ühes juhtumis on kolmanda värsi jala languses pikk silp 
Ш-ühendilises sõnas) : 

Karvojas i ei katsota (II : 46, 296). 

58. Tüüp 224. 
5297 värssi (23,2%). I — 2579 (22,6%») ; II — 2718 (23,8%). 
Näide : 

Veli kulta, veikkoseni (I : 1, 11). 
Ja lan isku i l jangolla (II : 24, 392). 

Esinemissageduselt on see tüüp e s i m e s e l kohal, nii nagu 
ka eesti rahvalauludes. Seega võib seda õigusega pidada soome-
eesti rahvalaulude ideaaltüübiks. 

322 juhtumis (6,1*70 on kolmas (4-silbiline) sõna liitsõna. 
22 juhtumis on see 1 + 3 silpi, seega on need värsid skan-

deeritavad (lähenedes tüübile *2213) : 
Juuren juur t i maa-emähän ( I : 10, 430). 
S u r r a suolla suope tä j än ( I : 22, 89). 
Yksi vuosi suusanal la ( I : 24, 216). 
Kului kengä t kesk'- iäl tä ( I I : 25, 11). 
Kynnin m a a t a kyyn-a la is ta ( I I : 26, 258). 
Maon suuren suupalaksi ( I I : 26, 269). 
Sata syl tä maa-emähän ( I I : 26, 585). 
Mato musta , maan-a la inen ( I I : 26, 633. 759). 
Susi ulvoi suoverolla ( I I : 30, 105). 
Yksi juu r i maa-emähän ( I I : 39, 20). 
Laski pä ivän maaves iä ( I I : 40, 14). 
Pä ivän toisen suovesiä ( I I : 40, 15). 
Tuota hau ' in pääpaloa ( I I : 40, 179). 
Tuli p o j a t puol ' ikäiset ( I I : 40, 247). 
I tki p o j a t puol ' ikäiset ( I I : 41, 180). 
Minkä laa t i luuvaloksi ( I I : 45, 165). 
Hirvi hiihti suoverossa ( I I : 46, 38). 
Enkä p a n n u t m a a v a r a h a n ( I I : 46, 603). 
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Oisin pannut maavarahan (II : 46, 604). 
Hyinen lakki päälael la ( I I : 48, 331). 
Nousi si i tä vyörivoille ( I I : 50, 115). 

Siin on kõigis värssides kolmanda sõna algsilp pikk ja liitsõna 
teise komponendi algsilp lühike vastavalt soome skandeerimis-
teooria nõudeile. 

33 juhtumis ei ole värss kooskõlas soome pikkusreeglitega, 
nimelt esineb teise värsi jala tõusus lühike pearõhuline silp : 

Susi sanan saatantahan ( I : 4, 385). 
Kukas sanan saatantahan ( I : 4, 389. 397). 
Repo sanan saatantahan ( I : 4, 393). 
J änö sanan s a a t a n t a h a n ( I : 4, 401). 
Läksi j än i s juoksemahan ( I : 4, 405). 
Läksin s anan s a a t a n t a h a n ( I : 4, 425). 
Poikki joen juorotuksen ( I : 7, 162. 168). 
P iä ty , veri , vuo tamas ta ( I : 9, 343). 
J änön jä len polkiaksi ( I : 11, 233). 
J ä ä p ä , piha, terveheksi ( I I : 24, 451). 
J ä r v e t saoin saa r inensa ( I I : 24, 459). 
Tulla jä len tun tuessa ( I I : 25, 55). 
Saa ' a jä len j ä ä h t y m ä t t ä ( I I : 25, 56). 
Terve, v a j a täys ines i ( I I : 25, 213). 
Kunne lähet, poikueni ( II : 26, 59). 
Työnnä pisin pi ikojasi ( I I : 32, 243). 
E n k ä lähe pii lemähän ( I I : 35, 361). 
Maa ta ke ra puolisonsa ( I I : 37, 187). 
Tuli po j a t puol ' ikäiset ( I I : 40, 247). 
Soitti p o j a t Pohjo lassa ( I I : 40, 295. 303). 
I tki p o j a t puol ' ikäiset ( I I : 41, 180). 
Koko sylen korkeuiset ( I I : 42, 554). 
Ota k ivut kippasehen ( I I : 45, 293). 
Siihen kivut k iskotahan ( I I : 45, 307). 
Ens in emä itselöitä ( I I : 47, 156). 
Jol la selät seuruelet ( I I : 48, 139). 
Oisi lukot l u ikah tanna ( I I : 49, 291). 
Kylpi kylyn kyl lä l tänsä ( I I : 50, 331). 
Otti po jan polvillensa ( I I : 50, 339). 
Laski po jan polvillensa ( I I : 50, 347). 

59» Tüüp 242. 
5 värssi (0,02%)· I — puudub; II — 5 (0,04%). 

Tuohet tuomivaaran pää l t ä ( I I : 25, 485). 
Kaiken i lmankaa ren k a r v a ( I I : 26, 762). 
Lehmät lääväpellon päässä ( I I : 33, 182). 
Juoksi r i i s ta r i ihen luoksi ( I I : 42, 312). 
Suot tu Suolasalmen k a u t t a ( I I : 46, 313). 
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Kõigis viies juhtumis on neljasilbiline sõna liitsõna 2 - j - 2 
silpi, nii et see tüüp on peaaegu identne tüübiga 2222. Reeglist, mis 
keelab 2. -f- 3. värsi ja lga täitmast neljasilbilise sõnaga, on 
„Kalevalas" kinni peetud lOO v̂ -li.selt, sest ka tüüp 1142 puhul 
on neljasilbiline sõna liitsõna (vt. lk. 39). Tüüpi *143 ei saa õigu-
poolest lugeda siia alla kuuluvaks, sest selles langeb neljasilbi-
lise sõna esimene silp esimese värsi ja la langusesse ja kolmesil-
bilise viimase sõna esimene silp kolmanda värsi jala langusesse. 

60. Tüüp 422. 

446 värssi (2,0%). I — 210 (1,8%); II — 236 (2,1%). 

Näide : 
Poloisilla Pohjan mailla (I : 1, 20). 
Alimainen aian vitsa (II : 24, 409). 

Esinemissageduse jär jekorras on kõne all olev tüüp 
k o l m e t e i s t k ü m n e s (VK-s ü h e k s a s ja VER-s n e l j a -
t e i s t k ü m n e s ) . 

79 juhtumis (17,7%) on esimene sõna liitsõna 2 4-2 silpi. 
„Kalevala" värsimaterjalile, samuti kui eesti omale, on 

omane nn. staccato-legato rütm (vt. Anderson lk. 115. 187 j.) ; selle 
tüübi puhul aga ilmneb vastupidine nähtus, sest 367 juhtumis 
(82,3%) on esimene sõna lihtsõna, andes nii värsile legato-stac-
cato rütmi. Prof. Anderson seletab seda nähtust vahelduse taot-
lemisega (vt. Anderson lk. 123). 

c. Neljasõnalised. 

12-st matemaatiliselt võimalikust kombinatsioonist esineb 
siin 4: 1124, 1142, 2114 ja 4112. 

61. Tüüp 1124. 

556 värssi (2,4%). I — 280 (2,5%); II — 276 (2,4%). 

Näide: 
Viel' ei synny Väinämöinen ( I : 1, 287). 
Kuin ne kaksi kappa le t t a ( I I : 24, 408). 

See tüüp on esinemissageduselt k a h e k s a s (VK-s n e l -
j a s ja VER-s v i i e s ) . 
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40 juhtumis (7,2%) on neljas sõna kompoositum, tavaliselt 
2-}-2 silpi, väl ja arvatud värs id: 

Sen on maahan maakiviksi ( I : 3, 318). 
Sait kuin suolta suovariksen (II : 25, 255). 
Oi te pojat puol'älyiset ( I I : 40, 266), 

kus neljasilbiline liitsõna koosneb ühe- + kolmesilbilisest sõnast. 
Viies juhtumis esineb teise värsi jala tõusus lühike pearõhu-

line silp : 
Kun nyt lähet kulkemahan ( I : 24, 87). 
Tuon on pojan Pohjolaisen (II : 27, 366). 
Oi te po ja t puol'älyiset ( I I : 40, 266). 
Sii t ' on polo Pohjo lassa ( I I : 43, 383). 
Pois on, po ja t , po r s tuas t a ( I I : 46, 263). 

62. Tüüp 1142. 

2 värssi (0,01%). I — puudub; II — 2 (0,02%). 

Se on poikkipuolin tietä ( I I : 26, 154. 512). 

Kolmas sõna on liitsõna 2 + 2 silpi, seega pole siin eksimust 
soome-eesti ühe rangema reegli vastu (neljasilbiline sõna ei tohi 
täita 2. -j- 3. värs i ja lga) . 

63. Tüüp 2114. 

27 värssi (0,1%). I — 17 (0,1%); II — 10 (0,1%). 

Vilu tääl l ' on ollakseni (I : 1, 165). 
Viisi veen on morsianta (I : 2, 60). 
Vär in veen on vaikeaksi ( I : 3, 197). 
Vyötöin veen on tyt töseksi ( I : 5, 69). 
P ä ä l t ä pään on ta ivahal le ( I : 6, 166). 
Hyvä tääl l ' on ollaksesi ( I : 7, 271). 
Pääl le p ä ä n on taivosehen ( I : 9, 564). 
Ku ta hän ei kosketellut ( I : 11, 155). 
Pane , ku inp ' on muinaise l ta ( I : 14, 165). 
Aal to toi on Tuonelahan ( I : 16, 214). 
Tuli toi mun Tuonelahan (I·. 16, 227). 
Hyvä tää l l ' on ollakseni ( I : 17, 507). 
Vielä vyön on vyöhystäl le ( I : 18, 367). 
Lapsen kiel' on k immel tynnä ( I : 20, . 545). 
Valmis on ny t valvat t i s i ( I : 22, 47). 
Puolen puun on pol taksel ta ( I : 23, 398). 
Veikko suli ' on ventovieras ( I : 23, 769). 
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Al ta on kuin aamurusko (II : 25, 665). 
Ehkä tuon on ta rv inne tk i ( I I : 27, 343). 
Joka jo on le ika t tuna ( I I : 29, 24). 
Joka suon on sotkiaksi ( I I : 33, 13). 
Pahoin tein mä pa imen-parka ( I I : 33, 231). 
I tse en ny t t i eäkänä ( I I : 35, 337). 
Maassa on jo m a r j a s e n i ( I I : 38, 35). 
Sieltä sain n y t saalihini ( I I : 46, 469). 
Hyvä siin ' on ollaksesi ( I I : 46, 563). 
Silmin loin on luotehesen ( I I : 46, 598). 

Kolmes juhtumis on neljasilbiline sõna liitsõna 2 + 2 silpi 
(I: 23, 769; II: 25, 665; 33, 231). 

64. Tüüp 4112. 

3 värssi (0,01%). I — 1 (0,01%); II — 2 (0,02%). 
Elotukku ei se ollut (I : 15, 267). 
Uituansa yön j a pä ivän ( I I : 29, 417). 
Havukoi ta ei ne olle ( I I : 43, 63). 

Ühes juhtumis on esimene sõna liitsõna 2 + 2 silpi (I: 15, 
267). 

d. Viiesõnalised. 

värsitüübid ei ole esindatud. 

B. ü h e k s a s i l b i l i s e d v ä r s i t ü ü b i d . 

Need võivad olla kolme-, nelja-, viie- või kuuesõnalised. 

a. Kolmesõnalised. 

9-st matemaatiliselt võimalikust kombinatsioonist esineb 
siin 3 : 414, *234 ja 324. 

65. Tüüp 414. 
1 värss (0,01%). I — 1 (0,01%); II — puudub. 

Annettava on alliseni ( I : 19, 349). 

Esimeses + teises värs i ja las esinev neljasilbiline sõna pole 
kooskõlas soome reegliga (vrd. lk. 34. 38). See tüüp on üldse 
haruldane ja tähelepandav, sest niisugust kombinatsiooni ei esine 
eesti rahvalauludes. 
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66. Tüüp *234. 
6 värssi (0,03%). I — 3 (0,03%); II — 3 (0,03%). 

Käämi käessä kääperöitsi ( I : 8, 12). 
Kiven syäntä syöäkseni ( I : 9, 184). 
Vä ikyn väellä kaikkival lan ( I : 9, 510). 
T ä m ä n neitosen soreu t ta ( I I : 25, 291). 
Löyti emännän leipomassa ( I I : 29, 424). 
Käsi orosen ohjaks issa ( I I : 35, 183). 

Ühes juhtumis on neljasilbiline sõna liitsõna 2-{-2 silpi 
(I: 9, 510). 

Värsis II : 25, 291 langeb kolmanda värs i ja la tõusu lühike 
pearõhuline silp, seega on see soome reeglite seisukohalt vigane. 

67. Tüüp 324. 
26 värssi (0,1%). I — 17 (0,1%); II — 9 (0,1%). 

Olipa nuori Joukahainen ( I : 3, 21; 6, 23). 
Tulipa tuuli luotehesta ( I : 7, 75). 
Luulitko puuta purrehesi ( I : 8, 171). 
Olipa lapsi latt ial la ( I : 8, 227; 19, 355; II : 25, 243). 
Olipa haapa haaraniekka ( I : 9, 467). 
Oletko tullut tuntemahan ( I : 10, 203). 
Olipa lieto Lemminkäinen ( I : 15, 268). 
Olipa purs i Väinämöisen ( I : 18, 99). 
Tul ipa ukko ulkomainen ( I : 20, 53). 
Olipa lohta luotasi l la ( I : 21, 233). 
Olipa v a n h a Väinämöinen ( I : 21, 257). 
Olipa akka, a ska rva imo ( I : 22, 185). 
E läkä räämi r ä t s i n ä t t ä ( I : 23, 216). 
Olipa akka la t t ia l la ( I : 23, 479). 
Kävipä t iensä te rvehenä ( I I : 25, 103). 
Kukapa tuossa kukku jaks i ( I I : 25, 405). 
Oletko nais in n a u r e t t u n a ( I I : 28, 109). 
E läkä koske korviani ( I I : 30, 189). 
Panenko kasken k a a ' a n t a h a n ( I I : 31, 235). 
Oisiko a i ro t p ikkara i se t ( I I : 42, 203). 
Olipa ennen aikoinani ( I I : 42, 226). 
Oliko keihon keksimistä ( I I : 46, 469). 

Ühes juhtumis tuleb teine värs i ja lg lugeda kolmesilbiliselt: 
Ikenet oli i rve l länsä ( I : 23, 701). 

Kahes juhtumis ( I : 9, 467; 22, 185) on viimne sõna liitsõna 
2 + 2 silpi. 

Kolmesilbiline sõna esimeses värs i ja las on ebareeglipärane. 
Siin esineb huvitaval kombel sama nähtus kui tüüp *333 juures 



42 В XLVI. s 

(vt. lk. 23), nimelt pole esimest värsi jalga täitev kolmesilbiline 
sõna üheski juhtumis harilik lihtsõna (välja arvatud I: 23, 701), 
vaid on kolmesilbiliseks moodustunud liitpartikli kaudu (-p'ä, 
hau, -ka, -ko). 

b. Neljasõnalised. 

24-st matemaatiliselt võimalikust kombinatsioonist esineb 
käsiteldavas materjalis 4: 1224, 2124, 2214 ja 4112. 

68. Tüüp 1224. 

97 värssi (0,4%). I — 52 (0,5%); II — 45 (0,4%). 

Näide : 
Jo oli saare t siivottuna (I : 1, 281). 
Ei ole tässä nuorisossa ( I I : 25, 701). 

I : 1, 281. 341; 2, 58. 61. 133. 217; 3, 111. 181. 218. 225. 445. 561. 569; 5. 
9 ; 6, 197; 7, 194. 207; 9, 15.. 371. 457; 10, 47. 65. 69. 141. 189. 216; И, 
26Э; 13, 36. 142. 161; 14, 129. 457; 16, 63. 81; 17,149.169. 293; 18, 215; 
21, 55. 255. 309. 359'. 381; 22, 23. 29. 35. 41. 85. 139. 269. 435; 23, 163; 

II: 25, 701; 26,217.380; 28,111; 29,257.501; 30,225; 31,331.356; 32, 
255; 33, 50. 91. 293; 35, 7; 36, 219. 305. 317; 37, 190'. 193; 39, 9; 40, 241. 
<69. 284; 41, 71. 163. 183. 227; 42, 143. 557; 43, 141; 45, 29. 119; 46, 310. 
315. 405. 491; 47, 203; 48, 200. 235; 49, 391; 50, 26. 169. 222. 459. 557. 

Huvitav on siinjuures märkida, et eesti rahvalauludes esineb 
see tüüp palju sagedamini kui siin; nii VK-s on see esinemissage-
duselt k ü m n e n d a l ja VER-s ü h e t e i s t k ü m n e n d a l 
kohal, meie materjalis aga alles 22. kohal. 

Kahes juhtumis on neljas sõna kompoositum 1 + 3 silpi: 
Jok' oli pantu maa-emästä ( I I : 31, 331). 
Jo oli vuollut voivat insa ( I I : 33, 50). 

Kolmes juhtumis on teise värsi jala tõusus lühike silp: 
Mi sinä olet miehiäsi ( I : 2, 133; 7, 207). 
E t ole joki juoksemahan ( I : 9, 371). 

69. Tüüp 2124. 
132 värssi (0,6%). I — 88 (0,8%); II — 44 (0,4%). 
Näide : 

Lähe nyt kanssa laulamahan (I : 1, 13). 
Hyvä on toiste tul lakseni ( I I : 24, 445). 
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1,13; 2, 235.303; 3,123. 199. 268 .276 .366 .417; 4,25. 111.197.216.373; 
5, 177. 208; 7, 29. 309. 358; 8, 27. 73. 86. 135, 150; 9, 37. 145. 205. 335, 
375; 10, 82. 459 ; 12, 209. 409; 13, 3. 9; 14, 155. 197. 221. 257. 371 ; 15, 
3. 76. 387. 395. 493. 539; 16, 271. 393; 17, 121. 157. 309. 383. 417. 469. 
475; 18, 167. 433. 435. 441. 505. 519. 631. 645; 19, 21. 109. 161. 329. 343; 
20, 112. 531. 535. 541; 21, 216. 269; 22, 43. 233. 411. 513; 23, 19. 55. 
61. 67. 73. 95; 24, 23. 80. 321; 

II : 24, 4451. 449. 453; 25, 211. 289. 301. 417. 487; 26, 101. 317. 7Θ3; 27, 

147; 30, 161; 32, 279. 281. 349. 461; 34, 69. 141. 157; 36, 255; 38, 199. 
236. 247; 40, 119; 42, 145; 43, 47. 73; 45, 343; 46, 163. 179. 219. 281. 341. 

501. 555; 47, 173; 48, 172. 181. 307. 355; 50, 75. 89. 143. 

Viies juhtumis on neljasilbiline sõna liitsõna, neist on vär-
sid I: 8, 135 ja II: 46, 501 skandeeritavad, sest siin koosneb 
liitsõna ühe—j- kolmesilbilisest sõnast: 

Liene ei maassa, maailmassa ( I : 8, 135). 
Hako on tiellä poikkipuolin ( I : 14, 197). 
Kivi on tiellä poikkipuolin ( I : 17, 469). 
Lähe nyt tieltä matkamiehen ( I I : 26, 763). 
P ä ä s t ä ny t t ä n n e pää r ipa s i ( I I : 46, 501). 

Kahes juhtumis on huvitaval kombel liitsõnade liitosade 
vahele pandud sõna on; nähtavasti on see selleks, et vältida teise 
värsi jala muutumist kolmesilbiliseks: 

Ero- on tuopit t y h j e t t y nä ( I : 24, 321). 
Käpy- on kangas käyäksesi ( I I : 32, 461). 

Kolmesilbilise teise värsi jalaga loetakse värss : 

Sata miest' oli suotamassa ( I : 18, 167). 

Kolmes juhtumis esineb värsi jala tõusus lühike si lp: 

Kukas nyt sanan saatantahan ( I : 4, 373). 
Terve, nyt, piha, täysinesi ( I I : 25, 211). 
Koissa on hyvä ollaksenne ( I I : 32, 279). 

70. Tüüp 2214. 

1 värss (0,01%). I — puudub; II — 1 (0,017c). 

Mitä minun on miekas tan i ( I I : 27, 284). 

Teine värs i ja lg loetakse siin kolmesilbiliselt. Teise värsi-
jala tõusu satub seega lühike silp. 
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71. Tüüp 4122. 

2 värssi (0,01%). I — 2 (0,02%); II — puudub. 

Sivuseinä on siilin luis ta ( I : 21, 169). 
Manalassa on makso t u h m a ( I : 23, 465). 

Ühes juhtumis on esimene sõna liitsõna 2 + 2 silpi; mõlemas 
värsis loetakse 2. värs i ja lg 3-silbiliselt. 

d. Viiesõnalised. 

20-st matemaatiliselt võimalikust kombinatsioonist esineb 
selles materjalis ainult 1: 11124. 

72. Tüüp 11124. 

8 värssi (0,04%o). 1 — 4 (0,04%); II — 4 (0,04%). 

Ken ei käy miekan mittelöhön ( 1 : 3 , 275). 
Kun ei oo kul lan m u u t t a j a t a ( I : 14, 229). 
Vaan se on sinne men tävä t ä ( I : 17, 15). 
Jo ny t on neiti neuvot tuna ( I : 24, 1). 
Jo ny t on a ika a t r io ia ( I I : 33, 66). 
Jo ny t on k u m m a t kuu lununna ( I I : 35, 323). 
Jo nyt on tuul i t u r v a n a n i ( I I : 42, 519). 
Jos ma ny t lähen Pohjolahan (II : 49, 113). 

Värsis II: 49, 113 on teise värs i ja la tõusus lühike silp. 

e. Kuuesõnalised 
värsitüübid ei ole selles rühmas esindatud. 

C. K ü m n e s i l b i l i s e d v ä r s i t ü ü b i d . 

Matemaatiliselt võivad need olla kolme-, nelja-, viie-, 
kuue- või seitsmesõnalised. 

Käsiteldavas materjalis esineb ainult üks neljasõnaline 
(2224) ja üks viiesõnaline (11224) värsitüüp. 

a. Neljasõnalised. 

73. Tüüp 2224. 

13 värssi (0,1%). I — 6 (0,1%); II — 7 (0,1%?). 
Vaski- oli hattu hartioilla ( I : 2, 117). 
Yksi oli impi kaikkinensa ( I : 11, 157). 
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Tupa oli t äynnä tun t io i ta ( I : 12, 395). 
Jous i oli suur i j än tehessä ( I : 18, 147). 
Nei t i oli i tse j a u h a m a s s a ( I : 19, 441). 
T u p a oli t eh ty Pohjo lassa ( I : 20, 119). 
S a t a oli mies tä salvaimella ( I I : 25, 489). 
Hyvä oli siellä ollaksensa ( I I : 28, 289). 
Hyvä oli siellä ollakseni ( I I : 29, 577. 589). 
Poika oli p ä ä s n y t puolikosta ( I I : 31, 131). 
Tupa oli niemen tu tka imessa ( I I : 34, 177). 
Minä olen vanhin vaimoksia ( I I : 47, 154). 

Värsis 1:2, 117 on liitsõna liitosade vahele paigutatud sõna 
oli; sellega välditakse 1. värsi ja la muutumist neljasilbiliseks. 

b. Viiesõnalised. 

74. Tüüp 11224. 

1 värss (0,01%). I — 1 (0,01%)); II — puudub. 

Kun ei ole kynt tä va rpah i s sa ( I : 7, 15). 

See väga haruldane tüüp esineb ka eesti materjalis ainult 
üks kord, nimelt VER-s; VK-s ei esine. 

Lõppeks võib neljasilbiliste sõnade puhul mainida, kui need 
on liitsõnad, et VK-s ja samuti VER-s ei esine sel juhtumil 
kunagi kombinatsioon 1 -f- 3 silpi, mis põhjustaks skandeeriva 
ettekandmisviisi. 

V I . V ä r s i t ü ü b i d k u n i v i i e s i l b i l i s t e s õ n a d e g a . 
A. K a h e k s a s i l b i l i s e d v ä r s i t ü ü b i d . 

Need on võimalikud kahe-, kolme- või neljasõnalistena. 

a. Kahesõnalised. 

2-st matemaatiliselt võimalikust kombinatsioonist esinevad 
mõlemad: *35 ja *53. 

75. Tüüp *35. 

1803 värssi (7,9%,). I — 931 (8,2%); II — 872 (7,7%). 

Näide : 
Aivoni a ja t te lev i (I : 1, 2). 
Iholle imet tä jän i ( I I : 24, 403). 
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Esinemissageduselt on see tüüp n e l j a s . 
Siin on huvitav võrrelda esinemissagedust eesti rahvalaulu-

dega, sest tulemused on väga erinevad: VK-s on kõne all olev 
tüüp v i i e t e i s t k ü m n e n d a l ja VER-s s e i t s m e t e i s t -
k ü m n e n d a l kohal. Selles nähtuses avaldub selgesti soome 
keelele omane pikkade sõnade esinemise rohkus. 

Et viiesilbiline sõna on küllaltki sageli liitsõna, vaatame lähe-
malt selle suhtelist esinemist. 

430 juhtumis (23,8% ) on viiesilbiline sõna liitsõna 2 + 3 
silpi (vastates nii tüübile *323). 

Näide: 
Ilmestyi ikirunoja (I : 1, 108). 
Pitkillä piharikoil la ( I I : 24, 417). 

50 juhtumis (2,8% ) on viiesilbiline sõna liitsõna 3 + 2 silpi 
(nii vastates tüübile *332). 

Näide : 
Lysmyä ru t imora i t a ( I : 2, 182). 
K a s v a n u t k a t a j a p e h k o ( I I : 24, 402). 

I : 2, 182. 185. 264. 368. 371; 3, 2ÖÜ; 4, 49. 62. 224. 429; 6, 209; 8, 74; 9, 
7. 218; 14, 162. 248; 17, 65. 75. 237; 19, 291. 387; 20, 37 7; 21, 78. 433; 22, 
104; 23, 112. 372; 

I I : 24, 402; 25, 257. 287; 27, 255; 29. 217; 31, 93; 32, 386. 498; 33, 204; 
35, 174; 41, 116. 147; 43, 365; 46, 14. 125. 294. 387. 431; 47, 126; 49, 261; 
50, 220. 304. 371. 

15 juhtumis on kolmesilbiline sõna liitsõna 2 + 1 silpi: 
Syänveet syventämässä ( I : 3, 221). 
Syänveet syvennettihin (I : 3, 241). 
Ristisuu ripottamahan (I : 4, 408). 
Olkapään o j e n t a m a t t a ( I : 8, 132; I I : 39, 219). 
Ovensuu osoavia ( I : 12, 398). 
Kokkapuut kohennetahan ( I : 17, 614). 
Kokkapuut kohotetuksi ( I : 17, 626). 
Posk ipää t puner tav ina ( I : 18, 332). 
Maapuolen Simasaloa ( I : 18, 550. 602. 623). 
K a n g a s p u u t kamahtelevi ( I : 24, 68). 
E m ä p u u n v i saperäs tä ( I I : 44, 176). 
E m ä p u u iki-iloa ( I I : 44, 180). 

4 juhtumis on kolmesilbiline sõna liitsõna 1 + 2 silpi: 
Kuu-kulta t ähyämähän (I: 17, 566). 
Suu-levän levittelevi ( I I : 48, 220). 
Kuu-kul ta k u m o t t a m a t t a ( I I : 49, 2) . 
Vyövaski, va l i t semahan ( I I : 50, 86). 
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Nagu näha, on kolmes loeteldud värsis esimese värsi ja la 
languses pikk kaasrõhuline silp. 

Viies juhtumis on mõlemad sõnad liitsõnad: 

Maapuolen Simasaloa (I : 18, 550. 602. 623). 
Emäpuun v i saperäs tä ( I I : 44, 176). 
E m ä p u u iki-iloa ( I I : 44, 180). 

Pikk silp värsi jala languses kaugemal esimest värs i ja lga 
esineb 6 juhtumis (juurde on arvatud ka need värsid, kus see 
esineb liitsõnades) : 

Viieltä vi tsasväl i l tä ( I : H , 203). 
Sanelin salometsillä ( I : 21, 336). 
Neitona v i t sas tamani ( I I : 24, 412). 
Paksumpi k u j a p a t s a s t a ( I I : 26, 244). 
Karvojen ka tse l tavaks i ( I I : 46, 290). 
Karvo jen ka t san to-a ika ( I I : 46, 294). 

Need ebareeglipärasused on tingitud is-ühendi murdelisest 
esindusest, millest on eespool juba korduvalt juttu olnud. 

76. Tüüp *53. 

452 värssi (2,0%). I — 252 (2,2%); II — 200 (1,8%). 

Näide : 
Hampahilleni hajoovat (I : 1, 10). 
Asemillansa a p a j a t (II : 24, 442). 

Esinemissageduselt on käesolev tüüp k a h e t e i s t k ü m -
n e s (vrd. VK-« 21. ja VER-s 28. kohal). 

216 juhtumis (47,8%) on viiesilbiline sõna liitsõna 2 4 - 3 
silpi (vastates nii tüübile *233), missugune asjaolu on tähelepan-
dav selle poolest, et tüübis *35 pole liitsõnade protsent mitte nii 
suur; siin võiksime jälle näha tõestust staccato-legato-teooriale. 

Siin esinevad liitsõnad koosnevad ainult 2 + 3 silbist, kuna 
üldse ei esine kombinatsiooni 3 - | - 2 silpi; samuti pole ka üheski 
juhtumis kolmesilbiline sõna liitsõna. 

Näide : 
Maitopartana pahaisna (I : 1, 43). 
Simasalmien sivutse (II : 24, 501). 

I : 1, 43. 88. 291; 2, 70. 118. 119. 214. 234. 346; 3, 65. 278. 472; 4, 178. 
183. 240. 380. 388. 396; 5, 82. 106. 143. 151; 6, 6. 14. 48. 94. 180'. 188; 7, 
266. 288; 8, 7. 29. 125; 9, 18. 166. 294; 10, 92. 154. 158. 198. 241; 11, 140. 
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193. 332; 12, 53. 218. 222; 13, 21; 14, 108. 138. 140. 142. 260. 359. 443; 15, 
192. 247. 313. 323. 350. 502. 514; 16, 40. 338. 345. 391; 17, 101. 146. 236. 
284. 360. 378. 399. '532. 580. 584. 598. 602; 18, 17. 135. 236. 296. 308. 384. 
445. 541. 652. 658. 681; 19, 67. 196. 206. 391. 398. 418. 430. 484; 20, 280. 
414. 612; 21, 108. 248. 340. 428; 22, 120'. 22,9. 230. 280. 282. 292. 464; 23, 42. 
177. 182. 390. 426. 594. 684; 24, 150. 156. 162. 350; 

II: 24, 501; 25, 247. 322. 364. 455. 468. 670; 26, 308. 310. 629; 27, 16. 104. 
292; 28, 39. 288; 29, 158. 392; 30, 20. 168. 221; 31. 166; 32, 100. 232, 372. 381. 
450. 490; 33, 154. 238; 34, 173; 35, 172; 36, 218. 293; 37, 31. 42; 38, 37; 
39, 280. 284. 400; 40, 27. 70. 130; 41, 6. 19. 65. 66. 102. 107. 120. 159. 204. 
205. 210; 42, 40. 295; 43, 14. 30'. 36. 40: 324; 44, 67. 188; 45, 142. 243; 
46, 50. 84. 121. 122. 304. 342. 369. 426. 448. 542. 589. 626; 47, 22. 74. 
261. 262. 281. 301. 325. 326; 48, 265. 294. 327; 49, 201. 234. 258; 50, 452. 
571. 572. 610. 

Soome skandeerimisreeglite vastu ei esine ühtegi eksimust. 

b. Kolmesõnalised. 

6-st matemaatiliselt võimalikust kombinatsioonist esineb 
siin 2 : *125 ja *215. 

77. Tüüp *125. 

376 värssi (1,6%). I — 177 (1,6%) ; II — 199 (1,7%). 

Näide : 
Saa kera sanelemahan (I : 1, 14). 
Puut p i tkät pe tä j ikössä ( I I : 24, 470). 

Esinemissageduse järjekorras on see tüüp v i i e t e i s t -
k ü m n e s (VK-s ja VER-s esineb seda tüüpi vähe: esimeses on 
sel 38. ja viimases 23. koht). 

82 juhtumis (21,8%) on viiesilbiline sõna liitsõna 2 -j- 3 silpi 
(vastab siis tüübile *1223). 

Näide : 
Oi Ukko y l i jumala (I : 1, 169). 
Tuo mulle sotisopani (II : 26, 331). 

I : 1, 14; 2, 317. 331. 361; 5, 123; 7, 20; 9, 104. 109; 10, 23; 12', 60. 74. 
79. 100. 105. 279; 14, 13. 38. 117. 304; 15, 629; 17, 58. 450'. 528; 18, 558; 19, 
40; 20, 22. 31. 409. 410. 419; 21, 15; 22, 7; 23, 88. 639; 

II : 24, 470; 26, 339. 342. 519. 531; 27, 116; 29, 212. 219. 305. 556; 30, 
144. 235. 309. 397; 32, 415. 441; 33·, 8. 198. 264. 274; 35, 297; 36, 29. 238; 38, 
109; 39, 58. 95. 373. 424; 42, 317. 358. 465; 44, 153. 243; 45, 15. 132. 245. 
270. 321; 46, 338; 47, 51. 249'. 317; 48, 226. 356; 50, 23. 134. 265. 281. 
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5 juhtumis on viiesilbiline sõna liitsõna 3 + 2 silpi (vastab 
tüübile *1232) : 

Kun kävin m a t a r a m a a l l a ( I : 8, 63) . 
J a p a h a n pakeno-aika ( I : 17, 482). 
E t hyvin, emän tä -pa rka ( I I : 33, 232). 
J ä i yksi sakar i sormi ( I I : 43, 250). 
Niin paloi k a t a j a k a n g a s ( I I : 48, 252). 

Üldse on siis viiesilbiline sõna liitsõna 87 juhtumis (23,3%). 
8 juhtumis on värsi ja la languses (kaugemal esimest värsi-

jalga) pikk si lp: 
On noita itselläniki ( I : 3, 368. 384. 400. 418. 436). 
Ei ole i tkettäviä ( I : 3, Ö29). 
J a kuta katsottanehe ( I : 20, 186). 
Niin kuulla kymmenennellä ( I I : 50, 151). 

Värsis II: 51, 151 esineb ebanormaalne pikk silp 2. värs i ja la 
languses. 

Lõppeks võiks veel märkida, et 220 juhtumis esineb esimese 
värsi jala languses pikk pearõhuline silp (58,5%). Sama nähtus 
esines ka tüüpides *1223 ja *1232, nagu nägime eespool. 

78. Tüüp *215. 

79 värssi (0,3%). 1 — 36 (0,3%); II — 43 (0,4%). 

Näide: 
Uuen kuun kumottaessa ( I : 1, 248). 
Luulin kuun kumottavaksi ( II : 25, 643). 

I : 1, 194. 248. 272; 2, 33. 47. 110. 220. 254. 309; 4, 123. 230; 10, 40. 
291; 11, 234; 12, 233. 241; 13, 198. 241; 15, 454. 492. 551. 555; 16, 45. 
176. 332; 17, 143. 549; 18, 120. 211. 303. 644; 21, 163; 22, 317; 23, 172; 
24, 327. 373; 

I I : 25, 634. 643; 26, 33; 27, 155; 30, 119. 251 ; 31, 11. 80. 143. 173. 359; 
33, 215; 34, 208. 212; 36, 147; 37, 74. 147. 225; 38, 29. 134; 39, 22; 42, 163. 
477; 43, 301. 403. 418; 46, 214; 47, 21. 27. 43; 48, 232; 49, 16. 69. 73. 141. 
281. 293. 383. 403; 50, 37. 164. 178. 497. 

15 juhtumis (19,0%) on viiesilbiline sõna liitsõna. 12 juhtu-
mis on sel 2 + 3 silpi, 3-s aga 3 + 2 silpi. 

Aalto vie asuinsiani ( I : 1, 194). 
Siihen loi lohiapa jat ( I : 1, 27'2). 
Toinen syö sianlihoa ( I : 4, 123). 
Kuni kyyn kulon-alaisen ( I : 13, 198). 

4 
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Minä mies vähäväkinen ( I : 15, 492). 
Tunnen mie ka lanku 'unki ( I : 18, 120). 
Or re t on omenapuis ta ( I : 21, 163). 
Toisin tuon n i in iä - raukan ( I : 22, 317). 
Kuni kuu meren-ylinen ( I I : 25, 634). 
Kuni kyyn kulon-alaisen ( I I : 30, 119). 
Kolmas on hopeakarva ( I I : 37, 74). 
Kolmas on kot imäkehen ( I I : 39, 22). 
Pu rk i tuon punakeräsen ( I I : 48, 232). 
Pieni on sotatuliksi ( I : 49, 141). 
Veikko vei emähevosen ( I I : 50, 37). 

Kõigis selle tüübi värssides vastavad silbi pikkused soome 
skandeerimisteooriale. 

c. Neljasõnalised. 
4-st matemaatiliselt võimalikust kombinatsioonist esineb 

siin 1: *1115. 

79. Tüüp *1115. 

8 värssi (0,04%). I — 4 (0,04%); II — 4 (0,04%o). 
Kun ei kuu ker i t tänynnä ( I : 1, 315). 
E ip ' on mies pahempikana ( I : 10, 293; 16, 275). 
Jos on mies epäpätöinen ( I : 23, 90). 
V a a n ei mies pahempikana ( I I : 26, 199). 
Kun ei kuu kumotakana ( I I : 47, 57). 
P a h ' on kuun k u m o t t a m a t t a ( I I : 49, 33). 
Saan ma kuun k u m o t t a m a h a n ( I I : 49, 115). 

Ühes juhtumis on viiesilbiline sõna liitsõna 2 + 3 silpi 
(I: 23, 90). 

В. Ü h e k s a s l i b i l i s ed v ä r s i t ü ü b i d . 

Need on matemaatiliselt võimalikud kahe-, kolme-, nelja-
või viiesõnalistena. 

a. Kahesõnalised. 

2-st matemaatiliselt võimalikust kombinatsioonist *45 ja *54 
esineb siin esimene. 

80. Tüüp *45. 

1 värss (0,01%o). I — puudub; II — 1 (0,01%o). 
Aiaksiksi asettelevi (II : 31, 312). 
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Värsis on eksimus selle soome reegli vastu, mis keelab esimest 
värs i ja lga täitmast kolme samasse sõnasse kuuluva silbiga. 

b. Kolmesõnalised. 
9-st matemaatiliselt võimalikust kombinatsioonist esineb 

käsiteldavas materjalis 2 : *315 ja *225. 

8 b Tüüp *315. 
1 värss (0,01%). I — 1 (0,01%); II — puudub. 

Kyllikki on k y länkäv iä ( I : 12, 124). 

Viiesilbiline sõna on liitsõna 2 + 3 silpi. 

82. Tüüp *225. 
2 värssi (0,01%c). I — 1 (0,01%); II — 1 (0,01%c). 

Neiti oli mataramaal la ( I : 19, 449). 
K ä ä n n y käe t sylei lemähän ( I I : 37, 152). 

Pikkusnõuded on täidetud. 

c. Neljasõnalised. 
12-st matemaatiliselt võimalikust kombinatsioonist esineb 

siin kaks : *1125, *1215. 

83. Tüüp *1125. 
2 värssi (0,01%c). I — puudub; II — 2 (0,02%o). 

Jo tuon näen kyse lemät tä ( I I : 25, 101. 235). 

84. Tüüp *1215. 
3 värssi (0,01%). I — puudub; II — 3 (0,03%o). 

Ei ole mies pahempikana (II : 42, 379). 
Kun oli kuun kulettanunna (II : 47, 33). 
Jo oli yö al inomainen ( I I : 47, 41). 

Viimses värsis 5-silbiline sõna on liitsõna 2 + 3 silpi. 

d. Viiesõnalised 
värsitüübid sellest rühmast pole esindatud. 

Võrreldes „Kalevalas" esineva viiesilbilise sõna .esindust 
eesti rahvalaulude omaga, selgub, et seal on viiesilbiline sõna õige 
sageli liitsõna (vrd. Anderson lk. 149—172, Aavik lk. 100—116). 
Meie materjalis aga on viiesilbiline sõna suuremalt jaolt liht-
sõna. 

4* 
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V I I . V ä r s i t ü ü b i d k u n i k u u e s i l b i l i s t e s õ n a d e g a . 
A. K a k e k s a s i l b i l i s e d v ä r s i t ü ü b i d . 

Need võivad olla kahe- või kolmesõnalised. 

a. Kahesõnalised. 

Matemaatiliselt on siin võimalik kaks kombinatsiooni: 26 ja 
62; need esinevadki mõlemad käsiteldavas materjalis. 

85. Tüüp 26. 

486 värssi (2,1%). I — 272 (2,4%); II — 214 (1,9%?). 

Näide: 
Käyä kulleroittelevi ( I : 2, 166). 
Piha pihlajais inesi ( II : 24, 452). 

Esinemissageduselt on kõne all olev tüüp ü h e k s a n d a l 
kohal (VK-s 19. j a VER-s 29. kohal). 

253 juhtumis (52,1%) on kuuesilbiline sõna liitsõna 2 + 4 
silpi. 

Näide: 
Kaunis kasvinkumppalini (I : 1, 12). 
Pirtt i lautakattoinesi (II : 24, 444). 

Neis juhtumeis on see tüüp lähedane tüübile 224, millega 
ongi seletatav selle nii rohke esinemisprotsent. 

51 juhtumis (10,5%. ) on kuuesilbiline sõna liitsõna 3 + 3 
silpi, vastates nii tüübile *233; kuna aga viimane on üldmater-
jalis esinemissageduselt t e i s e l kohal, on siin selle esinemis-
protsent küllalt väike. 

Laivan laskemasiaksi ( I : 1, 279). 
Vaaksan paltt inapaloa (I : 4, 226). 
Halki hartiolihojen (I : 6, 114; II : 33, 272). 
Noille syntymäsioille ( I : 7, 131; 10, 496). 
Vaimo valkeanver inen ( I : 7, 134). 
Rauan karkaisu-vesiksi ( I : 9, 212). 
R a u a n karkaisu-vetehen ( I : 9, 244). 
Sepon seisonta-sioilla ( I : 9, 315). 
Halki har t i a l iho jen ( I : 12, 182). 
Poron poikimasioille ( I : 13, 123). 
Koiran haukuntas ioi l le ( I : 13, 177). 
Vas ten varvikkomäkeä ( I : 13, 244; I I : 46, 559). 
Keihäs kenkimäsioil ta ( I : 13, 255). 
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Läpi l i ikkumalihojen ( I : 15, 357). 
Löyän synnyntäs ias i ( I : 17, 188). 
Revon rääyntäs io i l t a ( I : 17, 215). 
Tuulen tuut imasioi l ta ( I : 17, 238). 
V i l j an vierimäsioille ( I : 19, 140). 
Savun syntymäsioa ( I : 20, 478). 
S i i r ry i t syntymäsioi l ta ( I : 22, 72). 
Nousi nuot iotulel ta ( I : 22, 501). 
Pä t s in lämmitä-panoksi ( I : 23, 274). 
E ikä synnyntäs ias i ( I : 23, 760). 
S i i r ry in synnyn täs ia l t a ( I : 23, 822). 
Kutsu i kuppeloperäksi ( I : 24, 287). 
Kaiken kasvanto- ikäni ( I : 24, 311). 
Hei tän heinikkopihani ( I : 24, 368). 
P ä ä n s ä pellavaspioksi ( I I : 26, 47). 
Suulla surkeannäöl lä ( I I : 28, 67). 
Kup i t kukkurakuvul le ( I I : 29, 208). 
Seinän seisontasioa ( I I : 29, 462). 
Tuli turmion-a la inen ( I I : 30, 236). 
Vaelsi varvikkosaloa ( I I : 30, 398). 
Kaksi ka t t i l a - r an ia ( I I : 31, 369). 
Viisi vi ikate-kulua ( I I : 31, 371). 
Saunan lämmintä-panol le ( I I : 32, 312). 
Kule pel lavaskupona ( I I : 32, 366). 
M u r r a muuraha i skeko ja ( I I : 32, 402). 
Poikki pohkeal ihasi ( I I : 32, 45&). 
Kaa tu i kat t i lanoeksi ( I I : 33, 288). 
Saksan saipuavesi l lä ( I I : 36, 224). 
Vieri valkamavesi l le ( I I : 36, 271). 
T u h a t a m p u j a - u r o s t a ( I I : 43, 160). 
E ts i synnytyss ioa ( I I : 45, 67). 
Nois ta nos tamaviois ta ( I I : 46, 5) . 
Tulen si ir tymäsioil le ( I I : 47, 125). 
Sepä K u r j e t t a - r u k a l l a ( I I : 50, 142). 
Käyä hongikkokeolle ( I I : 50, 296). 

Kõigis loeteldud värssides on kuuesilbilise liitsõna 1. sõna 
algsilp pikk j a 2. sõna algsilp lühike vastavalt soome skandeeri-
miisteooria nõudeile. 

182 juhtumis (37,4%) on kuuesilbiline sõna lihtsõna. Et need 
juhtumid on vahest kõige huvitavamad, eriti selle poolest, et 
eesti rahvalauludes kuuesilbiline sõna vastavas tüübis ainult 
kahel korral on lihtsõna (VER-s; VK-s on see ainult liitsõna), 
on siin antud kõik need tekstid. 

Tuulen tuuiteltavaksi ( I : 1, 157; 7, 25. 73; II : 43, 281). 
V a i v a vär jä te l läkseni ( I : 1, 166; 7, 30). 
Veessä vierielläkseni ( I : 1, 168). 
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Käyä kulleroit televi ( I : 2, 166; 14, 286). 
Käsin kään tymä t tömäks i ( I : 3, 49). 
Ja lo in l i ikkumat tomaksi ( I : 3, 50). 
Mäe t myl le rö i t tämässä ( I : 3, 223). 
Mäet mylleröi te t t ihin ( I : 3, 243). 
Virkki vieriel lessänsä ( I : 4, 272). 
Lohen leikkaellaksensa ( I : 5, 78). 
Lohi leikkaellaksesi ( I : 5, 101). 
Kaun i s ka t sannois i l t ansa ( I : 5, 239). 
Jousen jänn i te l t äväks i ( I : 6, 60). 
Kään ty i kämmenyisi l lehen ( I : 6, 224). 
Nimen t i e t ämät tömäl lä ( I : 7, 120). 
Tuiki t un temat tomal l a ( I : 7, 200). 
A r m a s aikaellaksesi ( I : 7, 272; I I : 32, 468; 46, 564). 
Solmun tun tuma t tomaks i ( I : 8, 98. 104). 
Aivan tu tka imet tomal la ( I : 8, 102). 
H u r m e huppe leh tamahan ( I : 8, 164). 
K a r h u kämmenyis i l länsä ( I : 9, 300). 
Hurme , huppe leh tamas ta ( I : 9, 344). 
P ä ä l t ä pää rmehe t tömäks i ( I : 9, 554). 
Vieä vieretelläksesi ( I : 10, 167). 
Vieä vii letel läksensä ( I : 10, 172). 
Uros un te lompikana ( I : 10, 294; 16, 276; I I : 26, 200*; 42, 

380). 
Lyöä lynnähyt te levi ( I : 10, 412; 17, 142). 
T a n n e r tanhuel lakseni ( I : 11, 130). 
T a n n e r tanhuel laksesi ( I : 11, 138; I I : 29, 150). 
Lii t t i l i istehyisil lensä ( I : 11, 206). 
Liit in liistehyisilleni ( I : 11, 359). 
Luokin l o n k a h u t t a j a t a ( I : 12, 3>24. 330). 
Maille kyntämät tömi l le ( I : 12, 460; 17, 412). 
Aivan ahvenet tomihin (1:12, 462; 17, 406). 
K u r j a koskemais i t tani ( I : 12, 486). 
Kalhu kalpoel tavaksi ( I : 13, 62). 
Silmän s i in t ämä t tömähän ( I : 13, 214). 
Korvan kuu lemat tomahan ( I : 13, 216). 
Si lmän s i in tämät tömihin ( I : 13, 245). 
Korvan kuulemat tomihin ( I : 13, 246). 
Terve, t e r v e h y t t ä j ä n n e ( I : 14, 30). 
P a n e palkkalais ias i ( I : 14, 59). 
Käyä kälkähyt te levi ( I : 14, 390). 
Teille t ie tämät tömil le ( I : 15, 34; I I : 30', 344). 

V a r s a t v a l j a s t u t t a m a h a n ( I : 15, 106). 

K a n n a n karsku te l t avaks i ( I : 15, 158). 

Las t a lausehelliseksi ( I : 15, 384). 
Käyä käärämöi t te levi ( I : 15, 412). 

Saa 'a saaveroit televi ( I : 15, 460). 

Kaunis kaapsahel laksesi ( I : 15, 494). 
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Saa'a käärähy t te lev i ( I : 15, 530). 
Polku poimete l tavata ( I : 17, 16). 
Kolmas koikutellaksesi ( I : 17, 23). 
Pä ivän p o u a h u t t a m a t t a ( I : 17, 144). 
Mais ta l i ikutel tavis ta ( I : 17, 200). 
Soilta sammale t tomi l ta ( I : 17, 204). 
Mai l ta kyn tämät tömi l t ä ( I : 17, 222). 
Maihin l i ikutel tavihin ( I : 17, 382). 
Soille räykymät tömi l le ( I : 17, 402). 
Lempi liehaellaksesi ( I : 17, 416). 
Hengen huokumat tomaks i ( I : 17, 494). 
A r m a s aikaellakseni ( I : 17, 508; I I : 29, 590). 
Tuli t u n t e m a t t o m a n a ( I : 18, 330). 
Luien tun tumat tomi l l e ( I : 18, 346). 
Valmis va lva te l tavani ( I : 19, 14. 344). 
Valmis va lva te l tavas i ( I : 19, 348). 
Hul lu t huppeloi t semahan ( I : 20, 424). 
Käen k i n t a h a t t o m a n a ( I : 21, 118). 
Kupi t kukkura i s i l l ansa ( I : 21, 235). 
Toiste toimiel tavaksi ( I : 21, 418). 
Puoli pa lmikoi t semat ta ( I : 22, 26). 
Toinen hiemoite l tavana ( I : 22, 32). 
Toinen kengi te l tävänä ( I : 22, 38). 
Toinen k innas te l t avana ( I : 22, 44). 
Vuoet voikerrehtamisen ( I : 22, 70). 
K e r r a n ker tael lessasi ( I : 22, 124). 
L ä ä v ä t länkämöisi l läsi ( I : 23, 150). 
Kul ta kuiskute l taessa ( I : 23, 506). 
T y t ä r tuu i te l tunak i ( I : 23, 524). 
N u o r n a tuu i te l tuas i ( I : 24, 338). 
Rinnoin ruokkiel tuasi ( I : 24, 340). 
Kaunis kaapute l lakseni ( I I : 24, 446. 450. 454). 
P iha p ih la ja is ines i ( I I : 24, 452). 
K a n a kainaloisessansa ( I I : 25, 112). 
V a j a vierahais inesi ( I I : 25, 214). 
Suul ta suuruksel l isel ta ( I I : 25, 436). 
Tulen t i e t ämät tömäl lä ( I I : 25, 586). 
Hä i ssä hä i ly te l täväni ( I I : 26, 73). 
Löihe kukkaroisehensa ( I I : 26, 486). 
Hepo he lkehy t t ämähän ( I I : 26, 502). 
Kulki kukkaroisehensa ( I I : 26, 568; 27, 166; 42, 84). 
Tielle t eukka leh t amahan ( I I : 26, 642). 
Kielin ker toe l tavana ( I I : 27, 8) . 

Terve t e rvehy t t ä j ä l l e ( I I : 27, 24). 

Lampi laikutel laksesi ( I I : 27, 212). 

A r m a s aikael laksensa ( I I : 28, 290). 

Lempi l iehaellakseni ( I I : 29, 578). 
K u u r a kuulemais issani ( I I : 30, 50). 
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Rinnat r iuahuttamatta (II : 30, 92). 

Maahan m ä t t ä h ä t t ö m ä h ä n ( I I : 30, 112). 
M a a t a matkael lessansa ( I I : 30, 148). 
He inä t helpehet tömäksi ( I I : 30, 150; 42, 480) 
Vaai va rpahu i s i an i ( I I : 30, 188). 
Teillä t ie tämät tömi l lä ( I I : 30, 372). 
Vaali va r t i a t t omassa ( I I : 32, 58). 
P a r a s palkkala is ias i ( I I : 32, 244). 
R a n t a ra ikute l laksenne ( I I : 32, 282). 
Hiekka helkytelläksesi ( I I : 32, 462). 
Polku poimetellaksesi ( I I : 32, 476). 
Leivän leikkaellaksensa ( I I : 33, 82). 
Maa ta mahtava i s immanki ( I I : 33, 261). 
Ty t tö t i e tämät tömih in ( I I : 34, 202). 
Nimen t i e t ämä t tömähän ( I I : 34, 218). 
Kul ta kuihaut te levi ( I I : 35, 178). 
K e r r a n kertoelleheksi ( I I : 35, 258). 
L ä ä v ä t länkämöisi l läni ( I I : 36, 144). 
P ä i v ä t e inehet tömänä ( I I : 37, 4) . 
Pä ivän p o u a h u t t a m a t t a ( I I : 37, 148). 
Venyn veis tännäis i l läni ( I I : 39, 194). 
Vene v ieremät tömäksi ( I I : 40, 94) . 
Koivin koikkelehtavata ( I I : 41, 34). 
Kävi kanteloisehensa ( I I : 42, 66). 
Var s in vaa t t ehe t tomaks i ( I I : 44, 156). 
Maal la m ä t t ä h ä t t ö m ä l l ä ( I I : 4'5, 44). 
Nimen t i e tämät tömiä ( I I : 45, 188). 
Tuulen t u n t u m a t t o m a h a n ( I I : 45, 279). 
Pä ivän p a i s t a m a t t o m a h a n ( I I : 45, 2'80). 
V a m m a t v ä r j y m ä t t ö m ä k s i ( I I : 45, 288). 
Pä iv in pääsemät tömiks i ( I I : 45, 312). 
Hengin henkäel tyäni ( I I : 45, 336). 
Hanh i hautomais i l lansa ( I I : 46, 80). 
Turk in tunnus te l t avaks i ( I I : 46, 289). 
Retki reiahellaksesi ( I I : 46, 550). 
Toiste to imite l tavaksi ( I I : 46, 624). 
Pu i t a pilkoteltaviksi ( I I : 46, 630). 
P i r t i t va lkeat tomaksi ( I I : 47, 40) . 
Tul ta tuu i te l taessa ( I I : 47, 93). 
Ka la t ka r t ano i s i ansa ( I I : 47, 243). 
Verkko valmistel lakseni ( I I : 48, 11). 
Pä ivän pa i s t amat tomi l t a ( I I : 48, 149). 

Hiekan h ieromat tomi l ta ( I I : 48, 150). 

Yöllä pi i letel täväksi ( I I : 48, 279). 

P i r t i t valkealliseksi ( I I : 48, 290). 
Väki Väinämöisellenki ( I I : 50, 200). 

P a r a s palkkala is iani ( I I : 50, 206). 
Aivan aivinais i l lansa ( I I : 50, 240). 
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Lapsen lantehuisillensa ( II : 50, 348). 
Käyä kääperöittelevi ( II : 50, 374. 388. 402). 
Töistä t uhmemmis t akana ( I I : 50, 462). 
Lausu i läht ie l lessänsä ( I I : 50, 490). 
Toisin tu tkae l tavaks i ( I I : 50, 530). 
Kielen ke ikke leh tämät tä ( I I : 50, 548). 

86. Tüüp 62* 

1 värss (0,01%). I — puudub; II — 1 (0,01%). 

Merenvaahti-vaippa pääl lä ( I I : 48, 128). 

Kuuesilbiline liitsõna on 2 + 2 -f 2 silpi (lähedane tüübile 
2222). Tüüp 62 ei ole esindatud eesti rahvalauludes ühegi vär-
siga. 

b. Kolmesõnalised. 

3-st matemaatiliselt võimalikust kombinatsioonist esineb 
siin üks: 116. 

87. Tüüp 116. 

6 värssi (0,03%). I — 3 (0,03%); II — 3 (0,03%). 

Oi sie, k y n töras taha inen ( I : 8, 63). 
Tuo ny t ku l t a tu rpoas i ( I : 14, 329). 
Voi on va l t avanhempan i ( I : 22, 416; I I : 35, 276). 
Oi on osto-or jaseni ( I I : 26, 369). 
Tuon on va l t avanhempansa ( I I : 29, 532). 

Kõigis kuues juhtumis on kuuesilbiline sõna liitsõna 2 + 4 
silpi. 

B. Ü h e k s a s i l b i l i s e d v ä r s i t ü ü b i d . 

Matemaatiliselt võivad need olla kahe-, kolme- või neljasõna-
lised. 

a. Kahesõnalised. 

2-st matemaatiliselt võimalikust kombinatsioonist esineb üks : 
36. 

88. Tüüp 36. 
1 värss (0,01%). I — puudub; II — 1 (0,01%). 

Veäite villakuontalona (II : 26, 661). 

6-silbiline sõna on liitsõna 2 -j- 4 silpi. I värs i ja lga täitev 
3-silbiline sõna on ebareeglipärane. 
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b. Kolmesõnalised. 

6-st matemaatiliisest võimalikust kombinatsioonist esineb siin 
üks : 216. 

89. Tüüp 216. 

7 värssi (0,03%). I — 3 (0,03%); II — 4 (0,04%). 

Sure en sukka ja lko jas i ( I : 3, 399). 
Murti se puolipyörryksihin ( I : S, 519). 
P ä ä s e en nei t ipäivi l täni ( I : 10, 466). 
Viety on v i l j a m ä t t ä h ä l t ä ( I I : 25, 323). 
N'ousnut on nuot iotulel ta ( I I : 25, 505). 
Ota ei o rvaske t tuana ( I I : 27, 352). 
K a r j a on kaunihin-näköinen ( I I : 33, 203). 

5 juhtumis on 6-silbiline sõna liitsõna 2 + 4 silpi, 2 juhtumis 
aga (II: 25, 505; 33, 203) 3 + 3 silpi. 

с. Neljasõnalised 

värsitüübid pole selles rühmas esindatud. 

V I I I . V ä r s i t ü ü b i d k u n i s e i t s m e s i l b i l i s t e s õ n a d e g a . 
Need võivad olla kahe-, kolme- või neljasõnalised. Käsitel-

davas materjalis esineb üks k a h e s õ n a l i n e k a h e k s a s i l -
b i l i n e värsitüüp. 

A. K a h e k s a s i 1 b i 1 i s e d v ä r s i t ü ü b i d . 

a. Kahesõnalised. 

90. Tüüp *17. 

2 värssi (0,01%). I — 1 (0,01%); II — 1 (0,01%). 

P ä ä n pär i semät tömäks i ( I : 17, 493). 
Öin y r i t t ämät tömiks i ( I I : 45, 311). 

7-silbiline sõna on mõlemal juhtumil lihtsõna. 
Võrdluseks võiks mainida, et eesti rahvalauludes ei esine 

üldse värsitüüpe seitsmesilbiliste sõnadega. 
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I X . V ä r s i t ü ü b i d k u n i k a h e k s a s i l b i l i s t e s õ n a d e g a . 
Matemaatiliselt võivad need olla ühe-, kahe- või kolmesõnali-

sed. Käsiteldavas materjalis esineb ainult üks k a h e k s a s i l b i -
l i n e ü h e s õ n a l i n e värsitüüp. 

A. K a h e к s a s i 1 b i 1 i s e d v ä r s i t ü ü b i d . 
a. Ühesõnaline. 

91. Tüüp 8. 

12 värssi (0,1%). I — 10 (0,1%); II — 2 (0,02%). 
Takehinta-tanteril la ( I : 9, 316). 
Kultalatva-kuusosehen ( I : 10, 41). 
Kultalatva-kuusosesta ( 1: 10, 144. 150'). 
Eränetso-a ikoinani ( I : 14, 56. 144). 
Miehentappo- tan ter i l t a ( I : 17, 224). 
Aal lonlaskia-uros ta ( I : 18, 698). 
Kal jankei t to-va lke i ta ( I : 20, 482). 
Kanervikkokankahis in ( I : 22, 290). 
Kohokuori-kokkaroil la ( I I : 25, 530). 
Tuhatkie l i -käärmehel le ( I I : 26, 630). 

Väl ja arvatud kaks juhtumit (I: 18, 698 ja 22, 290), on kõi-
gis esinevais värssides 8-silbilisie liitsõna I pool (s. t. I värsipool) 
liitsõna 2 + 2 silpi ja II pool 4-silbiline lihtsõna, olles seega 
lähedane tüübile 224. 

Värsis 1: 18, 698 on 8-silbilise liitsõna I pool (s. t. I värsi-
pool) 2 -f 3 silpi, II pool 3-silbiline lihtsõna, vastates nii tüü-
bile *233. 

Värsis I : 22, 290 koosneb 8-silbiline liitsõna kahest 4-silbi-
lisest lihtsõnast, sarneldes nii tüübiga 44. 

Eesti rahvalauludes puuduvad 8-silbiliste sõnadega värsi-
tüübid. 

V ä r s i t ü ü b i d e s i n e m i s s a g e d u s e j ä r j e k o r r a s . 
V ä r s s i d e a r v P r o t s e n t i d e s 

N r . T ü ü p I + II I II I + II I II 

58 224 5297 2579 2718 23,2 22,6 23,8 

12 *233 3824 1874 1950 16,8 16,4 17,1 

53 44 3132 1574 1558 13,7 13,8 13,7 

75 *35 1803 931 872 7,9 8,2 7,7 

1 2222 946 483 463 4,1 4,2 4Д 

14 *332 898 393 505 3,9 3,4 4,4 
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V ä r s s i d e a r v 
N г. T ü ü p I + II I II 
13 *323 867 435 432 
61 1124 556 280 276 
85 26 486 272 214 
23 *'2213 475 211 264 
19 *1232 455 250 205 
76 *53 452 252 200 
60 422 446 210 236 
22 *2132 386 187 199 
77 *125 376 177 199 
18 *1223 360 183 177 
54 *134 349 194 155 
15 *1133 264 142 122 
3 11222 168 77 91 

69 2124 132 88 44 
21 *2123 121 68 53 
68 1224 97 52 46 
3'2 *2133 95 59 36 
57 *413 89 51 38 
20 *1322 88 39 49 
78 *215 79 36 43 
30 *1233 61 32 29 
16 *1313 44 23 21 

7 12222 43 25 18 
26 *11132 35 21 14 
56 314 28 17 И 
63 2114 27 17 10 
8 21222 26 8 18 

29 *333 26 13 13 
67 324 26 17 9 
24 3122 16 И 5 
25 *11123 14 5 9 
39 3222 14 И 3 
27 *11213 13 9 4 
73 2224 13 6 7 
91 8 12 10 2 
4 21122 11 4 7 

49 *2233 9 6 3 
17 *3113 8 6 2 
72 11124 8 4 4 
79 *1115 8 4 4 
46 *21213 7 3 4 
55 *143 7 3 4 
89 216 7 3 4 
66 *234 6 3 3 
87 116 6 3 3 
38 *2322 5 4 1 

P r o t s e n t i d e s 
I + II I II 
3,8 3,8 3,8 
2,4 2,5 2,4 
2,1 2,4 1,9 
2,1 1,9 2,3 
2,0 2,2 1,8 
2,0 2,2 1,8 
2,0 1,8 2,1 
1,7 1,6 1,7 
1,6 1,6 1,7 
1,6 1,6 1,6 
1,5 1,7 1,4 
1,2 1,2 1Д 
0,7 0,7 0,8 
0,6 0,8 0,4 
0,5 0,6 0,5 
0,4 0,5 0,4 
0,4 0,5 0,3 
0,4 0,4 0,3 
0,4 0,3 0.4 
0,3 0,3 0,4 
0,3 0,3 0,3 
0,2 0,2 0,2 
0,2 0,2 0,2 
0,2 0,2 од 
од ОД од 
од од од 
ОД од 0,2 
0,1 од ОД 
0,1 од од 
од од 0,04 
од 0,04 од 
од ОД 0,03 
од од 0,04 
од од ОД 
од од 0,02 
0,05 0,04 од 
0,04 0,05 0,03 
0,04 0,05 0,02 
0,04 0,04 0,04 
0,04 0,04 0,04 
0,03 0,03 0,04 
0,03 0,03 0,04 
0,03 0,03 0,04 
0,03 0,03 0,03 
0,03 0,03 0,03 
0,02 0,04 0,01 
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V ä r s s i d e a r v P r o t s e n t i d e s 
N r. T ü ü p I + II I II I + II I II 
40 *11133 5 3 2 0,02 0,03 0,02 
59 242 5 — 5 0,02 — 0,04 
36 *2223 4 1 3 0,02 0,01 0,03 
44 *12213 4 2 2 0,02 0,02 0,02 
33 *3123 3 3 — 0,01 0,03 — 

42 *11322 3 2 1 0,01 0,02 0,01 
64 4112 3 1 2 0,01 0,01 0,02 
84 *1215 3 — 3 0,01 — 0,03 

2 22222 2 2 — • 0,01 0,02 — 

5 22112 2 1 1 0,01 0,01 0,01 
34 *3132 2 1 1 0,01 0,01 0,01 
37 *2232 2 2 — 0,01 0,02 — 

43 *12123 2 1 1 0,01 0,01 0,01 
45 *21123 2 2 — 0,01 0,02 — 

47 31122 2 — 0,01 — 0,02 
48 *111213 2 1 1 0,01 0,01 0,01 
62 1142 2 — 0,01 — 0,02 
71 4122 2 2 — 0,01 0,02 — 

82 *225 2 1 1 0,01 0,01 0,01 
83 *1125 2 — 0,01 — 0,02 
90 *17 2 1 1 0,01 0,01 0,01 

6 112112 1 1 — 0,01 0,01 — 

9 *22122 1 — 1 0,01 — 0,01 
10 111222 1 1 — 0,01 0,01 — 

11 122112 1 — 1 0,01 — 0,01 
28 *21113 1 — 1 0,01 — 0,01 
31 *1323 1 1 — 0,01 0,01 — 

35 *3213 1 1 — 0,01 0,01 — 

41 *11223 1 — 1 0,01 — 0,01 
50 *11233 1 1 — 0,01 0,01 — 

51 *22213 1 1 — 0,01 0,01 — 

52 31222 1 — 1 0,01 — 0,01 
65 414 1 1 — 0,01 0,01 — 

70 2214 1 — 1 0,01 • — 0,01 
74 11224 1 1 — 0,01 0,01 — 

80 *45 1 — 1 0,01 — 0,01 
81 *315 1 1 — 0,01 0,01 — 

86 62 1 — 1 0,01 — 0,01 
88 36 1 — 1 0,01 — 0,01 

K o k k u v õ t t e i d j a v õ r d l u s i 
Nagu selgus, on „Kalevalas" üldse 91 värsitüüpi. K õ i g e 

s a g e d a m i n i e s i n e v v ä r s i t ü ü p on t ü ü p 2 2 4 — samuti 
nagu eesti rahvalaludes, nii et see tüüp näib olevat rahvalau-
likute poolt enim eelistatud. 
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Üle 227 (1%) värsi esineb 18-s värsitüübis. Neis kokku on 
21372 värssi (93,8%). Kuni 0,1%-lise (s. t. 1% — 0,1%) värs-
side arvuga on esindatud 17 värsitüüpi 1185 värsiga (5,2%) ; 
ülejäänud 238 värssi moodustavad 1,0% koguarvust (56-s tüü-
bis). 18 tüüpi on esindatud igaüks ainult ühe värsiga. 

Nii näeme, et „Kalevala" värsitüübistik võrreldes VK ja 
VER omaga on hoopiski lihtsam : VK-s esineb 153 ja VER-s 103 
värsitüüpi. 

Siiski esineb „Kalevalas" 26 niisugust tüüpi, mida ei leidu 
VK-s või VER-s. 

VK-s puuduvad neist järgmised: 
*1322, *3132, *21123, *11233, *143, 414, 11224, 62, *17 ja 8. 

VER-s puuduvad: 
*3113, *21113, *3123, *3213, *11322, *12123, *21123, 
*21213, 31122, *111213, 31222, *143, 414, 4122, *1115, *315, 
*1125, *1215, 62, 36, *17 ja 8. 

Ka värsitüüpide esinemissagedus on „Kalevala" ja eesti 
rahvalauludes nii mõnegi tüübi suhtes ebaühtlane; seepärase 
antakse siin võrdlustabel, kuhu on lisatud statistilised andmed 
ka eesti kunstrahvalaulude — Suitsu ja Ridala poeemide — kohta. 

Andmed on esitatud kaheksateistkümne kõige sagedamini 
esineva värsitüübi kohta (protsentides). 

T ü ü p K l v. V К V E R S u i t s R i d a 

224 23,2 21,9 26,4 18,2 18,0 

CO 
CO 
GM 16,8 5,8 8,7 9,2 21,2 

44 13,7 10,6 6,8 13,6 9,0 
*35 7,9 1,1 1,3 0,8 5,9 

2222 4Д 13,0 11,8 12,8 8,2 
*332 3,9 1,2 2,2 2,4 9,9 

*323 3,8 3,4 2,7 2,1 3,7 

1124 2,4 6,7 4,9 5,9 1Д 

26 2,1 1,0 0,5 0,7 0,2 
*2213 2,1 1,1 1,9 5,3 4,6 

*1232 2,0 0,8 2,0 0,7 0,3 

*53 2,0 Ό,8 0,5 0,5 5,1 

422 2,0 2,6 1,8 5,4 5,0 

*2132 1,7 0,9 1,2 1,1 1,1 

*125 1,6 0,3 0,7 — 0,2 
*1223 1,6 1,8 2,8 1,6 0,1 

*134 1,5 0,01 0,2 0,3 0,8 
*1133 1,2 1,5 1,8 0,5 0,2 
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Nagu nähtub tabelist, on „Kalevalas" ja eesti rahvalauludes 
tüübi 224 esinemisprotsent peaaegu võrdne, eesti kunstrahvalaulu-
des aga on see väiksem. Tüüp *233 juures on aga kõikuvus kül-
laltki suur. Kõige rohkem on viimast tarvitanud Ridala, sellele 
järgneb „Kalevala"; VK-s, VER-s ja Suitsul on seda aga poole 
võrra vähem kui eelmistel. Tüübi 2222 juures torkab silma selle 
vähemus „Kalevalas" võrreldes eesti rahvalauludega. Ka viie- ja 
kuuesilbiliste sõnadega värsdtüüpides on märgatav vahe eesti ja 
soome materjalide vahel. 

Peale selle esineb siin rida värsitüüpe, mis „Kalevalas" on 
esindatud rohkem kui 1%-liselt, VK-s ja VER-s aga vähem kui 
1%-liselt. Need on järgmised: 

T ü ü p К l v . V К V E R 

26 2,1 1,0 0,5 
*1232 2,0 0,8 2,0 

*53 2,0 0,8 0,5 
*2132 1,7 0,9 1,2 
*125 1,6 0,3 0,7 
*134 1,5 0,01 0,2 

„Kalevalas" esinevad värsitüübid on kas kaheksa-, üheksa-
või kümnesilbilised. 

Kaheksasilbilised värsitüübid, arvult 44, moodustavad neis 
esineva 22163 värsiga (97,2%) valdava osa kogu materjalist. 

Üheksasilbilisi värsitüüpe on 40, aga värsside arv neis on 
võrdlemisi väike: 604 (2,6%). 

Kümnesilbilisi värsitüüpe on 7, 28 värsiga (0,1%). 
Skandeeruvate värsside protsent võrreldes eesti rahvalaulu-

dega on „Kalevalas" märgatavalt suurem. Siin esineb 11407 
(50,0%) niisugust värssi, kus sõnarõhk ja värsirõhk ei ühti. 
Skandeeruvate värsside hulka on arvatud ka need värsid, kus 
esinev neljasilbiline liitsõna koosneb ühe- - j - kolmesilbilisest 
sõnast (VK-s ja VER-s ei esine niisuguseid kombinatsioone). 

„Kalevalas" j a eesti rahvalauludes esinevate skandeeruvate 
värsside esinemissuhe on järgmine: 

K l v . V K V E R 
50,0% 27,4% 33,2% 

Väl ja arvatud üksikud juhtumid, on kõigis skandeeruvais 
värssides rangelt kinni peetud soome pikkusreegleist. 



64 Α. A A V I K Β X L V I . 2 

Mis puutub prof. Andersoni uurimuses fikseeritud staccato-

legato reeglisse (vt. Anderson lk. 187 j .), siis, nagu vastavate tüü-
pide juures on juba mainitud, võib seda nentida ka „Kalevala" 
vastava värs imater ja l i puhul. Pikemad sõnad (4-, 5-, 6- j a 7-
silbilised) esinevad siingi värsi esipooles harvemini kui teises 
pooles. 

Täielikuma ülevaate saamiseks esitatakse siin kokkuvõtlikud 
andmed nelja-, viie-, kuue- j a seitsmesilbiliste sõnade esinemise 
kohta. 

4 - s i l b i l i n e s õ n a I värsip. II värsip. 
540 v. (2,4%) 6542 v. (28,7%) 

Kui si ia juurde a r v a t a tüüp 44 juures t niisugused värsid, 
kus 4-silb. sõna on liitsõna kas värs i I või II pooles, siis kujuneb 
olukord j ä r g m i s e k s : 

I värsip. II värsip. 
709 v. (3,1%) 7230 v. (31,3%) 

5 - s i l b i l i n e s õ n a Esiosas Lõpposas 
452 v. (2,0%) 2275 v. (10,0%) 

6 - s i l b i l i n e s õ n a Esiosas Lõpposas 
1 v. (0,01%) 500 v. (2,2%) 

7 - s i l b i l i n e s õ n a Esiosas Lõpposas 
— 2 v. (0,01%) 

Neljasilbiliste l i i t s õ n a d e puhul on tavaline, et need on 
2 + 2 silpi (1298 juhtumit) ; 86 juhtumis aga on neljasilbiline 
sõna liitsõna 1 + 3 silpi. Kokku on neljasilbiliste sõnade hulgas 
liitsõnu 1384; siia juurde on arvatud ka tüübis 44 esinevad liit-
sõnad. 

Viiesilbiliste sõnade puhul on suhe j ä r g m i n e : värs i lõpposas 
esinev viiesilbiline sõna on 527 juhtumis 2 + 3 silpi, 58 juhtumis 
aga 3 + 2 si lpi; värsi esiosas esinev viiesilbiline sõna on 216 juh-
tumis 2 + 3 silpi. 

Kuuesilbilised liitsõnad on tavaliselt 2 + 4 silpi (265-s vär-
sis) ; 53 juhtumis on värsi lõpposas esinev kuuesilbiline sõna liit-
sõna 3 + 3 silpi. Tüübis 62 esineb liitsõna 2 + 2 + 2 silpi. 

Tüübis 8 esineb kaheksasilbiline liitsõna 2 + 2 + 4 silpi (10 
värss i) , või 4 + 4 silpi (1 värss) , või 2 + 3 + 3 silpi (1 vär s s ) . 
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Jaotades värsid neis esineva kõige pikema sõna järgi, saame 
järgmised tulemused : 

Värsi tüübid kuni Klv. VK VER 

2 - s i l b . s õ n a d e g a : 1202 v. 3514 v. 943 ν. 
(5,3%) (22,7%) (19,7%) 

3 - s i l b . s õ n a d e g a : 8123 v. 3782 v. 1460 v. 
(35,6%) (24,5%) (30,6% ) 

4 - s i l b . s õ n a d e g a : 10228 v. 7549 v. 2162 v. 
(44,9%) (48,8%) (45,3%) 

5 - s i l b . s õ n a d e g a : 2727 v. 443 v. 150 v. 
(12,0%) (2,9%) (ЗД%) 

6 - s i l b . s õ n a d e g a : 501 v. 176 v. 27 v. 
(2,2%) (1Д%) (0,6%) 

Värsitüübid 7- ja 8-silbiliste sõnadega esinevad ainult „Kale-
valas" : 
7 - s i l b . s õ n a d e g a : 2 v . (0,01%). 

8 - s i l b . s õ n a d e g a : 12 v. (0,1%). 

Siin selgub huvitav nähtus : vaatamata soome keelele omasele 
sõnade pikemusele, on soome rahvalaulikuil, samuti kui eesti 
rahvalaulikuil, kalduvus tarvitada rohkem lühisõnalisi kui pika-
sõnalisi värsse. 

Mis puutub lõppeks prof. Andersoni poolt VK põhjal fikseeri-
tud reegleisse, et kaht naabervärsi jalga ei tohi täita 1 -j— 2 —(— 1 sil-
biga ja esimest värsipoolt 1 + 3 silbiga, siis võib nentida, et esi-
mesest mainitud reeglist on siingi kinni peetud ja koguni 100%-
liselt; teise reegli kohta ei saa seda aga ütelda, sest kombinatsioon 
1 + 3 silpi värsi esimeses pooles esineb 481 korda (2,1%), ja mitte 
alati pole see rõhutamas parallelismi, nagu ette näeb mainitud 
reegel. 

Üldiselt võib ütelda, et „Kalevala" ja eesti rahvalaulud, vaa-
tamata üksikuile erinevustele (pikemate ja lühemate sõnade esi-
nemissageduses, üksikute tüüpide puudumises ühes või teises 
materjalis või nende erinevas esinemisprotsendis jmm.) on oma 
iseloomult sarnased, kusjuures muidugi tuleb alla kriipsutada 
vigaste värsitüüpide täielikku puudumist „Kalevalas", ebareegli-
päraste värsside väikest esinemisprotsenti ja värsitüübistiku suu* 
remat lihtsust võrreldes eesti rahvalauludega. 

f) 
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Värsitüüpide register. 

Värsitüüp Värsside arv Nr. Lk. Värsi tüüp Värsside arv Nr. Lk. 

8 12 91 59 *1313 44 16 16 
-17 2 90 58 *1322 88 20' 19 

26 486 85 '52 *1323 1 31 25 
::r> 1803 75 45 2114 27 63 39 
36 1 88 57 *'2123 121 21 19 
44 3132 53 31 2124 132 69 42 

*45 1 80 50 *2132 386 22' 20 
*'53 452 76 47 *2133 95 32 25 

62 1 86 57 *2213 475 23 20 
116 6 87 57 2214 1 70 43 

* 12'5 376 77 48 2222 946 1 6 
*134 349 54 33 *2223 4 36 26 
4 43 7 56 34 2224 13 73 44 

-215 79 78 49 *2232 2 37 27 
216 7 89 5'8 *2233 9 49 30 
2,24 5297 58 36 *2322 5 38 27 

-225 2 82 61 *3113 8 17 17 
*'233 3824 . 12 12 3122 16 24 21 
*234 6 66 41 *3123 3 33 26 

242 5 59 37 *3132 2 34 26 
314 28 56 34 *3213 1 35 26 

*315 1 81 51 3222 14 39 27 
*328 867 13 14 4112 3 64 40 

324 26 6'7 41 4122 2 71 44 
*332 898 14 15 *11123 14 25 21 
*333 26 29 23 11124 8 72 44 
*413 89 57 36 *11132 35 26 22 

414 1 65 40 *11133 5 40 28 
422 446 60 38 *11218 18 27 22 

*1115 8 79 50 11222 168 3 7 
1124 556 61 38 *11223 1 41 28 
1 125 2 83 51 11224 1 74 45 

*1133 264 15 16 *11233 1 50 30 
1142 2 62 39 *11322 3 42 28 

*1215 3 84 51 *12123 2 43 28 
*1223 360 1-8 17 *12(213 4 44 28 

1224 97 68 42 12222 43 7 9 
* 12 32 455 19 18 *21113 1 28 23 
*1233 61 30 24 21122 11 4 8 
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Värs i tüüp Värss ide a r v Nr. Lk. Värs i tüüp Värss ide a r v Nr. Lk. 

*21123 2 46 29 31122 2 47 29 
*21213 7 46 29 31222 1 52 31 

21222 2(i 8 10 *111213 2 48 29 
22112 2 5 8 111222 1 10 11 

*22122 1 9 11 112112 1 6 9 
*22213 1 51 30 122112 1 11 11 

22222 2 2 7 



R E F E R A T . 

Wortsilbenstatistische Untersuchung des „Kalevala". 

Den Inhalt der vorliegenden Schrift bildet eine Untersuchung 
der Frage, wie die acht bis zehn Silben, aus denen der Vers des 
„Kalevala" (sowie der älteren finnischen und estnischen Volks-
lieder) besteht, sich auf die einzelnen Worte des Verses statistisch 
verteilen ; genauer : welche von den zahllosen mathematisch mög-
lichen Verstypen (224 = zweisilbiges -f zweisilbiges + viersilbi-
ges Wort, *233 = zweisilbiges + dreisilbiges + dreisilbiges Wort 
u. s. w.) im „Kalevala" tatsächlich vorkommen und durch einen 
wie hohen Prozentsatz von Versen ein jeder von diesen Verstypen 
darin vertreten ist. 

Als Vorbild dienten W a l t e r A n d e r s o n ' s „Studien zur 
Wortsilbenstatistik der älteren estnischen Volkslieder" (1935), 
deren Grundlage die aus dem Kirchspiel Kolga-Jaani stammenden 
Volkslieder im II. Bande von Jakob Hur t ' s „Vana kannel" (1886) 
bilden. Auf diese „Studien" sei der Leser hiermit verwiesen: er 
wird darin eine Behandlung aller mit einer derartigen Statistik 
verknüpften prinzipiellen und technischen Fragen finden. 

Die vorliegende Untersuchung berücksichtigt überall auch 
den Umstand, ob die zu einem jeden Verstypus gehörigen Verse 
den von den finnischen Forschern aufgestellten Quantitätsregeln 
(vgl. Anderson p. 9 ff. und 192 ff.) entsprechen, und zwar be-
schränkt sich hier die Betrachtung nicht, wie bei Anderson, auf 
die sog. s k a n d i e r t e n V e r s e (d. h. diejenigen, wo Wort-
akzent und Versakzent auseinanderfallen: vor der Formel eines 
jeden solchen Verstypus steht ein S t e r n c h e n ! ) , &0Ήάβηι er-
streckt sich auf das gesamte Versmaterial. 

Das „Kalevala" besteht aus 22795 Versen. Um die objektive 
Genauigkeit und Zuverlässigkeit der f ü r jeden Verstypus errech-
neten Prozentsätze zu prüfen, wurde (ebenso wie bei Anderson) 
jeder Prozentsatz dreimal berechnet: f ü r das gesamte „Kalevala", 
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fü r dessen erste Hälf te (1, 1—24, 383:11398 Verse) und f ü r des-
sen zweite Hälf te (24, 384—50, 620:11397 Verse). 

Die Verstechnik des Lönnrotschen Epos ist mit derjenigen der 
echten finnischen älteren Volkslieder natürlich nicht völlig iden-
tisch, steht ihr aber sehr nahe, da das „Kalevala" vielleicht zu 
95% aus echten Volksliedern, Volksliedteilen und Volksliedversen 
mosaikartig zusammengesetzt ist. 

Zum Vergleiche werden herangezogen die statistischen Er-
gebnisse über die estnischen Volkslieder aus dem obenerwähnten 
Buche von Anderson sowie aus der ungedruckten Seminararbeit 
der Verfasserin (1936) über M. Veske's „Eesti rahvalaulud" 
(1879. 1883) ; auf3erdem in einigen Fällen statistische Daten über 
die estnischen (im Versmaß der älteren Volkslieder abgefaßten) 
Kunstdichtungen von G. Suits und V. Ridala (nach der ungedruck-
ten Seminararbeit von G. Kink-Laugaste). 

Im ganzen finden sich im „Kalevala" 91 V e r s t y p e n (Vana 
kannel II: 153, Veske: 103), unter denen — ebenso wie in den 
estnischen Volksliedern — der Typus 224 bei weitem der häufigste 
ist (23,2% der gesamten Verszahl). 

Durch mehr als 227 Verse ( = 1%) sind 18 Verstypen ver-
treten (93,8% der gesamten Verszahl), durch je 23 ibis 227 Verse 
(r= 0,1—1%) 17 Verstypen (5,2% der Verszahl), noch seltener 
sind 56 Verstypen (1,0% der Verszahl) ; unter den letzgenannten 
sind 18 nur je einmal belegt. 

26 von den Verstypen des „Kalevala" fehlen entweder in 
„Vana kannel II" (10 Typen) oder bei Veske (22 Typen) : oben 
p. 62. 

Die relative Häufigkeit der einzelnen Verstypen des „Kale-
vala" weicht von derjenigen in „Vana kannel II", bei Veske, Suits 
und Ridala erheblich ab (vgl. die Übersichtstabelle über die 18 
häufigsten Typen des „Kalevala" oben p. 62 sowie die beigehef-
tete Farbentafel). Die 3 häufigsten Typen sind im „Kalevala": 
224, *233, 44, in „Vana kannel II" : 224, 2222, 44, bei Veske: 224, 
2222, *233, bei Suits : 224, 44, 2222, bei Ridala : *233, 224, *332. 
Der in den estnischen Volksliedern zweithäufigste Verstypus 
2222 (13,0 bezw. 11,8%) erscheint im „Kalevala" erst an f ü n f t e r 
Stelle (4,1%). 

6 Verstypen, die im „Kalevala" zu den 18 häufigsten (über 
1%) gehören, sind in „Vana kannel II" (sowie in 4 Fällen bei 
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Veske) durch weniger als je 1% der gesamten Verszahl vertreten : 
oben p. 63. 

Die Zahl der a c h t s i l b i g e n V e r s e (44 Typen) beträgt 
im „Kalevala" 97,2%, diejenige der n e u n s i l b i g e n V e r s e 
(40 Typen) 2,6%, diejenige der z e h n s i l b i g e n V e r s e 
(7 Typen) 0,1% der Gesamtzahl. 

Die Zahl der „ s k a n d i e r t e n V e r s e " (s. o.) ist im 
„Kalevala" (50,0% ) merklich höher als in „Vana kannel II" 
(27,4%) und bei Veske (33,2%). 

Die von den finnischen Forschern aufgestellten Q u a n t i -
t ä t s r e g e l n sind mit sehr seltenen (und dann meistens nur 
scheinbaren) Ausnahmen konsequent durchgeführ t — viel kon-
sequenter als in den estnischen Volksliedern. 

Die von Anderson (p. 187 f.) f ü r die estnischen Volkslieder 
aufgestellte S t a c c a t o - l e g a t o - R e g e l („die erste Vers-
hälf te wird sozusagen mehr staccato, dié zweite mehr legato ge-
sungen", weshalb längere Worte viel häufiger am Ende als am 
Anfang des Verses stehen) gilt in der erdrückenden Mehrzahl der 
Fälle auch f ü r das „Kalevala", wo 4-, 5-, 6- und 7-silbige Wörter 
am Schlüsse des Verses um ein vielfaches häufiger auf t re ten als 
am Anfang : oben p. 64. 

Viersilbige K o m p o s i t a kommen 1384 mal vor, und zwar 
bestehen sie aus 2 + 2 Silben in 1298 Fällen, aus 1 + 3 Silben in 
86 Fällen. 

Fünfsilbige Komposita begegnen (wie fünfsilbige Worte 
überhaupt) meistens am Versschluß : 2 + 3 Silben — 527 mal, 
3 + 2 iSilben — 58 mal ; in 216 Fällen aber am Versanfang (immer 
2 + 3 Silben). 

Sechssilbige Komposita am Versschluß: 2 + 4 Silben — 265 
Fälle, 3 + 3 Silben — 53 Fälle; am Versanfang (Verstypus 62) : 
2 + 2 + 2 Silben — 1 Fall. 

Siebensilbige Komposita kommen im „Kalevala" überhaupt 
nicht vor. 

Achtsilbige Komposita: 2 + 2 + 4 Silben — 10 Fälle, 4 + 4 
Silben — 1 Fall, 2 + 3 + 3 Silben — 1 Fall. 

Eine Übersicht des Versmaterials von „Kalevala", „Vana kan-
nel II" und Veske, geordnet nach Versen mit höchstens zweisilbi-
gen, dreisilbigen, viersilbigen, fünfsilbigen, sechssilbigen, sieben-
silbigen und achtsilbigen Worten, findet sich oben p. 65. 
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Die von Anderson (p. 190) auf Grund von „Vana kannel II" 
aufgestellte Regel, daß z w e i N a c h b a r v e r s f ü ß e n i c h t 
d u r c h e i n e i n s i l b i g e s -)- e i n z w e i s i l b i g e s + 
e i n e i n s i l b i g e s W o r t a u s g e f ü l l t w e r d e n d ü r -
f e n (so daß die Verstypen *1214, :|:12122, *12113, *21212, 
* 121212, *211212 u. s. w. unzulässig sind), hat sich auch im „Kale-
vala" hundertprozentig bewährt : nicht ein einziger Verstoß gegen 
diese Regel hat sich darin gefunden. 

Anders steht es mit der ebenfalls von Anderson (p. 190) 
aufgestellten Regel, daß d i e e r s t e V e r s h ä l f t e n i c h t 
d u r c h e i n e i n s i l b i g e s 4- e i n d r e i s i l b i g e s W o r t 
a u s g e f ü l l t w e r d e n d ü r f e , abgesehen von dem seltenen 
(0,1%) Verstypus *1313 (wo die beiden Vershälften fas t immer 
einander inhaltlich parallel gebaut sind). Diese Regel, die f ü r 
„Vana kannel II" und fas t ebenso streng f ü r Veske's Volkslieder 
gilt, ha t f ü r das „Kalevala" d u r c h a u s k e i n e G e l t u n g : 
der Verstypus *134 kommt hier 349 mal vor (1,5%), der Vers-
typus *1322 88 mal (0,4%) ; daneben der Verstypus *1313 44 mal 
(0,2%), darunter 15 mal ohne inhaltlichen Parallelismus. 
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Kui a l laki r ju tanu avaldas 1933. aas ta l oma magistr i töö 
„Eesti-rootsi laensõnad eesti keeles" (Acta et Commentationes 
Universitatis Tartuensis (Dorpatensis) В XXIX.

 3
), oli selles töös 

püütud esitada kogu as jasse puutuv materjal, mida oli võimalik 
kätte saada sõnaraamatutest ja vastavatest arhiivkogudest ja 
mille kohta võis tookord olla kindel, et sõna on laenatud Loode-
ja Lääne-Eestis asuvatelt rootslastelt. Viimaste aastate jooksul 
on eesti keele uurimine läinud edasi eriti suurte sammudega. 
Murrete uurimine on muu seas toonud päevavalgele ka palju 
leksikaalseid lisandeid. Nende sõnade hulgas, mis on esimene 
kord murdekogujate poolt registreeritud, leidub ka mõningaid 
eesti-rootsi laenusid. Järgnevas ülevaates tahetaksegi avalikkuse 
ette tuua kõigepealt just neid senitundmatuid eesti-rootsi ele-
mente. 

Et suurim osa siin esitatavaid laensõnu on pärit Risti 
kihelkonnast, ei ole juhuslik nähtus. Ka varemini toodud eesti-
rootsi laensõnadest on suurem osa sellelt maa-alalt. Risti on 
kihelkond, kus aastasadu on elanud k ü l g külje vastas niihästi 
eestlasi kui rootslasi. Pealegi on siin rootslased olnud samades 
õiguslikkudes tingimustes, milles olid ümbruskonna eestlasedki 
( R u s s w u r m Eib 1, 148 jj.). Muude põhjuste hulgas on just 
ka see asjaolu võimaldanud juba õige varakult segunemisi kahe 
rahvuse vahel, mille t a g a j ä r j e k s on olnud rootslaste suur ees-
tistumine. Seal, kus rootslased olid paremates õigusl ikkudes 
ning selle tõttu ka majanduslikkudes t ingimustes, hakkas kom-
paktne rootsi element kiiremini eestistuma alles siis, kui roots-
laste eesõigused kaotasid fakti l ise väärtuse. Kus rootslased olid 
arvult õige suures vähemuses, nagu Saaremaal või Ida-Harju-
maa randadel, ei takistanud siiski privilegeeritudki ühiskondlik 
positsioon rootslasi eestlastega ühte sulamast juba enne seda, 
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ka i neilt oleks suudetud tal letada eesti keele uurimisele täht-
s a t k e e l e l i s t a i n e s t i k k u . 

P r a e g u on roots i keel peale K u r k s i kü la k õ i k j a l Risti ran-
nas õ i g e - k õ v a s t i t a a n d u m a s . R u s s w u r m Eib I, 144 jj. ja 175 
j ä r g i olid 1850. aas ta l rootsi k ü l a d e k s V a n n i k a , Praski , V i n s e , 
Suur- ja Väike-Kibru, Al l ik lepa, Keibu, Muuse, Ugla, T a m s e . 
Meie päevi l ei või V a n n i k a t ja T a m s e t enam s u g u g i roots i 
a la j u u r d e arvata , ja ka Prask i s , V i n s e s n i n g U g l a s pole 
rootsi e lement k u i g i e lav. J u b a R u s s w u r m i g i a ja l olid Vihter-
palu k ü l a d osa l i se l t e e s t i s t u n u d . E i b 1, 172 on öe ldud: „Gegen-

w ä r t i g s ind die S c h w e d e n so m i t E h s t e n g e m i s c h t , da s s m a n 

n u r im A l l g e m e i n e n d ie Zah l d e r z u m Thei l s c h o n s e h r e h s t n i -
s i r t e n S c h w e d e n auf 170 m . 180 w. a n s c h l a g e n k a n n " . S a m a s t 

k ü s i m u s e s t ü t l e b autor E i b I, 144: „ D u r c h H e i r a i h e n u n d Ver-

s e t z u n g e n s i n d viele E h s t e n u n t e r sie g e m e n g t , u n d w i r k ö n n e n 

u n t e r d e n B a u e r n des Gut s , d e r e n Zahl sich 1850 auf 1205 Per -

s o n e n be l ie f , n u r e t w a 350 S c h w e d e n a n n e h m e n , u n t e r d e n e n 

d i e J ü n g e r e n m e i s t e n s s c h o n l i ebe r e h s t n i s c h a l s s c h w e d i s c h 

s p r e c h e n . N u r in e t w a 20 F a m i l i e n w e r d e n a u c h d ie K i n d e r 

n o c h n a c h s c h w e d i s c h e n L e s e b ü c h e r n u n d K a t e c h i s m e n u n t e r -

r i c h t e t , d ie ü b r i g e n g e b r a u c h e n f a s t n u r e h s t n i s c h e B ü c h e r , u n d 

so s c h e i n t h i e r wohl d a s s c h w e d i s c h e E l e m e n t in n i c h t f e r n e r 
Ze i t von d e m e h s t n i s c h e n ü b e r w ä l t i g t zu w e r d e n " . R u s s w u r m 

n ä i k s e olevat v a a d a n u d as ja le s i i s k i l i i g a m u s t a d e pr i l l ide läbi, 
n a g u k a m i t m e d h i l i s e m a d autorid, kes on k ä i n u d Rist i l . Umbes 
50 a a s t a eest a r v a s rootsi a v a l i k a rvamine, et Rist i r o o t s l a s e d 
on u m b 3 s poole s a j a n d i jooksul tä ies t i v ä l j a surnud, ja nende 
haudade üle oleks meie päevi l a s t u n u d ü k s n e s ees t la se j a l g . 
Ni isugune v i i m s e p ä e v a - p a s u n a n a kõ lav otsus sa t tus m u i d e k a 
Rist i roots las te enes te kõrva , k u s ta mõnedele sai r a h v u s l i k u k s 
ä r a t u s e k s n i n g andi s s e e g a jõudu rootsi r a h v u s t s ä i l i t a d a veel 
v ä h e m a l t teise 50 a a s t a jooksul . — K u r k s i oli R u s s w u r m i a ja l 
puhtroots i küla, m i l l e s t võis ö e l d a : „Al le s p r e c h e n u n t e r s ich 
e in S c h w e d i s c h , w e l c h e s n i c h t viel s c h l e c h t e r is t , a ls d e r Dia-

l ec t de r ü b r i g e n S c h w e d e n " (Eib I, 145). P a k r i s a a r e d on iso-
l e e r i t u s e tõttu s u u t n u d kõige k a u e m i n i v a s t u s t a d a p e a l e t u n g i -
v a t eest i mõju, k u i d v i i m a s t e l a a s t a t e l on s e g a a b i e l u d e k a u d u 
s i i n g i e e s t i mõju k a s v a m a s . — Omal a ja l oli Rist i rootsi a la 
v e e l g i s u u r e m k u i 1850 pa iku . Suured külad, n a g u Leets i ja 
E n g k ü l a , olid 17. s a j a n d i lõpul root s la s te käes , s a m u t i k a 
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Tamse, mis hajutati L9. sajandi algul, kõnelemata mitmest vähe-
mast külast. Rootslasi elas ka Nõval ja Keilagi kihelkonna pii-
rides Ristist ida poole. Võib julgest i öelda, et Risti ja naabru-
ses oleva Harju-Madise rannapoolsemate osade rahvastik on 
tegelikult rootsi algupära. Tähelepandav on Russwurmi märge 
Bib I, 150: „Noch vor 40 Jahren (s. о. umbes 1810. aastal) ver-
standen die an der wichterpalschen Gränze wohnenden sonst 
ehstnisch redenden Bauern alle schwedisch, was bei der Schwie-
rigkeit , die den Ehs ten das Erlernen eines f remden Idioms ver-
ursacht , auf schwedische Abs t ammung deute t ; ja damals lebte 
noch in Kirritse eine alte S c h w e d i n , deren Vorfahren be-
s t änd ig da gewohnt hat ten" . 

Risti rootslaste eest is tumisel on sellepärast peatutud nõnda 
pikalt, et siin kihelkonnas näeb eriti selgelt, kuidas eestistumine 
on jätnud jälgi tänapäeva eesti keelde, mida kõneldakse niihästi 
puhteestikeelsetes kui ka kahekeelsetes rannakülades. Risti ela-
nikkude tugev rootsi substraat on kõigepealt põhjuseks, et selles 
kihelkonnas on rootsi laensõnugi ülirohkest!. On huvitav mär-
kida, et niisugust laensõnade rohkust, nagu Ristil, ei kohta Hiiu-
maa ega Noarootsi eesti murretes, s. o. muudel aladel, kus on 
samuti eestlased ja rootslased elanud sajandeid teineteise kõr-
val. Hiius seletab laensõnade suhtelist vähesust see asjaolu, 
et niihästi Reigist kui Kärdlast rändas rootsikeelne rahvast ik 
massiliselt välja enne suurt eestlastega ühtesulamist. Asemele 
tulnud eesti rahvastik oli vaba otsesest rootsi mõjust. Vt. selle 
kohta lähemalt P. A r i s t e „Die Schweden auf Hiiumaa nach 
der grossen Auswanderung" (Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 
1937, I. 278 jj.). Noarootsis oli rahvast ik varemalt enam-vähem 
täiesti rootsikeelne. Naabruse eestlased kuulusid teistesse kihel-
kondadesse ; nendega ei olnud nõnda tihedaid kokkupuuteid kui 
oma kihelkonna rahvaga. Omas kihelkonnas leidus eestlasi pea-
miselt ääremail vastu suurt eesti ala. — Nuckös ja Egelandis, 
s. o. praegusel Noarootsi poolsaarel .ja kihelkonda kuuluval 
mandriosal kokku oli 1834. aas ta l 256 eest last 2390 rootslase 
vastu. Eest i küladeks olid Väike-Harju, Vööla, Niibi, Imbi, 
Klaanemaa, Salajõgi, Saunja ja mõni väikesem piiriküla ( R u s s -
w u r m Eib I, 177 jj.). Umbes samad olid suhted ka 1850. 
Sajandi teisel poolel a lgas eestlaste, eriti hiidlaste sisserända-
mine. Ühtlasi algas Noarootsi ääremaadel eestistumine. Ees-
tistunud rootslased ei ole Noarootsis suutnud tuua eesti keelde 
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nõnda tugevat võõrmõju nagu Ristil, sest Noarootsis on sündi-
nud eestistumine järsku ühe või kahe inimpõlve jooksul, ega 
mitte märkamatult sajandite vältel. 

Risti eestlaste keeles esinevaid rootsi laensõnu on õigu-
poolest raske pidada tõelisteks laensõnadeks. Nagu Iisaku polu-
vertsikutel on algupärane emakeel — vene keel — ja hiljemini 
ümbruselt omandatud uus kodukeel — eesti keel sulanud kokku 
ühiseks tervikuks, nõndasamuti on Ristil eesti keel järk-järgult. 
lähenenud rootsi keelele ja, vastupidi, rootsi keel on ikka enam 
lähenenud eesti keelele. Vastast ikust lähenemist on kaasa aida-
nud kauaaegne bilingvism. Kuidas kahest keelest on välja are-
nenud uus tervik, osutab muu seas rootsi külade üldine fonee-
tiline süsteem. Kohalik rootsi murre on asendanud algupärased 
k, p, t ja s-i eesti keelele omaste leenistega в, D, G ja z. Pikk 
keskkõrge vokaal on ka rootsi keeles muutunud diftongiks, nagu 
naabruse eesti murdes. Samadel tingimustel, nagu eesti kee-
les, esineb rootsi keeles teises silbis poolpikk vokaal jne. Vt. 
lähemalt „Folkmâlsstudier f rân Kors socken av Seminariet för 
est landssvensk dialektforskning", Svio-Estonica 1938, 5 8 — l i l . 
Kuidas taas rootsi keel on mõjustanud eesti keele hääldust, ilm-
neb esitatavatest näidetest. Vt. selle kohta A r i s t e ERL 129 jj. — 
Risti rootsi murre on täis eesti sõnu ja eestipäraseid kõnekäände 
n ing tõlkelaenusid. Sõnavara suhtes on huvitav tähele panna, 
et täiesti kahekeelne olles kõneldakse sageli mõlemaid keeli 
segamini või segatakse emba-kumba keelde teise keele sõnu. 
Võib tabada ka ni isugust olukorda, et kumbki kõneleja kõneleb 
teist keelt, seda, mis on talle omasem. Sääraste suhete valitse-
des ei märgatagi, kuidas ühe keele sõnavara siirdub teise. Risti 
keeleolusid kir jeldades peakski kõnelema sõnade siirdumisest, 
aga mitte nende laenamisest. Laenamine eeldab ikkagi seda 
tõsiasja, et teine rahvas on teiselt midagi üle võtnud enam-
vähem teadlikult kas koos mõistetega, mida vastavad keelendid 
võivad tähistada, või mõnel muul eeldusel. 

Risti praegustes kahekeelsetes külades ei ole rahva ena-
miku suhtumine keeltesse niisugune, nagu seda teeb filoloog 
või mõni muu haritlane. Risti kalastajale ei ole sugugi problee-
miks see, et ühel pool on ametlik idioom — riigikeel ja teisel 
pool kodukolga murre — rootsi keel, samuti nagu Lõuna-Eesti 
talupojal on tavaliselt kaks keeleuusust: ühiskeel ja kodukoha 
murre. Muidugi on olemas ka neid rootslasi, kes oma emakeelt 
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ta rv i tavad teadlikult. Kui vähe tähendab r i s t lase le keeleküsimus, 
ku jutab muu seas seegi as jaolu, et samas perekonnas võib keel 
vahelduda inimpõlvede järgi . On perekondi, kus vanavanemad 
kõnelevad rootsi keelt, lapsed eesti keelt ja lastelapsed taas rootsi 
keelt, või vastupidi. Kooli ei saadeta lapsi sagel i sedavõrd ema-
keele alusel kui kooli läheduse järgi . Eest ikeelsetest perekon-
dadest on kasvanud parimaid rootsi keele oskajaid ja rootsi pat-
rioodi järeletul i jad võivad olla taas täiesti eestikeelsed. Risti 
praegus tes t rahvus- ja keeleoludest vt . lähemalt P. A r i s t e 
„Risti kihelkonna rootslased" (EKirj. 1929, 425—433) ja Svio-
Estonica 1938 eri k i r jut i s i . 

Risti keeleolude kir je ldust lõpetades kr i ipsuta tagu alla, et 
es i ta tavasse sõnaloendisse on võetud üksnes neid eesti keelde 
s i i rdunud sõnu, mis on saanud üldiseks või enam-vähem üldi-
seks ka nende hulgas, kes rääg ivad üksnes eesti keeli . 

Peale nende sõnade, mis Ristilt ja muja l t on esmakordsel t 
k i r ja pandud alles vi imastel aastatel, tulevad käesolevas ü levaates 
kõne alla mõningad ni i sugused sõnad, mis eelmisel korral on 
jäänud esi tamata kas juhus l ikul t või (enamatel juhtudel) mõnedel 
häälikulistel või tähenduslikkudel põhjuste l . „Eesti-rootsi laen-
sõnu eesti keeles" koostades oli a l lakir jutanu ehk l i iga e t tevaat l ik 
ühenduste tegemisel . Kui sõnade ühtekuuluvus ei olnud tollal 
kül lal t kindel, jäi sõna tööst p igemini väl ja, kui pääses sinna 
s isse. Juurdetulnud andmed lubavad nüüd mõndagi kõrvale-
jäänud sõna kindla ühendina esi le tuua. Uus ainestik on ühtlas i 
osutanud, et paar etümoloogiat on eks l ikud. Teatud määral on 
korrektsioone teinud ka ERL kohta avaldatud arvustused. Alla-
k i r ju tanu kätte on puutunud kaks pikemat kri i t ikat . Esimene 
neist on ilmunud J. Mg. ( = J. M ä g i s t e ) poolt EK 19'33, 
149—152. A r v u s t a j a ütleb lk. 150: „Laenuloetelus on r ida autori 
pooltki küs imärg i s ta tud (enamasti teiste uur i ja te poolt tehtud) 
etümoloogiaid. Mõned, millede puhul autor tugevas t i kahtleb, 
oleksid vahest küll võinud loetelust hoopis väl ja jääda (näit. 
lk. 10 oort, 77 Lääger „väga suure k ü s i m ä r g i g a " jt., enamasti as. 
laenu alternati iviga)". — Sõna Lääger on ERL-s ainult suure küsi-
märg iga peetud eesti-rootsi laenuks ja sedagi peamiselt üksnes 
rootsi murrete hea tundja W . W i g e t ' i küllaltki veenvate argu-
mentide tõttu. Käesolevas ühendis jäetakse kõrvale i g a s u g u n e 
katseg i laenata seda sõna eesti-rootsist. Sõna i lmne vaste on 
saksa Schlegel 'Werkzeug zum Schlagen, Keule, Flegel, Hammer-
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(K l u g e EtW) või selle sõna mõni murdekuju. Saksa es imese 
silbi ê-le vas tab ä veel muiski hiiu murde laenudes, nagu täv ~ 
tsv < Steven. Lõpu -ei ja -er vaheldus assimilatsiooni või dissi-
milatsiooni tõttu on eesti keeles üsna harilik nähtus. Sõna 
(v)oort suhtes on al lakir jutanu praegu endisest enam veendunud, 
et vähemalt kaas laenuandjana peab arvestama ka eesti-rootsit. 
Peamiselt just semasioloogiline kü lg sunnib otsima voort-sõna 
lähtekohta eesti-rootsistki. — Sama arvusta ja ütleb lk. 151 : „Etü-
moloogiaist ei taha paika pidada I pink (näit. lk. 88 рщШпе lörjG 
'ebatasaselt kedratud lõng'). Ris pifjkat gond 'ebatasane lõng'. 
Arvata võib, et laenusuund on vastupidine (e. >> er.), sest sõna 
on just Eestis laiemalt levinud, vähemalt W i e d e m a n n ' i E W b 
tunneb eL-st s i iakuuluvaid näiteid: pinkäne g . pinkätse, pinkli-
käne jt., pinklikäne ja jontlikane lang 'ganz ungleich gesponnenes 
Garn mit d ü n n e r e n u n d d ickeren Stel len ' ." Al lak i r ju tanu peab 
selle sõna puhul tunnustama a r v u s t a j a seisukoha õigemaks. Muud 
Mägiste poolt esi letõstetud täiendused või korrektsioonid ei lükka 
ümber toodud etümoloogiaid. 

Teine a rvus tus on i lmunud eesti-rootsi murrete uuri ja 
N. T i b e r g ' i su les t : „Est lands-Svenska ock Es tn iska . S tudier 
i e t t n y u t k o m m e t es tn isk t arbete" (SvLm 207, 70—92). Selles õige 
laialdases retsensioonis, mille peamiseks ülesandeks on olnud 
rootsikeelse publiku tutvustamine ERL tulemustega, on mõne 
etümoloogia suhtes jäädud teisele seisukohale. Ühtlasi on üri-
tatud tuua paar lisaetümoloogiat. Siinkohal pole põhjust pea-
tuda a r v u s t a j a eriseisukohtadel, sest need käivad peamiselt Reigi 
sureva rootsi murde kohta, milles on väga pal ju individuaalseid 
kõikuvusi, nagu igas ununevas keeles. On ju Leivuski igal kõne-
lejal õigegi individuaalne keeleuusus. Huvitavamad on Tibergi 
lisaetümoloogiad. Need on jä rgmised: ruga ' l iten rund eller 
avlâng hög av hö, som pâ a f t o n e n hoplägges av en nys lagen 
höst räng för a t t fö l jande morgon âter bredas u t ' ; 'grössere r u n d e 
häufen oder saden ' (90). Autor arvab sellest sõnast, et „fül l t 
na tu r l i g t kan det förklaras som esv lânord : dvs. (s. o. Hi iumaa 
eesti-rootsi) roga -an -ar -ana. m3, be tyder ' l i ten hög' vare s ig 
av hö eller a n n a t ; det motsvara r svenskt räge, svagt mask., e l ler 
m e d oblika f o r m e n som g r u n d f o r m : rägau. — " W i e d e m a n n 
E W b järgi ruga gen. roa 'kleiner Heuhaufen' on Lõuna-Eesti 
sõna ( = 5 ) . Lähemalt sõna levikut lõuna-eesti murretes j ä lg imata 
maini tagu vaid,et teda tuntakse keelesaarte lg i : AES Leivu rùgà 
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gen. rùa 'väike heinakuhi; kuiv hein pannakse rukka, et vedada 
seda reel või okstel küüni ' ; AES Lutsi haìnà rugà gen. ruà 
' he inahunnik ' . J u b a see asjaolu, et sõna leidub lõuna-eesti keele-
saartel, sunnib arvama, et meil ei ole tegu eesti-rootsi laenuga, 
vaid küs imuses on vanem skandinaavia laen. Suure k ü s i m ä r g i g a 
võiks ehk mõelda sedagi , et sõna on saadud küll rootsi keelest, 
kuid mitte eesti-rootsist, vaid mõnest teisest rootsi murdest , 
mida on kõneldud Rootsi ajal Lõuna-Eestisse si irdunud n i n g 
s inna elama jäänud rootsi kolonistid. Kuidas kindlast i rootsi 
a lgupäraga sõnu võib leida Lõuna-Eestiski või mõnikord ainult 
Lõuna-Eestist, selle kohta vt. a l lakir jutanu k i r ju t i s t „Svenska 
länord f r â n svenskt iden i e s tn i ska sprâket" (Svio-Estonica 1936, 
185—199). Ruga-sõna skandinaavia päritolu kohta on muuseas 
k i r ju tanud H. S u o l a h t i PUF XII, 105 j j . Siinkohal peab pea-
tuma veel sellel, et sagel i on mõni laensõna, olgu a lamsaksa või 
rootsi oma, võinud levida seal, kus seda vaevalt ootaks. Peale 
l innade on mõisadel ja võõrastel asunikkudel olnud küllalt suur 
mõju lokaalsetele eesti murretele, mida ei ole aga iga kord 
k a h j u k s küllaldaselt arvestatud. Rootsi laensõnade lev i ta jaks on 
võinud olla ka sõjavägi, keda l i ikus kõikjal rahva hulgas. — 
Teine Tibergi toodud etümoloogia on rõuk 'aufrecht s tehender 
stab, pf lock ' ; 'kornhaufen, d i e z w i s c h e n s täben au fgesch ich te t en 
f e ld f rüch te ' . Peale m u u d e roots i vas te te ühendab Tiberg käes-
oleva sõnaga eesti-rootsi rauk, râk, rõuk ' garbenhaufen ' , räuk 
'Ett s lags häss ja för ärter' (Vihterpalu), reiug 1 'en hop av c : a 
20 nekar, provisoriskt satta till tork, innan de l ä g g a s i större 
stack under avvaktan pâ t röskningen ' (91). Seega siis on eesti-
rootsi sõna kõigepealt 'hakk', mis tähendust pole eesti /mA-sõnal. 
Lõpptulemusena ütleb Tiberg oma etümoloogiast; „От det inte 
visas, att estn. rõuk är ett f insk-ugr i skt ord — ock det vore ju 
i sä fall egendoml ig t med l ikheten i betydelse —, sa synes 
ingent ing hindra att betrakta det som ett esv länord". Teatavasti 
on rõuk vanem skandinaavia laen, mida tunnevad ka teised 
läänemere-soome keeled. Selle sõna kohta avaldatud kir jut i s tes t 
vt. eriti Y. H. T o i v o s e oma Vir 1919, 107 jj. D o n n e r VEtFW 
303 on loendatud laiaulatuseline s i iakuuluv k i r jandus . — Tiberg 
on oma etümoloogia püst i tanud I. M a n n i s e teose „Die Sach-
ku l tu r Es t l ands" II (Tartu 1933) põhjal. Kolmanda arvatava 
eesti-rootsi laenuna esitab Tiberg Mannise teosest sõna nukk 
liten rund eller av lâng hög av hö', mis tähenduses seda sõna 
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ei ole registreeritud eesti-rootsis (91 jj.). Eesti-rootsis on F r eu -
•d e n t h a l - V e n d e l l OESvD järgi nokk pl. nokkar 'Udde'; 'Rânock' 
(Hiiu, Pakri , Vihterpalu); nukk pl. nukkar 'Spets, udde ' ; 'Rânock' 
(Gammalsvenskby, Noarootsi, Vormsi). W i e d e m a n n EWb tunneb 
eest i keelest nukk gen. nuku, nuki, nuka, nükk järgmistes tähen-
dus tes : 'vorstehendes Ende (Spitze, Knauf, Ueberbein, Knöchel, 
Leichdorn, Schnauze etc.)' jne.Eest i jaSugukeelte Arhiivi andmetel 
on nukk üldeestiline sõna. See asjaolu paneb tahtes-tahtmata ar-
vama, et küsimuses ei või olla eesti-rootsi laen, vaid vanem 
rootsi laen, kui see sõna on üldse rootsi keelest saadud. Vt . 
H e l l q u i s t SvEtO nock, nocke väga mitmesuguste tähendustega. 
Laenuallikana peab silmas pidama tingimata ka alamsaksa sõna 
nok(ke). 

Aja jooksul on selgunud, et mõned sõnad, mis ERL-s on 
esitatud eesti-rootsi laenudena, põlvnevad ka mõnest teisest rootsi 
murdest või nad on koguni mittegermaani algupära. ERL 43 
on öeldud sõnast end: „Seda huvitavat eitussõna võib ainult 
suure ettevaatuse ja kahtlusega pidada er. laenuks". Allakir ju-
tanu on hiljemini näidanud, et saarte env ~ enD ~ änD—nD jne. 
tähenduses 'mitte' ja rõhustava liitena ei põlvne eesti-rootsi negat-
sioonist änt ~ änte 'inte, icke', vaid sõna praegune kuju on kulu-
vorm kahest a lgkujust : nüüd ja ei mitte. Nagu ERL-s on mit-
mele korrale rõhutatud, on sageli peaaegu võimatu öelda, kust 
rootsi murdest laen on tulnud. On ka küllalt niisuguseid juhte, 
kus sama sõna on laenatud mitmest eri murdest, s. o. eesti-
rootsist, soome-rootsist ja riigi-rootsist. Sõnade moor, vaar ja 
plika kohta peab arvama, et nad on peale eesti-rootsi tulnud ka 
riigi-rootsist. Vt. selles küsimuses lähemalt „Svenska länord f rân 
svenskt iden i estniska sprâket" , Svio-Estonica 1936, 185 jj. ja 
ERL vastavate märksõnade alt. 

ERL lk. on 84 hiiu murrete nuk gen. nukku 'riideäär või lõnga-
jupp, mis kinnitati villasele voodivaibale' ühendatud rootsi vas-
tetega ning oletatud, et sõna lähtekohaks on Reigi rootsi murre, 
milles vaste oleks ununenud, enne kui uuri jad oleksid suutnud 
seda paberile talletada. Hilisem uurimine on siiski osutanud, et 
rüi ja temale asetatud nukud on omased üksnes Hiiumaa lõuna-
poolsele osale, ega mitte rootsipärasele osale. Eesti-rootsi mur-
retes on rüi tuntud ainult Vormsis. Et rüi on haruldasemaid ja 
huvitavamaid etnograafil isi esemeid Eestis, siis järgnegu siin-
kohal tast lühike kir jeldus. Mag. Erna Ariste andmeil, kes on 
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mitme suve jooksul uurinud Hiiu rahvakultuuri, on rüi ja nukud 
tuntud Pühalepas, Kassaris, Käinas ja Emastes. Eset ennast 
kutsutakse Pühalepas nukadega tekk, nukutekk, tekk, nukudega 
rüi, rüi, Kassaris, Käinas ja Emastes rüi. Rüile kinnitatud nar-
maste nimetus nukk gen. nuku on registreeri tud üksnes Püha-
lepast ja Käinast. Hiiu rüi valmistati järgmiselt : kõigepealt kooti 
villane ruuduline sõba valgete ja lambamustade ruutudega. Sõba 
ühele küljele kinnitati — takistati — nukud külge õmmeldes. 
Nukkadeks olid kas kanganarmad, lõngatükikesed või ri ideääred. 
Niisuguse paksu vaiba all magati külma a jaga või väl jas maga-
des (peamiselt kalastusretkedel). Hiiu rüile on väga lähedane 
Vormsi rootslaste rüi. Vormsig i rüi l on aluseks villane ruuduline 
sõba. Sellele on kinnitatud pikad vil lased valged ja lambamustad 
narmad. Hiiu ja Vormsi rüi lähevad teineteisest selle poolest 
lahku, et Vormsi rüi on valmistatud palju suurema korra- ja 
kunstipärasusega. Vormsi rüil on nimelt nukud suurte kahe-
värviliste ruutudena, kuna Hiiu omal olid mitmevärvilised nukud 
täiesti segamini. Niihästi Vormsi kui Hiiu rüile leiab otseseid 
vasteid Soome saarestikust, kus vanaaegsed etnograafi l ised rüid 
on valmistatud sama tehnikaga. Vt. selle kohta H j ö r d i s D a h l , 
Skärgardsryor. Kulturhistorisk ârsbok 1934 (Centralutskottet för 
hembygdsforskn ingen i Finland, Helsingfors), lk. 49 jj. Võib 
arvata, et Eest is tuntud rüid ongi saanud tehnilise alguse Soome 
rootsikeelsest saarestikust. Ka keeleline külg osutab otsest 
kokkupuudet soome-rootsiga: V e n d e l l OÖSvD nuk (Ida-Uuemaa 
sõnana) 'Ullträdsnopp pâ en rya ' . E t eesti sõnas rüi esineb й, 
viitab laenamisele soome-rootsist; eesti-rootsis on yZ>i- F r e u -
d e n t h a l - V e n d e l l OESvD järgi on eesti-rootsis ri pl. riar 'Rya'. 

Enne kui minna sõnaloendi esitamisele, mainitagu veel 
üht küsimust eesti-rootsi laensõnade alalt. Nii ERL kui ka 
käesolev väike ülevaade käsitlevad peaaegu ainult neid rootsi 
laene, mida kohtab Lääne-Eestis. Ka Põhja-Eesti rannamurretes 
leidub rohkesti rootsi laene. Need osutuvad aga alati soome-
rootsi omaks, mis on tulnud eesti keelde kas otse soome-rootsist 
või soome keele vahendusel. Teatavasti oli Jõelähtmes varemalt 
ka rootslasi ja praegugi on neid alles Naissaarel. Naissaare 
nüüdne murre kuulub soome-rootsi murrete hulka. Missugune 
oli Jõelähtme rootsi, ei ole meil teada, kuid võib oletada, et see 
oli lähedane samuti soome-rootsile. Vähemalt ei kohta Ida-
Harjumaal leiduvais rootsi laenudes niisuguseid häälikulisi jooni, 
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mis oleksid ilmselt eesti-rootsilised. Seda arvesse võttes peab 
Tallinna ümbruses ja temast ida pool leiduvaid rootsi laenusid 
käsitlema koos soome-rootsi omadega. Viimaste arv ei ole eesti 
keeles palju vähem eesti-rootsi omadest. Raske küsimus on see, 
kas arvata eesti-rootsi laensõnadeks ka neid rootsi sõnu, mis on 
leviku ja muude kriteeriumide järgi otsustades saadud Eesti 
rootslastelt, kuid millel eiole eesti-rootsi murrete keelelisi tunnus-
märke. Peale Hiiumaa ja Risti on Loode-Eesti rootslased viimasel 
ajal eriti tihedasti kokku puutunud riigi-rootsiga. Suhted riigi-
rootsiga on kaasa mõjunud, et keelde on tulnud ohtrasti sõnu 
rootsi kirja- ja kõnekeelest. Samuti on tulnud tihedaid kokku-
puuteid soome-rootsiga. Selle kõige tõttu ei ole eesti-rootsi mur-
ded enam täiesti puhtad, vaid eriti just meeste keel on tundu-
valt riigi- ja soome-rootsi mõju all. Allakir jutanu arvates peab 
pidama siiski eesti-rootsi laenudeks neid sõnu, millel ei ole küll 
ilmset eesti-rootsi kuju, kuid mis kahtlemata on siirdunud eesti 
keelde eesti-rootslaste kaudu. 

Sõnaloend. 

f ö ö r : AES Risti Alliklepa för ' laeva nina ' . 
Risti Alliklepa fer 'laeva ninaosa ' ; Pakr i fer id. Laeva-

meeste keelest levima hakanud sõna. Et sõnas esineb / alg-
konsonandina, peab arvama, et küsimuses on otsene laen koha-
likkudelt rootslastelt. 

bärskama: AES Risti Rannaküla srškama 'halvaks minema', 
kali Isks erškama, leks alvaks, polè karsket mekki, pahà luüt jurés ; 
srškane kali. 

Risti Alliklepa dnk gik här§knas 'kali läks halvaks ' ; Pakri 
drike blcei hä§ked\ P r e u d e n t h a i - V e n d e l l OESvD häskian ~ 
häskin jne. 'Härsken'; V e n d e 11 OÖSvD Naissaare här§kigär 
'Härsk'; He 11 q u i s t SvEtO härsk. 

hiiiismees: LS IV Noarootsi iiismees 'sulane, kelle naine ja 
lapsed (palgata) toidu eest peremeest teenivad'. 

F r e u d e n t h a l - V e n d e l l OESvD Noarootsi hiissman 'Tjä-
nare, dräng'. Käesolev sõna on sellepoolest huvitav, et tema 
esimene osis on võetud eesti keelde laensõnana, teine osis on 
tõlkelaenuna. Rootsi keeles on husman vana ühiskondlik sõna. 
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Vanemas keeleuususes tähendas ta 'Inhysesman, äfven tjenare' 
(F. A. D a h l g r e n , Glossarium öfver föraldrade eller ovanliga 
ord och talesätt i svenska sprâket f<rân och med 1300-talets andra 
ârtionde, Lund 1 9 1 4 — 1 9 1 6 ) . Praeguses keeles on husman 'man 
av arbetarklassen som (äger o.) bebor ett hus pâ landet (utan 
1. med blott r inga tillhörande jord)'(Ordbok över Svenska Sprâket 
utgiven av Svenska Akademien, Häfte 1 1 2 — 1 1 6 , Lund 1 9 3 2 ) . 

Ainult esitatud Noarootsi sõna võib arvesse tulla eesti-rootsi 
laenuna. Väljaspool eesti-rootsi mõjupiiri on keeleliselt ning sisu-
liseltki lähedane Põhja-Tartumaa vaste : AES Maarja-Magdaleena 
ülsmes 'taluhoones, rehetoas elav talupoeg perekonnaga' ; AES 
Palamuse iiiznik gen. iiìznikku 'abieluline taluteenija ' , ehnevanast 
eliD ikkè iiìznikku D LG as talus. eliD ikkè mis ja naenè iiìznikkust. 
talust saio nâD rukkÌD ja et ru ja käru ja karttulin. iiiznikkuD eliD 
ennè, naGU peremeheD vetsiD mehè ja naesè jure. iGà pâèv eVw 
talu tüs, saiD talil SÜÖGI ja lehma piüasiD. siz elin nûr, kui eliD 
iiiznikkuD. Sõna tunneb ka W i e d e m a n n E W b ühis-mes 'Com-
pagnon, der mit einem Anderen zusammen wohnt und wirtschaf-
tet, verheiratheter Knecht'. Võib arvata, et Wiedemannil esinev 
Ä-line kuju on häälikuliselt vanemal järjel. Seega siis tähendab 
Tartumaa iiiznik ja iiismes 'peremehega üheskoos, ühe katuse all 
elavat sulast'. Kuidas intervokaalne h kaob liitsõnadest, osutab 
samuti Põhja-Tartumaal esinev taimenimi üizmarohi 'üheksamehe-
rohi, üheksavägine'. Et geograafi l iselt õige kaugetel aladel esineb 
sama sõna samas tähenduses, võiks ehk seletuda ka sel viisil, 
et omal ajal on iihismees eesti keelealal olnud palju laiemalt 
levinud, millest oleks jäänud meie päevil rudimente kahte kohta. 
Noarootsis oleks seega sõna säilimist kaasa aidanud sisuliselt ja 
häälikuliselt lähedane rootsi vaste. Siiski on usutavam, et meil 
on tegemist kaht eri algupära olevate sõnadega, mis juhuslikult 
on häälikuliselt sarnased. — Lõpuks mainitagu veel, et vanem eesti 
kirjakeel tunneb üldiselt sõna hiiiis 'vara, vili', vt. näiteks M ü l l e r 
226 9ΐαί)α uinet ^üt)^ fatoat f e f t SBaljnlafeeft errawoetutïj, 3 1 3 ^etcf fc 
^inta f)üt)g; G ö s e k e grammatikas, lk. 263 on |)ίίί)3 'Korn, frumen-
tum'. Sõna tunneb ka Rossihnius. Sellel sõnal ei näi olevat 
etümoloogilist ühendust Tartumaa iiismehega, kuigi iiismees oli 
teenija, kes sai oma palga vil jas. 

j ä t l i : AES Risti, Pakri jätli pl. nom. jätliD 'mehed, kes 
jäänoota sisse lasevad'. 
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Poh l Risti icetl, icetel, icetlik, icetlik 'pealik (peamees) nooda-
vedamisel'; icetel juhib kogu aeg tegevust, ta sõidab paadis, mis 
on kõige ees, ja määrab koha, kus noota sisse lasta, — iceteln 
hœlder icetliken e til huiwežman mœ nodjirä. han vižer kon var-
jena era o ti kon han vii ti f о torn ar ga mä^an. Hr. J. Pohl on 
al lakir jutanule lahkesti teatanud, et Risti ja Pakri rootsi kalurite 
eneste teades on see sõna tulnud rootsi keelde vene keelest < 
стоятель. Vene rannavalvuritelt on eesti-rootsi murretesse tõe-
poolest tulnud sõnu, mida kohalik eesti keel ei tunne, nagu näiteks. 
starik 'vanamees' << старик, snak 'meremärk' <C знак. Nõnda siis, 
on vahest usutav, et käesolev sõna on vene algupära. Vene 
keeles V. Dal ' i sõnaraamatu „Толковый словарь живого велико-
русскаго языка" (IV изд. С.-Петербургъ-Москва 1912) järgi võib 
предстоятель tähendada ka 'старшина, голова, болыпакъ', mis. 
sobib kõigiti eesti-rootsi sõna vasteks. Vene sõnast * стоятель 
on saanud icetel jne. sel teel, et sõna esimesest osast on saadud 
aru, nagu oleks tegemist rootsi verbiga sto 'seisma' ; *стоятелы 
on siis rahvaetümoloogia analüüsinud sisuliselt: jätliks olema,, 
jätliks seisma. 

j ä ä r d : ABS Risti Alliklepa järo pl. järDiD 'kaks nööri purje-
kahvli otsas, millega kahvlid sisse ja väl ja tõmmatakse'. 

Risti Alliklepa lœrdana (määratud pl.) id. 

kasta l i in : ABS Risti Alliklepa kastalïn ' l ihtne köis, mille· 
otsas on l inkpall ' . 

P ö h l Risti kastiin, kastiin er eit reib som kastažjnila buõda 
to te vil feer kram fron ein buod til an ; kastiin on siis köis,, 
mida tarvitatakse kraami viskamiseks ühelt laevalt teisele. Asi 
seotakse köie otsa kinni ja visatakse sinna, kuhu tahetakse. Vt. 
ka riigi-rootsi kastlina 'en smäcker lina, vars ena sladd är försedd 
med en tyngd, vanligen sandpâse, användes att sticka pâ en 
för töjningstross som är för t ung att kas ta i l a n d ' (E. v. G e g e r -
f e l t , Sjösprak, Stockholm 1 9 2 2 ) . 

kito: ABS Risti Alliklepa cittò 'nöör, mille abil purje alla 
tõmmatakse raalaevas' . 

P a k r i g i t o g i d . — AES-imurdekoguja poolt kir ja pandud città 
ei või olla tõelise häälduse tähistajaks, sest isegi võõra keele 
mõju all olevais eesti murdeis ei leidu sõnaalgulist leenisklusii l l 
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(samuti ka в ja D). Peab arvama, et murdejuht on hääldanud 
helilise g, mida võib kuulda Risti rannakülades. — Vt. ka v a n 
d e r M e u l e n HZSR hollandi geitouw. 

k l i b u : AES Risti Rannaküla kliBÙ\ klieù enk poi, klüzist 
keràD, oijavaD vor GIID sirGeD. 

Rist i All iklepa khbo id. = letœr. 

klink: AES Rist i Vilivalla Ыщк gen. klifjGÌ ' l i nk ' ; uksè kl^k^ 
karjca Ыщк 'raud käärpoomi kül jes, mis pannakse hammas-
ratta s i sse ' . 

Risti All iklepa dorn-klir}k 'ukse l ink ' ; F r e u d e η t h[a 1 -

V e n d e 11 OESvD kliiqk pl. kltykar 1. 'Klinka'; 2. 'Sprint'. — 
Eesti-rootsi laensõnana tuleb arvesse üksnes esitatud ^/-alguline 
Risti murdeku ju . W i e d e m a n n E W b esinev klink gen. klingi 
"'Klinke' ja link gen. lingi 'Klinke (auch von Holz), Hemmeisen 
a n der Ankerspi l le, Vorstecker, A u s r ücke r ' , poomi-link 'Weber-
k l inke (am Webs tuh l ) ' on laen a l am-saksas t ; v t . K l u g e E t W b 
Klinke <C keska lamsaksa klinke 'Tiirr iegel ' . Ka rootsi klinka põlv-
neb k e s k a l a m s a k s a s t ( H e l l q u i s t SvEtO). 

k o o n i n g : AES Risti All iklepa GõniTjGeD 'rõngad alumisel 
ra ja l (s. о. raal), kust jookseb nöör läbi pur je kokkutõmbamiseks ' . 

P ö h l Risti gonriK)r-> guonrii) ' lõngaring, lõngarõngas ' . 

k r ä s s : W i e d e m a n n E W b kräšš gen. kräšši (krašš) 
'Klippe, lockeres Gestein über dem fes ten , s te inige Un t i e f e ' ; 
Pühalepa kräš gen. kräšsi 'õige väike rahu', linnii kriis ' rahu Kuri 
külas Uuemaa talu rannas ' ; sõna on tuntud ka muja l Hiiumaal; 
AES Ridala kräš> gen. kräšsl 'kõva kare meres', ajasiD näe mot-
ion kräšsi otsa, vint läks lömmi ; AES Risti Al l iklepa krassi kronnil 
keÎGè paremaD lestàD. 

Reigi rootsi m u r d e s vastab sellele sõnale krœs krœsar 'ma-
dal ik ' , vatokrœs pl. vatokrœsar ' r audk iv id vee ääres, kust lokse 
käib üle'. 

l a g a : W i e d e m a n n E W b laga gen. laa fSUT-sõnana) 
1. 'Lake, Salzlake', laas kala, weri-laa-kala ' leicht gesalzener Fisch'; 
2. 'Spülwasser ' ; EÕS laga 'must vesi, pesuves i ; soga, loga' . 
Soolvee või sodise vedel iku tähenduses on sõna tuntud kõikjal 
saarest ikus ja laialt ka läänepoolsel mandri l : Pühalepa, Käina, 
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Emaste.Reigi/<2Gà~/aGà0 gen .là ~ lä lacà0 ' soolvesi ' ; AES Must-
jala, Karja lacà gen . lacà ' soolvesi ' ; AES Jä m a j a kalà lacà gen . 
là 'kala soolvesi ' , llhà lacà ' l iha soolvesi ' ; AES Kihelkonna lacà 
gen. lacà: paljas verì-lacà olì järGes, kiš seoà laGà ( 'halba taar i ' ) 
tahàB? AES Valjala lacà gen. lacà 'vedel asi, sod i ' : kalà-lacà 
aisée kar\cesti, peksis nlkauwà kilt paUàs lacà jäi järGe', Lääne-
Nigula kalà laGà ' ka lavedel ik ' ; AES Karuse lacà gen. lacà 'vedel, 
l ah ja toit , por i ' ; tè laGane\ Vigala laGà 'ves ine l eem' ; AES Märja-
maa lacà gen. laGà : lêm jiistku và laGà, antti meilè icavest laGà,. 
laGane ' l agaga koos ' ; AES Tõstamaa laGà gen. lacà 'solk, vedel 
jätis; vedel, halb pi im'; AES Häädemeeste laGà gen. laGà: lacà 
ö raiska läitiD toit; Tori lacà 'vesine supp, mis pole midag i 
väärt, vilets toit '; Pärnu-Jaagupi sup on veoèl naca lacà, AES 
lacà 'vedel, lahja to i t ' ; Harju-Madise laGà ' sodi ' ; AES Pil is tvere 
lacà ' ha lvaks läind jook': mis lacà seàl ses ori? viskasin mahà 
sellè lacà, jälle vâ elle laGà seàl toppis ; AES Koiga-Jaani lacà 
gen. lacà 'halb söök', 'tühi väärtusetu jutt, plära ' : tahà kalattad 
sihukkest laGà, lacàB sin mis keoäci pelé·, AES Kadr ina laGà ' l ah ja r  

vedel söök, jook': â seDà va kaljà laGà sisse et äcise, ei minà 
seoà körDi laGà kiil tahà. 

F r e u d e n t h a l - V e n d e l l OESvD loka 'Lake, sa l t lake ' ; 
T i b e r g ULMA '2765:633 Reigi kœt-loga 'köt t el. f l äskspad ' . 
Eest i p raeguse laGà vanem kuju Hakà peab põlvnema eesti-
rootsi ku jus t *laka, s. o. laen on tulnud eesti keelde juba enne 
seda, kui eesti-rootsi lühike a^>o. Eesti vaste lühike a esimeses 
si lbis on peale tüvevokaali -a ja sõna levikuala peakriteeriumiks, 
mis tõestab laenamist eesti-rootsist. Saksa vastetes on pikk a y 

vt. H u p e i Idiotikon 136 Safe '(Sai^tüaffer, 'Sal^brülje. (Smige nemteu 
fie ober ©olafe; aber Sange fcfyretbt Saaf. — Rootsi sõna ise 
on kas a lgupärane või laen alamsaksast, vt. H e 11 q u i s t SvEtO 
sub lake ja K l u g e E t W b sub Lache. — Eesti keeles on sõnal 
olnud väga mitmesuguseid tähendusarenguid; algne tähendus 
soolvesi on > sodine vesi > halb toit, halb jook, pori, plära jne. 

Tähenduse eri arenguteks on avaldanud i lmsest i mõju ka 
mitmed deskript i ivsed lähedase tähendusega sõnad, nagu liga, 
loga, läga. 

l i k s l i i n : AES Risti Kurksi likslin 'peenikene nöör purje-
paadi masti· ümber, mis aitab purje s irge hoida'; Vil ival la tiklin. 

Risti All iklepa likslin id. 
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lass: LS luss gen. lassa ' lutikas', lussane ' lutikane' (Jämaja 
ja Kihnu sõnana); AES Pühalepa, Käina, Emaste, Reigi, Karja, 
Mustjala, Pöide, Valjala, Jämaja luš gen. lussa ' lutikas'; AES 
Emaste on registreeritud ka luš gen. lussi id. Eritähendustest 
pandagu veel tähele AES Käina luš gen. lussù 'pisielukas lamba 
maksas, maksalut ikas ' ; AES Pöide merè IUSSÙD, menèD — merè„ 
öitseD, sÜGLse näo tulevaD mihkli^kü sihès, sis ö neìD nähjä. 
Seega siis tähistab merè luš 'millimallikat'. 

F r e u d e n t h a l - V e n d e l l OESvD vâggêlùs, väggliis 'Vägg-
lus', vt. ka Iiis 'Lus'; Reigi rootsi murde vœgelws ' lut ikas ' ; 
H el l q u i s t SvEtO riigi-rootsi lus ' täi'; vägglus (sub. v. vâgg) 
' lutikas' . Sõna tähenduslik külg sunnib eesti vastele otsima 
laenuühendust rootsi poolt, sest ülemsaksa Laus ja alamsaksa 
lus on tähenduslikult kaugemal (vt. K l u g e EtWb). Saartel 
esinev luss on laenatud kohalikkudest rootsi murretest. Et eesti 
ja eesti-rootsi vaste vokalism ei lange täiesti ühte, seletub vahest 
sellega, et luss on kontaminatsioon omast sõnast lutik(as) ja 
rootsi sõnast lius. 

pakk: AES Risti Alliklepa eak 'puupide purjelaeva ninas, 
kuhu kinnitatakse soodid tormi ajal'. 

Risti Alliklepa bak id. — Sõna alguses on hääldatud arva-
tavasti b (vt. selle kohta seletusi sub kito). See asjaolu sunnib 
arvama, et eesti vaste otseseks allikaks on Risti rootsi. 

piisna: AES Risti Vinse plsna gen. id. 'sammas kirikus'. 
Risti Alliklepa pižn 'sammas'. 

pleek: AES Risti Alliklepa meri on pleek vaga. 
V e n d e l l OÖSvD ütleb, et ida-rootsi murretes blek võib 

olla ka 'Lugn, spegelblank (om havsytan)'. Eesti-rootsi ootus-
pärane kuju oleks diftongiline, nagu esinebki F r e u d e n t h a l -
V e n d e l l OESvD bläikan, blaikan 'blek'. Pikavokaaliline kuju 
peab seega põlvnema Risti rootsi merimeeste keelest, kelle keele-
uusus on tugevasti riigi- ja soome-rootsi mõju all. 

pliilt : AES Risti Villivalla plikt on siè, kus verttel juòzee; 
vokkl plihtiza oli mittii, arhmaD on plihi sièz. 

Risti Alliklepa fUot 'vokilüht'; F r e u d e n t h a l - V e n d e l l 
OESvD f liht pl. flihtèr (Vihterpalu sõnana) = f lift 'Spinnrocksflykt'. 

9 
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proosnd: AES Risti Rannaküla pruòzuD, pruòzUDeGa kanà 
'kana, kellel on suletutid ümber lõugade'. ERL 92 on toodud 
Risti Alliklepa murdesõnana prõsÜD 'suletutid kana noka ümber, 
kana habe': alili kanàl sûrèn prõsiiD, mille eesti-rootsi vasteks 
on esitatud prosai hena 'kana püsti krantsi moodi sulgedega 
kaela ümber'. Tsiteeritud eesti-rootsi sõna on tegelikult hääli-
kuline tagasilaen eesti keelest, kuna tõeline eesti-rootsi vaste 
on ^-alguline: P o h l Risti heen-bruožar 'kanahabe', mis võib 
esineda ka kujul hen-brožar. 

prudan: LS IV prudan gen. prudani 'tüma, lage koht' (Noa-
rootsi sõnana). 

Noarootsi Põõsapea biota, määratud blotan id. (üliõpilase 
E. Lagman'i andmeil). 

pusan: AES Risti Vilivalla, Rannaküla puzàn gen. puzana 
'väike kott; pakk'. 

Risti Alliklepa poža, määratult požan 'väike kott ' ; F r e u -
d e n t h a l - V e n d e l l OESvD pusa pl. pusar 'Päse'. — Sama-
tähendusliku sõna pusa kohta vt. ERL 94. 

rool: W i e d e m a n n EWb rool gen. rooli (Pärnumaa ja 
saarte sõnana)'Steuerruder'; — fig. rooli panema 'in's Gleis brin-
gen, in Gang bringen', rooli saama ' in's rechte Gleis kommen' , 
saaks ma seda aga rooli 'wenn ich nur damit erst in Ordnung 
wäre ' ; EÕS rool 'tüür (näit. autol)' paljude liitsõnadega; Püha-
lepa, Käina, Emaste, Reigi rbl gen. roll 'tüür', AES-i murdekogud 
tunnevad Pühalepast ka rôli gen. rôli'. rôli on päDi taGà, ja Reigist 
rõDel (peaks vist olema rÔDel): mês on rõDÜs ja juhib laèva\ AES 
Mustjala rõri-рй 'tüüripuu'; AES Jämaja rôr gen. rõrl, laëvà rôr\ 
AES Ridala roèl, rölwa juhittasse tiiri ; AES Audru trôl oli katti 
Шп; AES Häädemeeste rôl gen. roll 'Steuerruder' , ka rüi gen. 
roll ; AES Risti rôl gen. roll, rôl gen. roll, ruoli miès 'tüür-
man'; AES Viru-Niguia ruòl(i) gen. ruòli ' tüüri hoidmispuu, 
puu, mis „tüüri pää" küljest tuleb horitsontaalselt ja millega 
tüüri hoitakse'. Samast tüvest on tuntud ka verb roolima: 
Hiiumaa rôlimv ~ rôlimv ' tüürima'; AES Pühalepa rôlimd', AES 
Mustjala rôlima 'tüürima'; AES Jämaja rôrima ' roolima'; AES 
Jõelähtme ruòlima ' tüürima'; AES Viru-Nigula rûlima 'roolima, 
tüürima' jne. Peale selle võib see tüvi esineda mitmesugustes 
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liitsõnades, nagu AES Häädemeeste rûlpin' ' raud, mis võimaldab 
rooli pööramise, mille juurde rooli kett käib, teine ots käib ümber 
rooli pää'. 

F r e u d e n t h a l - V e n d e l l OESvD rôl pl. rôlêr 'Roder ' ; 
P ö h l Risti rot 'rool', haid roi ' tüürima'; V e n d e 11 OÖSvD eesti-
rootsi roi, soome-rootsi roi, roui 'Roder', roi 'Styra f a r t y g (ej 
bât) ' ; H e l l q u i s t SvEtO roder, vana-rootsi rõdher, taani ror 
< alamsaksa rôder, rôr. — Eesti vaste levik aladel, milledel on 
olnud otseseid kokkupuuteid eesti-rootsiga, sunnib arvama, et 
kõigepealt tuleb laenuandjana küsimusse just eesti-rootsi. Pealegi 
on eesti keeles sama ahtushäälikute dissimilatsioon, mida tunneb 
eesti-rootsi ja soome-rootsi. Peale eesti-rootsi on teiseks rootsi-
poolseks allikaks olnud ilmsesti soome-rootsi. Saaremaal esine-
vatest Mistest kujudest võib oletada, et nende lähtekohaks võib 
olla ka alamsaksa keel. Vaevalt võib aga arvesse tulla vene keel, 
kus esineb руль <; hollandi roer (van d e r M e ui e n HZSR 168). 
Vene keeles on toimunud vaid samasugune ahtushäälikute dis-
similatsioon, nagu eesti-rootsiski ja eesti keeles. 

sklppar: AES Ris ti Alliklepa skippar 'kipper, väikese laeva juht'. 
Rootsi laenuks tuleb arvata üksnes s-i sõna alguses, mis 

on tekkinud sinna eesti-rootsi mõjul, vrd. F r e u d e n t h a l -
V e n d e l l OESvD skepdr (Pakri), skipar (Vormsi), skäpar (Noa-
rootsi, Vihterpalu) 'Skeppare'. Eesti kipper ~ kippar, mis esineb 
üldiselt merimeeste keeles, on alamsaksa laen <C schipper ( S c h i l -
l e r - L ü b b e n MNW). 

st i l t : AES Risti Alliklepa meri on stilt — öeldakse siis, 
kui meri on täiesti vaikne, valge ja peegelsile. 

V e n d e 11 OÖSvD soome-rootsi stilt adv. 'Stilla, lungt' . 
Olemasolevais sõnaraamatuis ei leidu eesti-rootsi vastet, kuid 
võib arvata, et see esineb vähemalt Risti rootsi merimeeste 
keeles, kust ta on tulnud Risti eestlaste keelde. Soome-rootsist 
põlvneb AES Haljala tilt 'päris vaikne'. 

upas: AES Risti Vilivalla uppàs 'süles'; laps on uppäs, vöitä 
mino uppäs, laps kippiiB uppas, veïtà laps uppas. 

P ö h l Risti kom op e f amen 'tule sülle', op 'üles'. — Käes-
olev sõna on sellepoolest eriti huvitav, et temas võib konstatee-
rida haruldast nähtust, kuidas eesti-rootsi prepositsioon on eesti 
keeles saanud substantiiviks. 

2* 



S U M M A R Y . 

Esto-Swedish Loanwords. 

In 1933 the writer of this published an article „ Eesti-rootsi 
laensõnad eesti keeles" (Esto-Swedish Loanwords in the Esto-
nian Language) (Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis 
ß XX.1X. 3), where there were l isted all those Esto-Swedish loan-
words of the Estonian l i terary language and its dialects which 
were known up to tha t t ime, or of which it could be said with 
cer ta inty that they had not been derived f rom other Swedish 
dialects but just f rom the Swedes at present l iving in North-
w e s t e r n Estonia. In the mean t ime a great deal of new mater ia l 
about Estonian dialects has been added. In this new material 
there are words which have come into the Estonian language 
from the Es tonian Swedes. In the present art icle there are named 
in the f irs t place those new, previously unknown loanwords. 
Secondly, those loanwords about which, dur ing the preparat ion 
of the work mentioned, the author was not sure whether they 
were f rom Esto-Swedish, but of which it may now be said boldly 
tha t as a source of loans only this Swedish dialect should be 
taken into account. In the course of t ime it has become clear 
that some words which the „Eesti-rootsi laensõnad eesti keeles" 
listed as loans from Esto-Swedish have after all another origin, 
for instance end, Lääger, nukk. The f i r s t of these is a pure Esto-
nian word which has developed out of the expressions ei mitte 
and ei nüüd. The origin of the second word is the German Schlegel, 
and the third word, together with the word rüi, is derived from 
Finno-Swedish. Some corrections mentioned in the preface 
have been made by critics of the „Eesti-rootsi laensõnad". A few 
new Esto-Swedish loanwords in the Estonian language have 
been found by N. Tiberg. In analysing the loanwords presented 
by him it becomes clear that the words ruga, rõuk are older 
Scandinavian loanwords in the Estonian language which appear 
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in other Balto-Finnish languages, too, and cannot in any w a y 
have been derived from the Esto-Swedish dialect. 

A great number of the loanwords presented here come 
from the parish of Risti. This circumstance is not accidental. 
Risti is a parish where Estonians and Swedes have l ived s ide 
by side for centuries and have fused thoroughly. In the Swe-
dish area of Risti bi l inguali ty has been the custom for time out 
of mind. Owing to this the Estonian l a n g u a g e has had an 
extremely great influence on the Swedish and on the other 
hand the Swedish l a n g u a g e has inf luenced the Estonian very 
s t rong ly in many ways . In connection with Risti, one cannot 
real ly speak of one language borrowing a word from the other 
but of a migration of words, because, being s t rongly bil ingual 
the vocabulary migrates from one language to the other unnoti-
ceably and unconscious of be ing loaned. In other parts of 
Estonia the fusion of Estonians and Swedes in Swedish areas 
has not been so great for two reasons. In Noarootsi, for instance, 
closer relations between the two peoples started only about the 
middle of the 19th century, the i s lands of Vormsi and Pakri 
are even now isolated from the Estonians. In Hiiumaa the 
Swedes were in more privi leged circumstances than the Esto-
nians, which resulted in class d i f ferences . Besides that the 
greater part of the Swedes of Hiiumaa emigrated to the Ukraine 
in 1781. 



Kirjandust ja allikaid. 
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1 (1934) —. 

SvLm = Nyare b idrag till kännedom om de svenska landsmâlen ock svensk t 
folklif. Tidskrif t u t g i v e n . . . genom J. A. L u n d e l l . Stockholm 1879 —. 

ULMA = Svenska Landsmâlsarkivet ' i rootsi murdekogud Upsalas. 
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I. Der Begriff des Gebets und seine Entwicklung im 
Alten Testament, dargestellt am Begriff der ГРЭП-

Das Thema unserer Diskussion führt uns mitten hinein in 
das religiöse Leben des jüdischen Volkes, denn es behandelt einen 
der zentralsten Begriffe der jüdischen Religion und der Religion 
überhaupt. Was wir also über das Wesen des Gebetes im Juden-
tum erforschen und aussagen können, verspricht zugleich wesent-
liche Ergbnisse für die Erkenntnis der jüdischen Religion zu ver-
mitteln. Unsere Aufgabe ist hier nicht den Gesamtkomplex des 
Gebetes im Judentum darzustellen. Wir gehen zunächst nur an die 
Erforschung einer einzelnen Erscheinung, die wir aus dem Fluß 
des geistigen Geschehens herauslösen wollen. Es ist darum 
zunächst unsere Aufgabe, einen kurzen Abriß derjenigen Begriffs-
welt zu geben, aus der wir einen Sonderbegriff herauslösen wollen. 

Dem Charakter der Bibel als Heiliger Schrift entsprechend 
ist es nicht anders zu erwarten, als daß das Gebet eine zentrale 
Stelle, ja die zentrale Stelle in der biblischen Begriffswelt ein-
nimmt. Wenn wir darum den Begriff des Gebets in der Bibel 
unter sprachlichem Gesichtspunkte untersuchen wollen, so müs-
sen wir uns von vornherein auf einen Ausschnitt beschränken. 
Unter den verschiedenen Themen und Wortformen, die wir in 
dem sprachlichen Komplex des Gebets vorfinden, wählen wir dar-

um nur eines aus, und zwar das Thema bî£>· Das Verbum vom 
Thema für den Vorgang des Betens ist ЬЬэПП-

In alten Texten, Gen. 48, 11 z. В., begegnen wir auch der Form 

ЬЬэ- Diese dürfte ebenfalls die Bedeutung „beten" haben. In 
der der Elohim-Quelle angehörenden Stelle Gen. 48, 11 sagt Jakob 
zu Joseph, daß er nicht einmal gewagt habe, ein Wiedersehen sei-
nes Sohnes von Gott zu erbitten, so unmöglich sei es ihm erschie-
nen. Es wird hier also durch das um eine Sache nicht einmal 
Beten der höchste Grad der Resignation ausgedrückt. Die übliche 
Übersetzung (Holzinger bei Kautzsch z. St. und Greiff, das Gebet 
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im Alten Testament in : Alttestamentliche Abhandlungen, heraus-
gegeben von J. Nikel, Band V, Münster 1915, S. 17) mit „meinen" 
oder „glauben" ist viel zu abstrakt und viel zu blaß, um das Uner-
hörte des Vorgangs, das doch hier betont werden soll, zu erfassen. 
Deutlich ist die Bedeutung „Beten" des Pi'els auch im Ps. 106, 30, 
einer relativ jungen Stelle, von der wir annehmen müssen, daß 
sie bewußt archaisiert. Es handelt sich hier um denselben Fall 
wie in Num. 11, 2 und 21, 7, wo eine über das Volk als Strafe 
verhängte Plage durch das Gebet einer durch ein Gebetscharisma 

ausgezeichneten Person aufgehoben wird. Auf für die Form 
Εζ· 16, 52 läßt sich der Sinn „Beten" aufrechterhalten. Es dürfte 

hier davon die Rede sein, daß die die Jehuda einst über Sama-
rien herabgefleht habe, nun über Jehuda selbst kommen sollte, da 
es Samarien lange nicht so schlimm getrieben habe. Schwer ist 

der Sinn des in I Sam. 2, 25 zu erklären. Hier handelt es sich 
um einen Text aus der älteren Königsquelle, also etwa aus der 
Zeit Salomos. Die Pillel-Form kommt innerhalb einer zitierten 
sprichwörtlichen Redensart vor, gehört also einer noch älteren 
Sprachperiode an als der gegenwärtige Zusammenhang. Dem 

Zusammenhange nach müßte hier „sich ins Mittel legen" 
heißen. Es ist nicht mehr deutlich, wie diese Bedeutung mit dem 
Begriff des Betens in Zusammenhang steht. Die nur andeutende 
Art des Sprichworts bringt es mit sich, daß wir heute nicht mehr 
sagen können, welche Assoziationen man damals mit den in dem 
Sprichwort nur angedeuteten Begriffen verbunden hat. Kon-
struktiv ließe sich der begriffsgeschichtliche Vorgang etwa so kenn-

zeichnen : neben der rein sakralen Bedeutung von = „beten", 
insbesondere „fürbittend beten", gab es eine übertragene pro-
fane Bedeutung „durch Fürbitte zwischen Streitenden vermit-
teln", was um so leichter möglich war, als auch der sakralen Für-
bitte die Bedeutung einer versöhnenden Vermittlung zukommt. 
Diese Vermittlerrolle überträgt das Sprichwort auf Gott, worin 
vielleicht ein wortspielerisches Paradoxon zu sehen ist. 

Wenn also in der älteren Zeit und beide in der 
Bedeutung „beten" nebeneinander gebraucht worden sein dürften, 
so liegt die Möglichkeit einer dialektischen Verschiedenheit vor. Die 
beiden ältesten Stellen Gen. 48, 11 und I Sam. 2, 25 lassen eine 
solche Deutung zu. Gen. 48, 11 ist elohistisch und I Sam. .2, 25 
gehört einer Quelle an, die nicht in dem Maße gegen Saul und 
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gegen Israel eingestellt ist, wie die sicher aus Juda stammende 
Geschichte Davids. Den nordisraelitischen Charakter dieser 
Quelle betonen vor allem diejenigen Exegeten, die sie als elo-
histisch bezeichnen (so Kittel bei Kautzsch). Sie könnte also nord-
israelitischen Ursprungs sein. Es wäre darum möglich, daß hier 
eine für Nordisrael typische Dialektform vorliegt. In Ez. 16, 52 
und Ps. 106, 30 haben wir es wohl mit Archaisierungen zu tun, 
die absichtlich eine nicht mehr gebräuchliche Form wählten. Im 

allgemeinen Sprachgebrauch aber hat sich nur das durch-
gesetzt. Es muß aber auch die Möglichkeit in Betracht gezogen 
werden, daß die beiden verschiedenen Formen verschiedene 
Nuancen des Begriffes ausgedrückt haben, zumal der Elohist doch 

sonst ^?Snn gebraucht. Für uns sind diese Nuancen jedoch 
nicht mehr erkennbar. 

Das ganz überwiegend im Gebrauche befindliche Nomen aus 

dem Thema ^ 2 ist П Э̂Л· Doch begegnet uns auch ein Nomen 

das sehr selten im Gebrauche war und an so unsicheren 
Stellen vorkommt, daß es nicht sicher ist, ob es sich nicht über-
haupt um Textfehler handelt. Das Wort kommt dreimal vor: 
Dt. 32, 31; Ex. 21, 22 und Hiob 31, 11. Dt. 32, 31 heißt es: „Denn 

nicht wie unser Schöpfer ist ihr Schöpfer sind In 

der zweiten Vershälfte ist das Wort nicht in Ordnung. Wir 
erwarten hier einen Parallelbegriff zu ΟΊΉ, über den dann etwas 
Pejoratives ausgesagt wird. Die LXX haben die Sinnlosigkeit des 
gegenwärtigen Textes zwar erkannt, aber den Fehler an der fal-

schen Stelle vermutet und deshalb durch ersetzt. 

Für den Sinn von können wir aus dieser Stelle nur ent-

nehmen, daß etwas Pejoratives bedeutet. Weiter führen 
uns auch die beiden anderen Stellen nicht, an denen das Wort vor-
kommt. Ex. 21, 22 wird die Strafe für den Schuldigen an einer 
Fehlgeburt festgesetzt. Abgesehen von der Geldstrafe, deren 
Höhe vom Manne bestimmt wird (im Gegensatz zu Hammurabi 
§ 209, der die Höhe der Strafe von Staats wegen festsetzt), scheint 
dieses Gesetz noch eine moralische Bestrafung vorzusehen, die 

durch die Formel "ίΓύΊ ausgedrückt wird 1 ) . Hiob 31, 11 

2) Die Kor r ek tu r (S. Gesenius z. St.) im Anschluß an H a m -
murabi § 294 (a-na ša li-ib-bi-ša) ist wenig überzeugend. 
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ist wohl kaum echt, sondern eine etwas pedantische Glosse, die 
die gesamte Sünde juristisch und moralisch genau qualifiziert. 

Der Ehebruch wird als ПОТ und D^"2 flV bezeichnet. ΠΏΤ bedeu-
tet Vergehen, die nicht nur juristisch und moralisch anfechtbar, 
sondern ausgesprochen schändlich sind. Etwas Entsprechendes 

dürfte darum auch in Parallele dazu bedeuten. CO^2 
scheint also etwas Pejoratives mit einem Einschlag des Schändli-
chen zu bedeuten. Es verfällt dem Tabu, womit auch der Zusam-

menhang mit dem Thema hergestellt wäre. Ohne die Ambi-
valenztheorie Freuds zu akzeptieren, ist doch der Tabucharakter 
des Religiösen unbestreitbar. Das Religiöse tendiert immer so-
wohl nach der transzendent-göttlichen als auch nach der 
magisch-dämonologischen Seite. In dem Maße, in dem die bei-
den Seiten auseinandertreten, entwickeln sich auch die religiösen 
Begriffe in verschiedenen Richtungen. Dem entspricht auch die 
sprachliche Entwicklung. So können aus demselben Thema 
Worte von ausgesprochen sakraler und solche von ausgesprochen 
pejorativer Bedeutung entwickelt werden, wobei aber den pejora-
tiven Worten ihr Ursprung noch deutlich anhaftet. Es handelt 
sich nicht um moralisch oder juristisch zu verurteilende facta, son-
dern um facta, denen etwas Unheimliches, Unmenschliches anhaf-
tet, die nicht so sehr aus der menschlichen Gemeinschaft, als aus 
der reinen Sphäre des Göttlichen ausschließen. So entwickelte 

sich aus dem Thema 7?2 sowohl der genuin religiöse Begriff der 

Л̂ ЭП als auch der Begriff D^?2, der in die Sphäre des magischen 
Tabu gehört und dort ein pejoratives Moment wiedergibt. 

Vom Wesen des Gebetes hat das Alte Testament keine einheit-
liche Auffassung. Vielmehr bieten uns unsere Texte das Ergebnis 
eines im Abklingen begriffenen Prozesses dar, der darin besteht, 
daß die Auffassung vom Gebet vergeistigt wird. Ein im Schwin-
den begriffenes Stadium sieht im Gebete eine kultische Größe. 
Nur im Tempelbezirk kann gebetet werden, denn das Gebet geht 
direkt hinein zu Gott, der im Innern des Tempels wohnt 1 ) . Es 

wird debetet Л̂ИН ?К (I K. 8, passim; II Chr. 6, 20), ?DTi "N 

ttHD (Jona 2, 8; Ps. 5, 8), Dipon (II Chr. 6, 20 f.), T i n 
"]t£Hp (Ps. 28, 2). Das Gebet ist eine materielle Größe, die zu Gott 

-1) Die König-szeit ( I I K. 23, 12) kennt noch das Dach als Gebetsort , 
der von Je r . 19, 13; 32, 29 und Zeph. 1, 5 b e k ä m p f t wurde. 
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hineingeht (812П). der Gott aber auch den Zutritt verweigern 
kann (Jer. 7, 16; 11, 14; Threni 3, 8). Diese Vorstellung deckt 
sich mit der Auffassung, daß sich Gott in ganz anthropomorpher 
Weise nach dem Betenden umwenden, sein Auge auf ihn richten, 
sein Ohr seinen Worten öffnen soll (I K. 8, 28 ff. ; II Chr. 6, 20 ff. ; 
6, 40), da auch das Gespräch zwischen M e n s c h e n in der 
Weise vorgestellt wird, daß das Wort eine materielle Größe ist, 
die vom Sprechenden zum Hörenden ihren Weg nimmt. Aus dem-
selben Grunde wird, nachdem das Exil das Gebet im Tempel-
bezirk unmöglich gemacht hat, wenigstens in Richtung des Tem-

pels ( Т У П - ] Т Г , ГРПП η - Π . f i ΧΠ - p i II Chr. 6, 34 ; 6, 38 ; I К. 8, 

48, D?tì>YT НЗЗ Dan. 6, 11) gebetet. Daß das Gebet an den Tem-
pelbezirk gebunden ist, hat seinen Ursprung darin, daß es Teil 
des Opferrituals ist. Die Verbindung von Gebet und Opfer ist 
so eng, daß die prophetische Opposition gegen das Opfer nicht 
von einer Verselbständigung und Vergeistigung des Gebetes aus-
gehen konnte. Die Propheten bekämpften vielmehr den Kultus 

von der praktischen Frömmigkeit ( П О П , t û S t P O und П р Т £ ) her. 
Mit dem Opfer haben sie implizite auch das Gebet, das eben Opfer-
gebet war, abgelehnt, Jes. 1, 15 wird dies sogar ausdrücklich 
formuliert. Wenn auch die Materialisierung des Gebetes nicht 
identisch mit seiner kultischen Lokalisierung ist, so bildet doch 
diese Lokalisierung die Hauptbedingung für eine materielle Ge-
betsauffassung. Wir finden schon zur Zeit des noch bestehenden 
Kultes, also vor dem Exil, Tendenzen, die Bindung Gottes an den 
Tempel aufzuheben. In dem Maße als Gott dem Räume entrückt 

wird (I K. 8 verrät eine Tendenz, die Gebetsrichtung ΓΡ2Π in 

D^D^n zu korrigieren), hört auch die Vorstellung auf, daß 
das Gebet als materielle Größe vom Betenden zu dem räumlich von 
ihm getrennten Gotte geht. Das Exil hat dieser Tendenz endgül-
tig zum Siege verhelfen, wenn auch der kultische Brauch, wenig-
stens in Richtung auf den Tempel hin zu beten, sich mit der für 
kultische Bräuche eigentümlichen Zähigkeit durchgesetzt hat. 

Die Auffassung des Gebetes als Materie bedingte eine Bedeu-
tung des Gebets o r t e s von selbst. Aber auch nach der Über-
windung dieses Gebetsbegriffes bleibt doch der Tempelbezirk der 
genuine Gebetsort. 

Es kann nicht wundernehmen, wenn, sobald es sich um An-
gelegenheiten des ganzen Volkes handelt, das Gebet im Staats-



12 LAZAR G U L K O W I T S C H В XLVI. 4 

heiligtum stattfindet. So geht Jehizkijjahu in den Tempel, um 
für die Rettung des Volkes zu bitten (Jes. 37, 14 f.) . II Chr. 
30, 18 berichtet von einem religiösen Anlaß, einer Vernachlässi-
gung der Reinheitsgesetze, für das fürbittende Gebet des Königs 
im Tempel. Ebenso dürfte das Gebet des Königs für das Volk, 
das Ps. 72, 15 berichtet wird, im Tempel stattgefunden haben. 
Die oben genannte Königsquelle (von Kittel KE genannt) berich-
tet entsprechend auch von Samuel, daß er für das Volk in Mispä 
gebetet habe (I Sam. 7, 5). Auch Ezra tut Buße für das Volk, 

indem er rVQ für das Volk betet (Ezra 10, 1), d. h. 
also innerhalb des heiligen Bezirkes, aber außerhalb des Tempel-
gebäudes. Diese Stelle dürfen wir auch dann, wenn die Texte 

sich genereller ausdrücken, als Ort der ГОЭП annehmen. Es be-
deutet eine Ausdehnung des kultisch gedachten Volksbegriffes 
auf alle Nationen, wenn Jes. 56, 7, eine unbekannte Quelle, den 

Tempel als •"DVn TO'? ГТ2ЭГ1 ΓιΌ bezeichnet. Auch Jes. 45, 14 
spricht von dem Gebet der bekehrten Heiden im Tempel. Die 
negative Seite dieser A u f f a s s u n g ist, daß das Volk im Exil eigent-
lich keine Gelegenheit hat, seine Angelegenheiten vor Gott zu 
bringen. Deshalb ist es ein wesentlicher Bestandteil der Ver-
heißung in Jer. 29, 12, daß dem Volke Rückkehr in den Tempel 
und damit die Möglichkeit wirklichen Betens versprochen wird. 

Aber nicht nur das Gebet, das sich mit öffentlichen Ange-
legenheiten befaßt, findet im Tempel statt. Der Tempel ist auch 
der gegebene Ort für den Einzelnen, um sein Anliegen vor Gott 
zu bringen. Die Psalmen 65, 5, 84 und Jona 2 nennen den Tem-
pel ausdrücklich als den Ort, wo auch diese Gebete gesprochen wer-
den, in denen es sich um die Not eines einzelnen Menschen han-
delt. I Sam. 1 wird in der Geschichte der Hanna ein solcher Fall 
ausführlich berichtet. Die Bindung auch des individuellen Gebe-
tes an die Kultstätte ergibt sich aus der engen Verbindung von 
Opfer und Gebet (s. Ps. 65 und I Sam. 1). Auch im Ps. 69 dürfte 
es sich um ein Gebet im Tempel handeln, da hier von einer festen 

Gebetszeit ПУ) die Rede ist. Wenn der Betende fern vom 
Tempel weilen muß, so bedeutet dies einen Gegenstand der Klage 
(Ps. 42). Entsprechend gelobt der Beter in Ps. 61 ein Gelübde-
opfer und ein Gebet, wenn er zum Tempel zurückkehren wird. 
Dan. 9, 17 wird berichtet, wie die Anwesenheit im Heiligtum 
selbst durch die entsprechende Gebetsrichtung auf den Tempel 
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hin ersetzt ist. Diese schon im Exil im Entstehen begriffene 
Sitte (s. oben S. 10 f.) wird hier als feststehender Ritus, der für 
einen frommen Menschen selbstverständlich ist, hingestellt. Die-
ser Ausgleich setzt voraus, daß die Entfernung vom Heiligtum 
nicht mehr als Ergebnis eines zufälligen einzelnen Unglücks emp-
funden wird, um dessen baldige Aufhebung gebetet wird, sondern 
daß infolge der Ausbreitung der Diaspora dieser Zustand ein 
dauernder geworden war, so daß sich ein Ersatzritus nötig machte. 
Ein interessantes Beispiel dafür, daß ein Gebet auch nicht im 
Tempel stattfinden kann, bietet I K. 20, 2 ff. Hier ist der König 
Jehizkijjahu durch Krankheit verhindert, in den Tempel zu gehen. 
Er beauftragt auch nicht den Propheten Jesaja, der ihm seinen 
Tod ankündigt, mit der Fürbitte, sondern, wie der alte, fast zeit-
genössische Bericht ausdrücklich vermerkt, er wendet sein Ge-
sicht nach der Wand und betet selbst. Was der Gestus des Weg-
wendens bedeutet, wissen wir nicht. Es kann ebenso ein osten-
tatives Wegwenden vom Propheten als auch ein Gebetsgestus sein. 
Das Gebet wird erhört. Der Tempel kommt also nicht als alleini-
ger Ort für das Gebet in Betracht, obwohl er der für den Normal-
fall typische Ort sein dürfte. 

Sowohl das Gebet im Tempel als das auch — aber nur unter 
gewissen Bedingungen — zulässige Gebet an profaner Stelle wer-
den entweder von einem Einzelnen oder von einer Gemeinschaft 
oder auch von einem Einzelnen in Vertretung und Auftrag der 
Gemeinschaft gebetet. Das Gebet im Auftrag oder in Vertretung 
einer Gemeinschaft setzt die Vorstellung voraus, daß es ein be-
sonderes Gebetscharisma gibt. Aus Ps. 4, 2 gewinnt man den 
Eindruck, daß Betenkönnen und Betendürfen auf jeden Fall an 
ein Charisma gebunden ist. Doch gibt es auch noch Charisma-
tiker des Gebetes in einem engeren Sinne, nämlich Personen, die 
auf Grund ihres Amtes oder ihrer Berufung über eine besondere 
Kraft des Gebetes verfügen. Als Beter im Auftrage des Volkes 
und für das Volk begegnet uns vor allem der König (I K. 8; II 
Sam. 7, 27; II Chr. 30, 18; II Chr. 6, 19—21; II Chr. 32, 20; 
II Chr. 33, 13; Jes. 37, 14 = II K. 19, 14). Der König betet 
nicht nur das Weihegebet bei der Tempelweihe (IK. 8 und II Sam. 
7, 27), sondern er bittet auch für das Volk in Kriegsnot (II K. 
19, 14 = Jes. 37, 14). Entsprechend beten auch Samuel (I Sam. 
7, 5) oder Nehemja (Neh. 1, 4) für das Volk. Diese Sitte wird uns 
also schon von sehr alten Quellen (II K. 19; II Sam. 7, 27) berich-
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tet. Sie hat sich aber auch bis in nachexilische Zeit erhalten 
(Neh. 1, 4). Als Fürbitter für das Volk begegnen uns weiter 
die Propheten (II K. 19, 4; Jer. 7, 16; 11, 14; 14, 11; 37, 
3; 42, 2. 4. 20; II Chr. 32, 20), insbesondere die Propheten Jesaja 
und Jeremia. Den Propheten Elia schildern die Eliageschichten 
als einen Gebetscharismatiker. Seine Hilfe gilt nicht nur dem 
ganzen Volke, sondern auch einzelnen Notleidenden. Als einziger 
Priester unter denjenigen, denen ein besonderes Charisma für 

die П̂ ЭП zukommt, begegnet uns nur Ezra (Ezra 10, 1). Wäh-

rend jedoch sonst IT>E>n und nicht termini technici für das 

Gebet der Priester sind, wird hier das Gebet Ezras als ПТ>ЭГ! 
bezeichnet. Nach II Chr. 30, 27 dürfte aber das Gebet des Prie-

sters als ПЭПЗ bezeichnet worden sein. Wenn also das Gebet 

Ezras ГГЭЗП genannt wird, so denkt man wohl hier nicht an die 
priesterlichen Funktionen Ezras, sondern an seinen Charakter 
als eines Propheten und Charismatikers, als den ihn auch die 
jüdische Tradition betrachtet. Für die nachexilische Zeit wird 
es bezeugt, daß das Beten der Sache der Leviten gewesen 
ist (Neh. 11, 17). Diese dürften hier an die Stelle des Volkes oder 
seiner fürbittenden Vertreter getreten sein, wie es dem allmäh-
lichen Zurücktreten des charismatischen Menschen nach dem Exil 
entspricht. Für die ältere Zeit begegnet uns das Volk auch selbst 
als Gebetsgemeinschaft im Tempel. In diesem Sinne wird die Volks-

gemeinschaft wie die Kultgemeinschaft überhaupt mit ч'"
1

 ^TDn be-

zeichnet (Ps. 32, 6) !). Doch ist der Begriff der ГТРЭП und der Tä-

tigkeit ??£>ПП nicht auf die Jahwegemeinde beschränkt. Auch auf 
Heiden kann der Begriff angewendet werden (Jes. 16, 12), sogar 
im ironischen Sinne (Jes. 44, 17; 45, 20). 

Als Gegenstand des Gebetes im Alten Testament müssen wir 
a priori die ganze Fülle des Lebens annehmen. Doch wird mit 

dem Begriff der ПРЭП wenigstens ursprünglich nur e i n e 
Art des Gebets erfaßt, die durch einen besonderen Gegenstand 
gekennzeichnet wird. 

Wenn wir die Stellen im Alten Testament überblicken, in denen 

von ~?ЭП und ЭТЭПП die Rede ist, so fällt auf, daß es sich in 

г

) Siehe Lazar Gulkowitsch, Die Entwicklung des Begriffes Häs id 
im Alten Tes tament , T a r t u 1934, S. 24. 
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der Mehrzahl der Fälle um Gebete handelt, die im Zusammen-
hang mit den Kategorien : Sünde — Not als Sündenstrafe— Sühne 
— Vergebung — Behebung der Not stehen. Es kommt dabei zu-
nächst nicht darauf an, ob der Betende oder derjenige, für den 
gebetet wird, das Volk als Ganzes oder ein Einzelner ist. Weiter 

wird als П7ЭП nicht nur das Gebet bezeichnet, das direkt um 
Behebung der Not bittet und mit dem Sühnopfer verbunden ist. 

fDSn nennt man vielmehr auch solche Gebete, in denen ein Sühn-
opfer nur gelobt wird, für den Fall, daß Gott die Strafe kassiert 
und so dem Beter die Möglichkeit gibt, das Opfer darzubringen. 

Drittens heißt auch das Gebet Л?ЭП, das bei Einlösung des 
Gelübdes gebetet wird. Da das Opfer, das Einlösung eines Ge-
lübdes ist, der Lage der Sache nach zugleich Dankopfer ist, so 

entspricht hier der Begriff der ГГ2П insofern dem Begriffe der 

ΠΤΙΓ1, als m m den Spezialbegriff darstellt, der aber den Ober-

begri f f m s r i nicht immer verdrängt. Aus dem Zusammenhang 
mit den Kategorien der Bußdisziplin erklärt sich, daß das Gebet 

der Priester nicht als П2ЭП bezeichnet wird. ΠΤ0ΓΊ ist das 
Sühngebet des Laien. Später wurde es von den Leviten, aber 
nicht von den Priestern übernommen (Neh. 11, 17). Die Ver-
bindung des Begriffes П2ЭП mit dem Begriffe der Sühne in 
irgendeiner Form stellt den älteren Geltungsbereich des Begriffes 
dar. Der im nachbiblischen Schrifttum eindeutig vorhandene 

formale und kollektive Sinn des Begriffes П!?ЭП als des Gebetes 
schlechthin, d. h. als die Form gottmenschlicher Beziehung, die 
in W o r t e n ausgedrückt wird, ist aber bereits in den jüngeren 
Schriften des Alten Testamentes vorhanden. 

In dem sogenannten Tempelweihegebet Salomos deuterono-
mistischer Herkunft (I K. 8) liegt uns eine gewisse Theologie 

der ГПЭП vor. Das Vortragen der П?ЭГ! erscheint als die genuine 

Bestimmung des Heiligtums überhaupt. Diese m s n ist Buß-
und Sühnegebet des Volkes, also mit dem Sühnopfer verbunden, 
und wird in Fällen der Not gebetet. Einzelne Fälle : Krieg, 
Dürre, Pest etc. werden aufgezählt. Gott wird gebeten, diese 

Gebete zu erhören und dann zu verzeihen (RDD), d. h. also der 
Not ein Ende zu machen. Ein Zusatz, der das Exil voraussetzt, 
beschäftigt sich mit dem schwierigen Problem, was geschehen 
soll, wenn die Not in der zwangsläufigen Entfernung vom Hei-
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ligtum besteht. In diesem Zusatz wird die besondere Bedeutung 
des Zusammenhanges von ГРЭП und Sühne noch durchaus emp-
funden. Dagegen führen die Verse 8, 31 f. einen ganz anderen 
Fall an. Die Verse unterbrechen den Zusammenhang. Sie be-
handeln keine Frage der Kollektivschuld und Kollektivsühne, 
sondern beschäftigen sich mit einem juristischen Kasus. Sie dürf-
ten Zusatz sein und wurden hier der Vollständigkeit halber ein-
gesetzt, da ja nach Ex. 22, 8 das Heiligtum nicht nur dem in 
I K. 8 genannten Zwecke dient, sondern auch Sitz des Sakral-
gerichtes zu sein scheint. Der Zusatz ist alt, denn er wurde vom 
Chronisten schon vorgefunden und übernommen, und dürfte einem 
Gesetzeskodex entstammen1). Der Interpolator hat aber einen 

weiteren Begriff der П?ЭЛ verwandt als im ursprünglichen vor-

ausgesetzt wird, denn obwohl der Begriff der П̂ ЭЛ in diesen 
Versen nicht vorkommt, so zeigt doch die Tatsache, daß die Stelle 

hier eingesetzt ist, den formalen Sinn, den der Begriff der ГТРЭГ, 
für den Interpolator hat und der es ermöglicht, auch diesen 

Fall unter dem Begriff der П7ЭЛ zu subsumieren. 

Während in I K. 8 eine Art Theologie der Л?Е>Л vorliegt, haben 

wir im Psalter eine Reihe von praktischen Beispielen für ГПРЭП. 
die entweder im Text oder in der Überschrift ausdrücklich als 
solche bezeichnet werden. Auch hier zeigt sich der deutliche Zu-
sammenhang mit dem Sühnopfer. Doch überwiegen die Fälle, 
wo ein Einzelner das Gebet spricht, bzw. die Opferhandlung vor-
nimmt. 

Diejenigen Psalmen, die in der Überschrift ausdrücklich als 

ГП7ЭП bezeichnet sind, stellen in der Mehrzahl (Ps. 17; 86; 102; 

142) individuelle Bittgebete um Rettung aus Not dar. Л25Л 
scheint also in derjenigen Periode, aus der die Überschriften der 
Psalmen stammen, dieses spezielle Gebet bezeichnet zu haben, 
ein Sprachgebrauch, den wir bereits anläßlich des älteren Spezi-

alsinnes des Begriffes rDSП aufgezeigt haben (s. S. 15). Ps. 90 
mag aus Mangel eines speziellen Terminus für diese ganz eigen-

artige Gebetsform ebenfalls als Л̂ ЭЛ bezeichnet worden sein, 

г

) Der Chronist hat den Unterschied der Konstruktion zwischen dem 
ursprünglichen Text und der In terpola t ion ausgeglichen, indem er beide 
mi t QS kons t ru ie r t . 
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da er mit Π̂ Ξ>Π wenigstens st immungsmäßig eine gewisse Ver-
wandtschaft aufweist. Wenn Habakuk 3, 1 den folgenden Psalm 

als ГТ2ЭП bezeichnet, so ist dies dagegen bereits ein erweiterter 
Sprachgebrauch. Dieser erweiterte Sprachgebrauch wird noch 
deutlicher in der Schlußformel zum 2. Buche der Psalmen: Ps. 

72, 20. In dieser Formel wird es deutlich, daß unter П2ЭП 
ganz allgemein jede Form des Gebetes verstanden werden soll. 
So wird auch in der rein praktischen Anwendung des Begriffes 

ПРЭГ1 die Entwicklung des Begriffes deutlich. Der Begriff ent-
wickelt sich aus dem speziellen Begriff des Sühnegebets im obigen 
Sinne (s. S. 15 f.) zum Kollektivbegriff des Gebetes überhaupt. 

П2ЭП ist ursprünglich eine Bezeichnung für eine spezifische 
Art des Gebetes. Das Wort begegnet uns als terminus technicus 
der kultischen Sprache und dürfte darum einen so fest umrisse-
nen Geltungsbereich gehabt haben, wie dies der praktische Ge-

brauch im Kultus verlangt. Die ГТЭП war zwar ein terminus 
technicus neben vielen, bezeichnete aber eine Art des Gebetes, 
die nicht nur h ä u f i g gepflegt wurde, sondern auch, was ent-
scheidend ist, dem Charakter der israelitisch-jüdischen Religion 
am meisten entsprach. Hier geht es um die entscheidenden Pro-
bleme der jüdischen Religion : um Sünde, Gerechtigkeit und Gnade. 
Der kultische Gebrauch konnte sich mit termini technici ohne 
hierarchische Ordnung der Begriffe begnügen. In dem Maße, 
in dem eine durchdachte Lehre entstand, wurde auch eine Zusam-
menfassung verschiedener Gebetsarten unter dem Begriffe des 
Gebetes überhaupt notwendig. Ein solcher Oberbegriff bot sich 

im Begriff der Л7ЭП dar, weil dieser Begriff alles umfaßt, was 
zu den konstituierenden Elementen eines Gebetes nach Maßgabe 
des jüdischen Religionsbegriffs gehört. Die Loslösung des Be-

griffes ΠΡ0ΓΊ von einer kultisch bedingten Spezialbedeutung und 
seine Erweiterung zu einem theologischen Lehrbegri f fe ist natür-
lich nur eine Teilerscheinung aus der Entwicklung der jüdi-
schen Religion überhaupt. Wann diese Entwicklung begonnen hat, 
entzieht sich unserer Kenntnis, weil sich eine solche Entwicklung 
stets lange vorbereitet und sich ganz allmählich und unmerklich 
durchsetzt. So vermag uns die Entwicklung dieses Begriffes zwar 
eine allgemeine Tendenz aufzuzeigen, gibt aber keine Anhalts-
punkte für konkrete historische Erscheinungen. Die Tendenz, 

О 
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die in der Geschickte des Begriffes ГРЭГ. wirksam ist, ist zwar 
dieselbe, die zur Entwicklung der Synagoge geführt hat. Für die 
Entstehung der Synagoge selbst vermag die Entwicklung des Be-

griffes П̂ ЭП keine positiven Anhaltspunkte zu geben. Wenn der 
Begriff der rDSD vermöge seines genuin jüdischen Charakters 
zum Begriffe des Gebetes überhaupt erweitert werden konnte, 
so vollzog sich hier eine Entwicklung, die wir auch sonst in der 
Geschichte der religiösen Sprache beobachten. Die termini tech-
nici für diejenigen religiösen Formen, die in einer Religion zen-
tral sind, tendieren auf eine Entwicklung zu allgemeinen Begrif-
fen. Als Beispiel einer solchen Erweiterung sei die Bezeichnung 
Hymnus im Sprachgebrauche der katholischen Kirche angeführt. 
Mit dem Worte Hymnus, das die genuine Äußerung der katholischen 
Frömmigkeit zum Ausdruck bringt, werden auch religiöse Dich-
tungen bezeichnet, die ihrer literarischen Kategorie nach nicht 
unter diese Bezeichnung fallen. Im Judentum beobachten wir ge-
rade die entgegengesetzte Entwicklung. Die hymnischen Dichtun-
gen, die sich in der Pijjütlm-Literatur finden und sich vermöge 
ihres nicht spezifisch jüdischen Charakters nur unter Widerspruch 

durchsetzten, werden als ПТЭП bezeichnet, obwohl es spezifische 
termini für hymnische Dichtungen gibt. 

Wenn wir die Entwicklung des Gebetsbegriffes in alttesta-
mentlicher Zeit überblicken, so zeigt sich uns eine Reihe von 
Entwicklungslinien, die mit dem Aufhören der Quellen unserer 
Kenntnis noch durchaus nicht an ihrem Ende angelangt sind. 
Wir spüren deutlich eine Loslösung vom Kultischen. Der Tempel 
verliert seine Bedeutung als alleiniger Gebetsort. Die ГРЭП selbst 
löst sich vom Komplex des Sühnopfers los. Diese Entwicklungen 
gehen folgerichtig weiter. Wir können sie, sobald die Berichte 
unserer Quellen wieder einsetzen, weiterverfolgen. Die Bedeu-
tung des privaten Gebetscharismas dagegen scheint schon in alt-
testamentlicher Zeit verlorengegangen zu sein. Dies trifft aber 
nur für die offizielle Religion zu. Im Volksleben dagegen ließ 
sich eine solche genuin religiöse Erscheinung nicht spurlos liqui-
dieren. Die jüdische Tradition bietet uns Texte dar, aus denen 
wir ein sehr interessantes Bild des charismatischen Gebets inner-
halb der Volksreligion gewinnen können. Die Lektüre und die 
Interpretation der betreffenden Texte soll unsere Aufgabe im 
folgenden sein. 



II. Der Erzählungskreis um den Charismatiker Hõni 
den „Kreiszieher". 

Die talmudische Tradition enthält in ihren Texten eine Reihe 
von Überlieferungen, die aus dem religiösen Volksleben stammen. 
Diese sind der Tendenz des Talmud entsprechend nur gelegentlich 
überliefert, um irgendwelche andere Gedankengänge zu illustrie-
ren. Denn der Talmud vertritt seinem Wesen nach die gültige 
jüdische nationale Theologie, nicht jedoch religiöse Unterströ-
mungen, die einen mehr internationalen Charakter tragen. Aber 
diese religiösen Unterströmungen waren doch vorhanden und be-
stimmten in ausgedehntem Maße das religiöse Leben und Denken 
des Volkes. Da der Talmud Berichte über solche religiöse Unter-
strömungen niemals um ihrer selbst willen, sozusagen aus wissen-
schaftlichem Interesse, überliefert, sondern nur gegen sie pole-
misiert oder sie im Sinne der jüdischen Theologie interpretiert, 
so dürfen wir niemals völlig intakte Berichte erwarten und müs-
sen uns meistens den Tatbestand aus Andeutungen rekonstruieren. 
Wo es sich um Erzählungen handelt, müssen wir uns also meist mit 
einer mehr oder weniger fragmentarischen Überlieferung be-
gnügen. 

In dieser Studie soll eine religiöse Sitte und ein religiöser 
Vorstellungskreis rekonstruiert werden, die in ihren Anfängen 
weit in die vorexilische Zeit hineinreichen und die dem talmu-
dischen Textbefunde nach gerade zur Zeit Jesu eine bedeutende 
Rolle im religiösen Leben des palästinensischen Volkes gespielt 
haben. Es handelt sich um einige wenige Erzählungen, in denen 
das Charisma des Gebetes um Regen behandelt wird. 

Die gesamte talmudische Tradition kennt einen Bericht oder 
vielmehr ein Konglomerat von Berichten über Hon! den Kreis-
zieher, den berühmtesten Charismatiker auf diesem Gebiete. Die 
Überlieferung berichtet folgendes : 
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Die vorliegenden Texte enthalten eine Erzählung, die ver-
schiedene Variationen durchgemacht hat. Im Verlaufe dieser Variie-
rung ist auch die Person des Helden variiert worden. Eine Erzäh-
lung von einem Häsid, d. h. von einem exemplarisch frommen 
Typus, ist mit einer namentlichen Tradition verbunden worden, 
wobei die Bezeichnung Häsid aufgegeben wurde. Der ziemlich 
komplizierte literarische Tatbestand ist folgender : 

Die Mišnä berichtet eine Anekdote von Hon! dem Kreiszieher, 

x) Der Kommentar hwb 4 3 zur Stelle, um л
ч

аул л*?1в XII mit dem 
J

e

ru š a l m i auszugleichen, l iest: nwj? узпхз ; s. jedoch Ratner, b'vwimi i t ' s л злх 
zu jTa° a nI t , S. 87 f. 
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die sich deutlich aus drei, beziehungsweise aus vier Teilen zu-
sammensetzt. Die eigentliche Geschichte ist die Anekdote von 
Hon! dem Kreiszieher und seinem Streit mit Gott um das Maß des 
Regens. Dies ist wohl ursprünglich eine bewußt groteske Anekdote. 
In unserem neuen Zusammenhang dagegen wird sie durchaus 
ernst genommen und theologisch diskutiert >-)· In diese Diskus-
sion geht die Geschichte überhaupt allmählich über. Die Erzäh-
lung wird aber nicht allein überliefert, sondern mit zwei anderen 
Motiven kombiniert. Dais erste Motiv handtelt von der Bitte Hõnls 
betreffs der Schonung der Passah-Öfen. Dies muß aus einer selb-
ständigen Erzählung stammen. Wir kennen letztere aber nicht. 
Das zweite Motiv ist ebenfalls aus einem anderen Zusammenhang 
übernommen. Der Zusammenhang ist uns bekannt: es ist eine 
nti^D von einem Häsid, die die Töseftä überliefert, allerdings 
nur fragmentarisch und wenig lebendig erzählt. Für die Töseftä 
ist die Erzählung nämlich nur ein Anlaß, um ein Problem, das 
Problem der Sintflut, zu diskutieren. Immerhin können wir aus 
diesem Text eine Erzählung rekonstruieren, die sehr charakteri-
stisch ist. Sie behandelt das Motiv des m u r r e n d e n V o l k e s , 
ein Motiv, das in der biblischen Literatur seine klassische Durch-
bildung erfahren hat. Das Volk hat nach dieser Erzählung durch 
einen Häsid um Regen bitten lassen. Diese Bitte wurde erfüllt, 

г

) Tanhümä zieht die E r z ä h l u n g als Beleg f ü r einen theologischen 
Grundsa tz heran . Es handel t sich um die Behaup tung , daß Gott die Wünsche 
der Saddîkïm als Befehle en tgegennimmt und s te ts e r fü l l t . Der Grundsa tz 
wird von a l te rs her in der Trad i t ion d iskut ier t . Die E r z ä h l u n g von Hônï dem 
Kreiszieher wird nicht vol ls tändig wiedererzähl t , denn sie dient j a n u r als 
Beispiel. I h r e Kenntn i s — und zwar nach der Über l i e fe rung der Mišnä — 
wird vorausgesetzt . Es wird nur der erste Teil a n g e f ü h r t , n icht aber das 
Motiv des mur r enden Volkes, das die eigentliche Pointe der E r z ä h l u n g da r -
stellt . Die T a n h ü m ä f a s s u n g ist vielmehr mi t der E r f ü l l u n g der Bi t te um 
Regen zu Ende und schließt von hier aus mit Hi l fe eines Schlusses des ->p 
ί ώ π ί von Honï auf Moses, von dessen Ste l lung zu Gott im Z u s a m m e n h a n g 
des Tanhümä tex t e s die Rede ist. Der Text l a u t e t : 

nwapn pinal o'wiy p w ла Vaw ,л»арл 'JbV о'Э'ап ла лкп 
naiy ay /d'awa itpw У?впа n\nw "?ауал ччпп nwya : ìrnian пак .липу 
рэ 'JK nnw ^y алча law *ра ,oViy hv im i :i»3bV пак ,лэта ìayi 
т а .-pa Vy onnnw ny ]кэа тт t k w *?пал ^awa чк yawa *psh л'э 
lasya люа /р люа hv raa чаа л'лр Vayan 'nn ок nai .cawa n i ' 

(Tanhümä, ed. Buber , Wilno 1913, fllBff И0, S. 37.) .ЛВЭ1 ЛВЭ Г1ПК Vy 
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aber bald ist es dem Volke wieder zuviel. Es bittet den Häsid, 
das Aufhören des Regens zu erwirken. Dieser lehnt es ab unter 
Hinweis erstens darauf, daß es ja noch gar nicht zuviel geregnet 
hat, wovon sich jeder am Stande des Kidronbaches überzeugen 
könne, und zweitens darauf, daß Gott ja versichert habe, daß nie 
wieder eine Sintflut kommen wird. Der Häsid spielt hier eine 
Rolle, die sehr an den Propheten der älteren Zeit erinnert. Es 
sieht ganz so aus, als sei hier eine uralte Prophetengeschichte, die 
nicht in die kanonischen Schriften gekommen war, sondern münd-
lich tradiert wurde, schließlich in den literarischen Bereich der 
Häsld-Erzählungen übergegangen. Die volkstümliche Figur des 
Propheten war nicht mehr vorhanden, an ihre Stelle ist in gewis-
ser Beziehung der Häsid getreten. Der Häsid ist nicht in dem 
Sinne Charismatiker wie der Prophet, er steht nicht so sehr außer-
halb der Gemeinschaft und der Gemeinschaft gegenüber, wie 
es nach dieser Erzählung den Anschein haben könnte. Er gilt 
nur als weiser und frömmer gegenüber den anderen. Die Über-
tragung dieser Erzählung auf einen Häsid entspricht also nicht 
ganz dem chassidischen Typus. Sie konnte deshalb stattfinden, 
weil in der Erzählung der Held als charismatischer Beter, dessen 
Gebet stets erhört wird, vorkommt. 

Der babylonische Talmud geht nicht direkt auf die Tradi-
tion in der Mišna zurück 1 ) . Denn er kombiniert die Erzählung 
nicht mit dem Motiv der Passah-Öfen. Dagegen ist die Kombina-
tion mit der Erzählung vom murrenden Volke ebenfalls vorhan-
den. Der Text im babylonischen Talmud ist ausgestaltet worden 
zu einer abgerundeten Erzählung. Das Groteske der zugrunde 
liegenden Anekdote wird sehr geschickt aufgehoben, das nur not-
dürftig eingefügte fremde Motiv vom murrenden Volke wird in 
einem zweiten Teile der Erzählung ausgestaltet. Der babylo-
nische Talmud bringt die ganze Erzählung unter dogmatischen 

*) Dieselbe Text t rad i t ion wird auch durch den Text in M e gi l la t T a ' a n ï t 
r ep räsen t i e r t (s. Ad. Neubauer , Mediaeval Jewish Chronicles I I , Oxford 1895, 
S. 3—35 und ed. Wilno 1925, S. 38f.). Die Abweichungen dieses Textes be-
ziehen sich nur auf einige kleine stilistische Unterschiede. M e gi l la t T a ' a n ! t 
is t jünger als die G e m ä r ä des babylonischen Talmud, was aber f ü r die Text-
geschichte unse re r E r z ä h l u n g ohne Belang ist, da es sich zweifellos um die-
selbe Tradi t ion handel t . Die E r z ä h l u n g h a t also durch Megillat T a ' a n ï t keine 
neue Entwicklung· über das S tad ium des G e m ä r ä h inaus e r f a h r e n , wie über-
h a u p t die F a s s u n g der Gemärä die endgül t ige F a s s u n g der E r z ä h l u n g be-

deutet . 
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Gesichtspunkten. Er will letztlich wie die Mišnä auf die Diskus-
sion zwischen Hon! und Šimcõn ben šätah hinaus. Trotzdem 
wird vorher die Erzählung nicht angedeutet, sondern novellistisch 
durchgeführt. Solche Ausgestaltungen liegen nicht im Stil und in 
der Tendenz des babylonischen Talmud, wir können also anneh-
men, daß der babylonische Talmud eine literarische Tradition 
übernahm. Die Erzählung hat also während der Zeit zwischen 
ihrer ersten Fixierung in der Mišnä und der Fixierung im Talmud 
eine Entwicklung erfahren. Sie ist sowohl gedanklich als erzäh-
lungstechnisch durchgebildet worden !). 

Daß die novellistische Ausgestaltung der Geschichte älter ist 
als ihre Aufnahme in den babylonischen Talmud, zeigt sich an 
der Tradition des Jerusalemer Talmud. Er setzt anscheinend die 
Fassung des babylonischen Talmud voraus, behandelt aber nur 
einen Teil der Erzählung eingehend. Der Text ist überhaupt ein 
völlig korruptes Fragment. Am Anfang der Erzählung ist auch 
vom Passah die Rede, so daß irgendeine Beziehung zu der Tradi-
tion bestehen muß, die die Mišnä überliefert. 

Wir haben hier am Anfang der literarischen Entwicklung 
zwei Anekdoten von klarer Tendenz, die wir noch gut rekonstruie-
ren können. Am Ende der Entwicklung steht die ebenfalls er-
zählungstechnisch einwandfreie Fassung des babylonischen Tal-
mud. Zwischen den beiden Phasen haben wir eine Zeit schwan-
kender Tradition. Kombinationen werden vorgenommen und zum 
Teil wieder gelöst, bis schließlich wieder eine intakte Form zu-
stande kommt. Die Einzelheiten des Vorgangs entziehen sich unse-
rer Kenntnis. Doch zeigt die Fassung im Jerusalemer Talmud, daß 
dieser Vorgang komplizierter war, als sich nach dem Ergebnis 
vermuten läßt 2 ) . 

Diese E r z ä h l u n g ist ein schönes Beispiel f ü r die E n t s t e h u n g einer 
neuen N o r m a l f o r m aus der U r f o r m , die mit einem f r e m d e n Motiv kombi-
n ie r t wurde. 

2) Das Werden dieser E r z ä h l u n g ist deshalb l i t e ra r i sch von Bedeu-
tung , weil es uns zeigt, wie wenig mechanisch und wie wenig gerad l in ig lite-
ra r i sche En twick lung sich vollzieht, so daß wir bei allen Rückschlüssen aus 
dem Ergebn i s dami t rechnen müssen, daß die Sachlage weit kompliz ier ter 
w a r als wir vermuten . Die En twick lung der E r z ä h l u n g geh t n icht n u r auf 
Kombinat ion verschiedener Motive aus, sondern der Tendenz der Bereiche-
r u n g wi rk t s te ts eine Tendenz auf künst ler ische A b r u n d u n g entgegen. Die 
ers tere f ü h r t zur Kombinat ion von Motiven, die letztere zur Aussche idung 
von Motiven. 
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Daß die Töseftä eine Häsld-Erzählung bringt, in der der 
Häsid durchaus als Vorbild eines Frommen angesehen wird, ent-
spricht ganz ihrer Tendenz. Denn die Töseftä neigt immer dazu, 
dem mystischen Typus des Frommen den Vorzug zu geben, und 
der Hasld repräsentiert doch letztlich die mystische Seite der 
Religion. Wenn die Mišnä hier die Häsld-Erzählung unter 
namentlicher Tradition bringt, so dürfte das in diesem Falle nicht 
direkt eine Folge davon sein, daß die Mišnä den Typus des Häsid 
überhaupt gern ein wenig in den Hintergrund drängt. In diesem 
Falle ist nämlich der literarische Vorgang nur das Abbild eines 
tatsächlichen Geschehens. Das Charisma der Bitte um Regen 
wurde allmählich ausschließlich von der Familie Hönl in An-
spruch genommen. Aus diesem Grunde gehen auch Traditionen, 
die dasselbe Charisma einem anonymen Häsid zuschreiben, in 
den Anekdotenkreis um die Familie Hönl über. Aber auch in 
diesem neuen Zusammenhang entspricht die Erzählung durchaus 
nicht den Tendenzen der Mišnä. Diese bringt die Erzählung 
überhaupt nur um des Einspruches willen, den š im c õn ben Šätah 
gegen die Ereignisse der Geschichte erhoben hat. 

Bei der Frage nach der historischen Grundlage dieser Erzäh-
lungen müssen wir scheiden zwischen dem historischen Charak-
ter der Erzählungsmotive und dem der Persönlichkeit des Hönl 
als charismatischen Beters. Die Erzählungsmotive sind zweifel-
los durchaus nicht alle historisch, wie schon die Übertragung der 
Häsld-Geschichte auf Hönl beweist. Das rein Erzählungsmäßige, 
die dramatische Ausgestaltung, die stilistische Abrundung sind 
durchaus nur Legende. Die Legenden dienen einer Charakteri-
sierung der Persönlichkeit Hönls, und diese Charakterisierung 
ist durchaus echt. Die Erzählungen im Talmud haben durchaus 
den Charakter von Legenden, die sich an ein historisches Faktum 
anlehnen. Darüber hinaus nennt uns auch Josephus, Jüdische 
Altertümer, Buch 14, Kap. 2, 1, einen „gewissen Onias", der da-
durch bekannt ist, daß einmal sein Gebet um Regen sofort erhört 
wurde. Die manieriert nachlässige Darstellungsweise des 
Josephus ist hier in zwei Punkten jedenfalls nicht ganz korrekt. 
Onias ist nicht eigentlich die griechische Wiedergabe des Namens 
Hönl, sondern nur eine auf Grund eines annäherenden Gleich-
klanges vorgenommene Einsetzung eines auch in griechischer 
Form häufigen und bekannten Namens. Zweitens ist das, was 
Josephus als einmaliges Wunder darstellt, ein habituelles Cha-
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risma des Hönl gewesen. Bei der Datierung der Erzählung kön-
nen wir nicht summarisch verfahren. Der Zeitpunkt ihrer Über-
tragung auf Höni ist am leichtesten zu fixieren. Die Übertra-
gung muß noch zu Lebzeiten Hönis oder doch bald nach seinem 
Tode erfolgt sein. Hönl aber dürfte die Tempelzerstörung gerade 
noch erlebt haben. Diese Tatsache macht es auch wahrscheinlich, 
daß Josephus tatsächlich den Hörn meint, da dieser 
bei seinen Lebzeiten d e r Gebetscharismatiker war. Die Nach-
richt bei Josephus, daß Hönl bei der Belagerung Jerusalems um-
kam, kann sehr wohl historisch sein, wenn auch die einzelnen Um-
stände nicht alle zutreffen mögen. Da die Mišnä die Erzählung 
bereits kennt, so muß die Übertragung schon vor der Endredak-
tion der Mišnä erfolgt sein. Das Alter der einzelnen Erzählungs-
schichten dagegen ist schwerer festzustellen. Die Häsid-Anekdote 
macht den Eindruck hohen Alters. Sie hat überhaupt keinen ter-
minus post quem. Dagegen dürfte die groteske Anekdote wohl 
ursprünglich auf Hönl bezogen worden sein. Sie mag zu Lebzei-
ten Hönls in denjenigen Kreisen entstanden sein, die an seiner 
Methode Anstoß nahmen. Das in der Mišnä-Fassung kurz angedeu-
tete Motiv der Passah-Öfen dagegen ist kaum zu datieren. 
Denn es ist eben nur angedeutet, so daß sich uns keine Datierungs-
möglichkeit etwa aus dem kulturellen Milieu bietet. Die Motive, 
die wir in der novellistischen Ausgestaltung der babylonischen 
Gemärä und in der fragmentarischen Wiedergabe des Textes im 
Jerušalmi finden, dürften nur eine sekundäre Ausgestaltung der 
Erzählung sein. Das Motiv des Sühnopfers ist zweifellos später 
hinzugefügt, wie ja die Töseftä-Fassung zeigt. In dieser Häsid-
Erzählung können wir das Opfermotiv gar nicht erwarten. Denn 
nichts deutet darauf hin, daß der Häsid ein Recht hatte, Opfer 
auszuführen. Es entspricht auch nicht der ursprünglichen Ten-
denz der Erzählung, der es auf eine Zurechtweisung des Volkes 
ankommt. 

Warum wendet sich nun das Volk gerade an einen Häsid, 
wenn der Regen erfleht werden soll? Der Häsid ist besonders be-
fähigt, eine solche Bitte auszusprechen. Die Töseftä-Erzählung 
macht nicht den Eindruck, als beschränke sich das Gebetscha-
risma des Häsid gerade auf diese eine Art der Bitte. Der Häsid 
scheint für einen Menschen zu gelten, dessen Gebete immer 
erhört werden, also auch das Gebet um Regen. Die Höni-Erzäh-
lungen dagegen sprechen deutlich speziell von dem Charisma des 
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Gebetes um Regen. Dieses Charisma ist die Spezialität Hönls 
(und seiner Familie, wie später noch erörtert werden wird). Das 
Gebet des Häsid hat auch in keiner Weise den magischen Charak-
ter, der in dem Verhalten Hönis zutage tritt. Dazu stimmt auch, 
daß es der Häsid mit Bestimmtheit ablehnt, um Aufhören des 
Regens zu bitten. Er ist kein Zauberer, der sich den Anschein 
gibt, als könne er den Hebel der Regenmaschine nach Belieben 
bedienen. Der Häsid ist vielmehr nur die Zuflucht des Volkes, 
wenn dieses sich in Not befindet. Er behält es sich vor, über 
die Tatsächlichkeit dieser Not selbst zu entscheiden. Es ist be-
reits bemerkt worden, daß wir die Einzelzüge der Erzählung 
nicht allzu genau auswerten dürfen, da die Erzählung im Zusam-
menhang mit echten -Erzählungen steht. Entscheidend ist 
nur das Hauptmotiv. Denn wenn dieses nicht charakteristisch 
für den Typus Häsid wäre, hätte man die Erzählung nicht von 
einem Häsid handeln lassen. Dieses Hauptmotiv ist die unbe-
dingte Gewißheit der Gebetserhörung. Diese Gewißheit haben 
der Häsid selbst und das Volk in gleichem Maße. Auf Grund 
dieser Gewißheit aber ist der Häsid verpflichtet, für das Volk zu 
beten. Dies wird durch eine alte auf Habakuk zurückgehende Tra-
dition ausdrücklich festgelegt (Beräköt 12 b). Der Häsid erfüllt 
also hier eine r e l i g i ö s e Pflicht. Er bringt nicht etwa ein 
magisches Können in Anwendung. 



III. D̂ TDn und a^pn als Fürbitter um Regen. 

Jerušalmi überliefert zu unserem Thema eine weitere Ge-
schichte von einem Häsid aus dem Dorfe dessen Name nicht 
genannt wird, in folgendem Zusammenhang: 

Es werden drei Geschichten erzählt, in denen die Rabbinen 
im Traume den Regenbeter erfahren, den sie dringend benötigen. 
Die ersten beiden berichten, daß den Rabbinen eine ganz gering 
geachtete Persönlichkeit genannt wurde: einmal ein Eseltreiber, 
einmal ein gewisser nppto;s, der Dirnen verdingte, u. ä. Beide 
aber hatten die Fähigkeit um Regen zu beten dadurch erworben, 
daß sie einmal einer armen Frau, deren Mann im Gefängnis saß 
und die ihn nur durch den Verkauf ihrer tselbst hätte befreien 
können, alles gaben, was sie hatten, und sie damit vor der Sünde 
bewahrten. Die dritte Geschichte behandelt nicht dieses Haupt-
motiv, das an das neutestamentliche Motiv des einen Sünders 
erinnert, um den mehr Freude ist als um 99 Gerechte. Sie ist viel-
mehr nur auf Grund desselben e i n l e i t e n d e n Motivs hier an-
geschlossen: im Traum erfahren die Rabbinen den Regenbeter. 
Die Geschichte enthält zwei Elemente: erstens benimmt sich der 
Häsid auffällig, so daß die Rabbinen ganz erstaunt sind und ihn 
schließlich befragen. Es stellt sich aber heraus, daß die Hand-
lungen des Häsid durchaus gesetzestreu und fromm waren. Zwei-
tens bittet der Häsid um Regen, ehe ihn die Rabbinen darum an-
gehen, um sie nicht zu beschämen. 

Die Geschichte ist folgende : 
jTa'anït I, 4 (ed. pr. et ed. Ta<anlt 23af. 

Krotoschin 64a/?). Vjyan 'J im nna na ,Tp>Vn xax 
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Кр13'Ъ З'П' KBJTB 'Ka озпз 

mV чах п л KIBITVI КЛВП s i n KW'WP 

КЛР'ЗЗ '33 З'Л' 'KM КЛ'ЗЗ 'ΚΡ 'КЛ 

κη'ΐτ i n a чау ρι?ο D'ip каув 'Kai 

л'ттг x n y b чат т л ' з т к а " р Л1.тт 

КЛВП Κ3ΠΊ КЛ'ЗЗ ΚΠΌΙΡ КЛЛ'КТ £31» А 

[кзз\т клкп] лл"зл кзчрат "зу
1

? 

члзл 'аз 'К л ' л " зл кз-ipa KVI КПТ 

' a m ' у з [кзк] ]Л133ЧП плт ' з т т з 

тпл'"?т ' a n i к ' уз К ' Т ì m a ' i n 

[ΙΠЛК1] к л з т л з 

Der Bericht des Jerušalmi, der hier die reinere Tradition 
darstellt, bietet folgende Fassung der Erzählung: 

Die Rabbinen erfuhren im Traum, daß ein Häsid im Dorfe 
um Regen zu beten verstünde. Da gingen sie hin, aber er war 

nicht zu Hause, sondern auf einem Berge. Sie suchten ihn dort 
auf, aber er erwiderte ihren Gruß nicht. Dann setzte er sich, 
um zu essen, forderte sie aber nicht auf, mitzuessen. Als er fer-
tig war, stand er auf, legte eine Last Holz auf die Schulter und 
seine Decke über das Holz !). Dann ging er nach Hause, und die 
Rabbinen folgten ihm. Unterwegs kam ihnen die Frau in schö-
nen Kleidern entgegen. Zu Hause ging er zu seiner Frau und 
sagte : wir wollen um Regen beten, ehe diese Männer uns darum 
bitten. Sie haben schon selbst gebetet, aber ohne Erfolg. Wenn 
w i r Erfolg haben, werden sie beschämt sein, beten wir aber 
nicht, so haben die Feinde Gottes einen Triumph. Sie gingen also 
auf das Dach und ihr Gebet wurde erhört. Als sie herunter-
kamen, brachten die Rabbinen ihre Bitte an. Doch der Häsid 

Eine novellistische Ausges t a l tung des Textes e rzähl t hier noch, 
daß der Häs id beim W a n d e r n im Ges t rüpp seine Kleider empor ra f f t e . Spä-
ter e rk lä r t e er, daß er sich lieber die H a u t verletzen wolle, weil diese von 
selbst heile. Dies ist eine M o t i v h ä u f u n g un te r Verkennung des Erzäh lungs -
prinzips. Die E r z ä h l u n g will die besonders g roße Frömmigke i t des Häs id 
schildern und t u t dies mi t Hi l fe eines be f remdenden Verha l t ens des Häs id , 
das spä te r seine A u f k l ä r u n g findet. Das Motiv des Dornges t rüpps dagegen 
(das auch Bäbä kammä 91b vorkommt) ist n u r geeignet , die E r z ä h l u n g 
auszuschmücken, v e r m a g aber die Frömmigke i t des Häs id nicht zu beleuch-
ten. Es wurde hier n u r auf Grund einer gewissen Ähnlichkeit mi t dem 
Motiv der Decke (Schonung einer Sache durch Verzicht auf Schutz f ü r den 
Körper ) zugefüg t . 
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wies sie darauf hin, daß der Regen schon käme i ) . Da fragten sie 
ihn, warum er ihren Gruß ignoriert habe. Er erwiderte: ich bin 
Tagelöhner und darf nach dem Gesetz meine Arbeit nicht unter-
brechen. Und warum er sie nicht zum Mitessen aufgefordert 
habe? Weil er nur ein Stückchen Brot gehabt hätte und keine 
Aufforderung nur zum Schein aussprechen wollte. Warum er 
die Decke auf die Last gelegt habe und nicht darunter? Weil die 
Decke geborgt wäre, und zwar zum Beten und nicht zum Lasttra-
gen. Warum seine Frau sich so schön kleide? Das geschähe nur 
in seiner Anwesenheit, nicht wenn sie allein sei, damit sie von nie-
mand belästigt werde. Da erkannten die Rabbinen, warum ihn 
Gott so auszeichnete, daß sein Gebet stets erhört werde. 

Die beiden Überlieferungen des Textes gehen auf dieselbe 
Tradition zurück, nur daß der Text des Jerušalmi. eine sehr man-
gelhafte Überlieferung dieser Tradition darstellt. Grundlegend 
ist nur der Unterschied zwischen den beiden Varianten in bezug 
auf den Namen des Helden. Der babylonische Talmud bezieht 
die Geschichte auf ein Mitglied der Charismatikerfamilie, deren 
berühmtester Vertreter Hõni der Kreiszieher ist. Der jerusale-
mische Talmud dagegen spricht von einem anonymen Häsid. Der 
Jerusalemer Talmud dürfte hier die ursprüngliche Form der Er-
zählung beibehalten haben. Das kulturelle Bild ist deutlich zu 
erkennen. Die Fähigkeit um Regen zu bitten ist ein Charisma 
mit allen Merkmalen eines solchen. Das Charisma wird nicht an 
den Amtsträger verliehen. Es wird in einer Weise verteilt, die 
nach menschlicher kurzsichtiger Beurteilung als Willkür erschei-
nen muß. Die beamteten Rabbinen müssen den Charismatiker 
bitten. Unsere Erzählung betont ausdrücklich das Demütigende 
dieser Tatsache. Als Träger dieses Charisma traten deutlich ein-
fache Leute aus dem Volke hervor: Tagelöhner und Händler. Es 
scheint eine Zeit gegeben zu haben, in der ein solcher Charisma-
tiker als Häsid bezeichnet wurde. Dafür spricht die jerusalemi-
sche Fassung unserer Erzählung und die Tõseftäfassung der 
früher behandelten Geschichte (s. S. 20). Dieser Tradition 
machte aber eine andere Tradition Konkurrenz. Das spezielle 
Charisma der Fürbitte um Regen galt als erbliches Charisma der 

1 ) Der Ber icht des Jeruša lmi bricht hier ab, obwohl er einen Teil 
der einleitenden Motive enthält, so daß hier das Verhal ten des H ä s i d une r -
k l ä r t bleibt. 
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Familie Hönls des Kreisziehers. Diese Tradition behauptete sich, 
so daß allmählich alle Geschichten über Fürbitten um Regen auf 
die Familie Hönls des Kreisziehers bezogen wurden, auch solche, 
die man zunächst von einem namenlosen Häsid erzählte. So ist 
keine Identifikation zwischen dem Typus des Häsid und dem 
Typus des Regenbitters eingetreten. Dies ist deshalb sehr cha-
rakteristisch, weil hier auch stark magische Vorstellungen im 
Spiele sind. Der Typus des Häsid aber zeigt wenig Tendenz, sich 
mit dem Typus des Magiers zu identifizieren. Der Häsid ist und 
bleibt ein f r o m m e r Mann aus dem Volke. Er ist kein Wunder-
mann, er ist nichts, was ein anderer nicht auch sein k ö n n t e . 

Auffäll ig ist die Sprache der Erzählung. Beide Traditionen 
sind aramäisch, jede im Dialekte ihres Milieus. Doch weist die 
Fassung im babylonischen Talmud eine Tendenz auf, wenigstens 
an feierlichen Stellen ins Hebräische überzugehen. Die Erzäh-
lung stammt also aus einer Zeit, wo die Tendenz vorhanden war, 
auch die n^VD-Literatur ins Aramäische überzuführen, eine Ten-
denz, die sich schließlich doch nicht durchgesetzt h a t 1 ) . 

In den Zusammenhang der Auffassung, daß ein Häsid zu-
gleich das Charisma um Regen zu bitten hat, gehört auch fol-
gende Erzählung: 

Ta<anlt 23b. 

Vsiip'i s y i s i 'З'рл ла 'тп кл siso зч
1

? sp'iî ' a i π'1? l a s 
sitra1? sa1?? y i t j x a πιπ ό Sion a n sain an Vaai ·>τοπ *?зп "»топ

5

? 
intra 'л"*т sin -jna юпрп. 'хтал iwss 'ani 'ya'ai 'ттл «рзэ'з ' l a s 
s i t rat sa*?s? *pür»a т л 'а -»за ' a n mas лаг ί paa Vsiw'i s y i s i 'Э'рл 
'a sna'jr STiîa 'V ' n " s i V'rsi 'pVsu '•? iän mV nasi тл'а

1

? V"? mn 
'Spi 'л l ' f ì s ip û'pajraa а'лат snp'ay sriana 'Spi "?'is sia

1

? p'sa mn 
Has Л'Л'а

1

? ^ s тл 'a s i tra 'лкт 'ani 'jrai spira 'oaai syax sflana 
.sn*?? mn snvn sitra sfìsi *?'sin sa 'as m1? l a s s n a ' ? i a 'A"s mV 

Die babylonische Gemärä überliefert diese Erzählung frag-
mentarisch, aber ihren Inhalt können wir noch durchaus rekon-
struieren. Ein frommer Mann, der die Fähigkeit, den Regen zu 
erflehen, besitzt, wandte aus Bescheidenheit eine List an, wenn er 
um Regen bitten mußte. Er ging weg mit einem Korb, als wollte 
er Getreide kaufen, und betete im Verborgenen. Nachdem sein 

г

) Vgl. L. Gulkowitsch, Die Bildung des Begri f fes Hâsïd I. Häs id 
und Wunder , S. 39, Anm. 1. 

3 
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Gebet erhört worden war, ging er nach Hause. Daß er ohne 
Getreide zurückkehrte, erklärte er damit, daß nun, wo doch Regen 
gekommen sei, das Getreide billiger werden würde und es besser 
sei, mit dem Einkauf noch ein wenig zu warten. 

Das Milieu dieser Geschichte (das durch den Zusammenhang 
ganz allgemein als palästinensisch gekennzeichnet ist) erinnert 
an das Milieu der Häsld-Erzählungen. Das wurde auch von den 
alten Kommentatoren empfunden : R. Hanan'ël gebraucht ohne 
weiteres die Bezeichnung ТХЧЬУч NiHiO "Hier,, während unser 
gegenwärtiger Zusammenhang in der babylonischen Gemärä von 
;\STuP Ν>'"!Ν"[ spricht. Rasi beachtet die Tradition der 
babylonischen G emärä durchaus, erklärt aber, daß SVISI >ΒψΠ 

nur eine Art strenger Richtung innerhalb der Hasïdïm seien. 
Der gegenwärtige Zusammenhang, in dein uns die Geschichte 
überliefert ist, überdeckt ihren Charakter als Häsld-Erzählung. Sie 
wird nämlich als Beispiel herangezogen, um den zeitweilig als 
Gegenstand der Diskussion so beliebten Unterschied zwischen den 
Hasldlm in Babylonien und den D ^ p n in Palästina zu kennzeich-
nen ι ). Im großen und ganzen gelten die Π^ρΓΊ als sehr gesetzes-
treu, aber ein wenig äußerlich in ihrer Art der Gesetzes-
erfüllung. Die Diskussion über dieses Thema wird durch-
aus vom Standpunkt des Babyloniers geführt. Unsere Erzäh-
lung gehört gar nicht recht in diese Diskussion. Sie schil-
dert den Palästinenser durchaus nicht in irgendeiner tadelns-

1 ) Den Gegensatz zwischen den Hasïdïm Babyloniens und den Tak-
k ï f ïm Pa lä s t inas behandeln u. a. folgende Stel len: M°gillä 2'8b und Hul-
lïm 122*. So sag t M egil lä 28b, daß R. Nahman , ein babylonischer Häs id , 

einen Mann Ν Γ Ϊ Ο ' Γ η N"10*0 ΝΓΟΓΓ1 ΌΓΊ "Чм trotz ausdrück-
licher A u f f o r d e r u n g nicht beweint habe, weil dieser nu r ein „Korb voller 
Bücher" ( N 1 S D O Q 4 <Sj^) gewesen sei, während R. Sim'ön ben Läkis, ein 
paläst inensicher Takkï f , einen in Pa lä s t ina o f t weilenden babylonischen 
Rabbi (s. Edels = ζ. St.) mit den Worten 8 у "in x

е

 d u 
N2"" beklagt habe. Auch Hullin 122

a

 wird der paläst inensische 
Takkïf bescheidener geschildert als der babylonische Häs id . Es gibt also 
auch in babylonischen Kreisen eine Opposition gegen den Lokalstolz der 
Babylonier. Diese Rich tung wird ents tanden sein aus der E h r f u r c h t vor 
der ä l teren Tradi t ion in Pa läs t ina . Diese Opposition ha t sich al lmählich 
durchgesetzt , da ihre Denkweise genuin- jüdisch und religiös viel t i e fe r und 
echter ist. Der Gedanke, daß die Vergangenhe i t Gott näher gewesen sei, 
gehör t zu den Grundzügen des religiösen Denkens, denen gegenüber der 
Lokalstolz der babylonischen Schulen n u r eine his tor ische Zufä l l igke i t dar-

stellt. 



В XLVI. ι Das Charisma des Gebetes um Regen 35 

werten Weise. Sie wollte doch ursprünglich gerade die Be-
scheidenheit eines frommen, mit besonderen Gaben ausgestatteten 
Mannes schildern. Diese Bescheidenheit wird, wie die Erzählungen 
vom Häsid aus dem Dorfe Immi beweisen, auch in Babylonien sehr 
hoch eingeschätzt. Die Gemärä scheint hier an der Umständlich-
keit des Verfahrens Anstoß zu nehmen. Auf jeden Fall will sie 
etwas Tadelnswertes darstellen. Dieses Faktum läßt sich nur so 
erklären, daß Häsid-Geschichten aus Palästina in Babylonien 
manchmal unter dem Terminus eines rppn tradiert wurden, weil 
dieser Terminus fü r die Palästinenser sich zeitweilig einge-
bürgert hatte. Diejenigen Kreise nun, die in einem Gegensatz zu 
Palästina standen, betrachteten das Verhalten eines ^ppri auf 
jeden Fall als tadelnswert. So wurde hier mit der Blindheit der 
Polemik die Pointe der Erzählung verkannt. Diese Verwischung 
der Pointe hat dazu geführt, daß diese Geschichte keine weitere 
Verbreitung fand. Der Zusammenhang hat sie als Erzählung von 
einem nicht nachahmenswerten Verhalten gekennzeichnet. Dies 
entspricht aber nicht ihrem Inhalt. Die Autorität des Talmud 
ließ eine Wiederherstellung nicht zu. So wurde die Erzählung 
unpopulär. Sie ist nicht primär, wohl aber sekundär milieu-
fremd, da in einem echt jüdischen Milieu das geschilderte Ver-
halten nicht als tadelnswert gelten konnte. 

Das Gebet um Regen ist von alters her in Palästina gepflegt 
worden. Die Bedeutung des Regens für die Ernährung des Vol-
kes, der häufige Ausfall des Regens, der immer zu Mißernten und 
schwerer Hungersnot führt , bedingen, daß diese Art des Gebetes 
akut und populär sein muß. Aber sie wird doch von der israeli-
tisch-jüdischen Religion her stets bekämpft. Sie ist zu eudämo-
nistisch, sie grenzt zu nahe an Zauberei. Doch ist der Kampf 
fast aussichtslos. Das Volk hält an seinem Rechte fest, gerade 
das von Gott zu erbitten, was es am nötigsten braucht. E l ia 1 ) , 
der volkstümlichste Prophet, gilt als einer von den Charismatikern, 
die das Gebet um Regen zu handhaben verstanden. Ob Elia selbst 

J) Die Tradition hat den Elia auf Grund der biblischen Erzählungen 
zum himmlischen Wächter über den Regen gemacht. E r allein hat die Schlüs-
sel zum Regen. Deshalb wendet sich Sim'ön ben Šätah gegen Hörn den 
Kreiszieher, der in die Rechte des Elia eingreift . Die letztlich auch magische 
Vorstellung von Elia ist durch ihr ehrwürdiges Alter jedes magischen Cha-
rakters entkleidet worden, so daß sie geradezu herangezogen werden kann, 
um magische Gedankengänge zu bekämpfen. 

3* 
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wirklich als Magier galt oder ob die Tradition ihn erst zum Magier 
gemacht hat, wissen wir nicht. Jedenfalls ist es aber eine uralte 
Tradition, die ihm das Regenbetercharisma zuschreibt. Unter 
dem Einfluß der großen Propheten hat sich die israelitisch-jüdi-
sche Religion endgültig von solchen magischen Unterströmungen 
getrennt. Aber die Unterströmungen blieben doch bestehen. Im 
ersten christlichen Jahrhundert scheint, wie unsere Traditionen 
zeigen, die Sitte um Regen zu bitten eine große Rolle im Volke 
gespielt zu haben. Das mag vor allem mit dem Einfluß zusam-
menhängen, der durch die immer mehr in Zauberei übergehende 
Religion der sterbenden Antike ausgeübt wurde. Denn eine 
Schwächung der offiziellen Religion, die eine Zunahme unterreli-
giöser Strömung zur Folge haben könnte, lag in jener Zeit durch-
aus nicht vor 1 ). Die rabbinischen Kreise haben diese Strömun-
gen stets bekämpft, aber die Volksreligion nahm sie in jener 
Zeit durchaus ernst. Es handelt sich nicht um heimliche Magie, 
um Verzweiflungstaten, die man schließlich unternimmt, wenn es 
gar keinen Ausweg mehr aus der Not gibt, sondern um eine 
Institution, mit der die offizielle Religion durchaus rechnen muß, 
wenn sie ihr auch wenig zusagt. Hönl der Kreiszieher gilt als 
ein Liebling Gottes, und alle Hasldlm, denen das Charisma zuge-
schrieben wird, gelten als exemplarisch fromm. Der Häsid ist 
stets auf der Seite des Volkes. Von den Hasïdïm aus ist die Sitte, 
um Regen zu beten, niemals bekämpft worden. Sie galt sogar 
eine zeitlang als eine spezifisch chassidische Eigenschaft, bis sie 
von der Familie Hönis des Kreisziehers fast ganz f ü r sich in An-
spruch genommen wurde. Die Familie Hönls besaß zwar das 
Charisma in besonders hervorragendem Maße, doch wird auch 
von anderen Tannaiten (H anmä ben Dösä, šemü'õl ha-kätän, R. 

г

) Wir müssen die Sitte des Regengebetes überall da erwarten, wo in-
foige des Klimas der Regen oft ausbleibt. Wir müssen also annehmen, daß 
diese Sitte sehr weit verbreitet ist. Wir beobachten, daß Formeln, die sicher 
aus magischen Regengebeten stammen, in diejenigen r e l i g i ö s e n Texte 
Aufnahme fanden, in denen sich der religiöse Typus der Zeit und des Kultur-
kreises abspiegelt, die das Milieu unserer mischnisch-talmudischen Texte dar-
stellen. Vgl. z. B. Poimandres 13, 17 (Hermetis Trismegisti Poemander, ree. 
Gustavus Parthey, Berlin 1854, S. 124 f .) . Die Macht des Gebetes wird an 
dieser Stelle mit Hilfe des Bildes geschildert, daß das. Gebet den „Riegel des 
Regens" (μοχλός ua^<jov) öffnet. 
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'Akibä, R. Jehüdä ha-näsi) ') und Amoräern (R. Jehõšü<a ben 
Lëwl, R. J e hüdä 2 ) , R. Nahman bar Pä p ä 3 ) u. a.) berichtet, daß 
sie die Gabe hatten, den Regen zu erbitten. Dieses Charisma galt 
aber in späterer Zeit als erloschen oder wenigstens als geschwächt, 
ohne daß natürlich die Sitte, durch ein Gebet eine Dürre abzu-
wenden, aufgehört hätte. Immer wieder wendet sich das Volk 
in seiner Notzeit an die lebenden Charismatiker4) und manch-
mal sogar an einen der alten toten Charismatiker 5) . 

Die Konzentration des Charismas auf eine Familie zeigt deut-
lich den magischen Hintergrund der Sitte. Es handelt sich letzt-
lich doch um eine geheimnisvolle Kraft , die auf geheimnisvolle 
Weise weitergegeben wird. Wir beobachten aber in den Häsid-
Geschichten deutlich die Tendenz, das Charisma wirklich als Got-

') Taani t 23a, 24a, 2'5a,25b. 
2) Daselbst. 
:!) Hullin 60a. 
4) Ta' anït 24b u. passim. Wir beobachten hier eine Tendenz, die 

die Volkssitte, sich in der Notzeit an einen Charismatiker zu wenden, 
bekämpft. Die vermeintlichen Charismatiker dieser Richtung zeigen 
immer wieder dem Volke ihre Machtlosigkeit und belehren das Volk, daß es 
s e l b s t beten muß, wenn es auf Erfolg rechnen will, denn der Regen 
hänge lediglich von den DO1ÏD des Volkes ab. Pesiktä d e r a b Käh»nä, 

S p 0 2 30 (ГГ№£У 0T2)> ed. Buber Wilno 1925, S. 172b spezifiziert die 

•O1t5 О^УО, von denen der Regen abhängig gemacht werden soll: "1QS 

s ; s ? s t ^ s n с п у i m n n"nn o s ? i ì t c s 
йпЬ im s i Sin -»ЛЭ (gemeint sind: H^DI ГОВ0 ПТГСГОП 

.DVÛttO 
5) Der Amoräer Šemü'el bar Nahmäni aus dem 3. Jahrhundert 

füh r t diese Sitte an. So heißt es j'Beräköt V, 2 (ed. princ. 9b) : ПУЪ̂ П 

СПР "pXOö *|П D^ötWn D i m D W D l ПП^У Л Л "pSZl 

. c h t D^Dtc:m т У 2 y ^ s n s i n л л : п w р э i n s р т 
Daß die Worte "О^ПП iD^ p - hier mit В. Ratner, ГППК 

T l , Traktat Berachot, Wilna 1901, S. 124, gegen Bacher, Die Aggada 
der Tannaiten, hebr. Ausgabe, I, 2, S. 89, als ein späterer Zusatz zu betrach-
ten sind, ist in unserem Zusammenhang ohne Belang. Die Sitte, sich an einen 
alten toten Charismatiker zu wenden, bekämpft aufs schärfste der Karäer 
?ПО *QS aus dem 10. Jahrhundert, indem er sagt: î£^-"iriS "pSl 

Dvrrcm о д а D'nnpn Dintm n s p a т а т т пппу я ш у ό ί ύ ι 

O S S 4 W : n 'Dll И Si a n s i s i ВТЮП ?S DRITTI (s. S. Pinsker, 

ΓΛΌΙΏΐρ itDlp^, Wien I860, D'HSDJ S. 32) und Hadasi in ПЭЧЭП blDtPN. 

2"p m s rrn sb^s , wo es heißt: - q ρ ? s i e e ; n w и i n p b s nrsni 
• D n (vgl. Bacher daselbst, Anm. 2). 
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tes Geschenk zu deuten, das für besondere Frömmigkeit verliehen 
wird. Sobald jedoch der magische Charakter der Sitte wieder die 
Oberhand gewinnt, hört der Zusammenhang zwischen dem Regen-
betercharisma und dem Typus des Häsid auf. Der Typus des 
Häsid ist zwar Repräsentant der Volksreligion, nicht der Ge— 
lehrtenreligion, aber er repräsentiert die Volksreligion nur so-
weit, als diese Religion echt jüdisch ist und nicht in den Bereich 
der internationalen magischen Unterströmungen gehört. 

In der Sitte, den Regen durch einen besonders dazu befähig-
ten Beter zu erflehen, mischen sich fast unlösbar magische und 
religiöse Momente. Ein Gebet um Regen k a n n rein religiöser 
Natur sein, ist es aber im praktischen Falle sehr selten. Darum 
ist es verständlich, daß die Vertreter der offiziellen Religion, die 
Hüter der reinen Lehre, lieber das ganze Phänomen beseitigen 
möchten. Es erscheint wenig aussichtsreich, das magische Moment 
gerade hier überwinden zu wollen. Der immer vorhandene Kampf 
zwischen Religion und Magie scheint hier nur sehr schwer zu-
gunsten der Religion entschieden werden zu können. Dieses 
Problem führt zu der Frage, wieweit Religion und Magie im Ge-
bete zum Ausdruck kommen. Es steht außer Zweifel, daß das 
Gebet de facto sehr oft magische Elemente enthält. Das hat zur 
Folge gehabt, daß man dem Gebete magischen Ursprung zuge-
schrieben hat, d. h. man sah im Gebete eine Weiterentwicklung des 
Zauberspruchs. Damit wäre das Gebet als religiöses Phänomen nur 
eine Entwicklungsphase in größerem Zusammenhang. Es ist aber 
schwer, das Gebet nur als Entwicklungsphase einer nicht einmal rein 
religiösen Ausdrucksform zu erfassen. Denn das Gebet ist ein ge-
nuiner Ausdruck religiösen Lebens. Es hat kaum eine Entwick-
lung. Obwohl es von allen möglichen religiösen und nichtreligi-
ösen Gesichtspunkten aus anfechtbar ist, behauptet es sich doch 
als der genuine Ausdruck der Verbundenheit des Frommen mit sei-
nem Gott· Abgesehen von diesen Angriffen von außen her ver-
mögen auch Korruptionsformen des Gebetes selbst seine Stellung 
im Zentrum der Religion nicht zu erschüttern. Einzelne Gebetsfor-
men mögen äußerlich, übertrieben pathetisch, sentimental, ja so-
gar lächerlich sein. Das Gebet als solches bleibt von allen diesen 
Korruptionen unberührt. Eine solche Unantastbarkeit kann nur 
vorhanden sein, wenn ein Phänomen nicht nur eine Entwicklungs-
phase darstellt, sondern prinzipielle Gültigkeit hat. 
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Die Beziehung des Gebetes zum Zauberspruch und allgemein 
zu magischen Formeln und Gedanken ist eine zweifache: Erstens 
ist es möglich, daß eine Korruptionsform des Gebetes vorliegt, ein 
Absinken des religiösen Gebetes auf die Stufe des magischen 
Zauberspruches oder wenigstens eine Annäherung an diese Stufe. 
Zweitens übernimmt das Gebet in der Tat magische Formeln, füllt 
sie aber mit neuen — religiösen — Inhalten. Gerade wo das Ge-
bet reich entwickelt ist, zieht es alle Formeln -in seinen Bannkreis, 
um sein genuines Anliegen zum Ausdruck zu bringen. 

Worin besteht das genuine Anliegen des Gebetes? Das Gebet 
dient dazu, die stets vorhandene Beziehung zwischen Mensch und 
Gott ausdrücklich darzustellen. Das Bedürfnis, die Einheit mit 
Gott sichtbar darzustellen, entspringt letztlich nur dem Wunsche, 
in dieser Einheit den Schutz zu finden, den die schwache Kreatur 
braucht. Dies kann ohne direkten Anlaß geschehen und soll 
immer auch ohne Anlaß geschehen. Hier ist das gerade im Juden-
tum sehr zentrale Pflichtgebet religiös begründet. Es geschieht 
aber doch meist aus besonderem Anlaß, wenn nämlich die Kreatur 
sich ihrer Schwäche in einer akuten Not besonders bewußt wird. 
An dieser Stelle besteht ein Berührungspunkt zwischen Magie und 
Religion. Auch die Magie dient de facto meistens dazu, einer 
akuten Not durch einen Eingriff von einer außermenschlichen Ge-
walt her abzuhelfen. Die Magie versucht diesen Zweck dadurch 
zu erreichen, daß sie einen Zwang ausübt, daß sie das magische 
Kausalgesetz in Wirkung treten läßt. Sie unternimmt etwas, 
das mit dem Zwange des Gesetzes die gewünschte Folge haben 
muß. Das Gebet ist durchaus der entgegengesetzten Haltung ent-
sprungen, es ist ein Verzicht auf eigene Leistung, ein Rückzug 
der Kreatur in ihren Ursprung zurück. Darum ist ein Gebet nie-
mals falsch oder unwirksam. Die Erhörung ist zwar ein erwünsch-
ter und sichtbarer Beweis dafür, daß die Kreatur wirklich den 
Schutz des Schöpfers genießt. Aber die Erfüllung des Gebetes 
ist keine conditio sine qua non. Ein Zauber dagegen ist nur gut 
und richtig, wenn er wirkt, wenn es also gelingt, die gewünschte 
Kausalkette in Aktion zu setzen. 

Aus dem Gesagten versteht sich, daß auch ein Gebet um 
Regen echtes Gebet sein kann. Unsere Häsld-Erzählungen be-
mühen sich auch zum Teil, diesen reinen Gebetscharakter zu 
demonstrieren. Aber das Herbeiführen des Regens gehörte doch 
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zu den beliebtesten Aufgaben der Magie. Die Magie hat hier ein 
förmliches System geschaffen. Hier gibt es Manipulationen und 
Formeln. Diese Formeln und die Vorstellung, die sie repräsen-
tieren, leben im Volke, haben in seinem Denken und in seiner 
Sprache einen Platz gefunden. Ihr magischer Ursprung wird 
durchaus nicht immer gefühlt. So k ö n n e n sie Ausdruck auch 
rein religiösen Denkens werden. Aber die Grenze läßt sich nicht 
ziehen. Dieses magische Gut in der Religion bedeutet doch stets 
eine Gefahr, denn es hat noch Spuren seines Ursprungs in 
sich, es läßt sich darum niemals mit Sicherheit erwarten, ob die-
ser magische Ursprung nicht doch einmal sich stärker erweist als 
die religiöse Umdeutung. Wir haben den Eindruck, daß der 
Häsld-Typus als Typus geschildert werden soll, dessen rein reli-
giöse Haltung viel zu selbstverständlich ist, als daß man Anstoß 
daran nehmen könnte, wenn er sich einmal auf das gefährliche 
Gebiet des Magischen oder Halbmagischen begibt. In der Person 
Hõnis des Kreisziehers spüren wir bereits, wie das Magische mehr 
Gewalt gewinnt. Hon! der Kreiszieher hat wohl die Grenzen der 
Religion bereits überschritten. Doch hält diesem Niedergang bei 
ihm noch eine starke Religiosität einigermaßen die Wage. Sim'ön 
ben šätah gibt dieser Situation durchaus treffend Ausdruck: Was 
hier geschieht, darf nur Hönl tun. Bei jedem anderen wäre ein 
solches Verhalten reine Magie, reine Abgötterei. So wird es ver-
ständlich, daß von den Hasldlm, die doch eben nicht nur Einzelne 
waren, sondern einen Typus darstellten, die Grenzen des Religiö-
sen viel strenger eingehalten wurden. 

Dieses Momentbild aus dem religiösen Leben zur Zeit und 
im Lande Jesu fängt einen sehr charakteristischen Zug aus dem 
religiösen Leben jener Zeit ein. Das Volksleben ist eminent reli-
giös bestimmt. Dies bedeutet stets, daß die unterreligiöse Magie 
in das Leben der Religion eindringt. In solchen Situationen 
kommt alles darauf an, die magischen Vorstellungen und Ge-
bräuche religiös auszuwerten. Dies ist nur möglich, wenn eine 
Religion stark und lebendig ist. Das Bild, das unsere Geschichten 
bieten, zeigt eine außerordentlich lebendige Volksreligiosität. Die 
öffentliche Religion muß die Überlegenheit der anonymen Volks-
religiosität anerkennen, und diese Volksreligiosität ist wirklich 
religiös. Sie ist von sich aus in der Lage, das gefährliche Geschenk 
der Magie so zu verwerten, daß es zu einer Bereicherung des 
religiösen Lebens führt . 
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Damit sind wir am Ende unserer Untersuchung angelangt. 
Wir haben einen speziellen Ausschnitt aus dem Gebetsleben des 
Volkes betrachtet. Es liegt uns nun noch die Aufgabe ob, die 
Auffassung vom Wesen des Gebetes in der offiziellen jüdischen 
Theologie des Talmuds darzustellen, um das Bild zu vervollstän-
digen, innerhalb dessen das Gebet um Regen nur einen einzelnen 
Zug ausmacht. 



I V . D i e E n t w i c k l u n g d e s G e b e t s b e g r i f f e s i n d e r T r a d i t i o n . 

Daß es für die jüdische Tradition gar keinen Zweifel am 
Werte des Gebetes geben kann, ergibt sich aus der Tatsache, daß 
die Tora, die doch seit den Zeiten des frühesten Pharisäismus als 
absolut gilt, immer wieder vom Beten ihrer Frommen berichtet 
und zahllose Gebete überliefert. Wenn selbst Gott so an die Tora 
gebunden ist, daß er nach ihr seine Weltschöpfimg richtet, sie 
weiter als Norm seiner Weltregierung betrachtet und als Kodex 
für seine Urteile als Weltenrichter benutzt, dann steht es außer 
jeder Frage, daß auch fü r den Menschen kein anderer Welt-
maßstab gelten kann. So kann denn der Wert des Gebetes nur an 
der Tora selber problematisch werden : Die Frage entsteht, ob 
das Studium der Tora unterbrochen werden darf, um zu beten. 
Für die in der Tora ausdrücklich gebotenen Gebete besteht kein 
Zweifel : sie müssen gesprochen werden. In betreff anderer 
Gebete aber wurde eine einmütige Entscheidung des Problems 
nicht gefunden (jBeräköt I, 2). Die Tatsache jedoch, daß es be-
stimmte gebotene Gebete gibt, schließt einen allzu groben Gebets-
eudämonismus aus. Der fromme Jude lernt von Kind an um des 
Gebetes willen beten. Nicht nur dann betet er, wenn er etwas 
dringend zu benötigen glaubt und es anderweit nicht erlangen 
kann oder wenn ihn irgendeine Gefahr bedrängt, sondern er 
betet, wenn es geboten ist. 

Der Gebetseudämonismus ist eine Gefahr, die mit dem 
Wesen des Gebets aufs engste verknüpft ist. Darum ist es stets 
ein zentrales Problem für eine Religion, auf welche Weise der 
Eudämonismus überwunden wird. Daß er überwunden werden 
muß, ist eine conditio sine qua non für jede Religion, die nicht 
ins Gebiet des Magischen absinken will. Wenn ein Gebet sich 
auf nichts anderes richtete als darauf, daß es erhört wird, so wäre 
ein Zauberspruch besser am Platze. Dennoch kann das Gebet 
nicht ohne weiteres von der Erhörung abstrahiert werden. Es 
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muß also ein Weg gefunden werden, der dem Wunsche nach Er-
hörung seinen eudämonistischen Charakter nimmt. Es gibt 
keine absolut gültige Lösung dieses Problems. Das Judentum 
wählt vor allen Dingen die Lösung, die durch das Prinzip der 
Fürbitte gegeben ist. So ist z. B. das Gebet um Regen, das wir 
in den Übungen behandelt haben, durchaus Fürbitte. [Es w7ird 
daher nicht behauptet, daß der Häsid aus dem Dorfe fü r 
seine Person die Absicht gehabt hätte, Regen zu erflehen. Es wird 
nicht gesagt, daß er persönlich Not leidet.] Es ist verständlich, 
daß das Prinzip der Fürbitte eine doppelte Gefahr in sich ent-
hält : erstens führt es dazu, daß der Charismatiker seine Gabe 
dazu benutzen kann, Geld zu verdienen. Das ergibt sich von selbst 
aus dem Prinzip der Dankbarkeit. Die Gegenleistung ist eine not-
wendige Pflicht fü r denjenigen, der den Charismatiker um seine 
Fürbitte angeht. Wir hören aber bei der Bitte um Regen nichts 
davon, daß ein Beter, wie die Hasldlm oder Hönl der Kreiszieher, 
irgendeine Entschädigung erhält. Die Erzählung von dem 
Häsid aus dem Dorfe bemüht sich vielmehr, die große Ar-
mut des Häsid darzulegen. Dieses Motiv in der Erzählung dient 
dazu, sein Charisma rein darzustellen. Die zweite Gefahr, die in 
der Fürbitte enthalten ist, ist die Möglichkeit, daß an die Stelle des 
persönlichen Eudämonismus der Gruppeneudämonismus tritt . 
Der Betende erfleht doch etwas für sich, nur ist dieses Ich erwei-
tert. In den Regenbetergeschichten handelt es sich eigentlich in 
der Tat um einen Gruppeneudämonismus. Doch zeigt die Erzäh-
lung von dem Häsid, der es ablehnte, um Aufhören des Regens zu 
bitten, daß in diesen Erzählungen durchaus nur das Gegenstand des 
Gebetes ist, was zu den Notwendigkeiten des Lebens gehört. Es 
handelt sich einfach um den Notschrei von Menschen, die dem 
Untergange entgegensehen. In dieser Phase löst sich jeder 
Eudämonismus auf, das Gebet ist nur noch Ausdruck des Ver-
trauens. Gott kann helfen und Gott wird helfen, er wartet nur 
auf die Bitte. Diese Bitte bedeutet eine Selbsthingabe. 

Obwohl die Bitte um Regen leicht über die Grenzen der Reli-
gion hinaus ins Gebiet der Magie übergreift, so enthalten doch 
unsere Geschichten keine Spur des Gebetsegoismus, wie er für 
magische Vorstellungen typisch ist. Nach magischen Begriffen 
sind Glück und Unglück substantiell. Man kann sie nicht hervor-
rufen, man kann sie nur in eine andere Bahn zwingen, man kann 
das Unglück nur von sich auf einen anderen ablenken. Dieser 
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typisch magische Zug fehlt in unseren Erzählungen durchaus. 
Bei aller gelegentlichen Neigung der jüdischen Volksreligion, 
magische Elemente aufzunehmen, ist sie doch niemals ganz ins 
Gebiet der Magie abgeglitten. Niemals tr i t t uns der naive Gebets-
egoismus entgegen, der nur an sich denkt und alles Unglück, da 
es einmal sein muß, auf andere abgelenkt haben will. 

Wenn wir die Gebetsauffassung der jüdischen Tradition in 
ihrer Gesamtheit betrachten, so fällt uns als erstes auf, daß ob-
wohl von vornherein eine hohe Schätzung und eine gewisse 
Geistigkeit des Gebetes auf Grund der Tõräauffassung (s. S. 42) 
garantiert ist, doch im Einzelnen mannigfach differenzierte An-
sichten über das Gebet und seine verschiedenen Formen bestehen. 
Die Tradition hat niemals eine einheitliche Theorie des Gebetes, 
eine klare Wertskala seiner Formen hervorgebracht. Dies ist 
auch gar nicht zu erwarten, weil die Tradition kein ausgeklügeltes 
System, sondern der Niederschlag einer lebendigen, unter Verfol-
gungen wirklich gelebten Frömmigkeit ist. Darum kann auch 
das Wesen des Gebetes, dieses evidenten Ausdrucks und zugleich 
reinsten Spiegels der Frömmigkeit, nicht in Form eines wider-
spruchslosen Systems dargestellt werden. Es kann mur in seinen 
verschiedenen Ausdrucksformen von verschiedenen Seiten be-
leuchtet werden. 

Wohl am eindeutigsten wird der überragende Wert des 
Gebets dargelegt in einem R. Jehüdä zugeschriebenen Satze: 
Buße tut die Hälfte, Gebet das Ganze (Lev. rabbä 10 : ЛПЬУП 

2

) !Т>ЭП ') Π^ΠΌ). Indirekt tritt die Sonderstellung des Gebe-
tes in der Definition des Begriffes ΓΟΠΝ iTD*1 hervor. Als 
solche werden Leiden erklärt, die nicht am Gebete hindern (DK 
Л22Г 71ÎÛH "PS). Hinter dieser Definition steht eine besondere Hoch-
schätzung des liturgischen Gebetes, dessen Verrichtung, besonders 

г

) In der Tradition wurden die verschiedenen Termini f ü r „Gebet" 
und „Beten" kaum noch ihrem ursprüngl ichen Worts inne nach unterschieden: 

ПЛ У heißt ursprüngl ich „opfern" — was auf der primitiven Vorstel-
lung „do ut des" beruht . 

py^£ bezeichnet ursprüngl ich das laute, verzweifelte Beten, das dann 
erfolgt , wenn das gewöhnliche Beten nichts geholfen hat . Im Alten Testa-
ment ha t es auch noch diesen speziellen Sinn. Gegen eine solche A r t des 
Betens polemisiert z. B. Elia (I K. 18, 25 f f . ) . 

2) R. Jehošü' a aber vertr i t t den Satz gerade umgekehrt; vgl. P e s l k t ä 
rabbä t ! 47 (ed. Fr iedmann Wien 1880, 188b, Anm.) , Deuter , rabbä 8. 
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in Rücksicht auf bestimmte Vorschriften in betreff der Gebetshal-
tunig· etc., ein gewisses, wenn auch geringes, Maß an körperlichem 
Wohlergehen voraussetzt. Beräkõt 32b wird das Gebet in einer 
Skala der religiösen Werte an erster Stelle vor ÜPIHÜ СЧ̂ УО und 
ГЛЗТПр genannt. Bäbä kammä 92, Bäbä mesl'ä 107b erklären Л?2Л 
und VDW !) fü r die wesentlichen Elemente des Gottesdienstes: 
Л?ЭЛ1 WW плр IT Dmnyr R. El 'äzär (um 270) e rk lä r t , daß 
drei Dinge geeignet sind, einen harten Beschluß 'Л^р ЛТЗ) Got-
tes aufzuheben: Л?ЭЛ, Лр"7¥ und л т в п ( jTa

< a

nIt II, 65)
 2

) . Das-
selbe sagt R. Jishäk (um 300) von vier Dingen : ЛрЛ ,̂ ЛрУЯ 
П^Л Ί-ι:^3), Лр-fii' ЛВ>УО (Rõš ha-šänä 16b). In Ta'anït wird 
also Л2ЭЛ an ersten Stelle genannt. In Rõš ha-šänä dagegen tritt 
ЛрЛ г̂ vor Л?ЕЛ· jTa '

a

n ï t Χ, 6 (28b) 4) werden Л2ЭЛ, лр-Ю und 
ЛТ№Л als Mittel gegen schlechte Träume und Visionen (d. h., da 
diese ja als untrügliche Vorboten gelten, gegen das Unglück selbst) 
genannt. Die Sätze, die von der Aufhebung der Л1£>р Л173 han-
deln, erörtern zugleich die Frage der Gebetswirkung: Bekõrõt 44b 
deutet den Bibelvers ~)рУ "ρ Л̂Л"» iO darauf, daß alle Gebete er-
hört werden sollen (ЛПрУ "Л^ЭЛ КЛЛ Ν?)· Wenn ein Gebet nicht 
erhört wurde, mußte man es wiederholen, denn dann war es sicher 
nicht richtig gebetet : Beräkõt 32b. Es gibt aber doch eine große 
Anzahl Bedingungen, an die die Erhörung geknüpft ist. Was heißt 
schließlich richtig beten? — Ein echtes Gebet muß СОиЛЛ 
sein (Äbõt II). Man muß mit Anstrengung beten, wie man sich 
beim Studium und bei guten Werken anstrengen muß: Beräkõt 
32b; Sanhédrin 44b. Der Beter muß sein Herz auf seine Hand 
legen (Ta'anlt 8a: И um 300). Er muß „sein Herz wie Fleisch", 
d. h. weich, empfänglich machen (vgl. Ez. 36) 5). Bäbä baträ 

*) Die Scheidung zwischen y f t t ^ ЛЛр
 u n

d Л^ЭЛ entspringt der richti-
gen Erkenntnis, daß das У 0 ^ ein Bekenntnis, kein Gebet im strengsten 
Sinne ist. 

2) Ygi
>
 Genesis rabbä 44; Kohelet rabbä 5 (Vs. 5, 6 ) ; Tanhümä, 

Abschnitt ЛЗ (Buber 19
a

) 
; 5

) Merkwürdigerweise — wohl auf Grund eines pedantischen Stre-
bens nach Vollständigkeit — steht hier das magische Mittel unter den reli-
giösen und religiös-ethischen. 

Kohelet rabbä 5, 6 nennt Rabbi als Urheber dieses Satzes. 
r>) Hierher gehören letzten Endes auch die Bestimmungen in B eräköt 

5, die auf ein andächtiges Beten, in ehrfürcht iger Haltung (ÏÊ'iO ~Î2D) drin-
gen. 
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164b werden die drei Sünden aufgezählt, die jeder täglich begeht, 
darunter ~?£Л рУ, das mit den Tosafisten z. St. als Beten ohne 

zu verstehen ist
1

) · Das richtige Beten wird hier also als 
etwas durchaus nicht leicht zu Erreichendes aufgefaßt. Außer 
diesen Bedingungen, die sich auf die Intensi tät-) des Gebetes be-
ziehen, kommen Einschränkungen dogmatischer Art vor : nur wer 
den Gottesnamen ausspricht, den vollen, geheimnisvollen Namen 
- ·Τ\ :Ί Dii'), ist der Erhörung sicher (Pesll<tä rabbät! 22). Daran 
schließt sich noch Midr. Tehilllm § 91 (ed. Buber 200b) die Hoff-
nung, daß Gott einmal diesen seinen Namen allen offenbaren wird. 
Dann wird jedes Gebet erhört werden. Eine weitere Einschrän-
kung bezieht sich auf die Gebetszeit : man kann nicht dauernd 
beten, ebensowenig wie man zu einem Fürsten immer mit Anliegen 
kommen kann : Tanhümä fpO § 11 (Buber 98b) ; Töseftä Berä-
köt 3 ,6; jB'Täköt 4 ,7a ) ; B°räköt 31a; Deuteronomium rabbä 2; 
Midraš šemü'el 2 (Buber § 10, 25b). Hier wird der Begriff des 
Gebetes ganz auf das spontane Bittgebet des einzelnen Beters be-
schränkt, das Gebet als Lobpreis scheidet aus. Die sehr anthro-
pomorphe Auffassung ist allerdings nachdrücklich bekämpft 
worden: jBeräköt 1, l (2 a ) ; Beräkõt 21a; B eräköt 32b; Tanhümä 

49b und nach ed. Buber § 11, 98b. Nach einer anderen Auf-
fassung gilt es, den richtigen Augenblick (IC n̂̂ N] ГУ) zu 
finden. Dann muß man erhört werden. Auch hier liegt eine Be-
schränkung des Begriffes auf das spontane Bittgebet vor und 
außerdem ein gewisses magisch-theurgisches Moment. Eine 
dritte Einschränkung der Gebetswirkung erfolgt in bezug 
auf den Beter : in manchen Traditionen hat nur die Gemeinde 
die Verheißung, daß ihr Gebet erhört wird, denn nur in einer 
Gemeinschaft — auf Grund von Ps. 82, 1 müssen es 10 Men-
schen sein — ist die HJOLT anwesend : B'Täköt 6a. Dieser Ansicht 
widerspricht aber eine andere, daß seit der Zerstörung des Tem-
pels die °"·ΤΓ geschlossen sind (B°räköt 32b), was außerdem 
eine Beschränkung des Begriffes Gebet auf das liturgische Ge-

^ Šabbat 127a dagegen deutet ГРЭЛ "̂РУ gerade als Lohn f ü r die 
ПГ,2. indem es sie zu den 6 Dingen zählt, deren Früchte der Mensch schon 
in dieser Welt als Lohn verzehren darf , auf Grund deren ihm außerdem ein 
Grundkapital im Himmel gesammelt wird. 

2) Der Begriff der Л~>ЭГ (Rõš ha-šänä 18a), durch die allein 
eine Gebetserhörung garant ier t wird, dürf te sich wohl — wie Rasi z. St. 
kommentiert — ebenfalls auf die ΓυΌ beziehen. 
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meinschaftsgebet — oder das vom Priester als Personifikation des 
Volkes vor Gott gesprochene — und speziell auf das Tempelgebet 
bedeutet. Es ist also anzunehmen, daß hier noch eine wesenhafte 
Verbindung des Begriffes Gebet mit dem des Opfers zugrunde 
liegt. — Ähnlich wie Beräkõt 6a wird auch in Bèrâkôt 8a die Mei-
nung vertreten, daß Gott in der ПУ das Gebet erhören muß. 

steht hier in Parallele zu !). Wenn die Gemeinde betet, 
dann ist Γ  · In diesem Moment ist auch f ür den Einzelnen, 
der nicht in die Synagoge gehen oder einen T2Ì» um sich versam-
meln kann, günstige Gebetszeit (Beräköt 7b). Nun wird aber in vie-
len Fällen damit gerechnet, daß, wenn das Gebet der Gemeinde ver-
sagt, besonders begnadete einzelne Beter noch immer Aussicht ha-
ben, daß ihr Gebet erhört werde. Das führ t zur Frage des Gebets-
charismas und der Fürbitte. Charismatiker des Gebetes kennt 
schon das Alte Testament: Abraham (Gen. 20, 7), Mose (Ex. 17; 
Jer. 15, 1), Samuel ( IS . 12, 19.23; Jer. 15, 1), Elia (I K. 18,42)-'), 
Jesaja (II K. 19, 4), Jeremia (Jer·. 37, 3) treten als besonders 
begnadete Beter auf· Auch bestimmten Gruppen, wie den 

traut man ein Gebetscharisma zu: I K. 13, 6. Kriegs-
not, Dürre und Krankheit sind die Nöte, um deren Aufhebung 
diese Fürbitter flehen. Die Sachlage ist im Talmud ganz die 
entsprechende ; als Gebetscharismatiker treten auf : einzelne 
Persönlichkeiten wie Hönl der Kreiszieher (Ta'anït 23a), Nak-
dlmõn ben Gorion (Ta'anït 19b), R. Hamnä ben Dõsä (Beräkõt 
33a, 34b, jBer 5, 1), R. Më'ïr (Genesis rabbä 59 An-
fang; Midraš šemü'el 8 (Buber 15a); Jaiküt sim'onl I, 103; II, 
96 und 956), R. Hijjä (Bäbä mesl'ä 85b) und einzelne Gruppen, wie 
die (Ta' anît8a) und — seltsamerweise, vielleicht unter dem 
Einfluß christlicher Anschauungen — die Toten (Ta<anlt 16a) 2). 

г

) Μ Ί entspräche hier dem griechischen πολλά, das auch mehr 
als „eine große Zahl" bedeuten und in der Sprache des Ν. T. dem 
deutschen „Gemeinschaft" entsprechen kann. Vgl. Preuschen, vollstän-
diges griechisch-deutsches Handwörterbuch zu den Schriften des Ν. T. . . . 
1. Aufl. Gießen 1910, Sp. 942 unter πολύς zu Rom. 12, 5; 1 Cor. 10, 17 (die 
2 Aufl. Gießen 1928, Sp. 1104 legt den Tatbestand weniger deutlich klar) , 
• a n ПРЭЛ bedeutet „Gemeinschaftsgebet", im Gegensatz zum Individualge-
bet. Die Gemeinschaft braucht aber durchaus nicht groß zu sein. 

2) Wie sehr der Gedanke der charismatischen Fürbi t te in der Vor-
stellungswelt des Volkes gelebt hat, zeigt die schöne — an Ps. 42, 10 an-
schließende — Vorstellung, daß auch die Tiere ihre Fürbi t ter , den 
und die > haben (Jomä 2'6h). 
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Auch hier tritt der Beter als Helfer vornehmlich bei Dürre auf : 
Ta<anit 23a (ähnlich mit etwas abgewandelter Tendenz Ta<anit 
19b), ferner hilft er in Krankheit (Beräkõt 33a; jB eräkõt 5, 1). 
Jebämõt 64a tritt der ряи als Charismatiker des Gebetes auf. Das 
Charisma wird hier als in gewisser Weise erblich betrachtet: das 
Gebet eines dessen Vater schon ein war, ist besonders 
wirksam. Das Gebetscharisma wird besonders sichtbar in der 
Fürbitte, ohne sich natürlich auf sie zu beschränken. Doch wird 
auch direkt gesagt, daß der Fürbitte eine Erhörung gewisser ist 
als einer Bitte für die eigene Person (Bäbä kammä 92a). Wer 
das Charisma hat und es nicht im Dienste anderer anwendet, 
tut Sünde (Beräkõt 12b). Das Fürbittegebet der Charismatiker 
pflegt spontanes, freies Bittgebet zu sein, sich also nicht an vor-
geschriebene liturgische Formeln zu kehren. Die oben gelegent-
lich erwähnte Hochschätzung des liturgischen Gebetes (vgl. oben 
zu Leviticus rabbä 10) und des Gemeindegebetes, das ja normaler-
weise auch liturgisch zu sein pflegt (vgl. oben zu Beräköt 6a, 7b, 
8a u. 32b), ist also durchaus nicht durchgedrungen (vgl. oben zu 
Tanhümä ed. Buber ypQ § 11, 98b und Parallelen). Das spontane 
Bitt- und Dankgebet bei akuten Anlässen ist hochgeschätzt und 
sogar geboten. Denn es ist ein Ausdruck des Gottvertrauens. 
Darum soll das Gebet um Rettung auch dann nicht unterbleiben, 
wenn nach menschlichem Ermessen keine Rettung mehr zu er-
warten ist, wenn z. B. das Richtschwert schon auf dem Halse 
liegt (Beräk5t 10a) oder wenn der Tod durch einen Traum bereits 
als gewiß nach Zeit und Stunde vorausgesagt war (Beräköt 10b). 
Im allgemeinen gilt das Gebet — wie es alte, schon im Alten Testa-
ment vertretene Auffassung ist — als Zwiesprache zwischen Gott 
und Mensch. Gott steht dem Menschen gegenüber (Sanhédrin 22a). 
Er sehnt sich sogar nach dem Gebet der Gerechten (Jebämöt 64a). 
Nur gelegentlich tri t t eine andere Auffassung auf, die auf eine 
Objektivierung des Gebetsbegriffes, entsprechend der Objekti-
vierung der Tõrä, hindeutet: aus den Gebeten Israels machen die 
Engel Kronen (šabbat 12b = Sötä 33a). Am klarsten tri t t die 
Objektivierung dös Begriffes in der Auffassung zutage, daß salbst 
Gott — und zwar ganz nach dem vorgeschriebenen Ritual — 
betet (Beräkõt 6a). 
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In diesem Gedanken ist die Quintessenz der jüdischen Ge-
betslehre enthalten. Gewiß kennt das Judentum das Gebet, wie 
es alle Religionen haben: Bittgebet, Dankgebet, Lobpreis, spon-
tane Gebete und gebotene Gebete, feste Gebetsformeln und frei 
aus der Situation heraus gesprochene Gebete. Dieser allgemeine 
Gebetshabitus ist international und zeitlos. In semen unteren 
Schichten grenzt er gelegentlich an die magischen Unterströmun-
gen der Religion. Aber aus diesem überall gegebenen Material 
gestalten die einzelnen Religionen ihren spezifischen Gebetsty-
pus. Wir haben in unseren Studien versucht, den speziell jüdi-
schen Gebetstypus zu erfassen. Diese speziell jüdische Auffas-
sung des Gebetes tendiert wie alle Sublimierung des Gebetes auf 
eine Überwindung des Eudämonismus im Gebete, auf die 
Überwindung dieser Erbschaft aus dem Bereiche der Magie. 
Eigentlich und letztlich ist nach jüdischer Auffassung das 
Leben der Welt und das Leben in der Welt nur ein Gebet. Darum 
wurde überhaupt die Welt geschaffen. Die Tiere beten, die 
Menschen und die Engel und sogar Gott selbst. Die Engel war-
ten, bis das Morgengebet der Menschen beginnt, und stimmen 
dann in den Chor ein. Dieses Gebet der Welt ist schon mehr 
Bekenntnis als Gebet. Der Bekenntnischarakter des jüdischen 
Gebetes läßt den Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft zurück-
treten. Gegenstand des Gebets ist dem Sinne nach nicht das 
Anliegen des Einzelnen, sondern das Anliegen der Gemeinschaft. 
In den höchsten Formen des jüdischen Gebets tri t t auch die-
ses Anliegen zurück. Der eigentliche Gegenstand des Gebetes ist 
Gott selbst. Die Notwendigkeiten des täglichen Lebens bedin-
gen freilich immer wieder ein Absinken von der Höhe dieser Ge-
betsauffassung. Aber das Anliegen des Einzelnen tri t t doch stets 
wenigstens so weit zurück, daß das jüdische Gebet meistens eine 
Fürbitte für andere ist. Es gelingt also zwar nicht immer, das 
Gebet in der rein geistigen Sphäre des Lobpreises und der An-
betung zu halten, aber der Egoismus des Einzelnen wird doch 
stets und prinzipiell aus dem jüdischen Gebete ausgeschlossen. 
Die jüdische Lehre kann die Tatsache nicht ignorieren, daß das 
Leben der Welt, so wie es einmal ist, den Menschen von Gott 
trennen kann und trennen muß. Wenn das Judentum auch nicht 
von einer gefallenen Welt redet, so will es auch nicht leugnen, 

4 
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daß der Mensch nun einmal im Irdischen befangen ist. Aber 
dieses Irdische ist doch eigentlich nicht die Welt selbst, nicht 
die Schöpfung Gottes. Es ist nur eine Scheinwelt. Den Men-
schen in die wirkliche, wahre Schöpfung Gottes hineinzuführen, 
ist der Sinn des Gebetes. Im Gebet realisiert sich erst die 
Schöpfung. Die betende Welt ist allein die Welt Gottes. 
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E i n l e i t u n g . 

Da das Gebet wie in jeder Religion so auch in der jüdischen 
eine zentrale Stellung einnimmt so ist es von vornherein anzu-
nehmen, daß auch im Leben des Häsid das Gebet von zentraler 
Bedeutung ist. Dies bedarf keiner besonderen Feststellung. 
Unsere Aufgabe ist vielmehr festzustellen, ob das Gebet des 
Häsid einen besonderen Gebetstypus darstellt. Doch dürfen wir 
im Rahmen unserer Untersuchung, die nur der "^'V^-Literatur-) 
gilt, nicht allzuviel an Beiträgen zu diesem Problem erwarten. 
Während z. B. fü r das Wunder die Erzählungsform des H LTV 72 
die genuine literarische Form bedeutet, kann das Gebet nur unter 
ganz besonderen Umständen Hauptmotiv einer Erzählung sein. 
So weit das Gebet nicht mit dem Wunder verbunden ist, so weit 
es sich also nicht um wunderbare Gebetserhörungen handelt, bie-
tet das Gebet zu wenig Geschehen, als daß man eine Erzählung 
herausgestalten könnte. So bietet uns die "E'VS-Literatur wenig 
Beispiele für den chassidischen Gebetstypus. Das Gebet kommt 
meistens nur als Nebenimotiv in den Erzählungen vor. Eine Unter-
suchung der auf den chassidischen Gebetstypus hin ver-
spricht also kein endgültiges Ergebnis. Wir können erwarten, 
daß einzelne Züge hervortreten und daß verschiedene Probleme 
aufgeworfen werden. Eine eigentliche Klarstellung des chassi-
dischen Gebetstypus können wir erst von einer Untersuchung er-
warten, die d'en chassidischen Gebetstypus auf Grund von Quel-
len außerhalb der HiT^D-Literatur darstellt. 

J) Vgl. Lazar Gulkowitsch, Das Charisma des Gebetes um Regen 
nach der talmudischen Tradition. Ein Beitrag zur Er fassung des l^eli-
giösen Volkslebens in der Zeit Jesu. Tar tu 1939, S. 8. 

2) Vgl. Lazar Gulkowitsch, Die Bildung des Begriffes Häsid. Der 
Begriff Häsid in der Gattung der Ma

c»sijjot. 1- Häsid und Wunder, 
Tartu 1935, S. 13:, Anni. 1. 



I . D a s C h a r i s m a d e s G e b e t e s u m R e g e n a l s c h a s s i d i s c h e s 
C h a r i s m a . 

Die tannaitische Zeit hat einen chassidischen Gebetstypus 
hervorgebracht, dem wir sonst in der Geschichte des Häsid-Begrif-
fes nicht wieder begegnen. Dieser Typus hat in gewissem Sinne 
ein Erbe des Prophetismus angetreten, ohne doch die spezifisch 
chassidischen Züge zu verlieren. Es ist dies der Typus des 
Häsid, der das besondere Charisma des Gebetes um Regen besitzt. 
Ich habe diesen Typus in einer Einzelstudie zu charakterisieren 
versucht ' ) . 

Die gesamte talmudische Tradition kennt einen Bericht oder 
vielmehr ein Konglomerat von Berichten über Hönl den Kreis-
zieher, den berühmtesten CharLsmatiker auf diesem Gebiete. Die 
Überlieferung berichtet folgendes : 

Ta(anit III, К) (vgl. Tos. ΊΥ'ΊιΙΙ III, I Taianit 23a. 
Ta<anlf 19ai. (Zuckermandel 
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') Das Charisma des Gebetes um Regen nach der talmudischen 
Tradition, Tartu 1939. Die folgenden Ausführungen (S. 8—-24) sind hier 
in erweiterten Form dieser Studie entnommen. 
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Die vorliegenden Texte enthalten eine Erzählung, die ver-
schiedene Variationen durchgemacht hat. Im Verlaufe dieser 
Variierung ist auch die Person des Helden variiert worden. Eine 
Erzählung von einem Häsid, d. h. von einem exemplarisch from-
men Typus, ist mit einer namentlichen Tradition verbunden wor-
den, wobei die Bezeichnung Häsid aufgegeben wurde. Der ziemlich 
komplizierte literarische Tatbestand ist folgender : 

Die Mišnä berichtet eine Anekdote von Hanl dem Kreiszieher, 
die sich deutlich aus drei, beziehungsweise aus vier Teilen zu-
sammensetzt. Die e-igentliche Geschichte ist die Anekdote von 
Hönl dem Kreiszieher und seinem Streit mit Gott um das Maß des 
Regens. Dies ist wohl ursprünglich eine bewußt groteske Anekdote. 
In unserem neuen Zusammenhang dagegen wird sie durchaus 
ernst genommen und theologisch diskutiert1) . In diese Diskus-

') Tanhümä zieht die Erzählung· als Beleg f ü r einen theologischen 
Grundsatz heran. Es handelt sich um die Behauptung, daß Gott die Wünsche 
der Saddïkïm als Befehle entgegennimmt und stets erfüllt. Der Grundsatz 
wird von alters her in der Tradition diskutiert. Die Erzählung von Hönl dem 
Kreiszieher wird nicht vollständig· wiedererzählt, denn sie dient ja nur als 
Beispiel. Ihre Kenntnis — und zwar nach der Überlieferung- der Mišnä — 
wird vorausgesetzt. Es wird nur der erste Teil angeführt , nicht aber das 
Motiv des murrenden Volkes, das die eigentliche Pointe der Erzählung dar-
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sion geht die Geschichte überhaupt allmählich über. Die Erzäh-
lung wird aber nicht allein überliefert, sondern mit zwei anderen 
Motiven kombiniert. Das erste Motiv handelt von der Bitte Hönls 
betreffs der Schonung der Passah-Öfen. Dies muß aus einer selb-
ständigen Erzählung stammen. Wir kennen letztere aber nicht. 
Das zweite Motiv ist ebenfalls aus einem anderen Zusammenhang 
übernommen. Der Zusammenhang ist uns bekannt: es ist ein 

von einem Häsid, der die Töseftä überliefert, allerdings 
nur fragmentarisch und wenig lebendig erzählt. Für die Töseftä 
ist die Erzählung nämlich nur ein Anlaß, um ein Problem, d.as 
Problem der Sintflut, zu diskutieren. Immerhin können wir aus 
diesem Text eine Erzählung rekonstruieren, die sehr charakteri-
stisch ist. Sie behandelt das Motiv des m u r r e n d e n V o l k e s , 
ein Motiv, das in der biblischen Literatur seine klassische Durch-
bildung erfahren hat. Das Volk hat nach dieser Erzählung durch 
einen Häsid um Regen bitten lassen. Diese Bitte wurde erfüllt, 
aber bald ist es dem Volke wieder zuviel. Iis bittet den Häsid, 
das Aufhören des Regens zu erwirken. Dieser lehnt es ab unter 
Hinweis erstens darauf, daß es ja noch gar nicht zuviel geregnet 
hat, wovon sich jeder am Stande des Kidronbaches überzeugen 
könne, und zweitens darauf, daß Gott ja versichert habe, daß nie 
wieder eine Sintflut kommen wird. Der Häsid spielt hier eine 
Rolle, die sehr an den Propheten der älteren Zeit erinnert. Es 
sieht ganz so aus, als sei hier eine uralte Prophetengeschichte, die 
nicht in die kanonischen Schriften gekommen war, sondern münd-
lich tradiert wurde, schließlich in den literarischen Bereich der 
Häsid-Erzählungen übergegangen. Die volkstümliche Figur des 
Propheten war nicht mehr vorhanden, an ihre Stelle ist in gewis-
ser Beziehung der Häsid getreten. Der Häsid ist nicht in dem 

stellt. Die Tanhömäfassung ist vielmehr mit der Erfül lung der Bitte um 
Regen zu Ende und schließt von hier aus mit Hilfe eines Schlusses des 

von Hönl auf Moses, von dessen Stellung zu Gott im Zusammenhang 
des Tanhömätextes die Rede ist. Der Text lautet : 

m p n p n a i о'глу |nv по bav ,n*apn чв
1

? в'рнх D'ann na ηχι 
naij? ay ,а*аюа п т » У?впв ,την bayan 'aina nvya : irnian пах .nviy 
рэ ·>3Χ η η ν ,!?у оп'зз lav уза /D îy bv i3iai :т»звЪ nau ,naina nayi 
т а .уза BY Dninv чу |хэа тт ·>Ϊ>ΧΨ Vnan p v a *зх yav3 *рвЬ л"»а 
laxya nva , ·ρ nva bv тза

 ч

заа .την "?ayan '3ΐπ dx nai .D'ava п т 
(Tanhümä, ed. Buber, Wilno 1913, DIBV TTO( S. 87.) .ПВЭ1 ПВП ЛПХ ̂ У 
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Sinne Charismatiker wie der Prophet, er steht nicht so sehr außer-
halb der Gemeinschaft und der Gemeinschaft gegenüber, wie 
es nach dieser Erzählung den Anschein haben könnte. Er gilt 
nur als weiser und frömmer gegenüber den anderen. Die Über-
tragung dieser Erzählung auf einen Häsid entspricht also nicht 
ganz dem chassidischen Typus. Sie konnte deshalb stattfinden, 
weil in der Erzählung der Held als charismatischer Beter, dessen 
Gebet stets erhört wird, vorkommt. Die übrigen Züge der Erzäh-
lung dagegen dürfen wir nicht unbedingt zur Charakteristik des 
chassidischen Typus heranziehen. 

Der babylonische Talmud geht nicht direkt auf die Tradi-
tion in der Mišnä zurück ') . Denn er kombiniert die Erzählung 
nicht mit dem Motiv der Passah-Öfen. Dagegen ist die Kombina-
tion mit der Erzählung vom murrenden Volke ebenfalls vorhan-
den. Der Text im babylonischen Talmud ist ausgestaltet worden 
zu einer abgerundeten Erzählung. Das Groteske der zugrunde 
liegenden Anekdote wird sehr geschickt aufgehoben, das nur not-
dürftig eingefügte fremde Motiv vom murrenden Volke wird in 
einem zweiten Teile der Erzählung ausgestaltet. Der babylo-
nische Talmud bringt die ganze Erzählung unter dogmatischen 
Gesichtspunkten. Er will letztlich wie die Mišnä auf die Diskus-
sion zwischen Hon! und sim'ön ben Šätah hinaus. Trotzdem 
wird vorher die Erzählung nicht angedeutet, sondern novellistisch 
durchgeführt. Solche Ausgestaltungen liegen nicht im Stil und in 
der Tendenz des babylonischen Talmud, wir können also anneh-
men, daß der babylonische Talmud eine literarische Tradition 
übernahm. Die Erzählung hat also während der Zeit zwischen 
ihrer ersten Fixierung in der Mišnä und der Fixierung im Talmud 

') Dieselbe Texttradition wird auch durch den Text in JVL'gillat 
Ta'dnlt repräsentiert ( s. Ad. Neubauer, Mediaeval Jewisch Chronicles II, 
Oxford 18j9'5, S. 3—35 und ed. Wilno 1925, S. 38 f.). Die Abweichungen 
dieses Textes beziehen sich nur auf einige kleine stilistische Unterschiede. 
Megillat Ta'dnlt ist jünger als die G°märä des babylonischen Talmud, was 
aber fü r die Textgeschichte unserer Erzählung ohne Belang ist, da es 
sich zweifellos um dieselbe Tradition handelt. Die Erzählung hat also 
durch M'gillat Ta ' anl t keine neue Entwicklung über das Stadium der 
G emärä hinaus erfahren, wie überhaupt die Fassung der G emärä die end-
gültige Fassung der Erzählung bedeutet. 
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eine Entwicklung erfahren. Sie ist sowohl gedanklich als erzäh-
lungstechnisch durchgebildet w o r d e n 1 ) . 

Daß die novellistische Ausges ta l tung der Geschichte äl ter ist 
als ihre A u f n a h m e in den babylonischen Talmud, zeigt sich an 
der Tradi t ion des Je rusa lemer Talmud. E r setzt anscheinend die 
Fas sung des babylonischen Talmud voraus, behandel t aber n u r 
einen Teil der E r z ä h l u n g eingehend. Der Text ist überhaup t ein 
völlig kor rup tes F r a g m e n t . Am A n f a n g der E rzäh lung ist auch 
vom Passah die Rede, so daß i rgendeine Beziehung zu der Trad i -
tion bestehen muß, die die Mišnä über l iefer t . 

Wir haben hier am A n f a n g der l i terar ischen Entwick lung 
zwei Anekdoten von k larer Tendenz, die wir noch gut rekonst ru ie-
ren können. Am Ende der En twick lung s teht die ebenfalls er-
zählungstechnisch e inwandf re ie F a s s u n g des babylonischen Tal-
mud. Zwischen den beiden Phasen haben wir eine Zeit schwan-
kender Tradi t ion. Kombinat ionen werden vorgenommen und zum 
Teil wieder gelöst, bis schließlich wieder eine in tak te Fo rm zu-
s tande kommt. Die Einzelhei ten des Vorgangs entziehen sich unse-
re r Kenntnis . Doch zeigt die Fas sung im Je rusa lemer Talmud, daß 
dieser Vorgang komplizier ter war , als sich nach dem Ergebn i s 
vermuten l ä ß t 2 ) . 

Daß die Töse f t ä eine Häs ld -Erzäh lung br ingt , in der der 
Häsid durchaus als Vorbild eines F rommen angesehen wird, ent-
spr icht ganz ihrer Tendenz. Denn die T ö s e f t ä neigt immer dazu, 
dem mystischen Typus des F r o m m e n den Vorzug zu geben, und 
der Häsid rep räsen t i e r t doch letztlich die myst ische Seite der 
Religion. Wenn die Mišnä hier die Häs ld -Erzäh lung u n t e r 
nament l icher Tradi t ion br ingt , so d ü r f t e das in diesem Falle nicht 
d i rek t eine Folge davon sein, daß die Mišnä den Typus des Häsid 

' ) Diese Erzählung1 ist ein schönes Beispiel für die Entstehung 
einer neuen Normalform aus dei- Urform, die mit einem fremden Motiv 
kombiniert wurde. 

2) Das Werden dieser Erzählung ist deshalb literarisch von Bedeu-
tung, weil es uns zeigt, wie wenig mechanisch und wie wenig geradlinig 
literarische Entwicklung sich vollzieht, so daß wir bei allen Rückschlüssen 
aus dem Ergebnis damit rechnen müssen, daß die Sachlage weit kompli-
zierter war als wir vermuten. Die Entwicklung der Erzählung geht .nicht 
nur auf Kombination verschiedener Motive aus, sondern der Tendenz der 
Bereicherung wirkt stets eine Tendenz auf künstlerische Abrundung ent-
gegen. Die erstere führt zur Kombination von Motiven, die letztere zur 
Ausscheidung von Motiven. 
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überhaup t gern ein wenig in den H i n t e r g r u n d d räng t . In diesem 
Fal le ist nämlich der l i te rar ische V o r g a n g nu r das Abbild eines 
tatsächl ichen Geschehens. Das Char i sma der Bi t te um Regen 
wurde allmählich ausschließlich von der Famil ie Hön l in An-
spruch genommen. Aus diesem Grunde gehen auch Tradi t ionen, 
die dasselbe Char i sma einem anonymen Häsid zuschreiben, in 
den Anekdotenkre is um die Fami l ie Hönl über. Aber auch in 
diesem neuen Z u s a m m e n h a n g en tspr ich t die E rzäh lung durchaus 
nicht den Tendenzen der Mišnä. Diese br ingt die E r zäh lung 
übe rhaup t nur um des Einspruches willen, den š im c ön ben šätah 
gegen die Ereignisse der Geschichte erhoben hat. 

Bei der F r a g e nach der historischen Grundlage dieser Erzäh-
lungen müssen wi r scheiden zwischen dem his tor ischen Charak-
te r der Erzäh lungsmot ive und dem der Persönl ichkei t des Hönl 
als char i smat i schen Beters . Die Erzäh lungsmot ive sind zweifel-
los durchaus nicht alle historisch, wie schon die Ü b e r t r a g u n g der 
Häsld-Geschichte auf Hönl beweist. Das rein Erzäh lungsmäßige , 
die d ramat i sche Ausges ta l tung , die sti l ist ische A b r u n d u n g sind 
durchaus nu r Legende. Die Legenden dienen e iner Charak te r i -
s i e rung der Persönl ichkei t Hönls , und diese Cha rak te r i s i e rung 
ist durchaus echt. Die E rzäh lungen im Talmud haben durchaus 
den Cha rak te r von Legenden, die sich an ein historisches F a k t u m 
anlehnen. Da rübe r h inaus nennt uns auch Josephus, Jüdische 
Al te r tümer , Buch 14, Kap. 2, 1, einen „gewissen Onias", der da-
durch bekannt ist, daß einmal sein Gebet um Regen sofor t e rhör t 
wurde. Die man ie r i e r t nachläss ige Dars te l lungsweise des 
Josephus ist hier in zwei Punk ten jedenfa l l s nicht ganz kor rek t . 
Onias ist nicht eigentlich die gr iechische Wiedergabe des N a m e n s 
Hönl , sondern nur eine auf Grund eines annähe rnden Gleich-
klanges vorgenommene E inse tzung eines auch in gr iechischer 
F o r m häufigen und bekannten Namens . Zweitens ist das, was 
Josephus als einmaliges Wunde r darstel l t , ein habituelles Cha-
r i sma des Hönl gewesen. Bei der Da t i e rung der E r z ä h l u n g kön-
nen wir nicht summar i sch ve r f ah ren . Der Ze i tpunkt ih re r Über-
t r a g u n g auf Hönl ist am leichtesten zu fixieren. Die Über t ra -
gung muß noch zu Lebzeiten Hönls oder doch bald nach seinem 
Tode erfolgt sein. Hönl aber d ü r f t e die Tempelzers törung gerade 
noch erlebt haben. Diese Ta tsache .macht es auch wahrscheinl ich, 
daß Josephus ta tsächl ich den Hönl meint , da dieser bei sei-
nen Lebzeiten d e r Gebetschar i smat iker war . Die Nachr ich t 
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bei Josephus, daß Hönl bei der Belagerung Jerusa lems umkam, 
kann sehr wohl historisch sein, wenn auch die einzelnen Um-
stände nicht alle zutreffen mögen. Da die Mišnä die Erzählung 
bereits kennt , so muß die Ü b e r t r a g u n g schon vor der Endredak-
tion der Mišnä erfolgt sein. Das Alter der einzelnen Erzählungs-
schichten dagegen ist schwerer festzustellen. Die Häsld-Anekdote 
macht den E indruck hohen Alters. Sie hat übe rhaup t keinen ter-
minus post quem. Dagegen d ü r f t e die groteske Anekdote wohl 
ursprüngl ich auf Hönl bezogen worden sein. Sie m a g zu Lebzei-
ten Hönls in denjenigen Kreisen ents tanden sein, die an seiner 
Methode Anstoß nahmen. Das in der Mišnä-Fassung kurz ange-
deutete Motiv der Passah-Öfen dagegen ist kaum zu dat ieren. 
Denn es ist eben nur angedeutet , so daß sich uns keine Dat ie rungs-
möglichkeit etwa aus dem kulturellen Milieu bietet. Die Motive, 
die wir in der novellistischen Ausges ta l tung der babylonischen 
G ' m ä r ä und in der f r agmen ta r i s chen Wiedergabe des Textes im 
Jeruša lmi finden, d ü r f t e n nur eine sekundäre Ausges ta l tung der 
E rzäh lung sein. Das Motiv des Sühnopfe rs ist zweifellos spä te r 
h inzugefügt , wie ja die T ö s e f t ä - F a s s u n g zeigt. In dieser Häsld-
Erzäh lung können wir das Opfermot iv ga r nicht e rwar ten . Denn 
nichts deutet darauf hin, daß der Häsid ein Recht hat te , Opfer 
auszuführen . Es entspr icht auch nicht der ursprüngl ichen Ten-
denz der Erzäh lung , der es auf eine Zurech tweisung des Volkes 
ankommt. 

W a r u m wendet sich nun das A^olk gerade an einen Häsid, 
wenn der Regen erfleht werden soll? Der Häsid ist besonders be-
fähig t , eine solche Bit te auszusprechen. Die Töse f t ä -E rzäh lung 
macht nicht den Eindruck , als beschränke sich das Gebetscha-
r isma des Häsid gerade auf diese eine Ar t der Bitte. Der Häsid 
scheint f ü r einen Menschen zu gelten, dessen Gebete immer 
e rhör t werden, also auch das Gebet um Regen. Die Hönl -Erzäh-
lungen dagegen sprechen deutlich speziell von dem Char i sma des 
Gebetes um Regen. Dieses Char isma ist die Speziali tät Hönls 
(und seiner Familie , wie spä ter noch erör ter t werden w i r d ) . Das 
Gebet des Häsid hat auch in keiner Weise den magischen Charak-
ter , der in dem Verhal ten Hönls zutage t r i t t . Dazu s t immt auch, 
daß es der Häsid mit Bes t immthei t ablehnt, um Aufhören des 
Regens zu bit ten. E r ist kein Zauberer , der sich den Anschein 
gibt, als könne er den Hebel der Regenmaschine nach Belieben 
bedienen. Der Häsid ist vielmehr nu r die Zuflucht des Volkes, 
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wenn dieses sich in Not befindet. E r behält es sich vor, über 
die Tatsächl ichkei t dieser Not selbst zu entscheiden. Es ist be-
rei ts bemerkt worden, daß wir die Einzelzüge der E rzäh lung 
nicht allzu genau auswer ten dür fen , da die E rzäh lung im Zusam-
m e n h a n g mit echten -Erzäh lungen steht. Entscheidend ist 
nur das Hauptmot iv . Denn wenn dieses nicht charakter i s t i sch 
f ü r den Typus Häsid wäre , hä t te man die E rzäh lung nicht von 
einem Häsid handeln lassen. Dieses Haup tmot iv ist die unbe-
d ing te Gewißheit der Gebetserhörung. Diese Gewißheit haben 
der Häsid selbst und das Volk in gleichem Maße. Auf Grund 
dieser Gewißheit aber ist der Häsid verpfl ichtet , f ü r das Volk zu 
beten. Dies wi rd durch eine alte auf Habakuk zurückgehende T ra -

dition ausdrückl ich fes tgelegt (B' ' räkot 12 b) . Der Häsid e r fü l l t 
also hier eine r e l i g i ö s e Pflicht, E r b r ing t nicht e twa ein 

magisches Können in Anwendung . 

Jeruša lmi über l iefer t zu unserem Thema eine wei tere Ge-
schichte von einem Häsid aus dem Dorfe dessen N a m e nicht 
genann t wird, in folgendem Z u s a m m e n h a n g : 

Es werden drei Geschichten erzählt , in denen die Rabbinen 

im T r a u m e den Regenbeter e r f ah ren , den sie dr ingend benötigen. 

Die ers ten beiden berichten, daß den Rabbinen eine ganz ger ing 

geachte te Persönl ichkei t genann t w u r d e : einmal ein Esel t re iber , 

einmal ein gewisser ~pptDj£», der Dirnen verdingte , u. ä. Beide 

aber ha t ten die Fähigke i t um Regen zu beten dadurch erworben, 

daß sie einmal einer a rmen F rau , deren Mann im Gefängnis saß 

und die ihn nur durch den Verkauf ihrer selbst hä t te be f re ien 

können, alles gaben, was sie hat ten , und sie damit vor der Sünde 

bewahr ten . Die dr i t t e Geschichte behandelt nicht dieses Haup t -

motiv, das an das neutes tament l iche Motiv des einen Sünders 

er inner t , um den mehr F reude ist als um 99 Gerechte. Sie ist viel-

mehr nur auf Grund desselben e i n l e i t e n d e n Motivs hier an-

geschlossen: im T r a u m e r f a h r e n die Rabbinen den Regenbeter . 

Die Geschichte enthäl t zwei E lemen te : ers tens ben immt sich der 

Häsid auffä l l ig , so daß die Rabbinen ganz e r s t aun t sind und ihn 

schließlich be f ragen . Es stellt sich aber heraus , daß die Hand-

lungen des Häsid durchaus gesetzestreu und f r o m m waren . Zwei-

tens bi t tet der Häsid um Regen, ehe ihn die Rabbinen d a r u m an-
gehen, um sie nicht zu beschämen. 

О 
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xVi |"кх р х а neaV xm хшиз чп 

V'Vy ХЗХ1 IDI nVjT '13'? VI ПЗ ]Л' 

xVn ]«рЗ ]'ЗХа ЛЮЬп NTI ХП1В )В 

Л1Х' H'V ρηοκ nnis ХЛ'ХЗ '3'JT ]Л'3 

.Х"зулв1 x"Vsa лх 
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nVya лт in'? lax л'зв*? тз'Ут т т 

хауи 'ха пэпх nVjra i3'X лп лэпх 

'Э пап тл^зп хрэз хла"? па хва 'э 

'З'у ]лх xVw и з mV "tax xütrp'a 
х^'пз xm xV"5? хаув 'ха лппх люхз 

]3'V"y п т лплзх i a V"? n m 
'ха 'V ιл'рпз xVn тюа mV пах ]зх 

]b чах xV хлз'п na - p a 'Э хаув 

х л з т х^'ез xVn onpa 1зпз 1Л'х 

хлчз'в рзпз т з р'тпх xV x r a x i 
xpirV na з'Л' хаув 'ха азпз 

mV пах т л xnoitVi хлз'п хпп хю'ю ρ 

хл^'зэ 'за з'Л' ' х т хл'зз 'хр 'хл 
χγιίϊ >па 'ззу piVo D'ip хаув 'xai 

л 'тп X335?V nai тл 'зп ха"р л т т 

хлэп х з т хл'зз хп'эвг хлл'хп тюа 

[хззт' хзхч] ял"зл хзпрач "3yV 
mm 'аз 'χ л'л'чл хзпра xVi χητ 

'апп 'уз [хзх] ]Л1азч?з п т ' з т т з 
im.T7*T ' a m Х'уз xmi inia'Vi 

[im.nxi] хлзглз 

Die Bildung des Begriffes Häsid 

Der Ber ich t des Je ru š a l m i , der hier die reinere Tradit ion 
darstellt, bietet fo lgende F a s s u n g der E r z ä h l u n g : 

Die R a b b i n e n e r f u h r e n im T r a u m , daß ein Häs id im D o r f e 
um Regen zu beten ve r s tünde . Da g ingen sie hin, a b e r er w a r 

n icht zu Hause , sondern auf e inem Berge . Sie suchten ihn dor t 

au f , abe r er e r w i d e r t e ih ren G r u ß nicht . D a n n se tz te er sich, 

um zu essen, f o r d e r t e s ie a b e r n icht a u f , mi tzuessen . Als er f e r -

t ig w a r , s t a n d er a u f , l eg te e ine L a s t Holz auf die Schu l te r und 
seine Decke über das Holz >)· Dann g i n g er nach Hause, und die 

1 ) Eine novell istische A u s g e s t a l t u n g des Textes erzählt hier noch, 
daß der Häsid beim Wandern im Gestrüpp seine Kleider emporraffte. Spä-
ter erklärte er, daß er sich lieber die Haut verletzen wolle, weil diese von 
selbst heile. Dies ist eine Motivhäufung unter Verkennung· des Erzählungs-
prinzips. Die Erzählung will die besonders große Frömmigkeit des Häsid 
schildern und tut dies mit Hilfe eines befremdenden Verhaltens des Häsid, 
das später seine Aufklärung findet.. Das Motiy des Dorngestrüpps dagegen 
(das auch Bäbä kammä 91b vorkommt) ist nur geeignet, die Erzählung 
auszuschmücken, vermag aber die Frömmigkeit des Häsid nicht zu beleuch-

9* 
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Rabbinen folgten ihm. Unterwegs kam ihnen die Frau in schö-
nen Kleidern entgegen. Zu Hause ging er zu seiner F r a u und 
sagte : wir wollen um Regen beten, ehe diese Männer uns darum 
bit ten. S ie haben schon selbst gebetet, aber ohne Er fo lg . Wenn 
w i r E r f o l g haben, werden sie beschämt sein, beten wir aber 
nicht, so haben die Feinde Gottes einen Tr iumph . Sie gingen also 
auf das Dach und ihr Gebet w u r d e erhör t . Als sie herun te r -
kamen, brachten die Rabbinen ihre Bi t te an. Doch der Häsid 
wies sie darauf hin, daß der Regen schon käme *). Da f r a g t e n sie 
ihn, w a r u m er ihren Gruß ignor ier t habe. E r e rwide r t e : ich bin 
Tagelöhner und darf nach dem Gesetz meine Arbei t nicht unter -
brechen. Und w a r u m er sie nicht zum Mitessen a u f g e f o r d e r t 
habe? Weil er nu r ein Stückchen Brot gehabt hä t t e und keine 
A u f f o r d e r u n g nur zum Schein aussprechen wollte. W a r u m er 
die Decke auf die Las t gelegt habe und nicht d a r u n t e r ? Weil die 
Decke geborgt wäre , und zwar zum Beten und nicht zum Las t t r a -
gen. W a r u m seine F r a u sich so schön kleide? Das geschähe nur 
in seiner Anwesenhei t , nicht wenn sie allein sei, damit sie von nie-
mand belästigt werde. Da e rkann ten die Rabbinen, w a r u m ihn 
Gott so auszeichnete, daß sein Gebet s tets e rhör t werde. 

Die beiden Über l ieferungen des Textes gehen auf dieselbe 
Tradi t ion zurück, nu r daß der Text des Jeruša lmi eine sehr man-
gelhaf te Über l ie fe rung dieser Tradi t ion darstel l t . Grundlegend 
ist nur der Unterschied zwischen den beiden Var i an t en in bezug 
auf den Namen des Helden. Der babylonische Talmud bezieht 
die Geschichte auf ein Mitglied der Char i smat iker fami l ie , deren 
berühmtes te r Ve r t r e t e r Hönl der Kreiszieher ist. Der jerusale-
mische Talmud dagegen spr icht von einem anonymen Häsid. Der 
Je rusa lemer Talmud d ü r f t e hier die u rsprüngl iche F o r m der E r -
zählung beibehalten haben. Das kulturel le Bild ist deutlich zu 
erkennen. Die Fäh igke i t um Regen zu bi t ten ist ein Char i sma 
mit allen Merkmalen eines solchen. Das Char i sma wird nicht an 
den A m t s t r ä g e r verliehen. Es wird in einer Weise verteil t , die 
nach menschl icher kurzs icht iger Beur te i lung als Wil lkür erschei-

ten. Es wurde hier nur auf Grund einer gewissen Ähnlichkeit mit dem 
Motiv der Decke (Schonung einer Sache durch Verzicht auf Schutz für den 
Körper) zugefügt. 

1) Der Bericht des Jerušalmi bricht hier ab, obwohl er einen Teil 
der einleitenden Motive enthält, so daß hier das Verhalten des Häsid uner-
klärt bleibt. 
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nen muß. Die beamteten Rabbinen müssen den Char i smat ike r 
bit ten. Unsere E r z ä h l u n g betont ausdrücklich das Demüt igende 
dieser Tatsache. Als T r ä g e r dieses Char i sma t r a t e n deutlich ein-
fache Leute aus dem Volke hervor : Tagelöhner und Händler . Es 
scheint eine Zeit gegeben zu haben, in der ein solcher Char i sma-
t iker als Häsid bezeichnet wurde . D a f ü r spr icht die je rusa lemi-
sche F a s s u n g unserer E r z ä h l u n g und die T o s e f t ä f a s s u n g der 
f r ü h e r behandelten Geschichte (s. S. 20) . Dieser Trad i t ion 
machte aber eine andere Tradi t ion Konkurrenz . Das spezielle 
Char i sma der F ü r b i t t e um Regen galt als erbliches Char i sma der 
Famil ie Hönis des Kreisziehers. Diese Tradi t ion behaupte te sich, 
so daß allmählich alle Geschichten über F ü r b i t t e n um Regen auf 
die Famil ie Hönls des Kreisziehers bezogen wurden, auch solche, 
die man zunächst von einem namenlosen Häsid erzählte. So ist 
keine Identif ikat ion zwischen dem Typus des Häsid und dem 
Typus des Regenbi t te rs e ingetre ten. Dies ist deshalb sehr cha-
rakter i s t i sch , weil hier auch s t a rk magische Vorstel lungen im 
Spiele sind. Der Typus des Häsid aber zeigt wenig Tendenz, sich 
mit dem Typus des Magiers zu identifizieren. Der Häsid ist und 
bleibt ein f r o m m e r Mann aus dem Volke. E r ist kein Wunder -
mann, er ist nichts, was ein andere r nicht auch sein k ö n n t e . 

Auf fä l l ig ist die Sprache der Erzäh lung . Beide Trad i t ionen 
sind aramäisch , jede im Dialekte ihres Milieus. Doch weis t die 
F a s s u n g im babylonischen Talmud eine Tendenz auf , wenigs tens 
an feier l ichen Stellen ins Hebrä ische überzugehen. Die E rzäh -
lung s t ammt also aus einer Zeit, wo die Tendenz vorhanden w a r , 
auch die -L i t e ra tu r ins Aramäische übe rzuführen , eine Ten-
denz, die sich schließlich doch nicht durchgesetzt ha t 1 ). 

D a r u m finden wi r in den Häsid-Geschichten die deutliche 
Tendenz, den magischen Charak te r des Char i smas zuguns ten 
eines religiösen zu überwinden. Der Häsid be t rach te t das Cha-
r isma als ein Geschenk Gottes, das f ü r besondere F römmigke i t 
verliehen wird . Der Häsid s teht zu sehr auf der Seite des Volkes, 
als daß er es ablehnen könnte, einer Not des Volkes abzuhelfen. 
In dieser Hinsicht sind die H a s id im die E rben der Propheten . 
Deshalb ha t sich der Typus des Häsid als Regenbeter nicht durch-
gesetzt, ebenso wenig wie die magischen Züge, die w i r an El ia 

') Vgl. L. Gulkowitsch, Die Bildung des Begriffes Häsid I. Häsid 
und Wunder, S. 39, Anni. 1. 
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beobachten, von den Schriftgelehrten ü b e r n o m m e n w o r d e n sind. 
D e r Häs id ist z w a r ein R e p r ä s e n t a n t der Volksrel igion, n icht der 

Gelehr tenre l ig ion , abe r er r e p r ä s e n t i e r t doch n u r e ine echt jüd i -

sche Volksrel ig ion und ve r l i e r t sich nicht ins Gebiet der in t e r -

na t iona len Magie . Wie abe r j ede echte Religion, ge r ade w e n n sie 

lebendig ist, sich der Magie bedient und der Magie bedienen d a r f , 
so ha t auch die jüd i sche Volksrel igion ge r ade dort , wo sie s t a r k 
und lebendig ist, i h ren mag i schen E insch lag . Dieses mag i sche 

Moment ist n u r Mater ie , aus der die w a h r e Religion das f o r m t , 
w a s dem rel igiösen en t sp r i ch t . So müssen w i r das Ve rhä l t n i s 
des Häs id zu den mag i schen U n t e r s t r ö m u n g e n der jüd i schen Re-

ligion a u f f a s s e n . Die lebendige F r ö m m i g k e i t des Häs id bedarf 

keines pur i s t i schen Rad ika l i smus . Sie ges ta l t e t das Leben so wie 

es ist zu einem rel igiösen Leben. 

In den Z u s a m m e n h a n g der A u f f a s s u n g , daß ein Häs id zu-

gleich das C h a r i s m a um Regen zu b i t t en ha t , gehör t auch fol-

gende E r z ä h l u n g : 

T a ' a n l t 23b. 

Vxnwn x j n x i 'B'pri ]'n na nn хл nido a-iV χρητ m mV чах 
xntraV xaVy *posa mn

 ч

э хюп nm xnn m Vaan ·>τοπ V i s t H'onV 

xntra τ ρ ή κιη i n a Îtmpn w a i "wax 'апч 'sra'ai m n врач пах 
xitraV xaVy i n o r a mn ό ча ' д п max плг η p a Vx*wn xynxn 'В'рл 
*а xma^y хпта 'V "wx i V tx i 'pVxu 'V iän mV пахт n^aV V"y mn 
'xpi 'n т>лх")р сграуаа а'лап хлр^ау хлапа *»xpi V'ÏX xiaV р̂ ал mn 
nax mn'aV -»лх mn η xncra ' a m 4yai κριζ/a 'oani кучх хлапа 

.KaVy mn ХЛ1УП intra хлхт V'xin xrax mV nax хпа'у na ^ "X mV 

Die babylonische G
e

m ä r ä übe r l i e f e r t diese E r z ä h l u n g f r a g -
men ta r i s ch , a b e r ih ren Inha l t können w i r noch d u r c h a u s rekon-
s t r u i e r e n . E i n f r o m m e r Mann , der d ie Fäh igke i t , den Regen zu 
erf lehen, besi tz t , w a n d t e aus Bescheidenhei t eine Lis t an, w e n n er 
um Regen b i t t en muß te . E r g i n g w e g mi t e inem Korb , als wollte 
er Get re ide k a u f e n , und bete te im Verbo rgenen . N a c h d e m sein 
Gebet e r h ö r t worden w a r , g i n g er nach Hause . D a ß er ohne 
Get re ide zu rückkeh r t e , e r k l ä r t e er dami t , daß nun , wo doch Regen 
gekommen sei, das Get re ide bi l l iger w e r d e n w ü r d e und es besser 
sei, mi t dem E i n k a u f noch ein w e n i g zu w a r t e n . 

Das Milieu dieser Geschichte (das d u r c h den Z u s a m m e n h a n g 
ganz al lgemein als pa läs t inens i sch gekennze ichne t i s t ) e r i n n e r t 
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an das Milieu der Häsld-Erzählungen. Das wurde auch von den 
alten Kommentatoren empfunden : R. Hanan'el gebraucht ohne 

weiteres die Bezeichnung Ί"ρΠΠ, während unser 
gegenwärtiger Zusammenhang in der babylonischen Gemärä von 

КУПХЧ ^ р Л spricht. Raši beachtet die Tradition der 
babylonischen G emärä durchaus, erklärt aber, daß SVHSl ^ p n 

nur eine Art strenger Richtung innerhalb der Hasldlm seien. 
Der gegenwärtige Zusammenhang, in dem uns die Geschichte 
überliefert ist, überdeckt ihren Charakter alsHäsid-Erziählung. Sie 
wird nämlich als Beispiel herangezogen, um den zeitweilig als 
Gegenstand der Diskussion so beliebten Unterschied zwischen den 
Hasîdïm in Babylonien und den D ^ p n in Palästina zu kennzeich-
nen !)· Im großen und ganzen gelten die •"»ЭчрП als sehr gesetzes-
treu, aber ein wenig äußerlich in ihrer Art der Gesetzes-
erfüllung. Die Diskussion über dieses Thema wird durch-
aus vom Standpunkt des Babyloniers geführt. Unsere Erzäh-
lung gehört gar nicht recht in diese Diskussion. Sie schil-
dert den Palästinenser durchaus nicht in irgendeiner tadelns-
werten Weise. Sie wollte doch ursprünglich gerade die Be-
scheidenheit eines frommen, mit besonderen Gaben ausgestatteten 
Mannes schildern. Diese Bescheidenheit wird, wie die Erzählungen 
vom Häsid aus dem Dorfe beweisen, auch in Babylonien sehr 
hoch eingeschätzt. Die Gemärä scheint hier an der Umständlich-

') Den Gegensatz zwischen den H>sîdïm Babyloniens und den Tak-
kïf ïm Palästinas behandeln u. a. folgende Stellen: Megillä 2'8ь und Hul-
lin 122

a

. So sagt M
G

gil lä 28b, daß R. Nahman, ein babylonischer Häsid, 
einen Mann trotz ausdrück-
licher Aufforderung nicht beweint habe, weil dieser nur ein ,,Korb voller 
Bücher " ( k h s d W 4 x : s ) gewesen sei, während R. Sim'on ben Läkis, ein 
palästinensischer Takkïf, einen in Palästina oft weilenden babylonischen 

Rabbi (s. Edels = Ν"ΒΗΓίΟ ζ · S t · ) m i t d e n Worten NÎHX X"iC~ 
ХПП « i n : beklagt habe. Auch Hullin 122a wird der palästinensische 
Takkïf bescheidener geschildert als der babylonische Häsid. Es gibt also 
auch in babylonischen Kreisen eine Opposition gegen den Lo~kalstolz der 
Babylonier. Diese Richtung wird entstanden sein aus der Ehrfurcht voi-
der älteren Tradition in Palästina. Diese Opposition hat sich allmählich 
durchgesetzt, da ihre Denkweise genuin-jüdisch und religiös viel tiefer und 
echter ist. Der Gedanke, daß die Vergangenheit Gott näher gewesen sei, 
gehört zu den Grundzügen des religiösen Denkens, denen gegenüber der 
Lokalstolz der babylonischen Schulen nur eine historische Zufälligkeit dar-
stellt. 
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keit des Verfahrens Anstoß zu nehmen. Auf jeden Fall will sie 
etwas Tadelnswertes darstellen. Dieses Faktum läßt sich nur so 
erklären, daß Häsld-Geschichten aus Palästina in Babylonien 
manchmal unter dem Terminus eines РррЛ tradiert wurden, weil 
dieser Terminus für die Palästinenser sich zeitweilig einge-
bürgert hatte. Diejenigen Kreise nun, die in einem Gegensatz zu 
Palästina standen, betrachteten das Verhalten eines УррЛ auf 
jeden Fall als tadelnswert. So wurde hier mit der Blindheit der 
Polemik die Pointe der Erzählung verkannt. Diese Verwischung 
der Pointe hat dazu geführt, daß diese Geschichte keine weitere 
Verbreitung fand. Der Zusammenhang hat sie als Erzählung von 
einem nicht nachahmenswerten Verhalten gekennzeichnet. Dies 
entspricht aber nicht ihrem Inhalt. Die Autorität des Talmud 
ließ eine Wiederherstellung nicht zu. So wurde die Erzählung 
unpopulär. Sie ist nicht primär, wohl aber sekundär milieu-
fremd, da in einem echt jüdischen Milieu das geschilderte Ver-
halten nicht als tadelnswert gelten konnte. 

Diese Erzählung erinnert an das· Milieu der Häsld-Erzählun-
gen, obwohl sie den Terminus "рЕ̂ рЛ gebraucht. Rabbenü Hanan-
'el kommentiert diese Erzählung ohne weiteres als Häsld-
Erzählung, Raši betrachtet die "рэул als eine strengere Sonder-
richtung innerhalb der H

a

sldim. "рЭ̂ рЛ ist aber niemals Bezeich-
nung einer soziologischen Gruppe gewesen. Der Terminus ist 
vielmehr nur eine etwas ironisierende Bezeichnung der babyloni-
schen für die palästinensischen Juden. Nach Ansicht der baby-
lonischen Juden hatten die palästinensischen, ohne etwa gerade 
unfromm zu sein, doch Gott etwas zu sehr „für sich gepachtet". 

Die Erzählung ist eine echt chassidische Erzählung und ver-
rät das chassidische Ideal des bescheidenen Frommen, der sich 
seines Charismas fast schämt. Die Erzählung von dem Häsid 
aus dem Dorfe berichtet denselben Zug chassidischer Fröm-
migkeit. Doch ist die Erzählung in den Zusammenhang der 
babylonischen Polemik gegenüber den palästinensischen Juden 
geraten, und so wurde ihre Pointe umgebogen, ihre Tendenz un-
verständlich und damit ihre weitere literarische Entwicklung und 
Tradierung gehemmt. Von diesen so echt chassidischen Erzäh-
lungen existieren darum keine weiteren Varianten. 

Es erhebt sich nun die Frage, warum der Typus des Häsid 
als des Regenbeters, der doch ein echt chassidischer Typus gewor-
den und geblieben war, in späterer Zeit nicht mehr auftaucht. 
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Die Loslösung vom palästinensischen Milieu mochte das Gebet 
um Regen gegenüber anderen Nöten zurückgedrängt haben. Es 
gibt aber in vielen Gegenden, in denen sich Juden in der Folgezeit 
ansiedelten, die Sitte des Regengebets. Wenn dieser Typus des 
Häsid wieder verloren ging, so ist das nicht durch das neue Milieu, 
sondern durch eine historische Einzelerscheinung bedingt. Das 
Charisma des Gebetes um Regen wurde von der Familie Hon! an 
sich gezogen und erhielt hier einen so magischen Charakter, daß 
es sich der Welt der Hasldlm entfremdete. Wie unsere Geschichten 
im Verlaufe ihrer literarischen Entwicklung z. T. von einem 
namenlosen Häsid auf Hönl übertragen wurden, so ging auch das 
Charisma selbst auf Hönl und seine Familie über. Der magische 
Einschlag der Erscheinung mag seinen Teil dazu beigetragen 
haben. Denn nicht immer war das religiöse Volksleben so lebendig, 
so sicher, nicht in magische Unterströmungen abzusinken, daß die 
Repräsentanten der Volksfrömmigkeit, die Hasldlm, unbedenklich 
den magischen Einschlag hinnehmen konnten. In Zeiten religiösen 
Niedergangs zog sich auch die chassidische Frömmigkeit mit dem 
sicheren Instinkt der wahren Religion aus diesem gefährlichen 
Gebiet zurück. Diese Beziehung zwischen Religion und Magie ist 
nicht die einzige in der Geschichte des Typus Häsid. Der Häsid als 
Repräsentant der Volksreligion gerät automatisch immer wieder 
in enge Beziehungen zur Magie. Daß aber das Wesen des Häsld-
Seins niemals im Magischen aufging, beweist, wie sehr doch der 
Häsid bei aller Volkstümlichkeit der Repräsentant reiner Reli-
giosität und Frömmigkeit ist. 

Die bisher behandelte spezielle Form des Gebetscharismas be-
gegnet uns in der späteren Tradition nicht mehr. Der Typus des 
charismatischen Fürbitters ü b e r h a u p t geht dagegen nicht 
ganz verloren, obwohl er nicht eben sehr häufig ist. Die folgende 
Geschichte von R. Re'ûbën steht ziemlich vereinzelt da, und das 
darnach angeführte Beispiel aus dem D^TDn ~1SD ist sehr wenig 
charakteristisch. 



II. Andere chassidische Gebetseharismata, 

Wie wen ig v e r t r a u t dem Mi t te la l t e r de r Typus des char is -

mat i schen F ü r b i t t e r s w a r , zeigt die E n t w i c k l u n g der Geschichte 

von R. H a n l n ä ben Dösä und der Schlange !)> e iner in der t a lmudi -
schen L i t e r a t u r t r a d i e r t e n , sehr b e k a n n t e n W u n d e r e r z ä h l u n g . H ie r 

hande l t es sich u r s p r ü n g l i c h um einen völlig k la ren Fa l l char i s -

ma t i sche r F ü r b i t t e : H a n m ä wi rd g e r u f e n , um das L a n d von der 

Sch langenplage zu b e f r e i e n und t u t dies du rch sein Gebet. In der 
F a s s u n g der Geschichte dagegen, die A l - N a k a w a über l i e fe r t , ist 
von der F ü r b i t t e n ich t m e h r die R e d e 2 ) . 

E i n e E r z ä h l u n g , die neben e iner Fü l le a n d e r e r Motive auch 

das der c h a r i s m a t i s c h e n F ü r b i t t e behandel t , ist die von R. R e ' üben 

und dem Todesengel . Sie gehör t de r M a ' a s e - L i t e r a t u r des Mittel-
a l te rs an und wi rd übe r l i e f e r t in : 

Gaster , The Exempla of the 

Rabbis, N r C X X X I X auf S. 98 f. 

nVaVn p i m u nwya : p a n п л 

a y s k V k . к о п о у в d v d k V г в ' в ю 

k s b i лппюа лозап fì'aV *]Vn лпк 

naxi m ητ3 τ η .laipaa ι ν ν ΰηκ 

τ β . ( 2 т в у л (
l

Vk o>Vm mpaa iV 

лозап  a V i r лпла Vxk a m nay 

Vsk члуап позаз! .laVa naia V'nnm 

( ^ V w V n*apn nVœ т а .maan коэ 

ηπκν kVk μ iV |Л
ч

з xVi лза v z i лк 

х

) Bei Gaste i': 2 У 
- ) p i ' o v . 2 5 , (). 
: i

) v g i л у : ж " 1 г п х ж πιαπΊΡΐτ 
4) Die P l e n e s e h r e i b u n g ist bei Ga-

ster n icht k o n s e q u e n t durchgeführt . 

n n m n m w v t m o , n i m 7 
(s. Jellinek, ΰΗΊΰΠ rVQ I, 83 und 

V, 152 f . ; DittHTÖ "ΉΊΧ 328; 

^V ì2 § 434; Maasebuch, 
Nr. 195 und die erste E r z äh lung 

der Bagdader S a m m l u n g der 
Ma c as l j jõt) . 
т о т пап mnw ρ ι κ η 'na nœya 

nV'Vai o r a va·» Va л т л а poiy пеп 

п п л 1Л1К Vy л ж а ттш лптая ·?3ΐ 

mapn ^dV omVy Wsf ìa i naiy mn 

]a ηκ 'a iV mn xVi /mVsfìa aVoaa-. 

)a ntjsnV p n пт Vw isp y i n л з т л п к 

ρ ι κ η 'η ^ s V Л1вп *]kVb хач oViyn 

,~\b naiV 'V vr> nnx пап пакч r a x 

тдат! -jaa Vy f ρ y x n V"x ,mnx V"x 

J ) V g l . L. Gulkowitsch, Die B i l d u n g des Begr i f f es Has id I. Der Be-

gr i f f Häsid in der Gattung der Ma'asijjöt. 1 Häsid und Wunder, Tartu 
1936, S. 64 ff. 

2) Siehe daselbst S. 65. 
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(5iTan т а л ^xVa xa»ai .пл» о'Л1а» 

ха» .плхз *]V ла iV naxi .pixn n 
iV nax .oViyn ]a nüsnV 'дат уал 

»зд лх V i d V л'зр.л ^nV» xVx ixV 

'лза iV пах .ла
1

? iV пах Л|дз 
ллз"плд ρ dx iV пах .пт 'луп лзтл» 
лх о'лаа 'лх» ny nr d ' » V » ' V лдл 
ρ ηπχι .лз na» ' i 1лошх Vy -»an 

л1ал -jxVa ι1? п'лп л»вд лх пр 
л1ал ^xVa by пплл ma . D I ' D ' » i V » 

pnnai лапт *]хз Л1уп лгта узпхз 
nay ρ ι χ η η лтуу па .Vm ηχρι ηχ 

pVn û'pVn n»V»V u i a a лх pVmi 
nnx pVm п'лтзх1 D'^yV inrs nnx 
о"рла ха» пах ллз лх na»V н а 
лпзу о'гз рл V'yv xV лтл рю'зл 
ш'дл nnx pVm .(бЛ1аа V'xn npnsi 
a'n»y nnxV .nain m m па yn'V 
I.H'VX ХЗ ЛДЗ ЛХ Па'»» DO

1

» ПУ»Л1 
t ' a .njaVv шла Vxx iV 3 » ί V"r 

)рт iV nax .iV (!) a»'i пулл улпд 
m'Vx 'лх 'да iV пах .ллхз ла 'лза 
пах .iV тпл»л т а .-p»3V 'лхз 
^xVa iV пах .-р'з п т » з па iV 
пах лдз 1»зл лх пр' nnaV Л1ап 
П"зрл хпз» ста xVn ]рт пулл iV 
lai' х з» 'a Va л»ау nyi oViyn лх 

mnxi iV пах .]\п iV пах .ла xm 
'да» о»а xV 'да iV пах .pa ппха 
ηχ'π iV пах .ла ллх а'ла апх 
Л1уп лша узпхз iV пах лзпп 
nVyaVa p a man *]xVa Vy тлпдхг 
л»ух па л iV nax .-pVy xi3' xm 
Тзх»а nnaV iV пах л та Vsaxi 
iVxa»a naiy плхт лз'лл 4sV nViy 

~>) II. J
e

hobü ' a ben L e w i (s. Gaster 
Nr CXXXVIII auf S. 96 u n d die auf 
S. 214: f. angeführte Literatur) hat den 
Todesenge] nicht erkannt. 

(i) Prov. 11, 4. 

пп л"зрл ах V"X ,ûViyn )a ntJsnV 

xVx „hVü3V D'Via' 1дх ]'X ιτ л п п 

DT» 0 ' » V » |ат ' V | л л» -jaa л»рзз 
Э"пх1 1л31п iV n» y x i ПУК iV πρχι 

•jxVan V"X .ûipa V» ifìimV» п»у 
•jVrn myy "рл'уз З1ва -р'з xm n n 
îfl'aV "|V.n p i x n m .laipaV ixVan 

m V х ' ю т m x d i » V п з п п n n n x V i 

•jV V"Xi ( onn ' V y 1дз т з ]лдт л»х 
warnV *|Vn»ai л ' ул 'дз Va pam 
V"X ?1?л p\n V"Xi V"T m'Vx ia удэ 
V"X лп ' у 'да Va i 'öthV ^nVty ' a x 

лат V"X ,fb naiV nnx nan 'V ^ 
V"X ,niaV *]sp y j n 'да V

w

x ,xm 
,3ayV Via' 'a ]'X π·3ρπ n n ρ DX 

V"X .apy'i рлг> û.nnaxa Viu 'дд'х 

т у п -да ]'атлюэ nnx nan -jV naix 'да 
т у в л Vx а'дртп oy птуоа з^лт 
кз '» αηχπι л п з -}'д'у im' xVx DiVa 
nyizn й'ашз τηΐ3ΐ у т э i^xm 'дуа 

nian ^xVa xm 'a yn D'VpVipa itrxn 
тпл^лт i'V:nV V ^ i "j'Vxn by таулт 
-]b naœm ,-jay Vax'» то'далт iV 
Vax'» лртпз 13 »1зл xVx тп'дл xV» 

п т у о з 3» ; 'V n s n ' xV DXI ,.ПЛ»
ч

1 

лпр»т mV'axm *]лзт лпл т п р 
"jVn |зп dxi lannV V"T m'Vx -jV'i 
xVi laxV xVi I'axV xV ran xVi ifl'sV 
]nV»n Vy 13»'1 О'ДрТП 1χ 1 3 ί . i f ìomxV 

x) Die Myrte als Abwehrmittel 
gegen Dämonen kommt auch oft in 
den jüdischen Zaubertexten vor, wozu 
Marmorstein, Beiträge zur Religions-
geschichte und Volkskunde in: Jahr-
buch für jüdische Volkskunde 1924/25 
(Berl in-Wien 1925), S. 35S. Andere 
Abwehrmittel gegen Dämonen sind 
Amulette und Händ esch lagen . Um 
aber die Macht des Todes zu brechen, 
muß man S^däkä üben und gute Ta-
ten vollbringen. 
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ο'χιχ o n n »mV ηπχ 'лу лхт can 

•jxVa χιπ» т за iV piVn pöi tnao 
ПУ'ДП»Э nnaV .*pVy ОПТ Ха» Л1ВП 
|ЛЛ1 "|V.H »'ХП 1Л1Х ПХП1 ПТП ny»n 
oipaa i » Tay л iV nax .oiV» iV 

пах Vianx *рзх 'лз iV nax .(so'Vm 
'лпах πηχι т а ул Vx o'Vna 01раз 'V 
"|V ^ipVn 'лх n m iV nax .a» 'V 
опт iV» таап» 'a iV пах .таа 
плв Vy 3 » ί -jVm x r т а .-pVy 
•»ла iV пах .visb р1л'лп 3 » ί π β ι π π 

nax .max iV nax .-|Vxi» 'лх nVx» 
р л nxVa nsip inhana Vx»» onx iV 
.nVm лтп n плат в'вз ix»yi lVtM 
)л iV naxi р лл Vya ха ρτ nnxV 

p ' iV nax .iV п » у ла ллзл 'V 
1л'х ox iV пах л'лпл nnx р л iV 
iV nax iV п » у ла ш л xVx n m 
iV p ' i о'аз плх'зр'1 πτηπ лх шло·» 

рлп χιπ ллх 'лз iV пах ллзл 
χιπ» л"3рл ^nV» .птпп х\н mnm 
o 'V»n xV ллзл лх np'V р л л Vy3 

ν τ ι лолзл л'за тзх хз» ny гпзп 
rya n s Vy naisi mix л»хп Vy 
n»p33 iV naxi man i x V a 4 3 V V   l 

т а ллз лпл '»эз лх V i ^ » *]ва 
'-из лузпх Л1вп ixVa i'Vy »3V 
"71T ηχρι ηχ pnn л а т ηχ лттах 
ην» .nanVaV xxv тздэ vVy p n m 
na inxix Vy iVin т з т лпула lann 
o'yanxi о'лха 1утутз т а лл1Э^ 
nnai nayi i3 » ' » ona'X пл1а»1 
V i d ' V mV» лх» 'aV iV naxi тлпла 
' л ' х » 1 » з л л х V IDI -iV 1 » з з л х 

)1'Э1 .-»Vy лхз» naa Vi3oV (!) nVia' 
n»Vi3a шло nny»i h V b 3 1лл'рт ллхп» 
лх Vittti» -jaa п»рзз iV nnax пэуз 
.naisi пуп x\m 'уа п в лпл '»эл 
пузпх man -|xVa (!) nV »3V т а 
ηχρι ηχ pnm nam ηχ лттах -»τα 

л^алоа тл'у i m ,onay ]лпл од a»' i 

xVi Vax xV nixnm пухл p i ,nVna 
хз о'Л1»1 o'Vaix аул i\n»ai ,пл» 
ушз i»xm 'луз iV лапзт Л1ап *]xVa 
р'а .o'VpVipa rmny» i olaina r n m 
' 3 b V V b 3 1 pV»n ρ п а у р п л inxn» 
,ОЗЭЛ 'ЗПХ V"X1 лртлз 1»ЗЛ1 t V j h 

oy 3»i озал V"X ,озаз 'З'х V"X 
о'Зртл pa i a l i n i лртпа 1»зл ,о'зртп 
о'зпуа 'З'а Va rasV warn ллзша, 
nnxi ЛЛ1»1 Vaix» laa onV лхпзт 
Л313 л"л»а 'за V"x nn»i Vax» 
Vyaa V"x ?fìnpV р\ла iV» )алп ^Л'а 
лх »рза р и л Vy3 'зз V"X ,ρυι,π 

•?wx  V ρ χ ι nnx р л прх V"x лзал 
13Х Ρ ОХ V"X ЛЛЗЛ OX '3 nsin 1Л'Х 
Х'Х1Л1 Ü'ÜH ЛХ ТПВЛ1 Л'ЗЛ ЛХ 0'ХЛ1Л 
Vy3 рх 'ЛЗ V"X ,lV ]ЛЛ1 )ЗЛЛ лх 
,»ЗЛП xVx 1Л'Х )ЗЛП1 П"3рп xVx ]ЗЛП 
x m ' Л Х 1 " 1 » з л л х V i ü ' V ^ n V » x m 

'V ρ χι л ρ ox V"X ,л1ал "jxVa 
'ах лх1 'ах лх nxnxi xxx» m»n 

laxi i'3xV iVn .nV V"X ллошх лхт 
т а ,л1ал "jxVa nan лх onV пзо'1 
Wflfìa ,τπι ^иуллт тзх p ixn n nay 
naia ρ,n π',τ ллз Vy o'ann »рзт 
naxi х п лр»лв1 ipanai лтла 
Л1»п 'V ]Л пха р ' э х л1вп -jxVaV 
пах /floinxV р»лхт 'fìsmV олах» пу 
'лл V"X лр»лт 1Л»х Vxx -jVn -|V iV 
,'»эл лх Viü'V flian "jxVa ха» упт 
xV nV пах /V лпах nai iV nnax 
]xa may iV nnax ,oiVa iV 'лпах 
ллпх V"Xi л х г лау nanV ^Vx 'лхт 
V"X ?'Vya »эл лх nnpV лхз плх 
пр' 'а птл з з'Л а ρ iV nnax ! р 
пл» in'3V Π'Π' 'рл п»пп п»х »'X 
V"X ,npV n»x 1Л»х лх na»i лпх 
п » у 'Vix n"3pnV -|Vx» ny 'л'лап 
xxai ypnV nVy ,i»Vy onn'i ia» ]yaV 
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nanVaV xxr пзлз n'Vy p i n i Vna 
Л1Х1Х by IVÄI П'ЗП1 Л1УЛВ 131П *]V»1 
.IXXI ТЛПЛВ ПП13 та .HAIDhV нэ 
mV» лх» 'aV лппх flVin nVjrai 
TX» 1»ЗЛ ЛХ Vlöl V̂ 1»ЭЛ ЛХ Viü'V 
пл!хз .'Vy лхз» лаз Viao

1

? nViD' 
р1Д'лл ifìixV» 1лЬэ ллхп» лу» 
nVsn плата т т лтп Vinn π χ ι β π 

л»рзз iV maxi лтап "jxVa ^aV 
лтп р1Д'лл лпл '»ал лх V i ö a » * ] β β 

злэ» na D"pV та' уз» '» iV nani 
пузпх .i'Vy »3V т а .о »ал лпл »аз 
пчт т у л в 13ΊΠ *]V»i лттэх ' т з 
лзх^в пал iV max . т ю х Vy ìVai 
H'Vy Vnsflai inV'»» o'sVan 'dVb -[Va 
Л1ВХ xVx Л1ТП xVl Л'»^»1 ,Т'Л» ays 
т в .D'sVan 'dVb ^Va adxVb пвд 
пуат nVaii Л1вп ^xVa n'Vy атлл 
п"зря lax .Л1ВЛ -jxVa ]'ya o'amV» 
0ГПЛЗ Л1»ВЛ ДТП ПТЗХ χιπ» пт 
mm Vx '3 'лзлз» 'лх .iVx Vy 
)nV η'οιπΊ .]n'Vy nmx xV (2]ΐ:πι 
ЛПХ1 1ΠΧ VdV ПЛ» О'УЗ» П"ЗрП 
Vinaa ,nVifl3 па»л тх з'лзт Х'л х*тл 
nV3X 'ЛЭВЛ1 ПП' О'ЗрП 0'11П31 

тл о'ллэ laix min
1

 η .(3p»»V 
лх 'ayi ]» i рзп »ел 'лчп 1вхл» 

,(
4
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!) L e v . 24, 13 
2) L e v . 34, 6 

•!) J e r . 31, 13 
4) J e r . 31, И 

R. R
e

'Cibén 1 ) stand so hoch in Ansehen bei Gott, daß sein 
Gebet zwangsläufig alles Unheil von Israel abwenden konnte. 
Eines Tages traf R. Re'üben den Todesengel. Der teilte ihm mit, 
daß sein Sohn sterben müsse. R. Re'üiben bat sich eine Frist aus, 
um seinen Sohn noch zu verheiraten. Der Todesengel ging darauf 
ein. Eine Frau wurde gewählt, die Hochzeit bestellt. Auf dem 

') Es wird hier ausdrücklich der Name des Τ Ο Π genannt. 
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Wege, die Gäste einzuladen, begegnete der Sohn aber dem Elia , 
der ihm mit te i l te , was über ihn beschlossen sei, und ihm riet , den 
Todesengel als Gast ehrenvoll zu empfangen , denn dieser we rde 
als a r m e r Mann auf der Hochzeit erscheinen. Vielleicht könne 
dies den Todesengel besänf t igen . Der Sohn t a t so. Aber der 

Todesengel ü b e r f ü h r t e ihn durch ein Gleichnis. Was wi r s t du 
tun, wenn der Mann , der das S t roh zu deinem Hause gel iefer t 

hat , es zu rückve r l ang t? Der Sohn a n t w o r t e t e : Ich werde ihm 
anderes St roh geben. Und wenn er durchaus sein S t roh haben 
will? — Dann muß ich mein H a u s zers tören, um ihm das Ver -
langte zu geben. — Da s a g t e der Todesengel : Der Herr des Strohes 
ist Gott, deine Seele ist das Stroh, Gott hat mich gesandt, deine 
Seele zu fordern. — Da bat der Sohn, noch von Vater und B r a u t 
Abschied nehmen zu d ür fen . Den Va te r f a n d er im Gebet. D a n n 
g ing er zum zweiten Male zum Todesengel und ba t ihn, ers t noch 
zu seiner B r a u t gehen zu dü r fen . Als er zur B r a u t kam, hielt 
sie ihn zurück, g ing selbst zum Todesengel und hielt diesem ein 
T õ r ä w o r t vor, das verbietet, den Ehemann vor Ablauf des ersten 
Jahres von seiner Frau zu trennen. Als der Todesengel das hörte , 
g ing er zu Gott zurück, um sich Ra t zu holen. I m Himmel s tan-
den alle Engel vor Gott im Gebet f ü r R. R e ' üben . Als der Todes-
engel das# T õ r ä w o r t der Braut vor Gott vor t rug, f ü l l t e sich Gott 
mi t E r b a r m e n und schenkte dem· Sohne R. R e ' übens noch 70 J a h r e , 
gemäß den 7 Tagen der Hochzeit 1 ). 

Der Held de r Geschichte ist ein Häsid, namens R. R e ' öben. 

Sein Häsldsein man i f e s t i e r t sich in der K r a f t seines f ü r b i t t e n d e n 
Gebetes, dessen W i r k u n g f a s t mechanisch e in t r i t t . Von ande ren 
E igenschaf t en , in denen sich sein chass idha f t e s Wesen gezeigt 
hä t te , ber ichte t die Geschichte nicht. Die K r a f t seines Gebetes 
scheint nach A u f f a s s u n g dieser Geschichte a l l e i n kons t i tu ie rend 
f ü r das Häsldsein des R. R e ' üben zu sein. Al lerdings beschränk t 
sich seine K r a f t auf die Fürb i t t e . In eigenen Sachen bedarf er 
der F ü r b i t t e der Engel . Die Geschichte ist reich an — f a s t aus-

! ) Daß Gott gezwungen ist, auf Grund eines Tõräbeweises einen har-
ten Beschluß aufzuheben, ist ein in der talmudisch-midraschischen Literatur 
selbstverständlicher Gedanke; vgl. Äbõt d e Rabbi Nätän, ed. Schechter (Wien 

1887) 'S K n D U Kap. 3, S. 9a; Bäbä baträ I I a ; ISHID, . Abschnitt 

Π ST; Π, § 989; Gaster, The Exempla of the Rabbis, Lon-
don-Leipzig 19'24, S. 69. 
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schließlich rationalistischen — Motiven, sodaß der Held allmäh-
lich in den Hintergrund tritt. Schließlich verschiebt sich sogar 
die Pointe: Das Tõräwort der Braut, nicht die Frömmigkeit des 
R. Re'üben gibt den Ausschlag. Die starke Betonung des Gesetzes 
zeigt sich auch erstens darin, daß der Todesengel ohne weiteres 
zurücktritt, als R. Re'üben Frist für die Hochzeit verlangt. Denn 
die Sorge für Nachkommenschaft ist eine ΓΠ̂ Ώ. Zweitens 
ist auch das Mittel, das Elia dem Sohne zur Besänftigung des 
Todesengels empfiehlt, Erfüllung einer ЛШЭ, rationalistisch. 
Rationalistisch ist ferner der Grund, den die Engel für die Er-
hörung ihres Gebets anführen : R. Re'übens Bitte für Israel wurde 
erhört, also muß auch unsere Bitte für R. Re'üben erhört werden, 
und die Vorstellung, daß Gott sich mit Erbarmen (DEDITI) erfül-
len muß, um den Sohn zu begnadigen. Auch die Überführung des 
Sohnes durch den T o d e s e n g e l erfolgt durch einen Vernunft-
schluß. Eine eingefügte Elia-Erzählung dagegen hat einen ganz 
anderen Charakter. Sie hat nichts mit der Welt des R. Re'üben 
zu tun, in der die Tõrä, ihr Studium und die für die Kreise der 
Töräkundigen typische Art der Schlußfolgerung die entscheidende 
Rolle spielen. Sie gehört wohl ins Gebiet einer naiven Volksfröm-
migkeit 1 ). 

Die Erzählung weist nämlich in der Fassung bei Jellinek eine 
Unebenheit auf. Die Rolle des Elia wird nicht durchgeführt. Elia 
müßte doch einen Rat geben, wie es möglich sei, den Todesengel 
von seinem Vorhaben abzubringen. Der Rat des Elia erweist sich 
aber als völlig nutzlos. Dies läßt vermuten, daß die Elia-Geschichte 

') Unter den Parallelen zu dieser Erzählung nennt Gaster an erster 
Stelle die Novelle von Tobit. Dazu ist zu bemerken, daß jGaster bei der Ver-
gleichung von Erzählungen eine extreme Richtung vertritt, in der auch 
Nebenmotive vergleichend herangezogen werden. Das Hauptmotiv unserer 
Erzählung: die Erlösung eines zum Tode Bestimmten durch die Frömmig-
keit seiner Frau, hat nichts zu tun mit dem Hauptmotiv in der Tobitge-
schichte, die wohl eine novellistische Ausgestaltung des Motivs vom dank-
baren Toten ist. Mit der Tobitgeschichte verwandt sind nur zwei Neben-
motive: erstens das Nothelfermotiv, das aber in unsere Erzählung nur 
sekundär hineingetragen ist, und zweitens das Motiv, daß der Bräutigam 
gerade am Hochzeitstage sterben muß. Doch ist die Bedeutung des letzte-
ren Motivs in beiden Geschichten sehr verschieden. In unserer Erzählung 
handelt es sich nur darum, die Handlung dramatischer zu gestalten. In der 
Tobiterzählung dagegen ist der Tod des Bräutigams mit der Tatsache, daß 
er gerade am Hochzeitstage sterben muß, innerlich kausal verbunden. 
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gar nicht in diese Erzählung hineingehört. Die Fassung der Ge-
schichte in der Gasterschen Handschrift zeigt dies noch deutlicher. 
Hier wird nämlich angegeben, warum der Sohn des R. Re'iibën 
sterben mußte. R. Re'üben hatte in der Synagoge einen armen 
Mann, der seinen Platz eingenommen hatte, mit harten Worten 
von dem Platze verwiesen. Der Arme ging zur Seite und weinte. 
Diese Tränen wogen so schwer vor Gott, daß Gott das Leben von 
R. Re'übens Sohn dafür forderte. Aber Elia half dem Sohne, 
indem er ihm riet, einen armen 'Mann, der auf seiner Hochzeit 
erscheinen würde, in allen Ehren zu empfangen. Damit könne 
das Unrecht wieder gut gemacht werden, denn dieser Mann sei 
der Todesengel. Aus dieser Variante ergibt sich ein geschlosse-
nes Erzählungs.motiv. Das, was in der heutigen Fassung der 
Erzählung als ein sinnloser Rat des Elia erscheint, wird in dieser 
Erzählung sinnvoll. Freilich ist es nicht ganz verständlich, was 
die Sühne wert ist, wenn Elia bereits vorher deren Zweck ver-
raten hat. Aber es mag hier eine der Erzählungen von Elia, dem 
Nothelfer1) , vorliegen, in der die Nebenmotive nicht sehr sorg-
fältig durchgeführt sind. Trotz dieser nicht sehr sorgfältigen 
Komposition hat diese Erzählung einen tief religiösen Hinter-
grund. Sie spricht den Gedanken aus, daß vor Gott ein einziges 
Unrecht mehr wiegen kann als ein ganzes Leben in Frömmig-
keit-) · Das sehr beliebte Nothelfermotiv wird mit Hilfe einer 

*) Da wir die Erzählung als selbständige Tradition nicht kennen, ist 
nicht mit Sicherheit feststellbar, ob diese Erzählung nicht auch eine Häsld-
Erzählung ist, ПТиУУО von einem Häsid und dem Nothelfer Elia sind 
häufig und stellen geradezu einen Typus von Häsld-Erzählung dar. Diese 
Elia-Erzählung könnte durchaus in diesen Typus hineingehören. 

-) Hier liegt also ein Motiv vor, das dem Motiv entspricht, in 
dem eine einzige gute Tat so hoch bewertet wird, daß sie ein gan-
zes Leben in Sünden aufhebt (vgl. Jellinek, ΐ£Η"Τ£Π Π Ό V, 131 ( = 

• S. 312f. und die 17. Erzählung der Bagdader Sammlung des *"i£D 
rn^JTw·) Hier wie dort erhalten die Begriffe Frömmingkeit und Sünde eine 
tiefe Fundierung. Wirkliche Frömmigkeit manifestiert sich nicht in der 
H a n d l u n g , sondern in der G e s i n n u n g . Fromme Taten sind zu 
wägen und nicht zu zählen. Der Fromme muß sich bei der Vollziehung der 
frommen Tat von der Gesinnung leiten lassen. Der Wert dieser frommen 
Tat läßt sich am Grade der Gesinnung ermessen. Je höher die Gesinnung 
ist, desto wertvoller ist die Tat. So kann hohe Gesinnung durch eine e i n -
z i g e Tat alle Sünden aufheben, während niedrige Gesinnung durch eine 
e i n z i g e Sünde, mag sie äußerlich noch so gering erscheinen, alle „guten" 
Taten zunichte machen kann. Die Tat ist quasi die Materie, die von de!· 
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recht ungeschickten Fabel durchgeführt. Die eigentliche Erzäh-
lung von R. Re'üben und dem Todesengel hat zwei Fassungen. 
Beiden gemeinsam ist, daß der Sohn am Tage seiner Hochzeit 
sterben muß und daß seine Eltern ihm nicht helfen können, wäh-
rend es der Braut gelingt, ihn zu retten. Die eine Fassung ist 
typisch jüdisch: die Braut rettet den Bräutigam mit Hilfe ihrer 
Kenntnis der Tora 1). Die Fassung bei Gaster dagegen berichtet, 
daß der Vater sich für den Sohn aufopfern wollte, aber im ent-
scheidenden Moment doch vor der Schrecklichkeit des Todesengels 
den Mut verlor. Ebenso die Mutter. Aber die Braut vermochte 
das Opfer zu bringen. Da erbarmte sich der Todesengel ihrer. 
Er wollte sie nicht töten und begann zu weinen. Da begnadigte 
Gott die Braut und den Bräutigam, weil er doch barmherziger 
ist als der Despot, der Todesengel. In der zweiten Fassung der 
Erzählung ist das Motiv internationaler. Die Aufopferung für 
einen anderen ist überall und zu jeder Zeit denkbar2). Aber 
das Milieu ist auch in dieser Fassung vollkommen jüdisch, so 
daß es sich nicht um eine wandernde Erzählung handelt. Die 
Gastersche Fassung des Textes ist durch die Verbindung mit 
einer Eliaerzählung hypertrophiert worden. Darum wurde diese 
Motivfülle später wieder beschnitten. Aber Reste der Verbindung 
mit dem Nothelfermotiv blieben im Texte stehen, wie die Fassung 

Gesinnung geformt wird. Der Vollbringer, der Former dieser Tat ist inso 
fern Schöpfer seiner selbst, als er seine Gesinnung in Tätigkeit setzt. Nur 
so spiegelt sich sein tätiges Ich in der Tat wider. Gut ist die Tat, wenn in 
ihr sein ganzes Ich aktiv gegenwärtig ist. R. Re'übens Handlungsweise 
bedeutete nicht etwa einen Verstoß gegen die Vorschrift — er handelt ja im 
Sinne der Halacha (vgl. B e r ä k õ t 6 b und Par.) — sondern eine schonungs-
lose Inanspruchnahme seines Rechtes. Diese „kleine" Ursache hat aber 

solche große Wirkungen hervorgerufen ("ПЗЭП NDD 1Γ1̂ Ώ"Τ ПС020), 
daß darauf hin die harte Strafe erfolgen mußte. Die Tatsache, daß diese 
Sünde solche Folgen hatte, sollte nämlich zeigen, daß nicht die Tat als 
solche Ursache dieser Strafe war, sondern die Unvollkommenheit der 
Gesinnung. Und obwohl — nach einer F a s s u n g der Erzählung — R. Re'üben 
seine unvollkommene Gesinnung einsieht, indem er sagt: ^ΓΟ^ΠΓΟ> so 
vermochte er doch nicht, als sich ihm später die Gelegenheit bot, sie zu 
läutern: die Kraft, für seine Sünde selbst zu sterben, bringt er nicht auf. 

*) Parallelen aus dem Zusammenhang bei Jellinek. 
2) vgl. hierzu A. Marmorstein, Beiträge zur Religionsgeschichte und 

Volkskunde II in: Jahrbuch für jüdische Volkskunde 1924/25, Berlin-Wien 
1925, S. 351. 

3 
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bei Jellinek zeigt. Der Text bei Jellinek repräsent ier t also eine 

jüngere l i terar ische S t u f e 1 ) . 

Das Motiv des Häsid als F ü r b i t t e r s wi rd auch im folgenden 

Text behandelt : 

C T D H ~I3D, § 257, ed. Wistinetzki, F r a n k f u r t а. M.'
2

 1924, 
S. 84. 

1ПаХ ПП1ЛП DTiynV ПВ» 1ПП» DIpB 1Л1ХЗ γ ρ π » ППХ τ 0 π 3 П»УВ 

*?"»плп о»а тппз 'Л im χ τ η V d i χ ι π птпп V c a V V d i : » d уа»д Dninn 
пак iirn»· 1 xV» из пах û»b лхх

4

 пзэт пдулл naV iV пах тдулп'? 
о» 'л"Л ι τ χ ( "[паэ "|ynV Л1ЛК1 п'лэ пл пах -рпх лпк» Vy пзулл iV 
ia» v y p » Vd ny» "π птз û"nV л"зрл чу» ! ' ' » пдула 'Л"П чз ix 
1Д5ГЛ n»xi пв»л ]а nymnV пдула

 ч

зх *pV кзл oViya ртзувт ртов» 
•рхп 'эпх V ' 3 » 3 VVsnai лзулвл Va» i n n п»а nmnV d3

, ,

»nVi лтпл VtnV 
т>эпх о*в» '31X31 тзх -этхз crpoiym л»у 1этх dj Vxn»' Όηχι ü 'b» 
naxi» iV 1зл'1 т»эпх ^xn»4 jnV пазп Vx»» naV»o annx τ Vy iV i » y 

.(8*|V 'ЛЛЗ fìVx» xV n»x QÌ 

Der Text enthäl t nicht eigentlich eine Erzäh lung , sondern 
nur ein P a r a d i g m a . Dies ist überhaupt typisch f ü r das 12D 
ЗЛ'С", das die Beispiele immer nur andeutet, nicht aber als Er-
zählungen a u s f ü h r t . Das P a r a d i g m a s teht in Zusammenhang 
mit der Frage , wie weit die Pf l ich t gegenüber dem CZL̂ n 
geht, und berichtet folgendes : 

In einem Orte wa r eine ΓΙΤ3 herausgekommen, die die 

Juden zwTang, sich taufen zu lassen und der Tora zu entsagen. 

Viele f ü g t e n sich äußerlich. Einige flohen. D a r u n t e r auch der 
Häsid. Als er in Sicherheit war , f as te te er. Da rübe r wunde r t en 
sich die Leute. Denn f ü r ihn bestand doch keine Gefahr mehr , die 
er durch Fas t en hä t te abwenden müssen. Da e rk lä r te er : ich f a s t e 
f ü r die Zurückgebliebenen. Wenn ich noch in der S tad t w ä r e 
oder mein Sohn, dann würde ich fas ten , um unser zeitliches Leben 
zu ret ten. Nun aber f a s t e ich f ü r diejenigen, deren zukünf t iges 

>) Die Urform der Erzählung ist hier durch eine Variante zerstört 
worden. Obwohl sich diese Variante nicht halten konnte, ist doch die Urform 
nicht wieder hergestel lt worden, sondern eine neue Erzählungsform ent-
standen, die nun Normalform geworden ist. 

-) Lev. 19, 18. 
3) I К. 3, 13. 
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Leben in Gefahr ist 0 · Das Fasten und Beten f ü r andere ist 
nach Lev. 19, 18 Pf l ich t und ha t die g rößere Verhe ißung (nach 
I Kön. 3, 13). Gott wird einem solchen auch das geben, was e r 

braucht . 

Der Häsid ist nicht nur handelndes Vorbild, sondern zugleich 
Lehrau to r i t ä t . E r legt die Schwere der Lage dar und weist auf 
die Pfl ichten hin, die dem F r o m m e n da raus erwachsen. Das 
Gebetschar isma t r i t t überhaupt sehr in den H in t e rg rund . E r s t e n s 
ist das fü rb i t t ende Gebet ganz an das Fas ten gebunden. Zwei-
tens betet der Häsid f ü r die Zurückgebliebenen weniger aus dem 
Grunde, weil sein Gebet b e s o n d e r s der E r h ö r u n g sicher ist, 
als aus der rat ional is t ischen E r w ä g u n g heraus , daß die F ü r -
bitte f ü r andere verdienstl ich ist und ge fo rde r t wird . 

Aus unseren Beispielen geht hervor , daß das Char i sma der 
F ü r b i t t e im allgemeinen nicht charakter i s t i sch f ü r den Häsid ist. 
Dieses Char i sma kann auch ein Häsid innehaben, aber es ist nicht 
konst i tuierend f ü r den T y p u s Häsid. Anders s teht es mi t dem 
spezifischen Char i sma der F ü r b i t t e um Regen. Dieses w a r eine 
kurze Zeit lang ein chassidisches Privileg, wurde dann aber zu 
einem Famil ienprivi leg. 

') Das Problem, wie weit erzwungenerweise äußerlich Getaufte noch 
als Juden zu zählen sind, beschäftigt die Responsenliteratur in weitem 
Maße. Die ältesten Gutachten dieser Art stammen aus dem Jahre 1191. 
(Nach Zimmels, Die Marranen in der rabbinischen Literatur, Berlin 
1932, S. 3, bereits aus dem Ende des 11 Jahrhunderts.) Die Entschei-
dung wird von Fall zu Fall gefällt, je nach der Schwierigkeit, öffent-
lich Jude zu bleiben, und nach der Art, wie man trotz des Übertritts 
weiter als Jude lebt. Die neueste Literatur hierüber s. bei H. J. Zimmels, 
Die Marranen in der rabbinischen Literatur, Berlin 1932. 

3* 



III. Die Rolle des kontemplativen Gebets, des Hymnus 
und des Bittgebets in chassidischem Milieu. 

Al N a k a w a be r i ch te t im Ansch luß an die Fes t s te l lung , d a ß 

die Heiden (•"OV) n u r d a n n ih re Göt te r ve reh ren , w e n n es ihnen 

g u t geh t (Hab . 1, 16) , sie abe r ve r f luchen , sobald es ihnen schlecht 

geh t (Jes . 8, 21) , daß ein F r o m m e r a b e r Gott f ü r Gutes und 

Schlechtes g le icherweise danken m u ß (Ps . 116, 3 f f ) , fo lgende 

Geschichte : 

ΎΙΧ0Π ГГПЗО, ed. Enelow, IV, 248. 

от ллтзуэ! ipVna na» n\m УгУтлл тоэзв т т » (Чпх т о т n»ya 
'злззпт члчул d V i ? V » inan 1л"?зла паж л\л» члж i y a » i W b a b т л *тпх 
•»ìni ^amx 'зав лрппт лпаз pxV

 Ч

Л1Х fl'Vani 'лпхвл нза ^Vya лвюв.т 
чх лхт Varn лпаз р х а na'Vaa п п р в Viaiai (aovisri xaxi аут чу *ззт 
*]П»л αχ» V m n *ia»a чх уа»л .ait: DXI jn DX 'pVnai *]'Л13Лва па» 
Vvun *]a»V miai ала па» w n i "ров»! -рлила anix w n » »xa ·>ΑΙΧ 

.•'fìiaiy Dna lyaV ìVxn р ю
и

п Va ^by x'anV -ргуа "p Va '»аз π-ιρ·>» 

Ein ТОП war arm geworden. Er freute sich trotzdem sei-
nes Loses, wie in Pirkë Ä b õ t geschrieben s t e h t : Ein Reicher ist, 
w e r mit seinem Lose zufr ieden ist. Eines Tages belauschte man ihn 
beim Gebet, als er s a g t e : Herr der Welt, du hast mich hungern 
lassen, du hast mich meine Festkleider ausziehen lassen, du has t 
mich in ein f r e m d e s Land getrieben, du has t meine Freunde von 
mir ent fernt , ich bin arm, h u n g r i g , durst ig , nackt, f e r n von mei-
nen Nächs ten , in Schmach und Schande im f r e m d e n Land . U n d 
dennoch f r e u e ich mich an deinen Gaben und an me inem Los, ob 

es schlecht oder g u t ist. Ich schwöre bei de inem g roßen N a m e n , 

d a ß w e n n du mich mi t F e u e r v e r b r e n n e n w i r s t , ich t r o t zdem deine 
Gaben und deine S t r a f u r t e i l e , l ieben werde . U n d ich will 
de inen g roße n N a m e n loben, daß du m i r all diese Leiden a n g e t a n 

has t , um meine Sünden auszumerzen . 

*•) Die Quelle dieser Geschichte läßt sich nicht nachweisen; vgl. Ene-
low z. St. 

2) Im Manuskript, wie Enelow z. St. vermerkt, heißt es: т Т У * . 



В XLVI. 5 Die Bildung des Begriffes Häsid •37 

Der Häsld-Begriff , der dieser Geschichte zugrunde liegt, 
ist ein rein religiöser, der Häsid ist hier der Ideal-
typus des F rommen . Der Häsid ist h ie r n icht Angei-
hör iger einer Gruppe, die bes t immte E igenscha f t en in beson-
derem Maße f ü r sich in Anspruch n immt , und die von ande ren 
in ihrer Besonderhei t ane rkann t oder abgelehnt wird . E r ist 
vielmehr nur der allgemein ane rkann te Typus vollkommener F r ö m -
migkeit . Daß sich das Wesen des Häsid hier im Gebet o f f e n b a r t , 
darf nicht allzu pedant isch ausgelegt werden. Das Gebet ist h ier 
ein — noch dazu erzählungstechnisch wenig geschickt gewähl tes 
— Mittel, um die Gesinnung des Häsid zu zeigen. Wicht ig dagegen 
ist, daß die Frömmigke i t des Häsid sich nicht in äußeren Hand-
lungen, sondern in der Lau te rke i t der religiösen Gesinnung, der 
absoluten Hingabe an Gottes Willen mani fes t i e r t . Diese Ges innung 
ist konst i tu ierend f ü r die F römmigke i t dieses Häsid. Das Bei-
spiel s teht sehr vereinzelt da. Es ist kaum als E r z ä h l u n g zu be-
wer ten und in seiner l i terar ischen Konzeption sehr pr imi t iv . 
Die P r imi t iv i t ä t der F o r m steht in einem eigentümlichen Gegen-
satz zu der Tiefe und Feinhei t des in der Geschichte zum Aus-
druck gebrachten Gedankens. Das Gebet ist nu r ein erzählungs-
technisches Hilfsmit te l , um die Gesinnung des Häsid darzustel len, 
Deshalb sein kontemplat iver Charak te r . Der Häsid ist n iemals 
im Ver laufe der von uns in Be t rach t gezogenen En twick lung ein 
typischer Ve r t r e t e r der vita contemplat iva gewesen. Das Gebiet 
der Frömmigke i t , wo er zu Hause ist, ist das' der prak t i schen 
Frömmigkei t , der ПрТ£. 

Dem kontemplativen Gebet verwandt ist das hymnische, das 
Gebet zum Lobe Gottes. Das hymnische Gebet ist nur die andere, 
die Gott zugewandte Seite des kontemplativen, das s tä rke r ich-
bezogen ist. 

Da das kontemplat ive Gebet dem Wesen des Häsid wenig kon-
fo rm ist, muß dies auch von dem hymnischen e rwar t e t werden . 

In der Ta t haben wir nur das eine im Folgenden a n g e f ü h r t e 
Beispiel, das Al N a k a w a über l iefer t . 

TKQm ГГПЗО, ed. Enelow IV, 247 : 

пкз öTip «рула ,τπ ViaxV a w .тл» лу Van ('топа л»ув 
Л1Т» ппаж т т лжз лчл^ва олж ^oya т т "PTaVfl Va papa . т т 

') Enelow ζ. St. bemerkt: The source of (this Story) have not found1. 
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Im Kapitel IpTTQ ΠΏΐΓ des l'US Ώ Π ГИ!^ wird von einem Arzte 
erzählt, der im Gefängnis saß und nicht klagte und nicht zu leiden 
schien. Als man ihn nach der Ursache befragte, antwortete er, daß 
er eine geheime Mixtur besäße, die aus sieben Teilen bestände: Gott-
vertrauen, Hoffnung auf Gott etc. Als sechsten Bestandteil der 
Mixtur nennt er die Erwägung, daß es ihm ja auch noch schlech-
ter gehen könne. Zu diesem Punkte wird folgende Häsid-Ge-
schichte berichtet : 

Ein Häsid pflegte sich und seine Schüler vor dem Essen mit 

schönem Gebetsmantel (ПХЗ ГРГШ zu bekleiden und samt sei-
nen Schülern Lobhymnen zu singen. Da fragten ihn die Schüler, 
wofür er eigentlich danke. Da erwiderte er: wenn ich jetzt im 
Gefängnis säße, hätte ich nur Gerstenbrot und Wasser, wenn 
ich auf der Wanderschaft wäre, hätte ich vielleicht nicht einmal 
das. Wie würde ich dann den Aufseher des Gefängnisses um 
Brot bitten und wie froh würde ich sein, wenn ich unterwegs 
etwas Wasser und Brot fände. So aber habe ich viel mehr, als 
unbedingt nötig wäre. Soll ich darum Gott nicht loben? Alles, 
was ich brauche, finde ich vor. Die Wolken kommen, Tau und 
Regen fallen, alles tut Gott. Und ich habe es besser als Adam, 
der zuerst pflügen, säen, ernten, dreschen, worfeln etc. mußte, 
ehe er einen Bissen Brot hatte 1 ). 

Der Häsid ist derjenige, der das, was andere als selbstver-
ständlich hinnehmen, als Geschenk Gottes annimmt, der alles 

1) Vgl. Berakot 58a. 
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was geschieht, auch das Alltäglichste, unter dem Aspekt Gottes 
betrachtet und der darum stets Grund hat, Gott zu Loben und ihm 
zu danken. Er ist der Typus Mensch, der nur aus Religion lebt 
und für den alles Religion ist. Ein extremes Beispiel für diesen 
Typus ist der Meseritscher Maggld, zu dem der Apter Rabbi 
fuhr, nur um zu sehen, wie er seine Schuhe schnürte. Dieser 
Typus eines Häsid ist deshalb besonders wichtig, weil die Heili-
gung des Alltags zu den Grundzügen derjenigen Bewegung ge-
hört, die den Namen Häsid für ihre Anhänger in Anspruch nahm. 
Ganz in dieser Richtung liegt auch das Festliche in dieser Art 
täglichen Gottesdienstes. Der Häsid dient Gott durch die Freude 
an seinen Gaben. Trotz gelegentlicher Abweichungen von der 
Norm ist der Typus des Häsid niemals mit dem Typus des Aske-
ten identifiziert worden. In der vorliegenden Erzählung des Al-
Nakawa wird dieses Moment nach seiner positiven Seite hin aus-
gewertet : der Häsid freut sich an den Gütern des Lebens, weil 
er sie als Geschenke Gottes betrachtet. Hierin liegt allerdings 
eine Tendenz, die sehr leicht dahin führt, daß die Religion sehr 
bürgerlich wird '). Das chassidische Milieu bei Al-Nakawa weicht 
überhaupt von dem anderer Häsld-Geschichten ab. Während be-
ginnend mit den Häsld-Geschichten der Töseftä bis hin zu den 
Paradigmen des E^TOH "ISO das Milieu der Häsld-Erzählungen 
ein ausgesprochen schlichtes, sehr oft proletarierhaftes ist, er-
scheint bei Al-Nakawa der Häsid in einer Umgebung, die einen 
durchaus wohlhabenden Eindruck macht. Dies ist aber eine vor-
übergehende Erscheinung. Der Häsld-Typus verfällt nicht die-
sem bürgerlichen Milieu. 

Trotz der geringen Rolle, die das Gebet ohne besonderen 
Anlaß in der Häsld-Geschichte spielt, ist aber das Gebet dennoch 
untrennbar vom Wesen eines Häsid. So berichtet Jalküt sim'önl 
von einem Häsid, der, durch Elias Hilfe reich geworden, seine 
Frömmigkeit aufgab. Dies wirkt sich vor allen Dingen darin 
aus, daß sein Gebet an Intensität nachläßt. Die etwas naive 
Erzählung berichtet, daß Gott sich bei Elia beklagt habe, weil 
die Gebete des Häsid ausgeblieben seien. Gerade dieses Moment 
wird also als charakteristisch für das Nachlassen der Fröimmig-

') Ein hübsches Bild einer solchen bürgerlich gewordenen Frömmig-
keit, wo alle Glücksfälle „mit Genugtuung und Dank gegen Gott erlebt wer-
den", gewinnen wir aus Thomas Manns Roman „Die Buddenbrooks". 
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keit angesehen. Es ist also damit das Häsld-Sein aufs engste ver-
bunden. Dabei handelt es sich vor allen Dingen um den ständi-
gen Lobpreis Gottes, den Gott nicht entbehren möchte. So scheint 
also diese Form des Gebetes, so wenig sie auch in den Ma'ašijjõt 
zutage tritt, für den Häsid doch charakteristisch gewesen zu sein. 
Daß sie in den Erzählungen sehr zurücktritt, liegt nur daran, daß 
sie kaum eine Möglichkeit bietet, zum Motiv eines Geschehens 
ausgestaltet zu werden. 

Bittgebete aus Anlaß eines akuten Notstandes berichten die 
Häsld-Geschichten des öfteren ohne Tendenz und ohne den An-
spruch, durch die Gebete das Wesen des Häsid erschöpfend zu 
charakterisieren. So betet Jehüdä Häsid um das Wunder, das 
ihn retten soll ] ) . СТОП HDD berichtet von einem chassidischen 
Bittgebet, das durch seinen äußeren Anlaß sehr typisch und auf-
schlußreich für das Wesen des Häsid ist : Der Häsid bittet, daß Gott 
einen Fluch von ihm abwenden möge, der ihn der zukünftigen 
Welt verlustig machen soll, während er es nicht für nötig hält, 
einen gegen sein Leben und sein Vermögen gesprochenen Fluch 
wirkungslos zu machen2) · Das Gebet ist, wenn einmal ein reli-
giös bestimmtes Milieu vorliegt, der genuine Weg, um aus einer 
Notlage herauszukommen. So nehmen die Häsld-Geschichten gar 
keinen Anstoß daran, wenn ein Häsid um Rettung seines Lebens 
bittet oder wenn er seine Sorge um das tägliche Brot vor Gott 
trägt. So gerät nach einer Geschichte3) ein Häsid dadurch zwei-
mal in Lebensgefahr, daß er seines Versprechens wegen einen Eid 
verweigert. In beiden Fällen betet er um Rettung und wird er-
hört. Nissim berichtet von einem Häsid, der das Letzte wegge-
schenkt hatte und in der Synagoge Zuflucht suchte, wo ihm auch 
durch Elia geholfen wurde. In beiden Fällen nimmt die Erzäh-
lung keinen Anstoß daran, daß es hier um irdisches Gut geht. 
Immerhin ist das Problem gesehen worden, wie die Erzählung von 
der Abwendung des Fluches zeigt. D a ß der Häsid betet, cha-
rakterisiert sein Wesen nicht. Gekennzeichnet wird sein Häsld-
Sein vielmehr durch den Anlaß oder, wie in der genannten Er-
zählung, durch den Gegenstand seines Gebetes. Aber auch dies 
muß nicht immer der Fall sein. 

4 D i t î H l D I S I S S. 336 f. 
2) "iSD § 977, ed. Wist inetzki 19'24-\ S. 241. 
3) η τ α τ π nntry t£HlD ЛШ" з bei Jellinek, ИГПОП ITH I = "S4K 

S. 454 f. 
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In einer bei Ni ss im ] ) überlieferten Geschichte2) betet der 
Häsid um eine Offenbarung, und zwar nicht auf Grund einer Ge-
wissensnot, sondern nur aus Neugier. Das Gebet hat Erfolg, 
denn nach der Auffassung der Geschichte müssen F a s t e n und 
Gebet, richtig verrichtet, zu einer Offenbarung führen. Das nicht 
eben günstige Urteil, das durch diesen Tatbestand über den 
Häsid gefällt wird, hängt mit der Tendenz der Geschichte zu-
sammen, die diese theoretische Seite chassidhaften Wesens be-
wußt zugunsten der praktischen zurückstellt. 

Dem erbaulichen Charakter der Häsld-Geschichten und dem 
optimistischen Wesen der jüdischen Religion überhaupt entspre-
chend wird von allen diesen Gebeten berichtet, daß sie erhört wer-
den. Auch das religiös nicht eben hoch zu bewertende Gebet des 
Häsid in der eben erwähnten Nissimgeschichte. Aber für das 
Wesen des Häsid konstituierend ist die Erhörung des Gebetes 
nicht. Wesentlich für den Häsid ist vielmehr seine Frömmigkeit, 
die ihn der Gebetserhörung würdig macht. 

J) So die traditionelle Aussprache. Felix Perles (Monatsschrift für 
Geschichte und Wissenschaft des Judentums 76, 293 f.) bezweifelt die Rich-
tigkeit dieser Aussprache und faßt sie lediglich als Volksetymologie auf. Ge-
stützt auf die Tatsache, daß der Name D*D3 zur Zeit seiner Entstehung nur 
m muhammedanischer Umgebung vorkommt, ist Perles geneigt anzunehmen, 
daß der Name überhaupt nur arabischen Ursprungs sei und schlägt 
daher die Lesung „Naslm" = „sanfter Wind" vor. Danach wäre Nasini auf 
Grund der Tendenz zur Verschönerung der Namen entstanden, wie etwa der 
Name Zephir, den man arabischen Sklaven beilegte. Der Grund, der zu die-
ser Annahme geführt hat, will uns aber nicht ganz einleuchten. Der Name 
Nasini kommt, wie die Belege von Richard Hartmann zeigen, selbst bei den 
Muhammedanern nur bei Sklaven vor, sodaß er für die Juden nicht verlockend 
sein konnte. Diese poetischen Namen, die man schönen Sklaven gab, sollten 
lediglich den Reiz ihrer Schönheit betonen, waren aber nicht als Namen im 
eigentlichen Sinne gedacht. Abgesehen davon ist, philologisch gesehen, kaum 
vorstellbar, wie ein ursprünglicher Name Nasini in der Tradition zu Nisslm 
werden konnte. Die Tradition pflegt, abgesehen von lautgesetzlichen Ände-
rungen, Namen in ihrer eigentlichen Form nicht zu ändern, sodaß die tradi-
tionelle Aussprache des Namens Nissini wohl die richtige sein dürfte. Der 
Ursprung dieses Namens ist wohl auf den Brauch zurückzuführen, Kin-
der nach den Festtagen zu benennen. Solche Namen sind uns bekannt: 
TitD DT, nDS, Γ Ό Ο ) j m ( N o r d a f r i k a ) , die noch heute geführt werden, eine 
Tendenz, die man auch bei anderen Völkern beobachtet. Der Name Nissini 
ist wohl durch das Nisslm-Gebet am Hanukkä und Pürlm attrahiert. 

2) ГПЧУУО Ί 3 0 , W a r s c h a u 1886, S. 47 ff.; S. 32.3; 

ПЕНЯ § 441 var i ier t ; vgl. Ta ' a n l t 22a. 



IV. Die Art chassidischen Betens. 

Aus den a n g e f ü h r t e n Beispielen geh t he rvor , daß der Ge-

gens t and des Gebetes nicht typisch f ü r das chass idische Gebet 

ist. E s muß also g e f r a g t werden , ob, wenn es schon keinen typisch 

chass idischen Gegens tand des Gebetes gibt,, n icht doch eine f ü r 
den Häs id c h a r a k t e r i s t i s c h e A r t des Gebetes nachwe i sba r ist. 

Folgende E r z ä h l u n g von einem Häs id soll die bedingungs lose 
E h r f u r c h t vor Gott kennzeichnen, die der Häs id im Gebete be-

weist . 

Ί1ΚΕΠ r r m a Rnelow 11, 123. 
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Diese Geschichte steht im Babli B e räkot 32b und bei Gaster, 
Nr . XLV, 29. Die Var ian ten des Gasterschen Textes sind hier 
unwesentlich !). Der Zusammenhang in B e räkö t behandelt die 

]) Die Abweichungen des Gasterschen Textes sind nur stilistischer 
Natur. Sachlich von Bedeutung ist nur der Titel des römischen Beamten. 
Der babylonische Talmud spricht von einem Ηΐ^, der Gastersche Text be-
nutzt die Bezeichnung* (^ys^ujoi' ). -рвлп ist ein gebräuchlicher Titel 

römischer Beamter in der griechisch sprechenden Welt und wird sonst im 
Talmud des öfteren gebraucht. Zur Zeit des Talmud war "jlftji"! die Be-
zeichnung f ü r eine ganz bestimmte Beamtengattung und als solche durch-
aus bekannt und geläufig. Der babylonische Talmud will nur einen allge-
meinen Fall als Beispiel anführen, er bedarf deshalb keines konkreten 
Titels, er wählt vielmehr eine ganz allgemein hebräische Bezeichnung f ü r 
einen hohen Beamten. Der Gastersche Text scheint eine weniger genaue 
Milieukenntnis vorauszusetzen. Er gibt dem ausländischen Beamten auch 
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Frage, ob man das Gebet unterbrechen darf, wenn ein König oder 
Fürs t vorübergeht. Bei einem jüdischen König ist es nicht 
erlaubt, bei einem nicht jüdischen ist es erlaubt. Daran knüpf t 
diese Geschichte an, die besagt, daß ein Häsid auch bei einem 
nichtjüdischen Machthaber sein Gebet nicht unterbricht. Der 
Machthaber weist den Häsid sogar auf die Törä hin und tadelt 
so sein Verhalten. Der Häsid überzeugt ihn aber davon, daß sein 
Verhalten dennoch richtig sei, indem er einen Vergleich heran-
zieht, nämlich auf das Verhalten hinweist, das der Hegmon 
selber anwenden würde, wenn ihn ein anderer grüßte, während 
er vor einem König stünde. 

Der Häsid setzt sein volles Vertrauen auf Gott. E r ist über-
zeugt, daß ihm während des Gebetes nichts passieren kann. Er 
erfüll t also das Gesetz im v o l l e n Umfange, ohne von der 
Dispens Gebrauch zu machen. Diese gilt nur f ü r die Kleingläu-
bigen, die nicht das absolute Gottvertrauen des Häsid haben. Der 
Häsid weiß, daß ihm seine Gesetzestreue nicht zum Schaden ge-

eine Bezeichnung in der fremden Sprache, um ihn von vornherein sicher 
als Fremden zu kennzeichnen, da die Erzählung ja von dieser Tatsache 
ausgeht. Der Text enthält nun denjenigen griechischen Beamtentitel, der 
auch im Talmud häufig vorkommt. *|*ЮПП kann mit der Zeit ganz allge-
mein eine Bezeichnung f ü r fremde Beamte geworden sein, zumal nach dem 
Verfall des römischen Reiches, wo niemand mehr die einzelnen Beamtenkate-
porien der f rüheren Zeit kannte. Der f ü r s erste präziser erscheinende 
Terminus des Gasterschen Textes kann also gerade Ergebnis eines laxeren 
Sprachgebrauches sein. Die Frage, ob der Gastersche Text eine Ar t 

war, aus dem der Talmud schöpfte, der also die älteren Texte ent-
hielt, kann auf Grund unseres Tatsachenbefundes nicht entschieden werden. 
Doch spricht die Tatsache, daß der Jerusalemer Talmud die Erzählung nicht 
kennt, obwohl der entsprechende Zusammenhang durchaus vorhanden ist, 
dafür , daß die Erzählung jüngeren Datums ist. Wenn überhaupt, so hät te 

nach diesem Tatbestand nur der babylonische Talmud den benutzen 
können, der durch den Gasterschen Text repräsentiert wird. Unsere Er-
zählung vermag also das hohe Alter des Gasterschen Textes nicht zu er-
weisen, sie legt im Gegenteil die Annahme nahe, daß der Gastersche Text 
auf jeden Fall jünger als der jerusalemische Talmud ist. Daß der Gas-
tersche Text jünger auch als der babylonische Talmud ist, wird aber fe r -
nerhin dadurch wahrscheinlicher gemacht, daß die jüngeren Varianten 
a l l e die Bezeichnung f ü r den Beamten anwenden, so daß also 
diese Bezeichnung späteren Datums in der Cîeschichte ist als die Be-
zeichnung 
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reichen kann. Er unternimmt es sogar, den anderen zu überzeu-
gen, und er erreicht das auch tatsächlich. 

Die Erzählung will also keine Märtyrergeschichte sein. Sie 
will im Gegenteil zeigen, daß eine solche ehrfurchtsvolle Haltung 
im Gebete durchaus möglich ist. Es wird gegen eine Dispens 
polemisiert, aber nicht auf Grund einer heroischen Forderung, 
sondern durch den Hinweis, daß diese Dispens gar nicht unbe-
dingt nötig ist. Die Erzählung wird von einem etwas naiven Opti-
mismus getragen. Der Typus des Häsid entspricht auch dieser 
Grundhaltung. Ein naives Vertrauen darauf , daß Gott immer 
hilf t und daß ein chassidhaftes Leben immer möglich ist, kenn-
zeichnet viele Häsid-Erzählungen. 

Die Geschichte spiegelt historische Zustände wider. Freilich 
wTird die literarische Ausgestaltung nicht ohne weiteres den wirk-
lichen Verhältnissen entsprechen. Immerhin gab es auch römische 
Beamte, die von den Gesetzen der Juden wußten. 

Die Intensität chassidischen Gebetes, die aus der Ehr fu rch t 
vor Gott entspringt, haf te t so sehr an dem Typus des Häsid, daß 
sie als alleiniges Motiv einer alten Wundergeschichte erhalten 
bleiben kann. So berichtet Al-Nakawa auf Grund einer ursprüng-
lich von R. H>ninä ben Dösä erzählten Tradition von einem Häsid, 
den nichts — auch Lebensgefahr nicht — veranlassen kann, sein 
Gebet zu unterbrechen !) . Auch ein mittelalterliches Märchen, in 
dem ein Bär dem Häsid während des Gebetes gegenübertri t t , 
schildert den Häsid, wie er sein Gebet in keiner Weise unter-
b r i ch t 2 ) · Der hier zum Ausdruck gebrachte Grundzug chassi-
dischen Wesens ist unbedingte G e s e t z e s t r e u e , die von kei-
ner Dispens Gebrauch macht, das Motiv entspricht also der Er-
zählung von dem Häsid und dem Hegmon. Dasselbe berichtet Za-
bara in einer Häsid-Geschichte ebenf alls in bezug auf das Gebet : 
der Häsid, der gelähmt ist und die vorgeschriebenen Gebete f ü r 
die an seinem Hause vorübergetragenen Toten nicht verrichten 
k a n n , fühl t sich darüber doch im Gewissen so beunruhigt, daß 
Gott ihm durch ein Wunder die Möglichkeit gibt, seiner Pflicht 
nachzukommen. Hier t r i t t klar hervor, daß nach manchen Auf-

*) Siehe L. Gulkowitsch, Häsid und Wunder, S. 64. 

-) Gaster, The Exempla of the Rabbis, Nr CCCIII, S. 194 f. 
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fassimgen das Gebet unbedingt an ein gewisses Zeremoniell ge-
bunden ist. Denn nur am Zeremoniell, nicht am Gebete war ja 
der Kranke gehindert 1 ) · Diese unbedingte Gesetzestreue in be-
zug auf äußere Formen des Gebetes vertritt auch gelegentlich der 
Talmud und zwar in sehr grotesker Weise. Eine den oben be-
richteten Fällen ähnliche im Gesetze verwurzelte Gebetsauffas-
simg vertritt auch eine von Gaster überlieferte Erzählung-) in 
bezug; auf das Gemeindegebet : der T D " macht es seinem Sohne 
zur Pflicht, niemals an einer Synagoge vorbeizugehen, ohne sie 
zu betreten, wenn gebetet wird, und die Synagoge nie zu verlassen, 
ehe der Tin mit seinem Gebete zu Ende ist. 

Es ist schon in der Einleitung betont worden, daß eine Wert-
schätzung des Gebetes durch die Tõrä unbedingt gewährleistet 
ist und daß der Wert des Gebetes nur am Studium der Tõrä selbst 
problematisch werden kann. Dieses Problem behandelt die fol-
gende Geschichte. 

Im Kapitel über die Vi Π berichtet Al-Nakawa einen 
Midraš, der zweifellos Reminiszenzen an j Ber I, 2 aufweist. Dort 
wird die Frage erörtert, ob das Törästudium durch Gebet unter-
brochen werden darf. Die Frage wird verneint und bejaht je 
nach der zitierten Autorität. R. sim'ön ben Jöhai erwägt die Mög-
lichkeit, ob es nicht besser sei, wenn Gott dem Menschen zwei 
Münder gegeben hätte, einen f ü r ГГПП, einen fü r Gebet. Er ver-
bessert sich aber sofort selbst, da er einsieht, daß schon ein 
Mund genug des Bösen anzurichten versteht. Bei Al-Nakawa dage-
gen heißt es : 

l iN^n n i i : a , ed. Enelow IV, 363 f.y). 

bv 12121 1Я1К1 Х1Л "|1Ί3 »ПрЛ VVSD» ЛМ» ΊΠΝ ТОГО Л»5?й 
•jm» 11В031 nVsiiai лила n pioyV тпхл лгв т » ^ п\лч ]Л' *й dVijt 
inaiai -[лила тлх лвз "mn л'лкю па 'Л'па ррлат 'aisa ia naib

 ч

л»л1 

*) Zabara, VIIVIT 12D, Abschnitt 6, ed. I. Davidson, Berlin 1925,. 
S. 60 f. 

-) The Exempla of the Rabbis, nr. CCCVIII, S. 207 f 
: i

) Vgl. jBf'râkôj; I, 2'. Jõnä Gerondi zu 'Äbõt I, 17 (ed. Berlin, S. 17) 
führ t diese Stelle mit Abweichungen an; vgl. Ratner, •'ΊϊίΊΙ^"! "pv.i ΠΖΓίΚ 
zu Beräkö_t, S. 18. 
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In dieser Fassung ist das Motiv abgewandelt und zu einem 
sehr schönen, von t iefer Religiosität zeugenden Midraš ausge-
staltet worden. 

Ein TDH betete zu Gott, daß er ihm zwei Münder geben 
möchte, den einen f ü r Tõrä und Gebet, den anderen f ü r die Ver-
richtungen des täglichen Lebens. Anschließend an dieses Gebet 
meditiert der T O " und erkennt sofort, daß sein Gebet noch einen 
t ieferen Sinn hat : wenn es schon dem Gewissen Schwierigkeiten 
bereitet, mit demselben Mund, der notwendige weltliche Verrich-
tungen tun muß, auch die Tõrä auszusprechen, um wieviel unge-
eigneter ist ein Mund, Törä auszusprechen, wenn er unnützem 
Geschwätz dient, und um wieviel mehr noch ist ein Mund dazu 
ungeeignet, wenn er der Verleumdung dient. 

Der Häsid kommt also gerade zum entgegengesetzten Schluß 
als R. sim'ön ben J ö h a i : f ü r den Häsid ist die Tatsache der "puT? 
>НП ein Grund meh r , um einen zweiten Mund, den Törämund, 
zu erbitten. R. sim'ön ben Jöhai dagegen steht aus demselben 
Grunde von seiner Bitte ab. Der Midraš faßt das Problem un-
gleich tiefer und rein religiös ayf : es kommt dem Häsid alles dar-
auf an, daß Tõrä und Gebet nicht profaniert werden. Das In-
teresse des R. sim'ön dagegen ist praktisch-halachisch. Die Pointe 
ist also nicht nur formal verschoben worden, sondern dem Midraš 
Hegt eine andere Frömmigkeit zugrunde, nämlich eine rein t h e о -
z e n t r i s c h e Haltung des Menschen. R. sim'ön ist hier der 
theologische Prakt iker , der Häsid dagegen der theologische Theo-
retiker, aber nicht Begriffstheoretiker, sondern Gefühlstheoreti-
ker, also in gewissem Sinne Mystiker i ) . Fü r den Begriff des 
Häsid ist hier außerdem typisch, daß der Häsid die Forderungen 
in der Religion so ernst, ja überspitzt au f faß t . Daher vermag 
ihm die Er fü l lung der religiösen Forderung im Rahmen der nun 
einmal unzulänglichen menschlichen Möglichkeiten nicht zu ge-
nügen. E r beweist also eine besonders hohe Auf fassung des Gebe-

1) Diese A r t von Meditationen eines T D Π sind f ü r Al-Nakawa typisch 
(vgl. ζ. Β. ΤΐχΏΠ ed. Enelow I, 32; IV, 108 und IV, 248). 
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tes, aber nicht des Gebetes allein. Das Tõrästudium ist ihm gleich 
heilig. Das Problem, ob Tõrä oder Gebet höher zu bewerten sind, 
wird nicht erörtert . Vom Standpunkte des Häsid aus ist das Pro-
blem wohl auch kaum vorhanden, da er der Typus des persönlich 
frommen Menschen ist, f ü r den halachische Distinktionen nichts 
bedeuten. Tõrästudium u n d G e b e t sind Gottesdienst, also 
gleicher Weise heilig und über alles Profane e rhaben 1 ) . 

') Eine Skala chassidischer Handlungen, unter denen das Gebet an er-
ster, das Studium an zweiter Stelle steht, bringt die Geschichte von den bei-
den D T D u und dem Sohne des Zöllners (cod. Gaster 185 ( = oxf. 1466) ; s. 
Gaster, The Èxempla. Nr. 332 auf S. 119; Jellinek, ΪΤΊΙΏΠ rVU V, 131 ff.; 

S. 321 und S. 460; Nisslm ben Ja' i lkõb 'D> Warschau 
1886, S. 6 f . ; - р У £ Nr. 27 auf S. 121. 



Zusammenf assung. 

Wenn man das Material betrachtet, das sich f ü r die F rage 
der Stellung des Häsid zum Gebet aus den Häsid-Geschichten er-
gibt, dann fällt zunächst auf, wie uneinheitlich und wie wenig ty-
pisch dieses Material ist. Es macht sich zwar eine Tendenz gel-
tend, den Häsid mit dem charismatischen Beter zu identifizieren 
(vgl. die Höni-Erzählungen auf S. 9f, und S. 16). Aber durch-
gesetzt hat sich diese Tendenz nicht. Denn beide Geschichten wer-
den auch unter dem Namen Hönis und unter dem seines Enkels 
Abbä Hilki j jä überliefert, und zwar ist die namentliche Überlie-
fe rung die jüngere. Es war hier also nicht so, daß alte, unter 
einem Namen überlieferte Geschichten schließlich unter einem 
Gattungsbegriff t radier t wurden, während der Namen verloren 
ging, ein l i terarischer Vorgang also, wie er sich bei der von Nissim 
ohne Namen überlieferten Geschichte, die ursprünglich von Abbä 
Jödän (Häsid und Wunder, S. 35. ff.) berichtet wurde, abgespielt 
hat. Vielmehr hat sich hier eine Spezifizierung des Typus Häsid an-
gebahnt, die aber nicht durchgeführ t werden konnte, weil sie die-
sem Typus nicht entsprach. Denn die Verknüpfung des chassi-
dischen Typus mit einem speziellen Charisma hätte mit der Zeit 
doch zur Bildung eines Standes von Hasidim geführ t . Der 
Häsid ist eben Repräsentant des Volkes, nicht aber eines speziel-
len Standes. Aus demselben Grunde wurde die Erzählung von 
H aninä ben Dösä und der Schlange erst dann auf einen 
Häsid übertragen, als eine Verschiebung ihrer Tendenz eingetre-
ten war (Häsid und Wunder, S. 64 ff.) : ursprünglich berichtete 
die Geschichte von einem Beter, der durch sein Gebet Wunder ver-
richten konnte, im Verlaufe ihrer Tradition wurde sie aber so 
modifiziert, daß sie nur noch von der Intensität des Gebetes han-
delte. Der Held der Erzählung ist nun ein Beter, dem nichts die 
ПЛЭ zu rauben vermag oder auch — falls der Häsid die 
Schlange bemerkt hat — ein Beter, der keine der Dispensen, die 
das Gesetz f ü r solche Notfälle vorsieht, f ü r sich in Anspruch 

4 
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nimmt. Der Häsid als charismatischer Fürbi t ter t r i t t auch in 
einer erst im Γ Ή Ι Π Γ Ί Г Л Ъ У У — wenigstens in der u n s be-
kannten Form — überlieferten Geschichte auf (s. oben S. 26 f . ) , 
in der Erzählung von R. Re 'üben und seinem Sohne. Der Häsld-
Charakter des R. Re 'üben t r i t t aber im Verlaufe der Geschichte 
sehr zurück. Es wird auch merkwürdig wenig im Einzelnen von sei-
nem Gebet berichtet. E r vermochte die har ten Beschlüsse 
(ΓΤΗ7.Ί) Gottes über Israel aufzuheben. Mehr wird nicht dar-
über gesagt. Die ganze Sache wurde nicht mehr recht verstan-
den, da sich der entsprechende Häsld-Begriff nicht durchgesetzt 
hat, und so in der Überlieferung der Geschichte mehr und mehr 
vernachlässigt. Der Typus des Häsid hat sich also nicht zu einem 
Typus entwickelt, f ü r den ein besonderes Gebetscharisma charak-
teristisch ist, obwohl Tendenzen dieser Art in der älteren Zeit 
vorhanden waren. Wenn überhaupt, so zeichnet sich das chassi-
dische Gebet nur durch seine Intensität aus. Der Häsid nimmt 
das Gebet so ernst, wie er j e d e religiöse Pflicht nimmt. 

Bei der Er fü l lung dieser Pflicht macht er aber von keiner 
Dispens Gebrauch. E r läßt sich durch keine Lebensgefahr ab-
schrecken. Auch in solchen Fällen nicht, wo das Gesetz eine 
Unterbrechung des Gebetes ausdrücklich gestattet. Die Stellung 
des Häsid zum Gebet ist in dieser Hinsicht nur ein Sonderfall 
seiner Stellung zu den religiösen Pflichten überhaupt und muß 
daher in den größeren Zusammenhang einer Untersuchung der 
chassidischen Gesetzesauffassung gestellt werden. 

Die Überschreitung der Grenzen des unbedingt Gebotenen 
macht sich auch in bezug auf den Inhalt und die äußere Ausge-
staltung des chassidischen Gebetes bemerkbar. Gott f ü r alle irdi-
schen Güter zu danken ist nur eine Pflicht, aber der Häsid unter-
zieht sich dieser Pflicht mit besonderer Freude. Jeder bittet um 
Erlösung aus der Not, der Häsid aber bittet noch mehr f ü r an-
dere als f ü r sich selbst. Außerdem bewertet er die innere, 
religiöse Not höher als jedes äußere Leiden. Der Häsid dankt 
Gott sogar dafür , daß er ihn arm gemacht hat. Der Inhalt die-
ser chassidischen Gebete ist kennzeichnend f ü r die Stellung des 
Häsid zum Besitz. Der Häsid ist nicht Asket. E r entledigt sich 
nicht seines Besitzes, denn er betrachtet ihn als Gnadengeschenk 
Gottes. Aber eben nur als G n a d e η geschenk, das Gott ebenso 
nehmen als geben kann. 
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In der Mehrzahl der Fälle ist das chassidische Gebet Pflicht-
gebet insofern, als es sich um die vorgeschriebenen Gebete han-
delt. Aber diese Pflicht wird in einer besonderen Weise erfüllt . 
Abgesehen von dem Sonderfall des Gebetscharismas t r i t t das 
spontane Gebet gegenüber dem Pflichtgebet ganz zurück. Das 
spontane Gebet t r i t t aber gegebenenfalls doch auf, ζ. B. als Bitte 
oder Fürbi t te in besonderen Notfällen. 

Das chassidische Gebet ist ursprüngliches, schlichtes und ech-
tes Gebet, es ist nur Bittgebet oder Dankgebet. Nur einmal t r i t t 
das mehr lehrhafte, betrachtende Gebet auf und auch hier liegt 
eigentlich nur eine etwas ungeschickte Erzählungstechniik vor. 
Die Gedanken des Häsid könnten auch anders als in einem Gebete 
ausgesprochen sein. Diese Ar t contemplalo ist durchaus nicht 
mystischer Natur . Das Ich des Menschen wird nicht ausgeschal-
tet. Der Mensch redet, nicht Gott. Jede Mystik fehlt überhaupt 
in den Gebeten dieser Hasidim : es handelt sich nicht um ein Hin-
aufbeten zu Gott, um ein Schweigen in Gott, oder wie die Mysti-
ker sonst ihre Gebete zu umschreiben pflegen, sondern um das 
schlichte, zuweilen einen anthropomorphen Gottesbegriff voraus-
setzende Gebet einer praktischen Alltagsfrömmigkeit, die frei-
lich trotzdem sehr echt und tief sein kann. 

Wenn wir das soziale Milieu betrachten, das die Mehrzahl der 
Häsld-Geschichten voraussetzt, so fällt uns vor allen Dingen auf, 
daß der Häsid sehr häufig als arm geschildert wird. Das f ü h r t 
zu dem Problem, ob Häsid-Sein nicht überhaupt eine Religion der 
Stiefkinder des Lebens ist, ob das Ideal des Häsid nicht nur ein 
Trost in seiner Armut ist. Dieser Zusammenhang läßt sich nicht 
ganz ausschließen. Jede Religion ist doch immer irgendwie eine 
Religion der Armen. An sich ist im Lichte der Religion Be-
sitz nur gleichgültig. Der Fromme kann ebensogut arm wie reich 
sein. Aber die Entwer tung des Besitzes wird auch immer not-
wendig dahin mißverstanden, daß sie dem Armen sein Los erleich-
tern soll. Die Entwer tung des Besitzes ist zweifellos ein Trost 
f ü r den Armen, und so ergibt es sich Von selbst, daß gerade diese 
Trostbedürft igen in allen Religionen die eigentlichen Träger der 
Frömmigkeit sind. 

Ferner müssen wir bedenken, daß der Häsid als Vertreter 
der V o l k s frömmigkeit normaler Weise in einem geschlossenen 
jüdischen Kreise lebt. Diese geschlossenen Kreise des jüdischen 

4* 
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Volkes sind aber von alters her immer eine Gemeinschaft gewe-
sen, in der die Armen so zahlreich vorhanden waren, daß sie das 
soziologische Bild bestimmen. Das hängt vor allen Dingen mit 
den strengen Forderungen der jüdischen Religion zusammen, die 
den Frommen im Erwerbsleben fas t konkurrenzunfähig macht. 
Die Forderung des Thorastudiums, die Festtage, das Speisegebot 
zwingen ihn, täglich und stündlich die religiösen Forderungen 
über alle anderen Forderungen des Tages zu stellen. Wenn also 
der Häsid typischer Vertreter eines Frommen aus dem Volke ist, 
so ist er in der Mehrzahl der Fälle automatisch Vertreter eines 
a r m e n Volkes !) . 

Diese beiden Momente wirken bestimmend auf das soziolo-
gische Milieu der Häsld-Erzählungen ein. Entscheidend dürf te 
aber ein anderes Moment sein, das auf einer ganz anderen Ebene 
liegt. Es hängt nämlich mit der Technik der Erzählung zusam-
men. Das Ziel der Häsld-Erzählungen ist, den Typus Häsid in sei-
nen charakteristischen Zügen darzustellen. Der Häsid ist aber ein-
mal seinem Wesen nach traditionell ein Mensch, der sich durch 
eine besondere Bescheidenheit auszeichnet. Dieser Typus läßt 
sich dann besonders charakteristisch herausarbeiten, wenn das ge-
schilderte Milieu ebenfalls einen schlichten Charakter t rägt . Zum 
anderen gilt der Häsid als ein Mensch, der die Forderungen der 
Frömmigkeit über alle anderen stellt. E r muß also in Situationen 
geschildert werden, in denen an seine Frömmigkeit die allerhöch-
sten Anforderungen gestellt werden. In den Geschichten, die 
den Häsid im Gebete schildern, t r i t t dieser Zug weniger hervor. 
Dagegen bestimmt er die Komposition vieler Häsld-Wunderge-
schichten. Die Not, aus der schließlich nur noch ein Wunder ret-
ten kann, wird in der Mehrzahl der Fälle dadurch hervorgerufen, 
daß der Häsid bedingungslos die Forderungen der Religion er-
füllt. Dies ist in einem Milieu der Armut besonders leicht darstell-
bar. Noch deutlicher t r i t t dies hervor, wenn man das Verhältnis 
des Häsid zur Forderung des Almosengebens betrachtet. Gerade, 
wenn der Häsid sein Letztes als Almosen hingibt, wird eine erzäh-
lungstechnische Basis geschaffen, von der aus eine Handlung ge-

x) Eine Ausnahme macht in dieser Hinsicht das Milieu der Erzählun-
gen bei Al-Nakawa. Diese Erzählungen stammen aus dem Milieu der spani-
schen Judenheit vor den großen Verfolgungen, also aus einem Milieu, in dem 
auch weitere Volkskreise relativ wohlhabend waren. 
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staltet werden kann, die die exemplarische Frömmigkeit des Häsid 
darstel l t1 ). 

Das Milieu der Häsld-Geschichten ist also ein Ergebnis er-
zählungstechnischer Notwendigkeit. Die Erzählungen wurden da-
durch pointierter, daß sie in den Kreisen der Armen und Ärmsten 
spielten. Der Häsid als solcher ist aber nicht Repräsentant dieser 
Volksklassen, er ist Repräsentant des ganzen Volkes. So gibt es 
kein typisch chassidisches Milieu. Der Typus Häsid ist weder 
milieubildend noch Ergebnis des Milieus. Der Begriff des Häsid 
war von Anfang an zwar ein soziologischer Begriff, er war aber 
nicht ein klassen- oder standesbildender Begriff. E r war stets 
zugleich religiöser Begriff. Die jüdische Religion aber ist eine 
Volksreligion κατ έςοχήν. Der Repräsentant der jüdischen Reli-
gion ist zugleich Repräsentant des Volkes. Im Typus des Häsid 
schuf sich die jüdische Religion, und zwar die gelebte Religion 
und nicht die Theologie, ein Symbol ihres Seins. Der Häsid sym-
bolisiert nicht eine einzelne Form, in der jüdische Religion Ge-
schichte werden kann, er symbolisiert vielmehr die jüdische Reli-
gion, wie sie ihrer Idee nach ist. Der Häsid ist das Wunschbild 
des jüdischen Frommen. So möchte er sein und so sollte nach sei-
ner Meinung ein f rommer Mensch beschaffen sein. Der Häsid re-
präsentiert nicht irgendeine überspitzte religiöse Forderung. 
Der Geist, in dem dieser Typus geschaffen wurde, hält sich über-
haupt sehr fern von Polemik. Der jüdische Fromme möchte und 
sollte nicht nur so sein wie ein Häsid, sondern er kann auch so 
sein.· Der Begriff des Häsid tendiert also auch in religiöser Hin-
sicht nicht auf Absonderung einer Gruppe von Auserwählten, 
ebensowenig wie er in soziologischer Hinsicht auf Ausbildung 
eines geschlossenen sozialen Kreises hin tendiert. Der Häsid ist 
durchaus Typus, und als solcher Symbol, nicht eine konkrete ein-
zelne Gegebenheit. E r ist das religiöse Ideal eines Volkes, nicht 
einer Klasse und auch nicht das individuelle religiöse Ziel einzel-
ner Frommen. 

1) Die Forderung des Almosengebens ist eine so zentrale Forderung 
in der jüdischen Religion und entspricht so sehr dem Grundtypus chassidi-
scher Frömmigkeit, die eine praktische Frömmigkeit ist, daß aus dieser 
religiösen Forderung und der Problematik, die sie enthält, ein ganzer Typus 
von Häsid-Geschichten entstanden ist. Diese Häsid-Geschichten sollen in 
einer besonderen Studie behandelt werden. 
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Einleitung. 

Wenn der Chassidismus als ein kulturphilosophisches Pro-
blem behandelt werden soll, so ist damit die Frage gestellt : was 
lehrt uns die Tatsache des Chassidismus in bezug auf das Wesen 
der Kultur? Es steht damit zur Diskussion, sowohl was Kultur 
eigentlich ist, als auch, welcher Art die einzelnen Phänomene sein 
können, in denen sich die Kultur historisch realisiert. Auch 
wenn der Chassidismus f ü r die Geschichte der Kultur nichts 
geleistet hätte, auch wenn er Kultur zerstört hätte, so wäre doch 
clas Problem vorhanden, warum er nichts leisten konnte oder 
weshalb er schädlich wirkte. Der Chassidismus speziell als religi-
öse Bewegung stellt weiter die Frage in den Mittelpunkt, wieweit 
Religion und Kultur in Beziehung stehen. Wir haben dabei 
nicht nur zu behandeln, welche theoretische Begründung der 
Chassidismus seiner Stellung gegenüber der Kultur gegeben und 
wie er zur Kultur praktisch Stellung genommen hat, sondern 
vor allem auch, was er f ü r die Kultur bedeutet hat . Als religiöse 
Richtung muß der Chassidismus eine transzendente Zielsetzung 
haben und damit erhebt sich die Frage, wieweit sich diese t rans-
zendente Zielsetzung mit der weltimmanenten Zielsetzung der 
Kultur vereinigen läßt. Da der Chassidismus stets jüdische 
Bewegung geblieben ist, so bedeutet er weiterhin ein Beispiel f ü r 
die Auswirkung einer nationalen Bindung der Kultur. Es handelt 
sich nicht darum, spezifisch Jüdisches zu substrahieren, sodaß 
allgemein Kulturelles übrig bleibt. Denn die Geschichte kennt 
nur die geschlossenen Kulturkreise. Kultur an sich ist nur der 
allgemeine Wert, der sich in einzelnen Kulturen von verschie-
dener Färbung realisiert. So enthält jede einzelne Kultur ein 
Moment, an dem sich demonstrieren läßt, was Kultur an sich ist. 
Sie enthält aber zugleich auch ein anderes Moment, das die spezi-
fische Modifikation ausmacht. Das Spezifische am Chassidismus 
ist sein religiöser Charakter, seine Bindung an das Judentum 
und diejenigen Eigentümlichkeiten, die sich aus der Besonderheit 
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seiner Zeit ergeben. All das addiert macht aber noch nicht das 
Wesen des Chassidismus aus. Es kommt noch ein gewisses 
Moment dazu, das den Chassidismus eben zum Chassidismus 
macht. Aber auch dieses besondere Moment gehört in das Phäno-
men Kultur hinein. Gerade dieses Besondere vermag die Spann-
weite zu illustrieren, zu der Kultur fähig ist. Wir haben also an 
den Chassidismus folgende Fragen zu stellen : Welche neue Gestalt 
gab er der Kultur? Welche Wesensseite der Kultur wurde damit 
durch ein historisches Beispiel klargestellt? Vermochte der Chas-
sidismus diese neue Wesensseite der Kultur, die ihn zu einer 
Bewegung eigener Prägung stempelte, rein darzustellen? Erfül l te 
er also seine historische Aufgabe, und wie erfüllte er sie? 

An jede Kultur und an jede Bewegung innerhalb der Kulturen 
muß die Frage gestellt werden, welcher Ar t ihre Träger sind. 
Die wichtigste Seite dieses Problems ist die Frage, ob die Masse 
oder ob einzelne Individuen Träger der Kultur sind. Diese Frage 
ist nicht ohne weiteres identisch mit der Feststellung, wie groß 
die Anzahl der Kultur t räger ist. Die Frage entscheidet sich 
vielmehr daran, ob das Ziel der betreffenden Kultur oder der 
betreffenden Bewegung dem Begriffsvermögen und den Ziel-
setzungen der Masse entspricht. Ein Ziel, das Massen zu faszi-
nieren vermag, muß nicht notwendig ethisch wertlos oder gar 
verwerflich sein. Massen können auch f ü r gute Ziele begeistert 
werden. Freilich ver führ t der äußerliche Charakter des Massen-
instinktes immer wieder dazu, diesen Instinkt auf ethisch ver-
werfliche Ziele zu richten. Das ist aber keineswegs notwendig. 
Jedes Individuum hat mehr oder weniger am Masseninstinkt Teil. 
Dieser Instinkt kann angeregt werden und fortreißend wirken. 
Dabei wird es irrelevant, ob das Ziel, das angestrebt wird, den 
persönlichen Idealen des Individuums entspricht oder nicht. 
Wissen und Gewissen werden ausgeschaltet. 

Die Erkenntnis, die zur Entstehung einer Soziologie ge führ t 
hat, daß nämlich das Individuum nicht nur als Einzelnes exi-
stiert und als Einzelnes gar nicht existieren könnte, enthält das 
Problem, ob auch im historischen Sinne, nicht nur im metaphysi-
schen, ein überindividueller Geist, ein objektiver Geis t 1 ) besteht. 
Der Kernpunkt des Problems ist, ob dieses überindividuelle 

*) Vgl. R. Eisler, Grundlagen der Philosophie des Geisteslebens, Leip-
zig 1908, S. 19 ff. 
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„geistige" Moment, dessen Existenz evident ist, so geartet ist, 
daß es mit Recht die gleiche Bezeichnung t rägt , wie der individu-
elle Geist. Zweifellos ist der sogenannte überindividuelle Geist 
keine Substanz, sondern eine Funktion. Jede Funktion ist aber eine 
Funktion von Etwas. Der überindividuelle „Geist" ist eine 
Funktion des individuellen Geistes. Jedes Individuum ist dazu 
angelegt, der Ausgangspunkt dieser Funktion zu sein, das eine 
mehr, das andere weniger, aber die Funktion, die wir im Zu-
sammenklingen mit der entsprechenden Funktion anderer Indi-
viduen als Gemeinschaftsgeist bezeichnen, macht niemals den 
Gesamtgehalt des geistigen Lebens eines Individuums aus. Der 
Grad der Gemeinschaft ist nicht nur nach Individuen verschieden, 
sondern auch auf Grund desjenigen Moments, das eine Gemein-
schaft konstituiert. Die wirtschaftl iche Gemeinschaft e r f äh r t 
die Erfü l lung ihres Wesens am stärksten dadurch, daß das 
individuelle Moment möglichst zurücktri t t . Ziel und Interesse 
der Gemeinschaft müssen identisch sein mit dem Ziel und 
Interesse jedes Einzelnen. Jedes Betonen des Individuellen 
zersprengt hier die Gemeinschaft. Das andere Extrem wird 
durch religiöse Gemeinschaft dargestellt. Hier ist dem indi-
viduellen Charakter der Frömmigkeit der breiteste Raum 
gegeben. Gerade in dieser Freiheit des Einzelnen gewinnt die 
religiöse Gemeinschaft ihre größte Tiefe. Innerhalb religiöser 
Gemeinschaften ist das individuelle Moment dann am stärksten, 
wenn es sich um eine Religion mystischer Grundrichtung handelt. 
Im Wesen der Ratio liegt immer das Prinzip einer Allgemein-
gültigkeit. Die Logik macht immer den Anspruch, daß es nur 
e i n e Logik geben kann. Das mystische Denken dagegen ist ein 
ausgesprochen individuelles Denken. Der andere kann immer nur 
ertasten, was ungefähr gemeint ist und versteht nur insoweit, 
als Verwandtes in ihm anklingt. 

Der Chassidismus ist als mystische religiöse Bewegung also 
von vornherein darauf angewiesen, dem Individuum seine 
Freiheit weitgehend zu lassen. Hier ist die Bedeutung des unbe-
kannten Frommen im Chassidismus begründet. Im Prinzip 
ist jeder Chassid ein schöpferischer Gestalter chassidischer Fröm-
migkeit. E r ist immer noch etwas anders als sein Lehrer, als die 
Mitglieder des Kreises, dem er angehört. 

Der Chassidismus w7ar eine der reichsten und lebendigsten 
Bewegungen im Judentum. E r stellte eine Renaissance echt 
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jüdischen Wesens dar. Nachdem er so weit in die Vergangenheit 
gerückt worden ist, daß seine Enta r tung als solche erkannt wer-
den konnte, erscheint seine Blütezeit als ein Idealbild und Vorbild 
jüdischer Frömmigkeit. Die natürliche Folge davon ist der 
Versuch, chassidisches Wesen neu zu beleben, um dem Judentum 
neue Kra f t und neue Inhalte zu geben. Indessen bildete der Chassi-
dismus zwar nicht das Ergebnis einer äußerlichen historischen 
Situation, wohl aber den Ausdruck einer Phase der Geistes-
geschichte, die nur in diesem historischen Augenblick so gestaltet 
werden konnte. So wenig wie sich die geistesgeschichtliche 
Situation, in welcher der Chassidismus entstand, wiederholen läßt, 
so wenig läßt sich der Chassidismus wiederholen. Was vom 
Chassidismus gelernt werden kann, ist nur etwas Formales : der 
Chassidismus ist ein sinnfälliges Beispiel f ü r die Spontaneität und 
Freiheit religiöser Bewegungen. Der Chassidismus kam von innen 
heraus, er ist niemals bewußt gemacht worden. Die älteren Chassi-
dim verstanden noch nicht einmal die Einheit ihrer Bewegung. Der 
Meseritscher Maggid und R. Nahman aus Brazlaw begannen 
bewußt von neuem. Sie wollten keine chassidischen Traditionen 
fortsetzen. Diese bestanden zwar und waren überall lebendig, 
auch in den Lehren und in dem Leben dieser beiden Saddlkim. 
Aber sie waren noch nicht als solche bewußt. So bestand gerade 
in der Blütezeit des Chassidismus ein unbewußtes chassidisches 
Leben und in diesem Unbewußtsein liegt die Kra f t der Religion 
beschlossen. Es gehört zum Wesen des religiösen Genies, daß es 
nicht weiß und nicht zu wissen begehrt, was es tut. Wenn das 
heutige Judentum eine dem Chassidismus entsprechende Renais-
sance jüdischen Wesens hervorbringen sollte, so kann dies nur aus 
dem Leben des Judentums heraus ohne bewußtes Programm 
geschehen. Was so entstehen kann, wird und kann kein Chassi-
dismus und кбяп Neochassidismus sein, denn die historische Auf-
gabe des Chassidismus ist erfüllt. Der Chassidismus hat sich über-
lebt und ausgelebt wie kaum je eine Bewegung. Eine neue Bewe-
gung im Judentum muß eine neue geistesgeschichtliche Aufgabe 
ergreifen und lösen. 



DIE STELLUNG DES CHASSIDISMUS INNERHALB DER 
SOZIOLOGISCHEN STRUKTUR SEINER ZEIT. 

I. Die Stellung des Chassidismus in seiner sozialen Umwelt. 

1. D e r C h a s s i d i s m u s a l s V o l k s - , n i c h t M a s s e n -
b e w e g u n g . 

Der Chassidismus hat eine außerordentliche Zahl von Men-
schen ergriffen. Das legt den Gedanken nahe, daß es sich hier um 
eine Massenbewegung gehandelt hat. Das würde zunächst nicht 
gegen den geistigen Wert des Chassidismus sprechen, da, wie eben 
gesagt, die Masse auch f ü r wertvolle Ziele begeistert werden kann. 
So enthalten alle großen Religionen Zielsetzungen, die den Massen 
adäquat sind. Dies sind keine Zielsetzungen, die den Charakter 
der betreffenden Religion verfälschen. Es sind nur nicht a l l e 
Z i e l e der Religion. Es gibt immer Gebiete des Religiösen, die der 
Masse nicht adäquat sind, die nur den Individuen zugänglich blei-
ben, also den Menschen, denen es gelingt, persönliche Zielsetzungen 
über den Masseninstinkt zu stellen. Der Chassidismus ist trotz der 
großen Zahl seiner Anhänger nicht eine religiöse Bewegung, die 
dem Masseninstinkt entspräche. Er ist doch zu sehr mystisch 
eingestellt, er erkennt zu sehr die Einsamkeit der Seele vor Gott 
an. Was er zu bieten hat, kann keine Masse begeistern. Das zeigt 
sich am deutlichsten daran, daß er soziale Probleme bis zum 
ethisch Bedenklichen ignoriert. Was er verlangt, kann immer nur 
der Einzelne leisten, sofern er nicht Masse ist. Wenn es dem 
Chassidismus gelang, dennoch weite Kreise des jüdischen Volkes 
zu durchdringen, so lag es daran, daß er ausgesprochen jüdisches 
Wesen explizierte. ,So konnten v i e l e Einzelne empfinden, daß 
hier Art von ihrer Art vorlag. Daß der Chassidismus nicht Massen-
bewegung war, erklärt auch die auffällige Tatsache, daß er 
keine Proselyten unter Nichtjuden gemacht hat. Denn der 
Masseninstinkt ist so wenig differenziert, daß eine Bewegung, 
die an diese Instinkte appelliert, nicht vor den Grenzen einer 
Kultur Halt macht, zumal wenn diese Grenzen wie im Falle des 
Chassidismus nicht mit räumlichen Grenzen zusammenfallen. 
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Die Tatsache, daß der Chassidismus keine Massenbewegung 
ist, muß sich vor allem in seiner Sprache auswirken. Die Sprache 
ist ja das Mittel, mit dem der Masseninstinkt angeregt und 
geleitet wird. Der Chassidismus wendet sich an keine Masse, 
er bedarf also keiner Sprache, die auf Massen wirkt. E r kann 
verzichten auf Flachheiten und grobe Effekte. E r kann also das 
Leben der Sprache gleichsam nach innen wenden. So konnte der 
Chassidismus eine eigene Begriffswelt und ein eigenes Sprach-
system gestalten. Diese Sprache mußte auf nichts weiter 
Rücksicht nehmen als auf die spezifische Eigenart der Gedanken-
welt, die sie darzustellen hat te !) . 

Der Chassidismus wendet sich an Einzelne, an vi e 1 e Ein-
zelne, mit anderen Worten: er ist eine Volksbewegung. Als solche 
steht er in einem gewissen Gegensatz zu dem stark individua-
listischen und aristokratischen Charakter, den mystische Be-
wegungen zu tragen pflegen. Die Mystik setzt immer eine 
gewisse religiöse „Begabung" voraus, sie wendet sich stets an 
eine im Grunde weitabgewandte iSeelenhaltung. Ihre Lehren sind 
zu wenig rational, als daß sie an der Oberfläche liegen könnten. 
So ist auch der Chassidismus im eigentlichen Sinne nicht populär. 
E r appelliert nicht an Masseninstinkte, er verspricht den Armen 
kein soziales Paradies, er predigt nicht Befreiung von dem 
politischen Druck der Zeit, sondern er br ingt eine ausgesprochen 
geistige Lehre, die bei aller Sachlichkeit, so auch trotz des Ver-
zichtes auf den kabbalistischen Begriffsapparat , doch ein hohes 
religiöses Bildungsniveau voraussetzt. 

Chassidismus gilt populär nur zu oft als eine Religion von 

!) Die Tatsache, daß die chassidische Literatur in ihrem legendären so-
wohl als in ihrem dogmatischen Teil ein Hebräisch gebraucht, das nicht nur 
von Jiddischismen durchsetzt ist, sondern sogar jiddischen Satzbau aufweist, 
berechtigt noch nicht zu einem abschätzigen Werturteil diesem Hebräisch 
gegenüber (so die meisten Erforscher des Chassidismus). Vielmehr handelt es 
sich hier, wie ich in meiner Arbeit „Das kulturhistorische Bild des Chassidis-
mus" (Acta et Commentati ones Universitatis Tartuensis (Dorpatensis) BXLIII , 
3 = Acta Seminarli Lit terarum Judaearum Universitatis Tartuensis, Hef t 7), 
1938, S. 88 ff. nachgewiesen zu haben glaube, um eine vom Geiste des Chassi-
dismus aus geschaffene Synthese des Hebräischen und Jiddischen, sodaß man 
weder von einem chassidischen Hebräisch allein, noch von einem chassidi-
schen Jiddisch allein sprechen kann, sondern von einem hebräischen und einem 
jiddischen Element der chassidischen Sprache reden muß. Welche Bestand-
teile und Funktionen der Chassidismus aus jeder der beiden Sprachen 
a t t rahier t hat, um sich ihrer zu bedienen, wäre noch zu untersuchen. 
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Wundertätern und Wundergläubigen. Das Wunder hat im 
Chassidismus stets eine Rolle gespielt, sonst hä t te eine solche 
Meinung nicht entstehen können. Es nimmt auch in der Geschichte 
des Chassidismus einen um so größeren Raum ein, als sich die 
Geschichte ihrem Niedergang nähert . Dennoch ist das Wunder 
nicht das konstituierende Moment f ü r den Chassidismus. Der 
Ba'al šem tõb nahm dazu die im Grunde kritische Stellung 
aller großen Frommen ein. Das Wunder legitimiert das religiöse 
Genie vor dem Volke. Deshalb wird kaum einer der großen 
religiösen Führer darauf verzichten, seine geistige K r a f t auch 
in dieser Richtung aufs äußerste anzuspannen. Aber der Ba'al 
Šem tõb sieht im Wunder doch nur ein Mittel zum Zweck, ein 
recht gefährliches Mittel sogar. Die Tradition ha t ihn zum 
Wundertäter gemacht. Aber noch aus dem Bilde, das sich die 
Kreise um den Meseritscher Maggïd von ihm machen, spüren 
wir, daß er das Wunder nach Möglichkeit in seiner Besonderheit 
zu entkräf ten suchte. E r bemühte sich darauf hinzuweisen, daß 
das goldene Zeitalter der Religion, in dem u. a. auch Wunder 
geschahen, durchaus nicht vorüber ist. Der Weg, den die großen 
Rabbinen der talmudischen Zeit gingen, ist noch heute f ü r jeden 
gangbar. Es geschieht damit nichts Außergewöhnliches, sondern 
das Natürliche, das nach Gottes Willen eigentlich immer ge-
schehen sollte. Wenn dabei auch Wunder geschehen, so ist das 
nicht das Wesentliche und das Entscheidende. Entscheidend ist 
die Frömmigkeit . Der Meseritscher Maggld stellt sich ganz auf 
den Standpunkt des Ba'al šem tõb, f ü g t aber noch ein Moment 
hinzu, das dieser Frömmigkeit ein Ziel gibt. Ziel der Frömmig-
keit ist, die Welt zu verbessern, die Welt zu Gott zurückzuführen. 
Damit ist aller Nachdruck auf das ethische Moment gelegt. Auch 
das Wunder ist diesem Moment untergeordnet. 

Um den Ba'al šem tõb haben sich von Anfang an Männer 
von höchster Bildung gesammelt, und der Chassidismus hat in 
seiner Blütezeit stets auch auf Persönlichkeiten gewirkt, die 
durchaus nicht als religiös primitiv angesehen werden dürfen. 
Primit iv im eigentlichen Sinne ist aber auch die Religiosität 
der einfachsten Dorfgemeinde nicht gewesen. Der Ba'al Šem 
tõb fand kein areligiöses Volk vor. Mochte die Masse noch so 
ungebildet sein, so blieb sie doch durch das Ritual mit dem 
großen geistigen Strome des Judentums verbunden. Die Religion, 
wenn oft unverstanden, ja bis zum Aberglauben herabein-
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kend, behauptete dennoch einen Platz im Leben, und zwar einen 
zentralen. Hier liegt der Schlüssel des Geheimnisses, warum die 
ihrem Wesen und ihrer Absicht nach in keiner Weise demago-
gische Bewegung des Chassidismus das Volk in ihre Bahnen 
zwang. In diesem Volke war noch immer eine Disposition vor-
handen, die nur auf den Anlaß wartete, eine neue religiöse Blüte-
zeit in Erscheinung treten zu lassen. 

Der Ba'al šem tõb von sich aus hat wohl nie ein soziales 
Programm geschaffen. Ebenso dürf te er nicht die Absicht gehabt 
haben, durch Stärkung der inneren Gemeinschaft doch schließlich 
auch die politische Machtstellung zu stärken. Freilich brachte 
er den Armen Trost, indem er durch die Entwer tung des irdischen 
Gutes die Armut zu einem irrelevanten Faktor machte. Wenn 
er Gemeinsamkeit alles Besitzes predigte, so ist dies nicht im 
Sinne eines Sozialprogrammes zu verstehen. Was e i n e m 
Menschen gehört, gehört zugleich allen, da alle gleich sind. Die 
bedingte Gütergemeinschaft des Chassidismus ist also rein 
religiös begründet und bezweckt nicht unmittelbar die Linderung 
des sozialen Elends, wenn sie natürlich auch dazu beigetragen 
hat, der schlimmsten Not zu steuern. Wie aristokratisch der 
Chassidismus im Grunde eingestellt war, zeigt die Erscheinung der 
Saddïkïm; an ihren Höfen wurde sogar ein Luxus geduldet, 
der die Nachwelt zwar zur schärfsten Kritik am Chassidismus 
herausgefordert , aber die Autori tät der betreffenden Saddïkïm 
bei ihren Zeitgenossen durchaus nicht erschüttert hat . 

Es erhebt sich die Frage, inwieweit die spätere Organisa-
tion des Chassidismus zu Gemeinden mit einer äußeren Rechts-
ordnung im Programm des Ba'al šem tõb explizite oder impli-
zite vorgesehen war. Die Gemeinde, die Kirche oder wie sonst 
die organisierte religiöse Gmeinschaft heißen mag, ist immer 
eine Konzession an die Welt. 

Die Gemeinschaft ist organisch gewachsen. Die Gesell-
schaft wird konstituiert. Dies sind die typischen Merkmale 
des Entstehens beider Formen menschlicher Gruppenbildung. 
Das Wesen von Gemeinschaft und Gesellschaft wird durch dieses 
Merkmal nicht erschöpft und nicht erklärt. Die Tatsache, daß 
man menschliche Gemeinschaft nicht konstituieren kann, ist viel-
mehr eine Folgeerscheinung. Wesentlich f ü r den Charakter der 
Gemeinschaft ist die Tatsache, daß in der Gemeinschaft der 
Mensch als Mitmensch und nicht nur als Nebenmensch gilt. Der 
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Begriff des Mitmenschen ist historisch und sachlich religiösen Ur-
sprungs. Deshalb ist auch die Gemeinschaft historisch und sachlich 
religiösen Ursprungs. Der Mitmensch als e t h i s c h e Forderung 
ist immer Problem. Der Mitmensch als r e l i g i ö s e Forderung 
ist eine Tatsache. In der Religion ist das Individuum gültig, wie 
es gültig vor Gott ist. In der Ethik braucht das Individuum 
durchaus keine Gültigkeit zu haben. In der Ethik ist der Mit-
mensch zunächst vom Ich aus vorhanden, er ist also relativ. Das 
Individuum kann in der Ethik Fiktion bleiben. Die Religion 
begnügt sich nicht mit dieser Fiktion, wie sie sich überhaupt 
niemals mit Fiktionen begnügen kann. In der Religion ist das 
Individuum absolut gültig, wie es vor Gott gültig ist. Deshalb 
ist jede Gruppenbildung auf religiöser Basis darauf angewiesen, 
das Individuum anzuerkennen, es gibt darum auf dem Gebiet 
der Religion nur Gemeinschaft, nicht Gesellschaft. Hier ist der 
tragische I r r tum religiöser „Gesellschaften" begründet, die Tat-
sache, daß die Eingliederung religiöser Gemeinschaften in die 
Gesellschaft stets einen Sündenfall, einen Verzicht auf das eigent-
liche Wesen der Religion bedeutet. 

Die Religion an sich kennt nicht die Zweckbestimmtheit, 
die Welt aber ist nach dem Prinzip des Zwecks gestaltet. Sozi-
ologisch betrachtet, bedeutet dies, daß die Welt die reine 
Gemeinschaft nicht duldet, weil sie sie gar nicht begreift . Wenn 
eine Gemeinschaft in der Welt bestehen will, so muß sie stets 
ihren reinen Gemeinschaftscharakter aufgeben und sich wenig-
stens äußerlich als Gesellschaft gestalten. In der Frühzeit der 
religiösen Bewegungen, wo die Welt noch keine Rolle f ü r die 
Lehre und das Leben der Gläubigen spielt, ist dagegen meist 
reine Gemeinschaft vorhanden. Die Vergesellschaftung der 
religiösen Gemeinschaft kann so weit gehen, daß sie dem 
ursprünglichen Willen des St i f ters widerspricht. Das ekla-
tanteste Beispiel dafür bietet der Orden der Franziskaner, 
dessen St i f ter niemals an eine Ordensgründung dachte, als er 
sein Werk begann. So extrem ist der Gegensatz zwischen dem 
ursprünglichen Wollen des Ba'al šem tõb und den späteren 
chassidischen Gemeinden nicht. Doch müssen wir annehmen, 
daß das organisatorische Moment im Chassidismus erst all-
mählich zur Geltung gekommen ist, je weiter sich die Bewegung 
ausbreitete und je mehr eine Abgrenzung nach außen not-
wendig wurde. 
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2. D e r s o z i a l e U m f a n g d e r B e w e g u n g . 

Es ist f ü r die Erkenntnis des Charakters einer Bewegung 
sehr aufschlußreich festzustellen, welche Kreise eines Volkes sie 
zuerst, welche sie allmählich und welche sie überhaupt nicht 
ergriffen hat. Zunächst bleibt die Frage offen, ob die Verbrei-
tung der betreffenden Bewegung sich auf wirtschaftlich verschie-
den gestellte Schichten oder auf geistesgeschichtliche Gruppen 
oder auch auf bestimmte psychologische Typen beschränkt. Die-
ses Verteilungsprinzip entscheidet sich sowohl nach dem in einem 
Volke vorherrschenden Prinzip der Struktur als auch nach dem 
Charakter der betreffenden Bewegung. Für den Chassidismus 
ist von vornherein charakteristisch, daß der Gegensatz zwischen 
ihm und seinen Gegnern nicht mit einem sozialen Gegensatz 
kongruent war. Die Chassidim und die Anhänger der rabbini-
schen Richtung und später ebenso die Chassidim und die Anhänger 
der Haškälä gehörten denselben sozialen Schichten an. Diese 
Tatsache findet einmal ihre Begründung darin, daß das Ostjuden-
tum des 18. und 19. Jahrhunder ts keine scharfe Trennung in bezug 
auf die wirtschaftlich verschiedene Stellung seiner Glieder kannte. 
Der Wohlstand war auf das Ganze gesehen überhaupt gering und 
zudem in ständiger Abnahme begr i f fen 1 ) . Wo aber eine kleine 
Schicht Besitzender oder einzelne Besitzende vorhanden waren, 
ließ die gemeinsam starke religiöse Bindung den wirtschaftlichen 
Gegensatz nicht zu einem geistigen werden. In seiner Gesamt-
heit kennt das Ostjudentum nicht das Herausstreben einer be-
sitzenden Klasse aus dem geistigen Verbände des strengen Juden-
tums, wie es f ü r die Zentren des westeuropäischen Judentums 
typisch ist, mag auch in einzelnen Fällen Besitz und Emanzipation 
in einem ursächlichen Verhältnis gestanden haben. Die Klassifi-
zierung der Chassidim und Nichtchassidim kann darum nicht 
unter dem Gesichtspunkte erfolgen, daß eine bestimmte wirtschaft-
liche Situation von entscheidender Bedeutung wäre. Vielmehr 
unterscheiden sich Chassidim und Nichtchassidim ganz als geistes-
geschichtliche Gruppen, E n t s c h e i d e n d ist die Stellung zur 
jüdischen Tradition. Der strenge unbedingte Traditionalismus 
wird durch den Rabbinismus verkörpert. Demgegenüber ver-
körpert der Chassidismus nicht etwa einen Antitraditionalismus, 
sondern eine nach der mystisch antiintellektualistischen Seite hin 

Siehe S. Dubnow, Geschichte des Chassidismus I, S. 29 ff. 
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nuancierte und dadurch aufgelockerte Form. Es entschied sich 
also nach der religiösen Einstellung, nicht nach der sozialen 
Schicht und dem Besitze, ob der Einzelne, ob sich einzelne Grup-
pen dem Chassidismus oder Rabbinismus anschlossen. 

Beide Richtungen sind stark gemeinschaftsgebunden, sodaß 
weniger die psychologische Einstellung des Einzelnen als das 
geistige Milieu, in dem er lebt, von Bedeutung dafür ist, welcher 
Richtung sich der Einzelne anschloß. In späterer Zeit änderte 
sich das Bild in dieser Hinsicht insofern, als der neue Gegner des 
Chassidismus, die Haškälä !) sich stärker auf Grund psychologi-
scher Veranlagung rekrutierte. Die Anhänger der Haškälä sind 
Abtrünnige, Renegaten, Opponenten, bewußte Gegner ihres Milieus. 

'Entscheidend dafür , ob sich jemand der Haškälä anschließt, ist 
die Tatsache seiner Gegnerschaft gegen sein angestammtes Milieu 
überhaupt, nicht gegen ein Milieu bestimmter Prägung. Die Stel-
lung der Haškälä zum Chassidismus hat allmählich eine Wand-
lung erfahren. Die Haškälä ist eine naiv intellektualistiselle Rich-
tung. Sie wird charakterisiert durch die naive Überschätzung 
der eigenen Epoche, durch einen naiven Optimismus, durch Freude 
am sogenannten Fortschri t t . Darum erschien der strenge Tradi-
tionalismus der Rabbinen, der im Grunde ein viel ernster zu neh-
mender Intellektualismus war als die Haškälä, als veraltet, a b 
stumpf geworden, als nicht mehr zeitgemäß. Der Chassidismus 
mußte den Anhängern der Haškälä darüber hinaus unvernünft ig, 
ja sogar lächerlich vorkommen. E r erschien unter dem Gesichts-
punkte der Haškälä geradezu als eine Zuflucht f ü r geistig Träge, 
als ein Betäubungsmittel f ü r die Stiefkinder des Lebens. Später 
aber betrachtete die Haškälä den Chassidismus mehr und mehr 
unter einem romantischen Gesichtspunkte, denn die Haškälä 
neigt wie alle Richtungen, die einseitig und oberflächlich intellek-
tuell eingestellt sind, zur Sentimentalität und Romantik. Dazu 
kommt, daß ihren Anhängern als Renegaten das Aufgegebens 
immer ein wenig als verlorenes Paradies erscheinen mußte. So 
gelangt die Haškälä allmählich von einer polemischen Gering-
schätzung des Chassidismus zu einer romantischen Verherr-
lichung, die ihm freilich ebenso wenig gerecht werden kann, wie 
vorher die ablehnende Haltung. 

1) Haškälä = Aufk lärung zum ersten Male in der hebr. Zeitschrift 
Bikküre Ha'it t im, Band XII (1832) am Ende, belegt. 

О 
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Die Gegner des Chassidismus haben gewechselt, die Wert-
schätzung des Chassidismus hat zwischen allen Extremen ge-
schwankt. Der Chassidismus aber ist sich in auffallender Weise 
gleich geblieben. Er ist weder proletarisiert, noch plutokratisiert 
worden. Er ist immer freie Religion im Gegensatz zum mehr 
amtlichen Rabbinismus geblieben. So bleibt das Milieu des Chassi-
dismus ein relativ konstantes. Es blieb immer ein von geistes-
geschichtlichen Gesichtspunkten her bestimmtes Milieu. Sozial-
wirtschaftliche und individualistisch psychologische Momente 
haben immer nur eine untergeordnete Rolle gespielt, wo die Frage 
der Zugehörigkeit des Einzelnen zum Chassidismus akut gewor-
den war. 

3. D a s A u f g e h e n d e s C h a s s i d i s m u s i n K o n v e n -
t i k e l n a l s e i n V e r s u c h , d a s I d e a l v o r d e m L e b e n 

z u r e t t e n . 

Wenn wir oben den Chassidismus als eine Volksbewegung be-
zeichnen, so ist dies nicht im Sinne seines wirtschaftlich-
sozialen Milieus zu verstehen, sondern in geistigem Sinne : der 
Chassidismus ist seinem Wesen nach durchaus exoterisch gerich-
tet. Dem scheint die Tatsache zu widersprechen, daß der Chassi-
dismus schließlich in kleinen Konventikeln aufging. Dies ist aber 
kein Ergebnis eines inneren Prinzips, sondern ein letzter Ver-
such, das chassidische Ideal mit dem Leben zu vereinigen. 

Diese Vereinigung des Ideals mit dem Leben mußte der 
Chassidismus als eine geistige Bewegung, der es darauf ankam 
zu wirken und nicht nur darauf, Erkenntnisse zu gewinnen, zu 
registrieren und zu tradieren, als ein unerläßliches Ziel betrach-
ten. Er mußte das Leben der Geschichte in den Bereich seiner 
Ideale einbeziehen und mußte mit dem Anspruch auftreten, damit 
dem Leben einen tiefen, erst seinen eigentlichen Sinn zu geben. 
Eine solche Einstellung bedingt eine exoterische Tendenz, ein 
Streben nach Ausbreitung, nach Erfassung einer möglichst großen 
Anzahl von Menschen, im Prinzip sogar das Bestreben, a l l e 
Menschen zu erfassen

 г

) . Es ist für die meisten Bewegungen im 
Verlaufe der Geistesgeschichte typisch, daß die Vereinigung von 
Ideal und Leben in der ersten, der klassischen, der heroischen 

г

) Über die Beschränkung dieses Prinzips auf Grund des Begriffes 
eines nationalen oder eines geistigen Israels s. L. Gulkowitsch, Das 
kulturhistorische Bild des Chassidismus, Tartu 1938, S. 51. ff. 
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Periode der Bewegungen am besten gelingt. Es scheint wirk-
lich so, als sei nun endlich einmal das Prinzip gefunden, nach 
dem das Ideal mit dem Leben zu einer fruchtbaren Synthese ge-
bracht werden könnte. Der Widerstand gegen diese Synthese 
von zersetzenden Kräften her pflegt im allgemeinen erst später 
zu erfolgen. Der Lebenserhaltungstrieb, der gesunde Menschen-
verstand, die seelische Trägheit, die Staatsklugheit bedürfen erst 
einer gewissen Zeit, um die Gefährlichkeit des neuen Feindes 
zu erkennen und die Waffen zu finden, mit denen der neue Feind 
angreifbar ist. Der Kampf zwischen den beiden Prinzipien der 
Vereinigung des Ideals mit dem Leben und der Anpassung des 
Ideals an das Leben pflegt auf zweierlei Weise zu enden: entweder 
wird das Ideal so modifiziert, daß es schließlich auch den An-
sprüchen des „Lebens" im Sinne der Weltklugheit entspricht, oder 
die geistige Bewegung zieht sich auf einen kleinen Kreis zurück, 
den die breite Öffentlichkeit ignorieren kann 1 ) . Wenn in einer 
Bewegung von vornherein das esoterische Prinzip das stärkere, 
das dem Sinne der Bewegung entsprechendere ist, so verliert 
die Bewegung durch diese Einschränkung nichts. Das Ergebnis 
einer solchen Entwicklung ist ein kleiner Kreis intensivsten gei-
stigen Lebens, der stets bald mehr latent, bald mehr sichtbar 
eine Keimzelle geistigen Lebens bleibt. Bewegungen aber, bei 
denen die exoterische Komponente einen so wesentlichen Faktor 
wie im Chassidismus ausmacht, büßen durch eine solche Ein-
schränkung den größten Teil ihrer Lebenskraft ein. Der Chassi-
dismus wurde gezwungen, zur Rettung seines Ideals vor einer 
Verweltlichung diese Welt zu verlassen. Das widersprach seinem 
im Prinzip exoterischen Charakter. Es schloß ihn von seiner 
genuinen Aufgabe innerhalb der jüdischen Geschichte und damit 
von der Geschichte überhaupt aus. 

4. D e r E i n f l u ß d e r s o z i a l e n S t r u k t u r s e i n e r 
Z e i t a u f E n t s t e h u n g u n d A u s g e s t a l t u n g d e s 

C h a s s i d i s m u s . 

Der Chassidismus entstand als eine Bewegung unter Armen 
und Verzweifelten. Die Legende schildert den Ba'al šem tõb 

г

) Gelegentlich werden auch beide Wege beschritten. Das klassische 
Beispiel hierfür ist die katholische Kirche, die nebeneinander das Ideal einer 
Kirche in der Welt und das Ideal eines Kreises von Auserwählten zu pflegen 
sucht. 

9* 
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drastisch als den Ärmsten der Armen. Aber nicht diese allge-
meine Armut — der Chassidismus entstand nicht als Gegensatz 
zu einer Klasse von Besitzenden, die kaum vorhanden war — 
und nicht die allgemeine Verzwei f lung als solche verursachten, 
entzündeten, nährten den Chassidismus. Als passiv negative Zu-
stände konnten sie keine schöpferische Wirkung ausüben. Daß 
sie aber nicht zu einer sozialen Revolte gegen die Unterdrücker 
oder zur Auswanderung oder zur völligen geistigen Resignation 
und Stagnation führten, ist das Werk des Chassidismus. Nicht 
die Verzweiflungsstimmung als solche erzeugte den Chassidis-
mus, sondern der Chassidismus gestaltete die Verzweiflung an 
der Welt um in eine schöpferische Überwindung der Welt. Im 
Einzelnen wirkte natürlich das Milieu allgemeiner Armut modi-
fizierend auf den Chasisidismus. Es bewirkte z. В., daß gerade 
das Moment der Freiheit gegenüber dem Ü b e l besonders betont 
wurde. Hätte der Chassidismus ein Milieu vorgefunden, in dem 
etwa eine soziale Zufriedenheit, eine wirtschaftliche Wohlhaben-
heit geherrscht hätte, so hätte er die Freiheit von den G ü t e r n 
der Welt betonen müssen. Überwindung des Ungeistigen aber ist 
auf jeden Fall das Prinzip. Daß jene Zeit trotz ihrer Verzweif-
lungsstimmung geistig produktiv sein konnte, war nur möglich, 
weil im Volke latent geistige Kräfte lebendig waren. Dem Ba'al 
Sern tob gelang es, diese Kräfte dadurch in eine historische Wirk-
samkeit hineinzuführen, daß er ihnen Form zu geben wußte. Seine 
Lehre und sein Leben explizierten das, was bisher nur in laten-
tem Zustande vorhanden war. 

II. Führertum und Anonymität im Chassidismus. 

1. D e r u n b e k a n n t e C h a s s i d . 

Wenn wir den Chassidismus als eine Volksbewegung be-
zeichneten, so werfen wir damit' die Frage nach der historischen 
Bedeutung der Gesellschaft gegenüber der des Individuums 
auf. Die Geschichtsphilosophie des 20. Jahrhunderts hat die 
Gesellschaft mehr als das Individuum in den Mittelpunkt des his-
torischen Geschehens gestellt. Die extrem soziologisch einge-
stellten Richtungen sehen im Begriff des Individuums kaum mehr 
als eine naive Fiktion. Demgegenüber muß die dialektische Struk-
tur der Gesellschaft betont werden. Wenn die Gesellschaft über-
haupt lebenskräftig sein soll, wenn sie also Gemeinschaft ist, 
dann lebt sie gerade aus der Tatsache des Individuellen ebenso 
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wie das Individuelle nur durch seine Beziehungen zur Gemein-
schaft existieren kann. Der einzelne Chassid, ob es nun der Ba'al 
Sern tob selbst oder der unbedeutendste, unbekannte Chassid war, 
ist für die Bewegung des Chassidismus von ausschlaggebender Be-
deutung. Denn der Chassidismus war zwar eine Volksbewegung, 
aber durchaus keine Massenbewegung. Er vermochte nur in der 
lebendigen historischen Gemeinschaft lebenskräftig zu bleiben. 
Aber diese Gemeinschaft war eine echte Gemeinschaft, in der das 
Individuelle aus dem Ganzen und das Ganze aus dem Individuellen 
lebte. 

Der Chassidismus stellt geistesgeschichtlich eine geschlossene 
Einheit dar nicht im Sinne eines folgerichtig aufgebauten 
Systems, sondern in dem Sinne, daß Lehre und Leben im Chassi-
dismus von einer zentralen Idee her bestimmt sind. Obwohl der 
Chassidismus ganz aus einer zentralen Idee lebt, so ist doch seine 
Geschichte niemals frei von Meinungsverschiedenheiten gewesen. 
Im Gegenteil ist die Geschichte des Chassidismus eine Geschichte 
immer neuer Konflikte im eigenen Lager. Solche Konflikte kön-
nen Anzeichen des Verfalls sein, sie können aus einem im Prinzip 
nicht einheitlichen Ansätze einer ganzen Bewegung hervorgehen 
und bereiten dann deren Spaltung oder vollkommenen Verfall vor. 
Die Meinungsverschiedenheiten können auch Symptome davon 
sein, daß heterogenes Gedankengut in eine Bewegung eintritt und 
von ihr nicht rezipiert werden kann, so daß eine allmähliche 
Überfremdung und damit Auflösung erfolgt. Obwohl aber gei-
stige Kämpfe im eigenen Lager Verfallserscheinungen sein kön-
nen, so gibt es dennoch keine lebendige geistige Bewegung ohne 
innere Auseinandersetzungen. Einheitlichkeit um jeden Preis 
bedeutet stets den Tod geistiger Entwicklungen. Alles Lebendige 
ist dialektisch und lebt aus dem Gegensatze verschiedener Pole. 
Gleichmacherei ist immer ein Zeichen geistigen Absterbens. Nicht 
das Vorhandensein von Differenzen als .solches entscheidet über 
Wert und Unwert einer Bewegung, sondern die Ursache dieser 
Differenzen. 

Im Einzelnen entstehen Differenzen zwischen den einzelnen 
Vertretern einer Bewegung entweder dadurch, daß das als Gegen-
satz angesehen wird, was in einer tieferen Schicht, d. h. der 
zentralen Idee mehr angenähert, eine einheitliche Basis findet. 
In solchen Fällen pflegt die Geschichte einer Bewegung selbst die 
Korrektur vorzunehmen, indem bewußt oder unbewußt der 
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zentralere verbindende Gedanke gefunden wird. Ferner findet 
die Auseinandersetzung mit anderen mehr oder weniger ver-
wandten oder ganz heterogenem Bewegungen sehr oft in Form 
intensiver Meinungskämpfe statt, indem nämlich irgendein Ver-
treter in besonderem Maße an einer außerhalb stehenden Geistes-
richtung interessiert und von ihr beeinflußt ist. Die Verschieden-
heit des psychologischen Typus, des Milieus und der Zeit bedingt 
immer individuelle Nuancieruingen in dieser Richtung. Sehr oft 
wird ein Gegensatz nicht erkannt, besonders wenn eine gewisse 
Verwandtschaft im Einzelnen zwischen zwei Richtungen besteht. 
Neu auftretende Bewegungen, die ihrem Wesen nach noch nicht 
erkannt worden sind, und die ihr Wesen selbst noch nicht expli-
ziert haben, werden oft nicht als abwegig betrachtet und erschei-
nen so nur als besondere Nuancierung und Vertiefung des schon 
Bestehenden. In den Kämpfen zwischen einzelnen Vertretern der-
selben Richtung spiegelt sich das geistige Ringen, indem Gleich-
artiges rezipiert, Heterogenes ausgestoßen wird. Auch die Ent-
wicklung innerhalb der Bewegung selbst vollzieht sich in einem 
solchen Ringen. Überall, wo eine neue Nuancierung auftritt, 
drängt sie, auch wenn sie durchaus der zentralen Idee entspricht, 
zunächst zum Extrem und fordert so zum Widerspruch heraus. 
Die zentrale Idee selbst ist ja erst in der Gestaltung begriffen. 
Sie vollendet sich erst, wenn eine Bewegung ihren Höhepunkt 
und damit ihr Ende erreicht hat. 

Wenn also die Auseinandersetzungen innerhalb des Chassi-
dismus in ihrer Bedeutung gewertet werden sollen, so ist es die 
erste Aufgabe von Fall zu Fall ihren inneren Ursachen nachzu-
spüren. Erst dann läßt sich .entscheiden, ob es sich um Verfalls-
erscheinungen oder gerade im Gegenteil um eine lebendige Ent-
wicklung zu immer reinerer Gestaltung der zentralen Idee handelt. 

Die Gesellschaft als historisch lebenswichtiger Faktor wird 
von extrem soziologischen Richtungen der Geschichtsphilosophie 
als a l l e i n schöpferische Ursache des historischen Geschehens 
angesehen. In solchen Richtungen steht und fällt mit der Auf-
fassung, worin das konstituierende Moment der Gesellschaft be-
steht, die gesamte Auffassung vom Wesen des historischen Ge-
schehens. Die Auffassung von der Bedeutung des geistigen 
Momentes in der Geschichte, die wir mit unserer Betrachtungs-
weise der Beziehungen zwischen dem Chassidismus und seinem 
Milieu vertreten haben, gesteht dagegen der Gesellschaft und 
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ihrer jeweil igen Struktur nur eine mittelbare Bedeutung zu. In 
der Gesellschaft und durch die Gesellschaft wird das geistige 
Moment in der Geschichte wirksam. Es kann sich nur durch die 
Gesellschaft in der Geschichte auswirken. Aber die jeweil ige ge-
sellschaftliche Struktur vermag von sich aus nicht, Geistes-
geschichte produktiv zu gestalten. Die Gesellschaft ist so Mittlerin 
des Geistes in der Geschichte. Schöpfer der geistigen Entwick-
lung ist der Einzelne, und zwar j e d e r Einzelne. Nur der G r a d 
der schöpferischen Kraft ist verschieden. Die Geschichte wird 
nicht n u r von d'en Trägern der großen Namen gemacht. Die Be-
deutung der Ungenannten für die Geschichte ist darum noch viel 
größer, als es den Anschein hat, weil die Überlieferung sehr will-
kürlich verfährt und dem blendenden Schein mehr Beachtung 
schenkt, als den heimlichen, schöpferischen Kräften, deren Wirk-
samkeit nach dem Gesetze alles Organischen und Schöpferischen 
nicht an der Oberfläche liegt. 

Wir haben uns seit der grundlegenden Untersuchung von 
Ferdinand Tönnies über „Gemeinschaft und Gesellschaft" daran 
gewöhnt, zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft zu scheiden, 
und zwar so, daß wir den Wertakzent im ethischen und kulturel-
len Sinn ganz auf die Seite der Gemeinschaft setzen, indem wir 
alles das als Gemeinschaft ansehen, was organisch sich gestaltet, 
während wir mit Gesellschaft bewußte Gründungen zu bestimm-
ten Zwecken bezeichnen, wobei es völlig gleichgültig ist, ob das 
Ziel der Gesellschaft ethisch positiv, negativ oder neutral ist. 
Wenn wir diese Terminologie, die sich als höchst adäquat erwie-
sen hat, beibehalten, so ergibt sich, daß der Zusammenschluß 
der Chassidim sich ganz evident als Gemeinschaft erweist. Fried-
rich Delecat in seiner Abhandlung „Was ist und wie entsteht Ge-
meinschaft?" !) greift die Gegenüberstellung von Ferdinand Tön-
nies u. a. deshalb an, weil Tönnies seinen Begriff der Gemeinschaft 
an einem idealisierten Mittelalter als Beispiel demonstriert.. Die-
ser Vorwurf trifft aber nur eine technische Einzelheit und nicht 
das Prinzip. Das Mittelalter mag in der Tat nicht reicher an Ge-
meinschaft als unsere Zeit gewesen sein. Dies läßt sich niemals 
exakt entscheiden, da viele Gemeinschaften keine sichtbare Gestalt 
tragen und darum für die historische Forschung schwer faßbar 
bleiben. Wenn Delecat die Neigung von einer guten alten Zeit zu 

г

) Philosophie der Gemeinschaft, Sonderhefte der Deutschen Philoso-
phischen Gesellschaft 2, Berlin 1929. 
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reden hier als Fehlerquelle ansieht, so ist dies berechtigt. Es muß 
aber zugleich die andere Fehlerquelle berücksichtigt werden, daß 
nämlich gegenüber der eigenen Zeit ein zu geringer Abstand 
besteht, als daß hier ein ausreichender Überblick vorhanden sein 
könnte. Wenn wir also auch kaum in der Lage sind, Epochen und 
Kulturen ihrem Werte nach, d. h. ihrem Gehalt an Gemeinschaft 
nach zu vergleichen, so müssen wir doch daran festhalten, daß 
der Wert einer Kultur mit ihrem Gehalt an Gemeinschaft identisch 
ist. Daraus ergibt sich die Aufgabe, bei der Erforschung einer 
Kultur, einer Kulturepoche, eines Kulturphänomens unser Augen-
merk darauf zu richten, wie in dieser Kultur Gemeinschaft ent-
stand, wie sie gelebt und zerstört wurde. Die Faktoren, die in die-
sem Falle wirksam waren, sind zugleich als gemeinschaftsbildende 
Faktoren von kulturphilosophischer Bedeutung. Von hier aus kann 
und muß die Frage: was ist Gemeinschaft? gestellt und beant-
wortet werden. F. Delecat (а. а. O., S. 31) führt aus, daß die 
Frage: was ist Gemeinschaft? eine müßige Frage sei. Beantwor-
tet werden könne nur die Frage: wie schaffe ich Gemeinschaft? 

Die Entscheidung darüber, wrelche Frage möglich ist, hängt davon 
ab, ob wir überhaupt für Fragen der E]thik eine theoretische 
Lösung finden können, ob das, was Aufgabe ist, zugleich Gegen-
stand exakter theoretischer Forschung sein kann. Damit steht 
und fällt im Grunde die Beantwortung der Frage : ist Wissen-
schaft überhaupt möglich? Delecat muß im Grunde diese Frage 
verneinen, weil er nämlich die Möglichkeit einer theoretischen 
Erfassung mit der Möglichkeit identifiziert, auf theoretischer 
Erkenntnis den Gegenstand dieser Erkenntnis ohne weiteres 
aufzubauen. Ob das Wissen um das Wesen der Gemeinschaft 
schon Gemeinschaft stiftet, ist in der Tat fraglich. Auch darin hat 
Delecat Recht, daß im akuten Falle die Frage nach dem die Ge-
meinschaft stiftenden Moment diese Gemeinschaft im Augenblick 
zerstören kann. Dies sagt aber nichts gegen die Möglichkeit, aus 
der Beobachtung einer realen Gemeinschaft Gesichtspunkte zu ge-
winnen, die uns eine Erkenntnis dessen, was Gemeinschaft ist, ver-
mitteln können. Ferdinand Tönnies sieht das organische Wachs-
tum, das Ausscheiden jeder bewußten Zweckbestimmtheit als ein 
Kriterium echter Gemeinschaft an. Delecat betrachtet diesen Tat-
bestand ebenfalls als idealen, isieht aber für die Praxis nur die 
Möglichkeit, Gemeinschaft durch Erziehung bewußt zu gestalten, 
und glaubt, daß Gemeinschaft immerhin auch so entstehen kann. 
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Daß Gesellschaft überall und jederzeit geschaffen werden 
kann, daß aber Gemeinschaft sich jeder willkürlichen Absicht 
entzieht, ist begründet in dem Wesen der Gemeinschaft, die nur 
als zugleich metaphysische Größe existiert. Diese metaphysische 
Gültigkeit allein entscheidet darüber, was echte Gemeinschaft 
ist·1), nicht die Zahl der Glieder, nicht die historische Wirksam-
keit, nicht der Sieg oder Untergang der von einer Gemein-
schaft vertretenen Idee. Solange unsere Theorien über das Wesen 
der Gemeinschaft am Historischen haften, vermögen sie immer 
nur eine Seite des Phänomens zu erfassen. Von hier aus ist die 
Auffassung von Tönnies ebenso sehr und ebenso wenig anfecht-
bar wie die von Delecat, Gemeinschaft ist überzeitlich. Das 
Mittelalter empfing seinen Wert durch seinen großen Gehalt an 
Gemeinschaft, ebenso entscheidet sich der Wert einer Zeit für 
die Kultur an ihrem Gehalt an Gemeinschaft. Aber diese Be-
trachtungsweise ist nicht umkehrbar : das Wesen der Gemein-
schaft erschöpft sich nicht in ihrer Zeitgebundenheit. Die histo-
rische Seite der Gemeinschaft ist nur zufälliges Kleid. Der 
explizierbare Kern ihres Wesens liegt im Metaphysischen. 

Jede Gemeinschaft hat einen exklusiven Charakter. Sie hat 
nicht das Ziel, alle zu erfassen, sondern sie arbeitet stets (und 
zwar meist unbewußt) mit einem Auswahlprinzip. Die besondere 
Disposition, die jedes Glied einer Gemeinschaft haben muß, kann 
und wird nicht von allen verlangt werden. Daß sich die Gemein-
schaft von einer indifferenten Masse scheiden muß, ist in ihrer 
metaphysischen Gebundenheit begründet. Die organische, nie-
mals mechanisch gleichmäßige Beschaffenheit alles geistigen 
Seins schließt eine völlig gleichmäßige Struktur geistiger Phäno-
mene aus. 

Ebenso wie der exklusive Charakter jeder Gemeinschaft in 
ihrer metaphysischen Struktur begründet ist, so ist auch die Tat-
sache nicht etwa z u f ä l l i g , daß jede Gemeinschaft ihren 
G-egner findet. Die Polarität gehört ebenfalls zum Wesen des 
Geistigen. Keine geistige Bewegung kann überhaupt ohne ihren 
Gegenpol existieren. Die metaphysische Notwendigkeit eines 
Gegenpols schließt dennoch nicht aus, daß sich die beiden gegne-

') Die Partei im politischen Sinne ist gewollter Zweckverband, also 
Gesellschaft, wenn auch Parteien zu Propagandazwecken immer wieder ver-
suchen, als Gemeinschaft aufzutreten und ihre Existenz als metaphysische 
Notwendigkeit hinzustellen. 
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rischen Gemeinschaften auf der Ebene des Historischen mit dem 
Ziele der völligen Vernichtung des Gegners zeitweilig zu ver-
einigen pflegen. Wenn diese Vernichtung wirklich gelingt, fällt 
die siegende Partei der Erstarrung anheim. Für die Gesellschaft 
gibt es nicht in diesem Sinne einen Gegner. Es gibt nur eine 
Konkurrenz von Interessen. Die Gesellschaft profitiert aus der 
Ausschaltung dieser konkurrierenden Interessen, auch wenn die 
Ausschaltung radikal ist. Das Prinzip der Erstarrung ist auf 
die Gesellschaft nicht anwendbar, da der Begriff des Lebens hier 
nicht anwendbar ist1). 

Wenn wir die Geschichte des Chassidismus betrachten, so 
bietet sie ein evidentes Beispiel für die rein organische Ent-
stehung echter Gemeinschaft dar. Es ist zwar versucht worden, 
den Chassidismus als einen Weg darzustellen, auf dem der Not 
der Zeit abgeholfen werden konnte. Im Grunde steckt hinter der 
Behauptung, eine geistige Bewegung sei als Reaktion gegen eine 
materielle Not entstanden und bewußt gestaltet worden, immer der 
Vorwurf einer pia fraus. Irgendwie würden in diesem Falle 
Steine für Brot gegeben. Aber das Wollen des Ba'al Šem tõb und 
die Sehnsucht des Volkes, die durch das Wollen nur aktivisiert 
wurde, gingen in einer ganz anderen Richtung. Es handelt sich 
wirklich um eine Erneuerung der Seelen. Es mag sein, daß Armut 
eine bessere Disposition für solche Ziele schafft als behagliches 
Wohlleben. Aber Armut an sich ist kein schöpferischer Faktor. 
Die Erneuerung der Seelen, die Auflockerung aller geistigen 
Kräfte aktivisierte zugleich den lebendigen Gegensatz zwischen 
Individuum und Gemeinschaft. Die Autonomie des Einzelnen, die 
Delecat mit Recht als einen Faktor in der Gemeinschaftsstruktur 
ansieht, wurde wieder gefühlt, und1 zwar gelang es dem Chassi-
dismus, dieser Autonomie die altruistische Wendung zu geben, die 
sie allen schöpferisch zu machen vermag. Die Anerkennung des 
Anderen nicht als eines gleichberechtigten ökonomischen Faktors, 
sondern als ebenso wertvoller Kreatur Gottes wurde das schöpfe-
rische Moment in der chassidischen Gemeinschaft. Eine solche An-
erkennung schafft zugleich eine organische geistige Rangordnung. 
Eine solche Gemeinschaft ist keine homogene Masse, sondern 

Die Parteien im politischen Sinne, die, obwohl sie Gesellschaften 
sind, sich als Gemeinschaften geben, versuchen den Anschein ihrer Unbe-
dingtheit zu erwecken, indem sie immer neue Gegner suchen und sich gegebe-
nenfalls sogar künstlich Gegner schaffen. 



В XLVI. ti Der Chassidismus als kulturphilosophisches Problem 27 

sie hat eine organische Struktur, in der die Intensität des Lebens 
und der Wirkung verschieden ist, in der aber keine Scheidung 
zwischen Berechtigtem und Unberechtigtem besteht. Der Chassi-
dismus war keine organisierte Religionsgemeinschaft. Er grup-
pierte sich organisch um seine Zentren. Er lebte ohne Zwang, 
ohne kanonisiertes Gesetz, rein aus dem Charisma der Gemein-
schaft. Das Unorganisierte, das irrationale Moment in der Gemein-
schaftsstruktur des Chassidismus wirkt sich besonders in dem 
sozial charitativen Leben der Chassidim aus. Vom Standpunkte 
der Ökonomie aus ist die Art, wie im Chassidismus das Almosen-
wesen gehandhabt wurde, geradezu eine Katastrophe. Man hat 
es auch für den Niedergang des Chassidismus verantwortlich 
gemacht. Man verkennt aber, daß so lange die Gemeinschaft der 
Chassidim lebendig war, die Frage des Besitzes und der Wohl-
tätigkeit von rein geistigen Gesichtspunkten her betrachtet 
wurden und daß sie ökonomischen Prinzipien überhaupt nicht 
unterlagen. Es geht nicht an, lebendige geistige Gemeinschaft 
unter den Zweckkategorien zu betrachten, die für eine Gesell-
schaft maßgeblich wären. Was eine Gesellschaft zerstören muß, 
ist für eine Gemeinschaft ein irrelevanter Faktor. 

Wenn eine Gesellschaft nicht nur ein Deckmantel für die 
Macht und Ausnutzungsgelüste einiger weniger Machthaber ist, 
so ist ihre Struktur eine durchaus gleichmäßige. Die Bedeutung 
der Einzelnen ist vollkommen gleich. Aus der Anonymität treten 
nur einige aus rein verwaltungstechnischen Gründen hervor. In 
einer Gemeinschaft ist die Bedeutung jedes Einzelnen besonderer 
Art. Jeder steht an einer Stelle, an der nur er stehen kann. 
Die Anonymität in der Gemeinschaft ist keine Zugehörigkeit zu 
einer homogenen Masse. Der anonyme Einzelne ist autonom, ist 
ein Eigenwert. So kann er stets Kraftzentrum sein, aus dem die 
Gemeinschaft lebt. Für eine Gesellschaft ist der Verlust eines 
Mitgliedes jederzeit ersetzbar, er wird überhaupt nur dann spür-
bar, wenn ein gewisser Prozentsatz der Gesamtzahl ausfällt. Eine 
Gemeinschaft kann ihre Einzelnen niemals ersetzen. Jedes Glied 
gibt der Gemeinschaft eine bestimmte Nuance, die vollkommen 
individuell bleibt. 

Der Kehal Hasldlm ist seinem innersten Wesen nach eine 
organisch gewachsene Gemeinschaft. Die Prinzipien, aus denen 
er sich gestaltet, sind ihrem Wesen nach nicht abgrenzend, 
sondern umfassend. Während eine Gesellschaft stets ihre Satzun-
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gen in irgendeiner Weise so gestaltet, daß sie einschließend und 
ausschließend als abgrenzend wirken, unterscheiden wir bei der 
Gemeinschaft solche mit esoterischer und solche mit exoterischer 
Tendenz, d. h. also die eine Art von Gemeinschaft findet ihre 
Erfüllung gerade im Abschluß nach außen, während die andere 
Art ihrer Tendenz nach ihre Grenzen erst dann gefunden hat, 
wenn sie die ganze Menschheit umfaßt. Der Chassidismus will 
seinem Prinzip nach das ganze Israel umfassen, und zwar ein 
geistiges Israel. In seinen konsequenten Formen bricht der Chassi-
dismus überhaupt mit dem historischen Volksbegriff O· So ist der 
Kphal Hasldim zugleich Repräsentant des israelitischen Volkes 
gerade im Sinne seiner metaphysischen Existenz, weil eben hinter 
jeder echten Gemeinschaft ein metaphysisches Äquivalent steht, 
was der letzte prinzipielle Unterschied zwischen Gesellschaft und 
Gemeinschaft ist. Die Gemeinschaft Kehal Hasldlm findet ihre 
metaphysische Begründung im Begriffe eines geistigen Israel. Es 
trägt für den Gemeinschaftscharakter des KXhal Hasldlm wenig 
aus, wie groß diese Gemeinschaften waren und ob sie immer ihrer 
Idee entsprochen haben. Gemeinschaft, und nicht Gesellschaft ist 
der Kehal Hasldlm eben durch seine metaphysische Grundlegung. 
Der Kehal Hasïdïm schließt im P r i n z i p niemand aus, keine 
Frau und keinen Nichtisraeliten2). Die religiöse Gleichstellung 
der Geschlechter ist im Chassidismus ausdrücklich formuliert 
worden. Der Einschluß des Nichtisraeliten im historischen 
Sinne ist dagegen nicht akut geworden und hat deshalb keine 
ausdrückliche Formulierung im positiven und im negativen 
Sinne gefunden. Auch die religiöse Gleichstellung der Geschlech-
ter ist in Praxis nicht erfolgt. Die Struktur des jüdischen 
Lebens und die allgemeine historische Situation stand dem 
entgegen. Es ist hier interessant zu beobachten, wie die 
Struktur der Gesellschaft das Prinzip einer Gemeinschaft nicht 
zur Auswirkung kommen läßt. Dieses ist das allgemeine Schicksal 
jeder exoterischen Gemeinschaft. Ihr Allgemeinheitsanspruch 
bleibt theoretisch, weil die Gesellschaft ihre Ansprüche dagegen 
gestellt hat. Dies ist die soziologische Seite des Problems, wie 
Idee und Leben sich gegen einander durchsetzen. Die esoterische 
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) Vgl. L. Gulkowitsch, Das kulturhistorische Bild des Chassidis-
mus, S. 59 f. 

-) Daselbst S. 51 u. Horodezky, СН^ОПГп ГП^СПП IV, 68 f. 
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Gemeinschaft unterliegt dieser Gefahr weniger. Deshalb findet 
die exoterisch gerichtete Gemeinschaft letzten Endes noch eine 
Zuflucht im praktischen Esoterismus. Die Begründung des Be-
griffes Gemeinschaft in einem metaphysischen Aequivalent ent-
scheidet zugleich darüber, ob ein Volk Gemeinschaft oder Gesell-
schaft darstellt. Ein Volk ist insofern Gemeinschaft, als es einen 
geistigen Begriff darstellt. Gesellschaft ist es insofern, als es 
einen historisch gewordenen bewußt geschaffenen Zweckverband 
mit abgrenzenden ,Satzungen darstellt. Das Gesetz konstituiert 
das Volk als Gesellschaft. Seine metaphysische Begründung und 
Bestimmung macht seinen Charakl^r als Gemeinschaft aus. Der 
Kehal Hasldlm als Repräsentant eines geistigen Israel ist ein 
extremer Versuch, Volk rein aus Gemeinschaft auch in der Gesell-
schaft zu realisieren. 

Die Gemeinschaft ist die Lebensform der Kultur und ihre all-
einige Lebensform. Die Einheit und Ganzheit jeder Kultur bedingt 
eine solche Struktur auch der sozialen Seite des Lebens. Der wirk-
lich schöpferische Einzelne ist nicht losgelöst aus seiner Kultur 
und nicht losgelöst aus deren soziologischen Formen. Denn, wenn 
er überhaupt eine Resonanz für sein Wirken in der Geschichte 
finden soll, so muß er aus dem Wesen dieser Kultur heraus sein 
Werk gestalten. Die Führer der großen Bewegungen bringen nichts 
absolut Neues und Eigenes, ihr Wirken bedeutet vielmehr eine 
Rückkehr zu den ursprünglichen Quellen ihrer Kultur. Was in 
einer Kultur implizite stets vorhanden war, wias aber nur noch 
nicht expliziert oder zeitweilig verdrängt worden war, wird' durch 
die schöpferischen Persönlichkeiten historisch wirksam gemacht. 
Das Alte, die bisher in der Geschichte wirksame Gestalt einer 
Kultur wird nicht verworfen, nicht diffamiert, nicht verdrängt, 
es erhält nur eine neue und tiefere Deutung, eine neue Gestalt, 
die dem Wesen der betreffenden Kultur adäquater ist. Es ist da-
bei sachlich ohne Belang, ob die betreffenden Persönlichkeiten 
sich dieser Sachlage bewußt sind oder nicht, d. h. ob sie ihre Ge-
danken als etwas Neues oder eine Reformation empfinden oder ob 
sie die Frage der Originalität ihrer Gedanken überhaupt ignorie-
ren. Doch zeigt die die großen Persönlichkeiten der Geschichte 
stets auszeichnende Bescheidenheit, daß sich das schöpferische 
Genie seiner Bindungen durchaus bewußt ist. Was ethisch 
betrachtet Eitelkeit oder Bescheidenheit heißt, ist unter dem 
metaphysischen Aspekt die Loslösung von den Quellen der Kultur 
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oder das Bewußtsein einer Bindung an die Kultur. Das Beispiel 
des Johanan ben Zakkai, dem es vergönnt war, die Kultur seines 
Volkes in der größten Katastrophe zu retten, zeigt, wie gerade 
das Verständnis für das Gebot des historischen Augenblicks dazu 
führt die eigene Person in den Hintergund zu stellen. Daß 
Jõhanan ben Zakkai in Jabnê ein neues Zentrum der jüdischen 
Kultur schuf, wTar in den Augen seiner Zeitgenossen kaum eine 
unerhörte Tat. Den Römern mußte es als ein adiaphoron erschei-
nen, seine jüdischen Zeitgenossen empfanden es nur als die 
Fortsetzung und Ausgestaltung eines längst Vorhandenen. 
Jõhanan ben Zakkai stellte seine Aufgabe, dem Judentum ein 
neues lebensfähiges Zentrum zu schaffen, so sehr über seine 
eigene Person, daß er sich selbst von seinem Werke zurückzog 
und die Führerschaft in Jabnê dem Rabban Gamll'ël überließ, 
dessen Person und Autorität eine kontinuierliche Entwicklung 
garantierte. Seine Tat bestand darin, daß er unter Beweis gestellt 
hatte, WTO die lebendigen Quellen des Judentums liegen. Er lehrte 
das jüdische Volk, wie es auch ohne das sichtbare Zentrum des 
Tempels weiter existieren konnte. Er schuf also nicht etwa eine 
tempellose neue Religion. Der Kultus gehört zum Wesen der 
jüdischen Religion, wie er zum Wesen jeder echten Religion 
gehört. Johanan ben Zakkai ließ darum den Kultus nicht etwa 
fallen als eine überlebte Größe, er setzte vielmehr die Wieder-
herstellung des Kultus an das Ende der Entwicklung. Die 
Wiederherstellung des Tempels blieb Ziel und Sehnsucht des 
Judentums. Ebenso wie Johanan ben Zakkai den Kultus als wesent-
lichen Bestandteil des Judentums gelten ließ und sich nicht an-
maßte, ein neues kultfreies Judentum zu predigen, ebenso 
haben Jahrhunderte vorher die Propheten keine neue Religion 
gelehrt. Ihr Kampf gegen die Erstarrung und falsche Bewertung 
des Kultus bezweckte nicht seine völlige Beseitigung, sondern 
die Wiederherstellung seiner echten genuin jüdischen Art. Wenn 
wir den Ba'al šem tõb unter diesem Gesichtspunkte betrach-
ten, so finden wir auch hier die Achtung vor der Tradition. Er 
wußte, daß der Talmud und das Studium des Gesetzes zum Wesen 
des Judentums gehören und daß kein Mißbrauch und keine 
falsche Einschätzung des Gesetzesstudiums das Gesetz selbst aus 
dem Mittelpunkte der jüdischen Lehre verdrängen dürfen. Er 
lehrte Gesetz und Gesetzesstudium neu begreifen, hat es also 
nicht verworfen, sondern im Gegenteil neu belebt. Wenn der 
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Ba'al Šem tõb mit dieser seiner konservativen Haltung bereits 
die Echtheit seines Schöpfertums beweist, so zeigt sich dies 
auch in dem Zurücktreten seiner Persönlichkeit hinter seinem 
Werk. Seine Zeit bot ihm Beispiele und Anlaß genug, sich mit 
dem Nymbus eines Erlösers, eines Messias zu umgeben. Er ist 
aber niemals als Messias aufgetreten, er hat seine Gedanken 
nicht als kanonisch verkündigt. So ist der Ba'al šem tõb 
auch nicht in Gegensatz zum Rabbinismus getreten. Daß sich 
allmählich eine Gegnerschaft zwischen Rabbinismus und Chassi-
dismus ausbildete, beruht nicht auf einer Einstellung des Chassi-
dismus gegen das Gesetz. Dieser Gegensatz entstand vielmehr 
auf rein historischer Basis im Kampfe um die Seelen des 
jüdischen Volkes. So notwendig dieser Kampf gewesen ist, so 
bedeutet auch er doch einen gewissen Sündenfall des Chassidismus, 
ein Heraustreten aus der Gemeinschaft in die Sphäre der Gesell-
schaft. Für den Ba'al šem tõb gab es nur die Gemeinschaft. 
Deshalb hat seine Lehre keinen politischen Charakter. Er ver-
suchte, die Gemeinschaft echten Judentums wieder rein darzu-
stellen und mußte so annehmen, daß alle echten Frommen von 
selbst dieser Gemeinschaft angehören würden. Er sah seine Auf-
gabe in einer Intensivierung des Judentums, nicht in der Gewin-
nung einer möglich großen Anhängerzahl. Wenn er auch den 
Weg des Judentums seiner Zeit als einen Abweg ansehen mußte, 
so konnte er doch das Tõrästudium als solches nicht verwerfen, 
da er die zentrale Bedeutung der Tõrä für das Judentum sehr 
wohl erkannte, eben weil ihm nur daran gelegen war, das 
Judentum wieder in seiner alten reinen Form erstehen zu lassen. 

Das Problem der Anonymität, das uns überall in der Geistes-
geschichte begegnet, ist für den Chassidismus besonders akut, 
und zwar vor allem aus methodischen Gründen. Die Geschichte 
des Chassidismus ist von jeher als die Geschichte seiner bekann-
ten und besonders überragenden Persönlichkeiten geschrieben 
worden. Diese Form der Geschichtsschreibung hat ihre philoso-
phische Begründung erfahren. Sie kann sowohl mit der Eigen-
art des historischen Geschehens überhaupt, als mit dem besondern 
Charakter des Chassidismus begründet werden. Aber eine solche 
Begründung kann nicht mehr als eine Arbeitshypothese sein, 
deren Bestätigung erst durch die Sache selbst erfolgt. Die 
Beschaffenheit des Quellenmaterials, die Tatsache, daß wir weit-
gehend auf Legenden beschränkt sind, die ihrer Natur nach an 
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Persönlichkeiten anzuknüpfen pflegen, zwingen uns in der Tat, 
bei einer Betrachtung des Chassidismus von der Erkenntnis und 
Darstellung seiner führenden Persönlichkeiten auszugehen. Die 
Identität aber dieser Persönlichkeiten mit dem Chassidismus in sei-
ner Gesamtheit muß erst bewiesen werden. Es besteht immer die 
Möglichkeit, daß die entscheidenden Gedanken von unbekannten 
Chassidim gedacht worden sind, daß sich das eigentliche chassi-
dische Leben in der Anonymität abgespielt hat. Wir müssen unter-
suchen, wieweit die bekannten Persönlichkeiten des Chassidismus 
wirklich d a s Leben leben und d i e Gedanken denken, die für 
den Chassidismus entscheidend sind. Wir müssen damit rechnen, 
daß ein chassidischer Führer gerade infolge semer Sonderstellung 
hier und da, vielleicht sogar im Prinzip, den Grundgedanken 
des Chassidismus untreu geworden ist. Gerade der Führer, der 
immer mit einer Diskrepanz zwischen Charisma und Amt zu 
kämpfen hat, ist in Gefahr, der Weltklugheit früher und in 
weiterem Maße nachzukommen, als es für die unbekannten 
Anhänger der Bewegung notwendig ist. Wir müssen also beweisen, 
daß die unbewußt in unseren Quellen mitgeschilderte tragende 
Atmosphäre des Chassidismus, für die gerade auch die Legende 
wertvolles Material zu bieten vermag, mit den führenden Persön-
lichkeiten des Chassidismus adäquat ist. Nur wenn dieser Beweis 
gelingt, ist die Geschichte des Chassidismus in der Tat mit der 
seiner Führer identisch. Wir müssen aber damit rechnen, daß 
auf Grund einer solchen Untersuchung ganz andere Personen, 
ganz andere Kreise sich als die entscheidenden in der Geschichte 
des Chassidismus erweisen werden, als auf Grund der äußeren 
Geschichte des Chassidismus zunächst anzunehmen ist. 

2. D a s m y s t i s c h e M o m e n t i m C h a s s i d i s m u s a l s 
a l l g e m e i n e s F l u i d u m . 

Wenn wir so das anonyme, das ahistorische Moment in die 
Beurteilung des Chassidismus einbeziehen, sehen wir uns 
genötigt, den stärksten Nachdurck auf die g e i s t i g e n 
S t r ö m u n g e n im Chassidismus, nicht auf das biographische 
Moment, zu legen und auch hier müssen wir versuchen, dem. 
Gesamtcharakter, der Atmosphäre innerhalb dieser Lehre ein 
größeres Gewicht beizulegen, als etwa besonders originellen 
Gedanken, deren Wirkungsbereich wir nie mit Sicherheit fest-
stellen können. Die Eigentümlichkeit der chassidischen Lehre 
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wird es mit sich bringen, daß wir unter diesem Gesichtspunkte 
die mystischen Strömungen innerhalb der chassidischen Gedanken-
welt besonders in Betracht ziehen müssen. Denn gerade mysti-
schen Strömungen haftet die Neigung an, das Fluidum zu bilden, 
in das jeder einbezogen wird, der nur überhaupt mit der 
betreifenden Geistesrichtung in Berührung kommt. 

Die chassidische Bewegung wird ganz allgemein als eine 
typisch mystische Bewegung angesehen. Eine solche allgemeine 
Voraussetzung bedarf des Beweises und vorher einer Klar-
stellung dessen, was unter Mystik verstanden werden soll. Das 
Wesen des mystischen Denkens ist sein arationaler, sein alogischer 
Charakter, womit aber nicht etwa gesagt sein soll, daß das 
mystische Denken ein undiszipliniertes Denken sei. Es folgt nur 
einem anderen Gesetze als das rationale Denken, aber es ist 
ebenso konsequent wie dieses. 

Der Chassidismus als sowohl volkstümliche, als auch mysti-
sche Richtung tendiert weniger zur Lehre, als zum Mythos. 
Dies zeigt sich besonders augenfällig in der Vorliebe ge-
wisser chassidischer Kreise für die Legende. Diese ist zwar 
von verschiedenen chassidischen Autoritäten abgelehnt worden, 
gehört aber doch zum Charakterbild des Chassidismus. Die 
Legendenbildung ist eine Konsequenz der Tatsache, daß der 
Chassidismus sehr volkstümlich war. Die Legende ist die volks-
tümlichste aller literarischen Formen. Die Zentralgedanken des 
Chassidismus dagegen sind frei von dem Persönlichkeitskull, 
der Voraussetzung der Legendenbildung ist. Die Legende ist 
darum mehr Quelle für chassidisches Leben als für chassi-
disches Denken. Ihr Vorhandensein aber beruht auf einer 
Denkhaltung, die auch sonst im Chassidismus gepflegt wird : auf 
dem mythischen Denken. Die jüdische Tradition hat stets ver-
standen, das mythische Denken in den Dienst der Religion zu 
stellen. Wo das begriffliche Denken seine Grenzen erreicht, wird 
immer das mythische Denken herangezogen, um das in Begriffen 
Unsagbare doch noch sagen zu können. Darum sind solche 
Schriften wie der Zohar, die sich vorzugsweise mit den Bezirken 
der Religion befassen, in denen das begriffliche Denken versagt, 
weitgehend auf einer mythischen Denkweise aufgebaut. Diese 
Form des mythischen Denkens, die zur Weiterführung des begriff-
lichen Denkens dient, wird auch in den chassidischen Lehren 

3 
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überall gepflegt. Die jüdische Religion ist eine Vernunftreligion, 
aber gerade weil sie das ist, werden hier die Grenzen der Ver-
nunft mit Deutlichkeit gespürt und darum selten überschritten. 
Das jüdische religiöse Denken bedient sich stets des Mythos, 
ohne den ein r e l i g i ö s e s Denken niemals auskommen kann. 
Je nachdem eine Richtung im Judentum das irrationale Moment 
in der Religion mehr oder weniger in den Vordergrund stellt, 
bedarf sie mehr oder weniger des mythischen Denkens und seiner 
Ausdrucksformen. Verglichen mit dem Rabbinismus seiner Zeit, 
enthält der Chassidismus mehr mythische Denkelemente. Aber der 
Rabbinismus selbst ist durchaus nicht frei davon und will nicht 
frei davon sein. Die Person und die Lehre des Wilnaer Gä'ön 
stellen sogar den Versuch dar, mit dem Chassidismus auf dem 
Gebiete des mythischen Denkens zu konkurrieren. So wenig aber 
wie die volkstümliche Ausdrucksform des mythischen Denkens 
der Legende nur im Chassidismus gepflegt wird und in ihm ein 
konstituierendes Moment bildet, so wenig ist auch das mythische 
Denken selbst nur dem Chassidismus eigen und ein konstituieren-
des Element der Bewegung. 

Wir müssen nun die Frage stellen, wieweit in der chassi-
dischen Lehre das mystische oder das rationale Element das 
Denken bestimmt und wieweit im chassidischen Leben das Ratio-
nale oder das Mystische auf Verwirklichung drängt. Wie stets 
in der Geistesgeschichte sind absolut einseitige Richtungen auch 
in Hinsicht auf dieses Einteilungsprinzip selten. In den meisten 
mystischen Bewegungen finden wir ein rationales Moment ganz 
abgesehen davon, daß schließlich hier wie überall die höchste 
Vollendung in der Synthese beider Elemente liegt. Weiterhin 
wird zu fragen sein, ob im Chassidismus eine Verfälschung 
seines Ideengehaltes und seiner Wege zur Verwirklichung des 
chassidischen Ideals in der Weise erfolgt ist, daß für immer oder 
für eine einzelne Periode das eine oder das andere Prinzip allzu 
sehr überhand nahm. Da der Chassidismus ohne weiteres zu den 
mystischen Strömungen gezählt worden ist, so ist zu vermuten, 
daß mystische Denkweise für seine Lehre, daß der mystische 
Weg zum Ideal für seine Verwirklichung auf jeden Fall von ent-
scheidender Bedeutung gewesen sind. Wir können also den 
Chassidismus nur dann in seinem Wesen begreifen, wenn wir 
das Wesen der Mystik klargemacht haben. Es geht nicht an, den 
Chassidismus unter den Begriff der Mystik zu rubrifizieren, ohne 



В XLVI. β Der Chassidismus als- kulturphi losophisches Problem 35 

auf die Konsenquenzen einer solchen Rubrifizierung einzugehen. 
Es gibt im Verlaufe der Geistesgeschichte eine Fülle mystischer 
Bewegungen, die infolge der wesenseigentümlichen Geschichtslo-
sigkeit der Mystik viel Gemeinsames hatten, aber dennoch niemals 
ganz miteinander identifiziert werden können, da jede doch 
auch ihren spezifischen Charakter hat. Es gilt also weiter, 
diesen spezifischen Charakter des Chassidismus klarzustellen. 
Da es sich bei dem Chassidismus um eine jüdische Bewegung 
handelt, die niemals den Bereich des Judentums verlassen hat, so 
besteht das wichtigste Moment für den spezifischen Charakter 
des Chassidismus innerhalb der verschiedenen mystischen 
Bewegungen vor allem in diesem seinem spezifisch jüdischen 
Wesen. Der Mittelpunkt a l l e r jüdischen religiösen Bewegun-
gen ist das Gesetz. Das Gesetz gehört ebenso zu den rationalen 
wie zu den mystischen Bewegungen der jüdischen Religionsge-
schichte. Der Gegensatz zwischen Chassidismus und Talmu-
dismus ist nicht der Gegensatz zwischen einer nomotätischen (im 
institutiven Sinne) und einer anomotätischen oder gar antinomo-
tätischen Lehre. Der Gegensatz besteht vielmehr in der Art, wie das 
Gesetz erkannt und verwirklicht werden soll. Das Gesetz gilt aber 
für beide Richtungen in gleicher Unbedingtheit !) . Es wird 
darum eine zentrale Aufgabe der Untersuchung des Chassidismus 
und seiner Geschichte sein, die Bedeutung des Gesetzes, das 
Verständnis seines Wesens, die Methoden seiner Auslegung, die 
Art seiner Verwirklichung im Chassidismus zu prüfen. 

Die mystischen Strömungen im Chassidismus sind nicht 
ohne Vorläufer, nicht ohne Tradition im Judentum. Der Chassi-
dismus gilt sogar als ein Produkt der Kabbälä. Der genuin 
jüdische Charakter der chassidischen Mystik ebenso wie der 
genuin jüdische Charakter der Kabbälä erlauben uns eine weit-
gehende Übereinstimmung beider Richtungen ohne weiteres vor-
auszusetzen. Es darf aber nicht vergessen werden, daß die Kabbälä 
ganz abgsehen vom Chassidismus ihren eigenen WTeg weiter 

') Von hier aus versteht es sich auch, daß der Ba'al Šem tõb bei der 
Lemberger Rel igionsdisputation 1757 als Vertreter der rabbinist ischen Rich-
tung gegen die Frankisten auf treten konnte. Selbst wenn dieses sein A u f t r e -
ten nicht historisch gewesen ist, sondern nur von der Legende behauptet w i rd , 
was mir immerhin als möglich erscheint, so ist es doch typisch für die Auf-
fassung, die die chassidische Tradition von dem Ba'al Šem tõb und seinem 
Verhältnis zum Talmudismus gehabt hat. 

3* 
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gegangen ist. Der Chassidismus ist keine Epoche in der 
Geschichte der Kabbälä. Die Mystik des Chassidismus hat ihr 
eigenes Gepräge. Es gilt also nachzuweisen, worin das Besondere 
der chassidischen Gedankenwelt auch auf dem Gebiete der Mystik 
besteht und wo und in welcher Weise der Chassidismus an die 
m y s t i s c h e Tradition im Judentum anknüpft. Die Verwandt-
schaft zwischen der chassidischen und kabbalistischen Mystik 
ist groß genug, daß eine gewisse Konkurrenz zwischen beiden 
eintreten konnte und mußte. Den Sieg im Volksbewußtsein 
konnie der Chassidismus davontragen, weil er neu aus den Tiefen 
jüdischen Wesens hervorgebrochen war, während die Kabbala 
jener Zeit, entsprechend dem Schicksal der Talmudistik, infolge 
einer langen Geschichte so verfeinert worden war, daß sie ganz 
dem Esoterismus verfallen mußte, wozu sie — worauf Buber (Die 
Deutung des Chassidismus, S. 86) mit Recht hinweist — ihrem 
Wesen nach an sich neigt. 

Das Problem der Beziehungen zwischen Kabbälä und Chassi-
dismus ist nur ein Sonderfall des allgemeinen historischen Pro-
blems, ob zeitliches Nacheinander die Möglichkeit einer Bezie-
hung von Ursache und Wirkung einschließt. Die Identifikation 
von Nacheinander und Ursache-Wirkungsverhältnis ist philo-
sophisch längst als abwegig erkannt worden. Trotzdem spielt 
diese Identifikation als eingeschlichene Prämisse noch immer 
eine Rolle. Die Tatsache, daß historische Ereignisse, Bewegungen, 
Epochen nicht isoliert betrachtet werden dürfen, hat dazu 
geführt, daß man immer wieder versucht, ein ununterbrochenes 
Heranwachsen des Neuen aus dem Alten in dem Sinne zu kombi-
nieren, daß jede Wirkung aus Ursachen ihrerseits wieder Ur-
sache neuer Wirkungen ist. Es fällt freilich schwer, in einem 
solchen System das immer Neue zu erklären. 

Wenn wir die historischen Ereignisse zunächst einmal geson-
dert betrachten, .so gewinnen wir den Eindruck einer unauflösbaren 
Individualität, und diese Individualität ist aus einer Kausalkette nie-
mals zu begreifen. Die Eigenständigkeit alles historischen Gesche-
hens, seine Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit bringen es mit 
sich, daß bei einer Erklärung eines Geschehens aus der vorher-
gehenden Geschichte immer ein ungeklärter Rest bleibt. Nun ist 
aber eine Erklärung von Wirkungen aus Ursachen — logisch 
betrachtet : von Folgen aus Gründen — entweder eindeutig oder 
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unmöglich. Auf dem Gebiete solcher Deduktion gibt es kein Teils-
teils. Deshalb zwingt uns die Tatsache des ungeklärten Restes 
auf das Prinzip der zeitlich kontinuierlichen Kausalkette bei der 
Erklärung historischer Phänomene überhaupt zu verzichten. 
Die Geschichte ist aber, auch wenn wir zeitlich geschlossene Wir-
kungsketten als unmöglich ansehen, noch durchaus kein chaoti-
sches Konglomerat von Einzelheiten. Sie hat vielmehr eine durch-
aus gesetzmäßige Struktur. Nur sind die Beziehungen der 
historischen Ereignisse zueinander sachlicher Natur und von der 
Zeitkategorie unabhängig. Auf unseren Fall angewandt bedeutet 
dies, daß der Chassidismus Beziehungen sachlicher Art zu Kabbälä 
und etwTa zu christlicher Mystik haben muß, sofern er eben eine 
mystische Strömung ist. Er hat ebenso Beziehungen zum Talmud, 
zum biblischen Judentum und auch wieder zur Kabbälä, eben weil 
er eine jüdische Bewegung ist. Zur Kabbälä müssen wir also 
besonders enge Beziehungen des Chassidismus annehmen, aber 
die zeitliche Nähe der Kabbälä zum Chassidismus ist als solche 
für die Verwandtschaft der grundlegenden Ideen beider Bewe-
gungen irrelevant. 

Die zeitliche Nähe historischer Erscheinungen zueinander ist 
nur insofern von Bedeutung, als durch diese Nähe V e r f ä l -
s c h u n g e n der einen oder anderen Idee möglich sind. Das ergibt 
sich schon daraus, daß die Träger der Bewegungen nur Men-
schen und oft Menschen mit sehr unklarem Geiste sind. Nicht 
so sehr die Renegaten bringen im allgemeinen eine Vermischung 
verschiedener geistiger Richtungen mit sich. Diese pflegen viel-
mehr zwischen zwei Richtungen schärfer zu scheiden, als es sach-
lich notwendig wäre. Die Verfälschungen kommen von halben 
Anhängern und Mitläufern, die in die eine oder andere Geistes-
haltung zu wenig eingedrungen sind, als daß sie sich mit einer 
von ihnen ganz identifizieren können. 

Wenn also zwischen dem Chassidismus und der Kabbälä 
engere Beziehungen — und zwar sachlich berechtigte Beziehun-
gen, nicht zufällige gegenseitige Verfälschungen — bestehen sollten 
als zwischen dem Chassidismus und einer anderen Bewegung, so 
hätte das seinen Grund nur in sachlicher Verwandtschaft, nicht in 
zeitlicher Nähe, und darf darum nicht zur Voraussetzung der 
Untersuchung gemacht werden, sondern es ist gerade das, was 
bewiesen werden soll und muß. 
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III. Der Exoterismus der chassidischen Bewegung und seine 
Folgen. 

1. D i e K o n v e n t i k e l b i l d u n g i m C h a s s i d i s m u s 
a l s r e i n ä u ß e r l i c h e Ü b e r d e c k u n g s e i n e s e x o -

t e r i s c h e n C h a r a k t e r s . 

Wie sich die Geschichte des Chassidismus nicht in der 
Geschichte seiner bekannten Vertreter erschöpft, so sind auch die 
Jüngerkreise, die Konventikel, die esoterischen Gemeinschaften 
der berühmten chassidischen Persönlichkeiten nicht der ganze 
Chassidismus. Das wahre Leben des Chassidismus muß sich 
seinem Wesen nach in einem prinzipiell exoterischen Milieu voll-
ziehen. Denn das Ideal des Chassid ist nicht der große Einzelne, 
sondern der schlichte Fromme. Es gibt keine Bedingugen, die 
vom Chassidismus ausschließen. Bildung, Alter, Geschlecht, 
Stand, Vorleben, körperliche Gesundheit bilden keinerlei Voraus-
setzungen, von denen das Chassidsein abhängig gemacht würde. 
Die Ablehnung aller mechanischen Gesetzeserfüllung, der ent-
scheidende Nachdruck, der allein auf die Frömmigkeit der Gesin-
nung gelegt wird, hat aber ganz ohne bewußte Absicht dennoch 
die schwerwiegendsten sozialen Folgen für den Anhängerkreis des 
Chassidismus. Was nicht als Dispens vom Gesetz gedacht war, 
wenn es auch von den Gegnern so hingestellt wTurde, was viel-
mehr eine Vertiefung des Gesetzesgedankens bedeutet, versetzte 
doch jeden, auch den Ärmsten, auch den sozial Gebundenen in 
die Lage, das Gesetz ganz zu erfüllen. 

Wenn so das exoterische Moment dem Chassidismus wesens-
eigen ist, so erhebt sich die Frage, ob der tatsächliche historische 
Weg des Chassidismus in den Esoterismus nicht eine Verfäl-
schung seiner ursprünglichen Idee bedeutet. Das wäre dann der 
Fall, wenn der esoterische Chassidismus die ursprünglichen 
chassidischen Ideen der allgemeinen religiösen Gleichheit ver-
lassen hätte. Dies ist aber nicht der Fall. Die eben genannte Vor-
aussetzungslosigkeit des Chassidismus, die eine notwendige Folge 
seiner geistigen Auffassung des Religiösen ist, wurde auch in den 
Konventikeln niemals weder im Prinzip noch praktisch vernach-
lässigt. So ist der Esoterismus der chassidischen Konventikel in 
seinen wesentlichen Zügen eine h i s t o r i s c h bedingte Not-
wendigkeit, eine äußere Zuflucht, im Grunde aber doch nur Pflege-
stätte eines latenten Exoterismus. 
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2. A n s ä t z e z u e c h t e r E s o t e r i k b e i m M e s e r i -
t s c h e r M a g g i d. 

Nur an einem Punkte tritt ein wirklich esoterisches Moment 
in der Geschichte des Chassidismus auf, und zwar schon außeror-
dentlich früh, nämlich durch den Meseritscher Maggid. Dieser gab 
der L e h r e des Chassidismus insofern eine esoterische Note, als er 
sie ganz mit dem Charisma des Ba'al šem tõb indentifizierte und 
ihr wahres Verständnis davon abhängig machte, daß auch die 
Ausleger dieser Lehre ein b e s t i m m t e s Charisma haben 
müßten. Da aber der Chassidismus immer praktische Frömmig-
keit blieb, so vermochte dieses esoterische Moment sein eigent-
liches Wesen nicht zu verfälschen. Der Maggid aus Meseritsch 
ist einen anderen Weg gegangen als die frühsten Vertreter des 
Christentums. Er stellte nicht sein esoterisches Prinzip als eigene 
Auslegung des ursprünglichen Chassidismus hin, sondern er ver-
suchte es mit dem Chassidismus selbst,'mit dem Ba'al šem tõb voll-
kommen zu identifizieren. So blieb das exoterische. Prinzip des 
Chassidismus latent. Es hatte keine Theorie, an die es sich hätte 
halten können, während im Christentum exoterische Richtungen 
in der Person des Stifters selbst stets einen Anhalt und eine ide-
elle Grundlegung fanden, die sie in Stand setzten, gegen die zu 
Recht oder Unrecht als theologisierende Spitzfindigkeit empfun-
dene Lehre des Paulus aufzukommen. 

3. D a s A u s w a h l p r i n z i p i m C h a s s i d i s m u s u n d 
d i e e t h i s c h e N o r m . 

Die Voraussetzungslosigkeit des Chassidismus in bezug auf 
die Auswahl seiner Mitglieder führt zu der Frage, wie weit ethi-
sche Auswahlprinzipien dennoch maßgeblich waren. Das Vor-
leben oder gelegentliche Verstöße einzelner Chassidim vor allem 
gegen die Grundsätze der bürgerlichen Moral sind von Gegnern 
des Chassidismus dahin ausgenutzt worden, daß man sie als Be-
weis eines ethischen Liberalismus oder Libertinismus anführte, 
um damit den religiösen Wert des Chassidismus herabzusetzen. 
Die chassidische Lehre als reine Gesinnungsfrömmigkeit ist in 
der Tat unabhängig von aller äußeren Moralität. Daß sie trotz-
dem niemals der ethischen Laxheit verfallen konnte, wird durch 
den im Prinzip ethischen Charakter der jüdischen Religion, deren 
Bereich der Chassidismus weder praktisch noch grundsätzlich 
jemals verlassen hat, garantiert. Schon die Laxheit auf dem sexu-
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ellen Gebiet, die meistens der Weg zu sein pflegt, über den eine 
reine Gesinnungsreligiosität zum Libertinismus ausartet, wird 
durch das Festhalten des Chassidismus an der jüdischen Lehre 
und gerade an ihrem innersten Sinn von vornherein ausge-
schlossen. So konnte der Vorwurf moralischer Laxheit den Chassi-
dismus trotz aller seiner Freiheit gegenüber jeder äußeren 
Moralität niemals treffen. Erst in der Verfallszeit des Chassi-
dismus begegnen uns gelegentlich die leeren Hüllen einer einst-
mals sinnvollen Sitte: die in manchen chassidischen Kreisen 
gepflegte Auflockerung der seelischen Disposition für das religi-
öse Erlebnis durch Musik und Tanz und geistige Getränke 
erscheint in entarteten chassidischen Kreisen als Selbstzweck. 
Doch sind solche Entwicklungen sekundär und haben niemals eine 
entscheidende Rolle in der Polemik gegen den Chassidismus 
gespielt. ;Sie treten auch durchaus zurück gegenüber denjenigen 
Angriffen, die den Chassidismus deshalb als r e l i g i ö s lax hin-
stellen möchten, weil er den inneren Sinn der Gesetzeserfüllung 
höher einschätzte als die Beachtung aller äußeren Bedingungen. 

IV. Zentralisation und Dezentralisation in der Geschichte des 
Chassidismus. 

1. D a s z e n t r i f u g a l e u n d d a s z e n t r i p e t a l e P r i n -
z i p i n d e r G e i s t e s g e s c h i c h t e . 

Während wir im allgemeinen zwischen prinzipiell esoteri-
schen und prinzipiell exoterischen Bewegungen unterscheiden 
können, läßt sich in j e d e r Bewegung eine Konkurrenz 
zwischen zentripetalen und zentrifugalen Kräften konstatieren, 
in deren Kampf und Ausgleich die Geschichte einer Bewegung 
besteht. Das zentripetale Prinzip einer Bewegung ist darauf ange-
legt, in wenigen lapidaren Grundsätzen die Quintessenz einer 
Idee zu gestalten und sie so gegen jede Verfälschung zu schützen. 
Die z e n t r i f u g a l e Tendenz dagegen ist diejenige Kraft, die 
die Explikation einer Idee bewirkt, die bestrebt ist, den ganzen 
Reichtum, die Mannigfaltigkeit, die geistige Spannweite einer 
Idee zur Geltung zu bringen. Diese zentrifugale Tendenz erklärt 
zugleich das Prinzip der Aufnahmebereitschaft gegenüber Anre-
gungen von außen her. Sie bewirkt den Austausch mit verwand-
ten geistigen Bewegungen, sie gibt Angriffspunkte für entgegen-
gesetzte Geistesrichtungen und schafft damit neue Möglichkeiten 
der 'Bereicherung und Erweiterung. Sie enthält aber damit zu-
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gleich die Gefahr der Überfremdung und der Veräußerlichimg. 
Sie gibt dem gesunden Menschenverstand, der Weltklugheit, dem 
Alltag Gelegenheit, ihre Ansprüche durchzusetzen, was immer 
auf eine Verflachung der Idee hinauslaufen muß. Solange eine 
Idee lebendig ist, bleibt die zentripetale Tendenz ein organi-
sches und sich so immer von selbst einschaltendes Korrektiv zentri-
fugaler Bestrebungen. Die zentripetale Tendenz ist gegenüber 
den äußeren Einflüssen ablehnend. Sie vertritt das puristische 
Prinzip. Sie neigt zu radikalen Formulierungen, die ein unver-
söhnliches Anderssein deutlich machen. Sie zeigt, daß sich Ähn-
lichkeiten mit anderen Ideen immer nur auf Äußerlichkeiten 
beziehen. Sie versucht, Angriffe dadurch belanglos zu machen, 
daß sie zeigt, wie alles das auf einer ganz anderen Ebene liegt. 

Wenn eine Idee ihre lebendige historische Kraft eingebüßt 
hat, so zeigt sich dies in der Zerstörung des Gleichgewichtes zwi-
schen der zentripetalen und der zentrifugalen Tendenz. An Stelle 
der organischen Korrektur tritt das Mißtrauen, die feindselige 
Konkurrenz. Purismus und Synkretismus befehden sich. Der 
Purismus verdächtigt den Synkretismus der Ketzerei, der Synkre-
tismus wirft dem Purismus dogmatische Starrheit vor. Das histo-
rische Schicksal sterbender Ideen ist, entweder der einen oder der 
anderenRichtung zu verfallen. Sie erstarren oder sie lösen sich auf. 

2. D i e A u s w i r k u n g d i e s e r P r i n z i p i e n i m 
C h a s s i d i s m u s . 

In der klassischen Zeit des Chassidismus, zu Lebzeiten des 
Ba'al šem tõb, ist im Chassidismus das zentripetale Moment 
überwiegend. Das Zentrum, die Persönlichkeit des Stifters übt 
eine faszinierende Anziehung aus, die sich sowohl in der geisti-
gen als in der praktischen Sphäre auswirkt. Wir begegnen also 
nicht nur einer in sich geschlossenen, strengen eindeutigen 
Geisteshaltung, die keine Konzessionen an andere Geistesrichtun-
gen duldet, sondern auch in räumlicher Hinsicht einer wenig auf 
Ausbreitung bedachten Bewegung. Das änderte sich im Jahre 
1760, mit dem Tode des Stifters. Das geistige Zentrum verlor an 
Kraft, wodurch der Drang nach außen geistig und geographisch 
die Oberhand gewann. Die Ausbreitung des Chassidismus wurde 
durch äußere Umstände noch erleichtert, denn durch die Teilun-
gen Polens in den Jahren 1772, 1793, 1795 fielen politische Gren-
zen zwischen den jüdischen Gebieten weg, sodaß jetzt eine 
größere Freizügigkeit die Ausbreitung chassidischer Ideen för-
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derte. Dadurch gewann der Chassidismus auch Eingang in die 
Gebiete, die als geistige Zentren der rabbinistischen Richtung 
galten, und damit neue Möglichkeiten eines fruchtbaren Gedan-
kenaustausches und einer inneren Erweiterung infolge notwendig 
werdender Abgrenzungen. 

Der Rabbinismus und der Chassidismus sind einander zu 
sehr verwandt und zu sehr auf demselben Boden erwachsen, als 
daß sie einander hätten ignorieren können. Beide Richtungen 
sind genuiner Ausdruck jüdischen Geistes. Wenn der Rabbi-
nismus wie in seiner Blütezeit noch die ganze Fülle jüdischen 
Geisteslebens in sich gefaßt hätte, so wäre es nicht zu .einer 
Gegnerschaft gegenüber dem Chassidismus gekommen. Eine 
solche umfassende Richtung hätte auch den Chassidismus in sich 
aufgenommen. Der esoterisch gewordene Rabbinismus jener Zeit 
aber war dazu nicht im Stande. Das jüdische Geistesleben aber 
war nicht tot, es konnte vielmehr neue Gestaltungen hervorbrin-
gen. Der Chassidismus begann das jüdische Geistesleben in allen 
seinen Gebieten zu durchdringen, er nahm, sogar sehr vieles am 
Rabbinismus in sich auf. Der Rabbinismus aber trat dem Chassi-
dismus als Gegner gegenüber, weil er dieses Aufgesaugtwerden 
durch den Chassidismus fürchtete. Er kämpfte mit der ganzen 
überlegenen Technik einer uralten, nach allen Richtungen hin 
explizierten Kultur. Das gab ihm zunächst eine gewisse Über-
legenheit. Aber hinter dieser Technik stand zu wenig Leben. 
Sobald darum der Chassidismus nur einigermaßen zur theoreti-
schen Fundierung seiner Gedanken gelangt, sobald er nur einiger-
maßen in sich geschlossen war, mußte der Rabbinismus unter-
liegen. Es blieb ihm nichts übrig, als Zuflucht bei der Staats-
gewalt zu suchen. So fand der Chassidismus keinen ebenbürti-
gen Gegner, der ihn verstanden und auf der gleichen Ebene 
bekämpft hätte. Der Kampf an sich war darum wenig frucht-
bar für den Chassidismus. Anregend auf den Chassidismus 
wirkte nicht der von ihm bekämpfte Rabbinismus seiner Zeit, 
sondern die alte klassische rabbinische Tradition. 

Der Chassidismus scheint in einem Vakuum entstanden zu 
sein, das durch den Rückzug des Rabbinismus in kleine Kon-
ventikel entstanden war. Dieses Vakuum ist aber nicht Ursache 
seiner Entstehung. Es gab ihm nur die Möglichkeit, sich eigen-
ständig, aber auch eigenmächtig zu entwickeln. Daß der Chassi-
dismus eigentlich immer im Absteigen begriffen ist, hat eben 
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hier seinen Grund. Es fehlte ihm an Korrektiven, die ihn vor Ent-
artung bewahrt hätten. Er fand keinen ebenbürtigen Gegner, 
ebensowenig wie eine geistige Atmosphäre, die seine Gedanken-
welt aufgenommen hätte. So wurden dem Chassidismus nicht die 
äußeren Verfolgungen gefährlich, zu denen der Rabbinismus 
schließlich griff, sondern die Mangelhaftigkeit der Resonanz, die 
ihm der Rabbinismus, der doch auf jeden Fall der adäquate Aus-
druck jüdischen Geistes ist, geben konnte. 

3. D i e G e m e i n d e a l s S t r u k t u r p r i n z i p i m 
C h a s s i d i s m u s . 

Die äußere Geschichte des Chassidismus bewegt sich nun 
in der Folgezeit zwischen den beiden Polen der Zentralisation 
und Dezentralisation. Der Nachfolger des Ba'al šem tõb, Dõb-
Bär (1760—1773) verstand es, nicht nur einen großen Kreis um 
sich zu sammeln, sondern er organisierte eine regelrechte 
Missionsarbeit. Dieses zentrifugale Prinzip trug aber in sich selbst 
den Keim zu neuer Zusammenfassung der Kräfte. Denn die Aus-
einandersetzung mit dem Rabbinismus zwang zur Gemeinde-
bildung, zu sichtbarer Konzentrierung, nun nicht mehr nur um 
e i n e n Mittelpunkt, sondern der neuen Situation entsprechend 
um verschiedene Zentren. So entstand die chassidische Gemeinde, 
die Form, in der noch heute Reste der Bewegung existieren, die 
in fast allen osteuropäischen jüdisch besiedelten Gebieten zu 
finden sind und seit 1924 unter Führung einiger Rabbis ein eige-
nes neues Zentrum in Palästina zu schaffen suchen. 

Der Chassidismus ist trotz seiner mystischen Grundhaltung 
und seines charismatischen Ursprungs niemals auf einen religi-
ösen Individualismus gerichtet gewesen. Eine solche Entwick-
lung hätte ihn notwendig aus den Kreisen des Judentums her-
ausgeführt. Das Wesen des Judentums steht und fällt mit der 
Drei-Einheit ΝΓΡΊΤίΝΙ / П'Ор. Eine Bewegung, die wie der 
Chassidismus aus dem Judentum hervorging, der es nicht um 
eine Verbesserung des Judentums zu tun war, sondern die 
einen Ausdruck erneuernder Kräfte im Judentum selbst dar-
stellt, konnte nicht eine Richtung einschlagen, die zur Auflösung 
dieser Trias geführt hätte. Die Gemeinde ist innerhalb und außer-
halb des Chassidismus Trägerin des Charismas. Selbst der Saddik 
ist nur deshalb Saddik, weil er Repräsentant der Gemeinde ist. 
Der Charismatiker der jüdischen Religion muß Repräsentant, 
Lehrer und Führer der Gemeinde sein. Der Einsiedler, der alle 
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Kräfte seiner Seele auf die Loslösung von der Welt konzentriert, 
der die absolute Einsamkeit der Seele vor Gott herstellen möchte, 
ist kein jüdischer Typus3). Im Christentum strebt der Cha-
rismatiker aus der Gemeinschaft heraus in „die Wüste Gottes, 
wo niemand wohnt" (Eckehardt). Der Charismatiker der jüdi-
schen Religion sieht sein Wesen erfüllt im Aufgehen in der 
Gemeinde. Der Chassidismus hat diesen Weg niemals verlassen. 
Weder seine großen Führer noch die namenlosen Chassidim haben 
sich aus dem Bestand der Gemeinde losgelöst. Der Chassidismus 
fand im Gegenteil seine historische Aufgabe gerade in der Wah-
rung eines lebendigen Gemeindeprinzips, das der extreme 
Talmudismus aufzugeben im Begriffe stand. Der Talmudismus 
konnte zwar seinem Prinzip nach die Gemeinschaftspflichten 
nicht beiseite schieben, da diese zu den wesentlichen Bestand-
teilen des Gesetzes gehören, aber er Lief Gefahr, diesen Pflichten 
wenigstens praktisch einen sekundären Platz anzuweisen. Es ist 
typisch, daß selbst die Tatsache der Betonung des Gebetes, und 
zwar des persönlichen von Andacht erfüllten Gebetes, in einer 
jüdischen religiösen Bewegung die Gefahr der Individualisierung 
nicht mit sich bringt, da das Prinzip der Gemeinschaft von vorn-
herein zu den Wesenszügen des jüdischen Gebetes gehört. Das 
Prinzip des Minjan, die Tatsache, daß der Vorbeter sein Amt 
nur mit dem Willen a l l e r ausüben kann, sind nur äußerlicher 
Ausdruck dieses innersten Prinzips. Das Christentum in bewuß-
ter Ablehnung des jüdischen Gemeindeprinzips betont ausdrück-
lich, daß die Gemeinschaft vor Gott keine untere Grenze der Zahl 

kennt (Matth. 18, 20). Wenn Pirkë 'Äböt III, 2. 6 solche Gedan-
ken aufgreift, indem auch dem Einzelnen -') die š e kmä verheißen 

! ) Die aszetisehe Richtung· des Musarismus stellt den Versuch dar, 
auch die Seite religiösen Lebens, die im Einsiedlertum ihren Ausdruck fin-
det, im Judentum lebendig werden zu lassen. Aber solche Tendenzen sind 
vereinzelt im Judentum und dürften zu denjenigen Erscheinungen am Musa-
rismus gehören, deren Prinzip vom Prinzip des Judentums abzuweichen in 
Gefahr ist. Der Musarismus, der in gewisser Beziehung im Judentum die 
Rolle spielt und die Aufgabe erfüllt, die in der katholischen Kirche der jesui-
tischen Richtung zukommt, bedürfte nach dieser Seite hin einer gründlichen 
Untersuchung seiner Gedankenwelt. 

-) Bacher, СРКЗГН ГТПЗХ I, 2, Berlin 1922, S. 116, Anm. 3 und 
Strack, Pirqê Aboth, Leipzig 1915, S. 16 sehen im letzten Passus von 
III, 2 einen späteren Zusatz. Er fehlt in einigen Mischnahandschriften 

und in 'Äböt deRabbi Nätän (ed. Schechter. Wien 1887, 8, 74). 
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wird, wenn er Tõrä studiert, so ist das keine Auflösung und Ablö-
sung des Gemeindeprinzips durch einen religiösen Individualis-
mus, sondern nur ein Trost für Verzweifelte in einer Zeit der Not. 
Das Prinzip bleibt bestehen: je größer die Gemeinschaft, umso 
größer ihr Anteil an der š eklnä. Ein wenig äußerlich und naiv, 
aber für dieses Prinzip sehr charakteristisch ist die Auffassung, 
daß ein Gebet erhört werden mußte, weil Viele daran betei-
ligt waren 1 ). 

Der Chassidismus hat sich kein soziales Ziel gesetzt, er hat 
auch nicht nebenbei und indirekt soziale Reformen bewirkt. 
Natürlich hat er wie jede ernste religiöse und ethische Bewegung 
vor allem in seiner Blütezeit manche Härten sozialer Gegensätze 
auszugleichen vermocht. Aber hierin ist er ohne dauernden Ein-
fluß auf die Geschichte geblieben, eben weil soziale Ziele nicht für 
ihn konstituierend sind. Trotzdem hat der Chassidismus, da er 
sich doch im Rahmen der Geschichte vollzog, seine ihm wesens-
eigene soziologische Struktur. Jede Bewegung hat auch ihr sozio-
logisches Ideal, auch der Anarchismus, auch das Einsiedlertum, 
Richtungen also, die entweder die Systemlosigkeit zum System er-
heben oder die die Geschichte und damit die Gesellschaft überhaupt 
als irrelevant verlassen. Der Chassidismus war nicht gezwungen, 
eine eigene neue soziologische Struktur zu gestalten. Er fand in der 
jüdischen Gemeinde ein ihm durchaus adäquates Strukturprinzip 
vor. Diese Gemeinde steht über dem Einzelnen, aber sie erkennt je-
dem Einzelnen dennoch seinen vollen Wert zu. Es ist eben eine reli-
giöse Gemeinschaft, die niemals vergessen darf, welcher Wert der 
Einzelseele vor Gott zukommt. Aber der Einzelne ist losgelöst von 
der Gemeinde nicht denkbar. Er hat Pflichten zu erfüllen, die er 
nur innerhalb der Gemeinde erfüllen kann. Er hat ein religiöses 
Ziel, das sich nicht nur auf ihn, sondern wesentlich und notwendig 
auf das gesamte geistige Israel bezieht. Der Weg seiner Seele zu 
Gott ist immer auch ein Teil des Weges, den die Welt zu Gott geht. 
Repräsentant dieses geistigen Israel und Repräsentant der Welt 
auf ihrem Wege zu Gott ist aber innerhalb der Geschichte die 
Gemeinde als geistige Gemeinschaft und auch in sichtbarer 
Gestalt. Da der Chassidismus eine Richtung darstellt, die die 
jüdische Gestalt der Religion besonders rein repräsentiert, so sind 
zugleich auch die chassidischen Gemeinden eine besonders reine 
Darstellung der spezifisch jüdischen soziologischen Struktur. 

*) B eräköt 8a 



DER SADDÏKISMUS ALS ECHT CHASSIDISCHE UND 
GENUIN JÜDISCHE STRÖMUNG INNERHALB DES 

CHASSIDISMUS. 

I. Der Begriff des Mittlers im Judentum. 

Der spezifisch mystische Charakter des Chassidismus, der 
verhältnismäßig geringe Anteil des rationalen Moments an sei-
nem Wesen, bedingt eine ahistorische Tendenz dieser Bewegung. 
Damit scheint bereits das Urteil über ihren spezifisch jüdischen 
Charakter in negativer Weise entschieden zu se in 1 ) · Für das 
Judentum manifestiert sich Gott in der Geschichte. Dies gehört 
zu seinem Wesen, aber nicht mehr zu seinem Wesen als die Tat-
sache der Überweltlichkeit und damit Überzeitlichkeit Gottes. 
Wenn aber der Gottesbegriff des Judentums sich weder im Histo-
rischen noch im Metaphysischen erschöpft, dann muß die Ge-
schichte der jüdischen Religion in jeder ihrer Phasen dieser Tat-
sache in irgendeinër Form Rechnung tragen. Ein extremer Histo-
rizismus wäre ebensowenig Judentum, wie ein extremer Trans-
zendentalismus. Aber zwischen diesen beiden Seiten des Gottes-
begriffes und zwischen diesen beiden Faktoren der religiösen 
Entwicklung besteht eine wesenhafte, notwendige und niemals 
überwindbare Spannung. Darum bedeutet die Entwicklung der 
jüdischen Religion immer den Kampf zwischen diesen beiden 
Momenten. Das Überwiegen einer ahistorischen Einstellung im 
Chassidismus ist der Gegenpol zu der überwiegend historischen 
Einstellung der talmudistischen Richtung, einer der Richtungen, 
in denen das Gesetz in rationalistischer Deutung den Mittelpunkt 
der Lehre bildet. Der Gegensatz zwischen Historizismus und 
Transzendentalismus ist in diesem Gegensatz zwischen dem Tal-
mudismus und dem Chassidismus akut geworden. Dieses ist aber 
keine einmalige Ausnahme in der Geschichte des Judentums, son-
dern dieser Gegensatz besteht und bestand stets, auch im bibli-
schen Judentum. Der Gott der Welt, des Kosmos, der transzen-

') Vgl· die sehr instruktiven Fragestellungen zu diesem Punkte bei 
Heinrich Frick in: Deutsche Literaturzeitung, 1929, Sp. 2381. 
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dente Gott, wie er besonders bei Deuterojesaja und Hiob zum Aus-
druck kommt, ist ebenso jüdisch wie der Gott der Geschichte bei 
Jesa ja und Esra. Wenn der Chassidismus die transzendente, die 
metaphysische, die ahistorische Seite des Religiösen stark betonte, 
so hat er doch gerade durch seine Forderung, das Leben in den 
Mittelpunkt der Religion zu stellen, bewiesen, daß er praktisch den 
Boden des Historischen niemals verlassen wollte und konnte. 

Der Chassidismus entkleidet in der Ta t den Begriff etwa des 
Messias, der als Repräsentant des historischen Charakters der 
jüdischen Religion gilt, weitgehend seiner Zeitlichkeit, aber der 
Messiasbegriff des Judentums ist auch niemals in der Zeitlichkeit 
aufgegangen. Wenn im Judentum jemals ein nur historischer Mes-
sias erwartet worden ist, so war das durchaus un jüdisch und 
drängte von selbst zu einer neuen Vergeistigung der Messiaslehre. 
Jesus, der mit aller Schärfe gegen die Verweltlichung des Messias-
begriffes auf t ra t , ist in diesem Punkte nur einer von Vielen. Hier 
liegt der grundlegende Unterschied zwischen Christentum und 
Judentum n i c h t

г

) . Der Begriff des Messias erschöpft sich vielmehr 
in beiden Religionen gerade in seiner zeitlichen Zeitlosigkeit und 
zeitlosen Zeitlichkeit. Das Wesen einer solchen zugleich transzen-
denten und weltimmanenten Person besteht gerade darin, daß sie 
eine Diskrepanz ausgleicht, die ihrem Wesen nach nicht ausgleich-
bar ist. Der Messiasbegriff des Chassidismus enthält eine Betonung 
des zeitlosen Elementes am Messiasbegriff, da in jener Zeit die Ge-
fahr bestand, diesen Begriff ganz im Zeitlichen aufgehen zu lassen. 
Der Messianismus ist der Versuch, das Problem der Zeit auf religiö-
ser Basis zu lösen. Aber das Problem der Zeit ist in der Messiaslehre 
nur explizite zutage getreten, implizite durchzieht es alle religiösen 
Fragen. Dabei tendiert die Geschichte der Religionen bald s tärker 
zur Betonung, bald s tärker zur Ablehnung des zeitlichen Momen-
tes. Der Chassidismus bedeutet eine Betonung des zeitlosen Mo-
mentes. Das Moment der Zeitüberwindung gehört notwendig zum 
Begriff des Messias. Darum ist es irrelevant f ü r den Messiasbe-
griff, ob das Erscheinen des Messias erwartet oder· als bereits ge-
schehen angesehen wird. In jedem Falle erfolgt das einmal Gesche-
hene oder das Erwar te te zugleich jetzt und hier. Die Wiederholung 
des Mysteriums der Menschwerdung Gottes im Christentum und 

l) Vgl. dagegen Bubers Unterscheidung zwischen Christentum und 
Judentum auf Grund des Gegensatzes einer Erlöserreligion und einer 
Erlösungsreligion in: Theologische Blätter 1924, Sp. 49—56. 
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die Vorwegnahme der messmnischen Erlösung im Judentum sind 
im Prinzip Ergebnis derselben Auffassung 1 ). 

Nach jüdischer Auffassung ist Gott durchaus transzendent. 
Die Lehre vom göttlichen Funken auch in der Welt darf niemals 
so gedeutet werden, daß Gott etwas von sich selbst aufgegeben 
hätte. Man kann zwar sagen, daß etwas von Gott in der Welt ist, 
aber Gott selbst bleibt doch jenseits der Welt. Dieser strenge 
Monotheismus, die ideengesohichtliche Tat des Judentums, hat 
stets kosmopolitische Konsequenzen. Gott ist jenseits der Geschich-
te, also jenseits der nationalen Schranken. Hermann Cohen vor 
allem -) hat darauf hingewiesen, daß diese Überwindung der natio-
nalen Schranken in der Religion in der Geschichte der Antike ein-
zig dasteht. Diese Überwindung der nationalen Schranken inner-
halb einer nationalistisch gerichteten Welt mußte zu einer gewis-
sen Kompensation führen. In der Lehre vom nationalen Messias 
sammelten sich die nationalen Faktoren im jüdischen Volksden-
ken. Dieser Messias war zunächst Erlöser des einen Volkes, da 
dieses nicht Genüge finden konnte an dem transzendenten, über-
nationalen Gott. Aber das Übergewicht des Monotheismus im 
Judentum ist so s tark und derart mit dem Wesen der jüdischen 
Religion verknüpft , daß auch die Lehre vom Messias über die 
nationalen Schranken hinaus erhoben wurde. Die nationale Er-
wählung wurde durch die ethische ersetzt. Zum Reiche des Mes-
sias wird nur der f r o m m e Jude gehören. Diese Seite des Mes-
sianismus war zur Zeit des Chassidismus längst anerkannt. Sie 
war schon durch die Propheten in die Wege geleitet worden. Das 
Problem aber der Aufnahme fremder Nationen war Problem ge-
blieben, und auch der Chassidismus hat das Problematische nicht 
beseitigt, obwohl hier und da im Chassidismus Stimmen laut wer-
den, die versuchen, den Begriff eines nur geistigen Israel durch-
zusetzen. Hier ist der Chassidismus nicht ans Ziel gelangt. 

Dennoch bedeutet der Chassidismus einen Schritt weiter f ü r 
die Vergeistigung des Messiasbegriffes. E r hat die metaphysische 
Komponente, das übernationale Moment im Messianismus so ein-
deutig herausgestellt, daß mit dem Chassidismus das Judentum 
des Ostens die pseudomessianische Krankheit überwand, die vor-
her fas t seinen Bestand gefährdete. Nach dieser Explizierung des 

') Vgl. dagegen Martin Buber, Deutung des Chassidismus, S. 22. 
-) Die Religion der Vernunft, S. 305 ff. 
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Metaphysischen am Messiasbegriffe war es nicht mehr möglich, 
Anhänger fü r ein Messiastum zu finden, das sich offensichtlich 
nur im Rahmen des Historischen realisierte. 

Wenn der Messias Zeitlosigkeit innerhalb der Zeit repräsen-
tiert, so ist er nur explizite Repräsentant einer Tatsache, die 
überall in der Weltstruktur implizite vorhanden ist. Etwas von 
Gott ist immer in der Welt. Damit ist immer ein zeitloses Moment 
in der Zeit. Der Messias ist seine Personifikation κατ εξοχήν, 
aber jeder Mensch ist, wenn auch in geringerem Maße, eine Per-
sonifikation des zeitlosen, göttlichen Moments in der Welt, der 
eine in höherem, der andere in geringerem Maße. So ist in jedem 
Menschen etwas vom Messias. Das ist nicht nur eine metaphysi-
sche Konstellation, sondern zugleich eine Aufgabe. 

Der Messias ist nicht nur Person, sondern auch Prinzip. Der 
Messias ist der künftige Befreier, aber das messianische Moment 
kann nun überall da sein, wo sich bereits ein Befreiungsprozeß in 
der Zeit vollzieht. Der Messias steht am Ende der historischen 
Entwicklung, und zwar außerhalb dieser Entwicklung; so steht 
er außerhalb der Zeit^ außerhalb des Gegensatzes von Gegenwart 
und Zukunft. So ist die Tatsache des e i n e n Messias kein Wider-
spruch gegen die Tatsache, daß ein jeder etwas vom Messias sein 
kann und soll, ebenso wie kein Widerspruch darin ausgedrückt 
ist, daß der Messias einmal als Befreier kommen wird und daß 
demnach die Befreiung schon jetzt in jedem Augenblick erfolgt. 

Martin Buber (Deutung des Chassidismus, S. 58ff.) modi-
fiziert diese Auffassung des jederzeitigen und deshalb zeitlosen 
Messianismus etwas. Im Grunde ist diese Modifikation eine Folge 
der Tatsache, daß f ü r M. Buber das christliche Prinzip der gefal-
lenen Welt auch dem Judentum nicht fremd ist. Diese gefallene 
Welt kann an sich kein Messiastum im jüdischen Sinne mehr in 
sich enthalten. Wenn die Welt gefallen ist, so kann ihr nur ein 
Messias im Sinne des Christentums eine Erlösung bringen. Dann 
müßte der Messias Opfer f ü r die Sünde der Welt sein, wie das 
Christentum lehrt. Für den eigentlichen Messias, die letzte große 
Personifikation des messianischen Prinzips stellt Buber diese voll-
kommen unjüdische Behauptung zwar nicht auf, aber er bringt 
die immer möglichen kleinen Inkarnationen des messianischen 
Prinzips in der Welt zusammen mit dem Gedanken des leidenden 
Gottesknechtes. Diese einzelnen Inkarnationen des Messiasprin-
zips leben und leiden im Verborgenen, eben weil die Welt voll 

4 
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Sünde und Leid des göttlichen Prinzips nicht mehr tei lhaft ig ist. 
So kann und soll nach Buber auch nicht jeder ein Messias, wenn 
auch nur im geringsten Ansätze, sein, sondern die Inkarnationen 
des Messias sind immer nur Auserwählte, sie stehen im Gegen-
satze zur Welt, sie müssen im Heimlichen wirken, um der Welt 
nicht zu verfallen. Sie sind der Vernichtung ausgesetzt und wer-
den von der Welt nur zu oft überwältigt. Buber vernachlässigt 
natürlich nicht den im Chassidismus explizite und eindeutig aus-
gesprochenen Gedanken der allgemeinen Messianität. Aber die 
eigentümlich von christlichen Lehren her beeinflußte Prämisse 
einer gefallenen Welt, die er in der chassidischen Lehre voraus-
setzt, zwingt ihn, den Gedanken einzuschränken und ihm seine 
Eindeutigkeit und Ausschließlichkeit zu nehmen. 

Der Messias ist seinem Wesen nach Mittler, der m e t a p h y -
s i s c h e Mittler zwischen Gott und Kreatur . Die entscheidende 
Rolle des ethischen Momentes in der jüdischen Religion bedingt, 
daß hier der Begriff des ethischen Mittlers nicht fehlen kann. 
Aber das Prinzip der ethischen Mittlerschaft ist seinem Wesen 
nach nicht an die Person eines Messias gebunden. Die metaphy-
sische Mittlerschaft und die ethische Mittlerschaft müssen nicht 
identisch sein, so schließt also auch die Lehre von einem persön-
lichen metaphysischen Mittler nicht ohne weiteres die Voraus-
setzung ein, daß dieser Mittler auch zugleich der ethische Mittler 
sein muß. Das Christentum hat diese Identifikation vorgenommen, 
aber nur in seiner protestantischen Form radikal durchgeführt . 
Die katholische Lehre kennt die Kirche als ethische Mittlerin, 
die erst sekundär mit dem metaphysischen Mittler Christus iden-
tisch ist. Das Judentum dagegen scheidet beide Seiten der Mitt-
lerschaft radikal. Es kennt nicht den M e s s i a s als einen ethi-
schen Mittler, ohne jedoch auf den Begriff des ethischen Mittlers 
zu verzichten. Die eigentliche ethische Mittlerin zwischen Gott und 
Mensch ist die Tõrä. Dies ist eine extrem philosophische A u f f a s -
sung. Wir können sie also im Chassidismus als einer Volksbe-
wegung nicht erwarten. Die Mittlerrolle der Tõrä wird aber im 
Judentum auch durch ihre menschlichen Vertreter, die Prophe-
ten und Gerechten ausgeübt. Diese Form der Lehre vertr i t t der 
Chassidismus. Für ihn ist der Saddik als Mittler zwischen Gott 
und Mensch geradezu typisch. Der Saddik ist seinem Wesen nach 
Vertreter der Tõrä, Vertreter des Messias ist er nur insofern, als 
er an der allgemeinen Messianität, und zwar infolge seiner großen 
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Frömmigkeit in hohem Maße, teilhat. Die Erscheinung des Sad-
dik, die innerhalb des Chassidismus eine entscheidende Rolle 
spielt, erweist sich als eine genuin jüdische Erscheinung dadurch, 
daß in ihr gerade die zentrale Idee des Judentums, die Idee der 
Tora, Gestalt gewinnt. 

II. Die Geschichte des Begriffes Saddik. 

Der Begriff des Saddik stand von jeher stets in einer beson-
ders engen Beziehung zum Begriff des Gesetzes. Im Alten Testa-
ment wurzelt der Begriff des Saddik letztlich in einem dualisti-
schen Weltbild. Die Saddïkïm gehören in die Welt des Lichts, des 
Göttlichen, die Bösewichter in die Welt der Finsternis, des Dämo-
nischen. Diese Stufe ist aber im Alten Testament nur noch rudi-
mentär nachweisbar. Der Begriff des Saddik, wie er der Geistes-
haltung der alttestamentlichen Frömmigkeit entspricht, gehört 
ins gesellschaftliche, zuweilen ins juristische Gebiet. E r bezeich-
net den vorbildlichen Bürger und denjenigen, der im Gerichtsver-
fahren sich als der „Gerechte", d. h. als der Unschuldige, der Frei-
gesprochene, erweist. Die ethisch-religiöse Grundhaltung der 
im Alten Testament wiedergegebenen Anschauungen auch in 
bezug auf die Fragen des profanen Lebens bedingt aber, daß ein 
solcher soziologischer Begriff eine ethisch-religiöse Note haben 
m u ß . Doch bleibt der Begriff, auch da wo er religiös gefärb t ist, 
zunächst weltimmanent, da er eben in diese praktische Sphäre 
gehört. 

Als sich aber die Eschatologie des Judentums aus einer 
kollektiv-nationalen zu einer individuell-ethischen zu entwickeln 
begann, wurde der Begriff Saddik zu einer transzendentalen 
Größe. Dem Saddik wird das Reich der Zukunft gehören. Im 
Alten Testament (Jes. 60, 21; Ps. 97, 11) ist dies Reich des Sad-
dik wohl nur ein besseres Diesseits. Das Reich der Zukunf t ha t 
nur Saddïkïm als Bürger (Jes. 60, 21). In der Apokalyptik ist die-
ses Reich nicht mehr nur ein besseres Diesseits, sondern absolut 
Jenseits. Der Saddik wird seiner tei lhaft ig als Lohn f ü r sein Ver-
halten im Diessei ts1) · Der Begriff wird ein ausgesprochen reli-
giöser. Diese Einschränkung auf das Gebiet der Religion und der 
Ethik, die ja im Jüdischen unlöslich mit der Religion verbunden 
ist, ist in der Tradition vollzogen. 

x) Vgl. Bousset, Die Religion des Judentums im späthellenist. Zeit-
alter, 1926;!, S. 275. 

4* 



52 LAZAR GULKOWITSCH В XLVI. г, 

In der Tradition erscheint der Biegriff einerseits einge-
schränkt : Saddik ist man nur in bezug auf Gott, einen profanen 
Sinn von Saddik gibt es nicht mehr, andererseits hat innerhalb 
des Begriffes Saddik eine Akzentverschiebung stat tgefunden : im 
Alten Testament ist f ü r den Saddik sein Verhalten konstituierend; 
daß er f ü r sein Verhalten belohnt wird, ist eine sekundäre Ange-
legenheit. In der Tradition sind die Saddïkïm diejenigen, die der 
zukünftigen Welt, des ewigen Lebens oder wie diese transzenden-
tale Größe noch genannt werden mag, tei lhaft ig sind. Natürlich 
ist dieses Teilhaben an die Bedingung des Wohlverhaltens ge-
knüpft , Aber in dem Maße konstituierend wie im Alten Testament 
ist dieser Faktor f ü r den Begriff des Saddik nicht mehr. Es f r ag t 
sich nun, wie es zu dieser Bedeutungsverschiebung gekommen ist. 
Direkte Quellen da fü r fehlen uns. Wir können nur einiges aus 
einem Seitenzweig der literarischen und religiösen Entwicklung, 
der Apokalyptik, ablesen. Die Entwicklung des Begriffs Saddik 
steht in engerer Verbindung mit der Entwicklung der jüdischen 
Religion überhaupt. In dem Maße, in dem sich die eschatologischen 
Vorstellungen vom National-Kollektiven loslösten und ethische 
Begriffe in sich aufnahmen, ging auch der Begriff Saddik eine 
Verbindung mit der eschatologischen Gedankenwelt ein. Die Sad-
dïkïm werden die Bürger des zukünftigen Reiches sein (Jes. 60, 
21). Dies ist zunächst nur eine Aussage über den Charakter des 
Zukunftsreiches und ha t mit dem Lohngedanken nichts zu tun. 
Das Reich ist ja ein rein diesseitiges, das irgendwann einmal ein-
treten wird, wenn die Ungerechten ausgestorben sind. Der Begriff 
des Reiches, das aus Saddïkïm bestehen wird, hat sich aber grund-
sätzlich gewandelt. Das Reich hört auf, ein irdisches Idealreich 
in näherer oder fernerer Zukunft zu sein. Es wird zu einer t rans-
zendenten Größe, indem es den Begriff dies „ewigen Lebens" in 
sich aufnimmt. Die Saddïkïm, die das Idealreich bilden, sind die, 
die zum Lohn f ü r ihr Wohlverhalten des ewigen Lebens nach dem 
Tode tei lhaft ig geworden sind ] ). Als der Lohngedanke sinnvoller 
geworden ist, kann er auch eine ganz andere Rolle f ü r den Saddik 
spielen. Denn daß unter irdischen Verhältnissen der Saddik seinen 
Lohn empfängt, wird ja durch die tägliche E r f a h r u n g in keiner 
Weise bestätigt. Diese Verbindung des Begriffes Saddik mit dem 
ewigen Leben, also der Sphäre Gottes, kann tauch der Anlaß dazu 

J) Vgl. Bousset, Die Religion des Judentums. S. 276 f . 
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gewesen sein, daß der Begriff von seiner profanen Natur völlig 
losgelöst wurde und einen rem religiösen Charakter erhielt. Zu-
gleich liegen hier auch Möglichkeiten, den Begriff immer mehr 
zu vergeistigen und zu vertiefen. 

Der alttestamentliche Sinn des Begriffes Saddik als Reprä-
sentant des „Gerechten" blieb zwar gewahrt, wird aber in der 
Tradition entsprechend den immer mehr gesteigerten Ansprücherl 
an den Frommen und der damit gegebenen pessimistischeren Ein-
stellung gegenüber der Welt dem täglichen Leben mehr und mehr 
entrückt. Im Talmud ist der Saddik derjenige, der das „ewige 
Leben" deshalb erhält , weil er exemplarisch f romm ist, die ganze 
Tõrä oder doch den größten Teil der Tõrä erfüllt. Die Verbun-
denheit des Begriffes Saddik mit dem Gesetz, dem profanen Gesetz 
in biblischer Zeit, der hypostasierten Törä in talmudischer Zeit, 
bringt Abraham ibn Ezra in seinem Kommentar zu Ex. 20, 6 in 
klassischer Weise zum Ausdruck, indem er die Saddïkïm als die-

jenigen bezeichnet, die das G e s e t z lieben (•" : TTî D 
Ср^Ч^Н), im Gegensatz zu den H

a

sïdïm, die G o t t lieben 

(D^TDnn ПП : "QniOU wobei keine wertmäßige Abstufung zwi-
schen den beiden Gruppen, sondern nur die Verschiedenartigkeit 
ihres Weges charakterisiert werden soll. 

Der Saddik gilt in der talmudischen Zeit als der vorbildliche 
Mensch und Führer . Um seinetwillen erhält die Welt erst ihren 
Sinn. Seine Aufgabe in der Welt ist darum nicht nur Verdienste 
zu erwerben, sondern auch die anderen zu lehren, ein Leben zu 
führen, das sie der künft igen Welt tei lhaft ig macht. Darum wird 
ihm auch die Aufgabe zugewiesen, im Endgericht Recht zu spre-
chen und das Urteil zu vollstrecken. 

Hier ist bereits der Begriff des Saddik als des beispielgeben-
den Führers vorgebildet, der dann im Chassidismus seine volle 
Ausprägung fand. Der Zohar hat vor allem den Gedanken einer 
ausgesprochenen Heiligkeit des Saddik betont. Diese Heiligkeit 
gewinnt der Saddik durch sein Tõrästudium, das seine vollkom-
mene Verbundenheit mit der Törä und damit die Reinheit seiner 
Ideale und Auffassungen zur Folge hat. 

In der neueren Kabbälä (16. Jahrhunder t ) wird betont, daß 
der Saddik nur dann die Stufe der Heiligkeit erreicht, wenn er 
„seinen Bund in Heiligkeit bewahrt" , also die Tõrä nicht nur stu-
diert, sondern sie zugleich lebt. Er hat, wenn er diesen Bund be-
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wahrt, vollkommene Gemeinschaft mit Gott. So kann er zum 
Fürsprecher des Menschen bei Gott, zum Mittler zwischen Gott 
und Israel werden. Damit ist eine Stufe in der Entwicklung des 
Begriffes Saddik erreicht, die sich im Chassidismus praktisch aus-
wirken konnte. Der Saddik bedarf f ü r seine Rolle, wie Döb-Bär, 
der Nachfolger des Ba'al Šem tõb, ausführte , ebenso sehr des 
Volkes, wie das Volk seiner: zwischen ihm und dem Volke besteht 
eine Wechselwirkung wie zwischen Seele und Körper. E r ist einer-

seits göttlicher Abstammung Π?Ν р̂ П), andererseits 

menschlicher Abstammung (ΓΐΠΉΟ HDD), und beider muß er 
sich stets bewußt sein. Hier zeigt sich die spezifische Nuance, 
die der Chassidismus dem Begriffe gegeben hat. Während der 
Saddik im Talmud noch eine aristokratische Persönlichkeit ist, 
über das Volk gestellt, ist er im Chassidismus ganz demokratisch 
gedacht, so mit dem Volke verbunden, daß dessen Wesen gewis-
sermaßen durch ihn hindurchströmt und von ihm geläutert und 
vor Gott gebracht wird. Saddik und Volk gehören so untrennbar 
zusammen, daß weder die äußere En t fe rnung noch der Tod den 
Saddik von dem Volke trennen oder auch nur diese Zusammenge-
hörigkeit schwächen kann. Charakteristisch f ü r diesen Gedanken 
sind das Schreiben des Mendel aus Witebsk aus Palästina an seine 
Gemeinschaft in Weißrußland und die Worte des Nahman Braz-
law an seine Anhänger, in denen dieser sie dessen versichert, daß 
er sie nach dem Tode aufsuchen würde, und sie bittet, an sein 
Grab zu kommen, um die Gemeinschaft mit ihm aufrecht zu er-
halten. Der Saddik stirbt nicht. Es wäre Sünde, das zu meinen. 
Ba'al šem tob und andere leben alle und werden als solche weiter 
verehrt. 

Die Wirksamkeit des Saddik beruht darauf, daß er die Gött-
lichkeit, die allen Wesen deir Natur innewohnt, mit Gott verbindet, 
indem er Gottes Willen vollzieht und die Menschen jene Göttlich-
keit erkennen lehrt. Bei 'einigen ist stärker das belehrende, bei 
anderen das tätige Element vorherrschend. Damit ist zugleich die 
Brücke zum praktischen Saddikismus geschlagen, der von den 
Schülern Döb-Bärs konsequent durchgeführt wurde. 

Dieser praktische Saddikismus besagt: um das Volk läutern 
und emporziehen zu können, muß der Saddik das wirkliche Leben 
des Volkes und seine Bedürfnisse, Nöte und Wünsche genau ken-
nen, da er ja sonst überhaupt nicht richtig und wirksam f ü r das 
Volk leben kann. Er muß also in dem Volk und mit ihm leben und 



В XLVI. (i Der Chassidismus als kulturphilosophisches Problem 55 

alle Genüsse, Leiden und Freuden dieser Welt selbst er fahren 
haben. E r selbst ist durch seine Heiligkeit vor aller Sünde ge-
schützt; man ging stellenweise sogar so weit, eine Art Beichte 
durch den Saddik abnehmen zu lassen. 

Wie sich der Saddik mit dem Volk beschäftigen muß, so muß 
sich andererseits das Volk mit dem Saddik befassen. Daher ent-
wickelte sich die Legendenliteratur über die Taten der Saddlkim 
immer reicher. Wenn der Saddik von dem Begründer des prakti-
schen Saddikismus, 'Ellmelek aus Lisensk, einem Schüler Döb-Bär's 
„rõš hah as ïdïm" genannt wird, so ist darin schon der Begriff der 
Führerpersönlichkeit enthalten. Aber hier ist die Führerpersön-
lichkeit so gemeint, daß der Führer nicht als ein Außenstehender, 
als ein bloßer Lehrer gedacht ist, sondern als diejenige K r a f t aus 
dem Wesen des Volkes, die läutert und emporzieht, was schon in 
dem Wesen des Volkes liegt. Denn der Saddik ist ja die lebendige, 
in der Mitte des Volkes wandelnde Tora, daher muß man sich 
zu ihm begeben und mit ihm leben; um sich ihm anzunähern, 
bedarf man der richtigen Einstellung („t ikkün") , das exoterische 
Moment im Chassidismus, das in der Bezeichnung Häsid seinen 
sichtbaren Ausdruck fand, geht also in einer so esoterischen Ge-
dankenrichtung wie der Lehre vom Saddikismus nicht ganz ver-
loren. Eine Angleichung des gewöhnlichen Menschen an den Aus-
erwählten bleibt möglich und wird gefordert . 

Der Saddik im Chassidismus ist ein Typus, wie ihn nur die 
Diaspora hervorbringen konnte. E r bedeutet nämlich eine Los-
lösung des messianischen Prinzips aus der Geschichte, also einen 
weiteren Schritt auf dem Wege, den die Diaspora mit Notwendig-
keit gehen muß : der Umdeutung der historischen Kategorien in 
metaphysische. Der Begriff des Saddik ist seit talmudischer Zeit 
(s. S. 53) bereits mit der Eschatologie eng verbunden. Diese Tra-
dition erhält sich durch das ganze Mittelalter, z. B. wird der Mes-
sias Sabbatai Sebi von seinen Anhängern als Saddik bezeichnet i ) . 
Wenn nun ein Typus, der jetzt und hier sein Amt als Mittler und 
Vorbild ausübt, den Namen Saddik t rägt , so t r i t t damit das 
eigentlich Eschatologische am Messiasbegriff zurück. Der Saddik 
f ü h r t keine selige Endzeit herbei. E r ist kein Erlöser des Juden-
tums im historischen Sinne und kein Welterlöser. E r steht ganz 

г

) M. Buber (Deutung des Chassidismus, S. 21) sieht mit Recht in 
dieser Tatsache das konstituierende Moment für das Wesen des Saddik. 
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außerhalb solcher historischer Beziehungen. Dennoch t rägt der 
Saddik deutlich messianische Züge. Saddik ist kein Epitheton, kein 
Titel. Der Saddik ist Saddik, auch wenn niemand ihn als solchen 
anerkennen würde. Wenn er v ö l l i g unbekannt bliebe, wäre er 
dennoch Saddik:. Seine Stellung zu allen Kategorien des Religiösen 
ist wesenhaft. So studiert und erfüll t er nicht nur das Gesetz, 
sondern er ist selbst Gesetz. Was er tut, ist unfehlbar, denn hier 
handelt im Grunde nicht ein Mensch, sondern eine Repräsentation 
Gottes. Gott schuf ihn aus seinem eigenen Lichte. So ist das 
Menschliche am Saddik im Grunde irrelevant. Es t r i t t ganz zurück 
gegenüber dem Charisma, das dieser Mensch besitzt und das ihn 
über das Menschliche hinaushebt. E r bedeutet ein Hineinragen 
metaphysischer Kategorien in die Geschichte. E r gibt dieser 
Geschichte ihren Sinn, ohne, wie der eschatologische Messianis-
mus, die Geschichte aufzulösen. 

Dieser Saddik ist kein Phantasiegebilds, kein Traum von 
einem besseren Zeitalter, sondern eine historische Gegebenheit. 
E r steht in der historischen Gemeinschaft und ist entscheidend 
f ü r die St ruktur der Gemeinschaft. Es handelt sich also um eine 
metaphysische Kategorie innerhalb des Soziologischen, eine Syn-
these, die typisch ist. Das Judentum ist zweifellos eine Religion, 
aus der die Geschichte nicht ausgeschaltet werden kann (selbst 
die Mystik, die ahistorischste aller religiösen Formen, muß im 
Judentum historischen Charakter annehmen), aber diese Ge-
schichte wird immer wieder von der Metaphysik her gedeutet, 
und zwar nicht nur in der Theorie, sondern durch die gelebten 
Formen der jüdischen Religion. Für diese Synthese ist der Saddik 
eine der typischsten Auswirkungen. 

Der Saddik ist so sehr Kategorie, so sehr wresenhaft Saddik, 
das Saddlksein kann so wenig erworben werden, ist so wenig 
Ergebnis von Studium und Gesetzeserfüllung, ist so wenig über-
haupt Ergebnis, daß ein Gedanke entstehen konnte, den das 
Judentum in dieser Reinheit noch nie aufgestellt hat : der Ge-
danke der Erblichkeit des Charismas. So entstanden Dynastien, die 
zweifellos am meisten angegriffene Erscheinung im Chassidismus. 
Die Saddlkdynastien sind in der Tat eine starke Veräußerlichung 
des Saddlkprinzips und bieten darum der Polemik Angriffsflächen. 
Sie sind aber Ausdruck eines echt chassidischen und echt jüdi-
schen Prinzips und da, wo der Saddik dieses Prinzip rein ver-
körpert, ha t die Polemik auch keine Angriffsflächen gefunden. 
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Es liegt hier eine der Zuspitzungen eines Prinzips vor, die nur 
fü r einen historischen Augenblick das Prinzip rein darzustellen 
vermag, dann aber notwendig der Korruption verfallen ist, weil 
sie die Grenzen des Menschen überschreitet und die menschliche 
Unzulänglichkeit übers ieh t 1 ) . 

Der Saddik ist als Träger eines Charismas (eines erblichen 
oder eines individuellen) Lehrautori tät . E r setzt die lebendige, 
gültige Tradition fort . Im Prinzip sind seine Entscheidungen und 
Lehren ebenso gültig wie die etwa eines Tannaiten. Dem einzel-
nen Chassid, der nicht Träger dieses Charismas ist, ist zwar 
gestattet, sich mit den Grundlehren des Judentums auch theore-
tisch zu beschäftigen, aber er ha t sich nur rezeptiv zu verhalten, 
er hat kein Recht, von sich aus Schlüsse zu ziehen, neue Anwen-
dungsmöglichkeiten der traditionellen Lehren und Gesetze klarzu-
stellen oder etwa vergleichend das System der Lehren abzurun-
den - ) . Eine solche Lehrautori tät ist nicht nur Vermittlerin eines 
Wissens, ist nicht nur danach zu bewerten, ob sie das traditionelle 
Wissen in verständlicher Form übermitteln kann. Eine solche 
Persönlichkeit ist vielmehr zugleich Meister, ein Gegenstand der 
Ehr fu rch t und darum zu vorbildlichem Lsben verpflichtet. 

III. Die Geschichte des chassidischen Saddikismus, 

Bei der starken Betonung des unbekannten Frommen muß 
die Erscheinung des Saddikismus zunächst als Fremdkörper im 
Chassidismus erscheinen. Die äußere Form, die der Saddikismus 
zuweilen annahm, ist auch zweifellos eine Verfälschung chassi-
dischen Wesens. Die Erklärung, daß dem Saddik nichts Irdisches 
f remd sein dürfe, ist nur eine wenig durchgreifende Entschuldi-
gung. An der pompösen Hofhal tung der Saddïkïm hat gerade der 
radikalste Vertreter der Saddïkïm, Rabbi Nahman aus Brazlaw, 
schärfste Kritik geübt. Aber das Prinzip des Saddikismus im gei-
stigen Sinne hat R. Nahman aufs äußerste zugespitzt. Es erhebt 
sich nun die Frage, in welchem inneren Zusammenhange die Lehre 
vom Saddik mit der Lehre von der Auserwählung aller f ü r den 
Weg zu Gott steht. Im Saddikismus gewinnt der eigentümlich 

1) Die Kritik Minkins am Saddikismus übersieht diese Seite des 
Phänomens und setzt als Ursache für den Niedergang des Chassidismus ein 
Faktum, das nur eine Folge des Niedergangs war. 

' ) Vgl. D^Dnn, Heft 3, Warschau 1936, S. 71 f. 
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doppelseitige Charakter des Charismas Gestalt. Das Charisma ist 
willkürlich. Es k a n n j e d e n treffen, es t r i f f t immer nur ein-
zelne. Für diese Einzelnen ist es in erster Linie Aufgabe. Der 
Charismatiker steht f ü r Andere. Seine Person ist nur zufälliges 
Gefäß, so zufällig, daß der Chassidismus lehren kann, Charisma 
hänge so wenig von dem Charakter des Einzelnen ab, daß es erb-
lich sei. R. Nahman hat das Prinzip der Zufälligkeit des Charis-
mas dahin zugespitzt, daß er es f ü r einmalig und unwiederholbar 
erklärt. Es gibt nur einen Saddik, der auch über seinen Tod hin-
aus wirk t : R. Nahman selbst. In dem vollkommenen Charismatiker 
wird die Welt vor Gott so vollkommen und ausschließlich reprä-
sentiert, daß es eines anderen Repräsentanten nicht bedarf. Aber 
auch dieser eine bleibt nur Repräsentant, zufälliges Gefäß. E r ist 
kein Messias, kein Prophet. Diese sind Messias und Prophet f ü r 
ihre Person. Der Saddik dagegen ist nur ein Ver t re te r : Vertreter 
Gottes vor der Welt, Vertre ter der Welt vor Gott. Die Bedeutung 
des echten Saddik besteht gerade in der Hingabe seiner eigenen 
Person, seiner eigenen Ziele. Es ist begreiflich, daß in dieser Ein-
zigartigkeit des Saddlik die große Gefahr besteht, die eigene Per-
son in den Mittelpunkt zu stellen. Wirkliche religiöse Genies wie 
R, Nahman aus Brazlaw vermögen das Prinzip der Hingabe ganz 
oder doch wenigstens iin immer neuen Ansätzen zu verwirklichen. 
Je geringer die Intensität des religiösen Lebens im einzelnen Sad-
dik ist, umso größer ist die Gefahr, die Erwählung f ü r e i n e 
S a c h e mit einer Erwählung der e i g e n e n P e r s o n zu iden-
tifizieren. 

Die auch in organisatorischer Hinsicht zentrifugale Ten-
denz nach dem Tode des Dub-Bär (1773) füh r t e dazu, daß im 
Verbreitungsgebiete des Chassidismus mehrere Dynastien neben-
einander bestanden. Solche Dynastien sind die Tschernobiler und 
Ružiner in der Ukraine, die Dynastie des snë'Cir Zalman in Weiß-
rußland und mehrere Dynastien in Polen. Die Dynastie der 
Tschernobiler wurde 1798 von Nahöm Tschernobiler begründet, 
dann von seinem Sohne Mardekai weitergeführt , aber nach Mar-
dekais Tode (1837) wurde das Herrschaftsgebiet der Tscherno-
biler unter seinen acht Söhnen aufgeteilt. Die Ružiner Dynastie 
begründete 1813 Israel Ružiner, ein Urenkel des Döb-Bär, ein 
Enkel von dessen Sohne Abraham Mal'äk. Israel Ružiner blieb 
nicht in der Ukraine, sondern mußte kurz nach seiner Freilassung 
aus dem Gefängnis — er wurde 1838 verhaftet, weil er in die 
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Tötung zweier Denunzianten eingewilligt haben sollte1) — in-
folge politischer Verwicklungen nach Sadagora in der Bukowina 
fliehen, wo er zum Stammvater der „Sadagorer Dynastie" 
w u r d e 2 ) . Dort folgte ihm 1850 sein Sohn Abraham Ja' aköb. 
Die Dynastie verzweigte sich in ihrem neuen Gebiet, das Öster-
reich und Rumänien umfaßte, weiter. Die weißrussische Dynastie 
des Sne'ür Zalman t ra t 1777 die Herrschaf t an. Sne'ür Zalman 
selbst war Nachfolger des Menahëm Mendel aus Witebsk, der 1777 
nach Paläst ina auswanderte. Auf Sne'ür Zalman folgte sein Sohn 
Bär, dann dessen So'hn Mendel. Dieser verlegte den Sitz der Dyna-
stie, der bisher in Liozna war, nach Lubawitsch. Ein Nachkomme 
dieser Dynastie lebt noch heute in Palästina. Die Dynastien im 
f rüheren Russisch-Polen hatten zu Beginn des 19. Jahrhunder ts 
ihren Sitz in Przysucha, Worki und Kozk. In der zweiten Hälf te 
des 19. Jahrhunder ts wurde die Gorer Dynastie begründet, die 
heute noch besteht. 

Neben diesem e r b l i c h e n Charisma finden wir aber auch 
den e i n z e l n e n Charismatiker. Solche Saddikim waren Nahman 
aus Brazlaw (1772—1810), ein Urenkel des Ba'al šem tõb, 'Elïme-
lek aus Lisensk 3) (gest. 1786), der zunächst zusammen mit seinem 
Bruder Susja Anapoler ein Wanderleben geführ t ha t te und dann 
1775 in Lisensk seßhaft wurde, Ja ' aköb Jishäk aus Lublin 
(gest. 1815), Israel aus Kosienice (gest. ebenfalls 1815), Aharon 
in Karlin bei Pinsk (gest. 1772), Hajjlrn Chaikel in Amdur bei 
Grodne und der schon erwähnte 1777 ausgewanderte und 1788 
gestorbene Menahem Mendel, der Vorgänger des Sne'ür Zalman. 

Die Saddikim waren auch Autoritäten in Lehrangelegenhei-
ten des Chassidismus. Das bedeutet eine weitere Ausgestaltung 
chassidischer Gedanken im Sinne der zentrifugalen Tendenz, 
füh r t e aber auch zugleich zu puristischen Reaktionen gegen eine 
solche Erwei terung der Lehre. Als ein solcher Purist , der Rück-
kehr zur reinen Lehre des Ba'al šem tõb predigte, trat vor allem 
Nahman aus Brazlaw auf, der einen besonderen Anhängerkreis 
gefunden hat und entsprechend seiner Lehre, daß der Saddik nie-
mals stirbt, von diesen noch heute verehrt wird. Träger des zent-

') Siehe Horodezky, I I I , 113. 
-') Siehe Dubnow, Geschichte des Chassidismus I I , 230. 
:i) Die um ihn gewobenen Legenden sind erst nach einer hundertjäh-

rigen mündlichen Tradition in Form von Biographien gesammelt und her-
ausgegeben; vgl. Dubnow, Die Geschichte des Chassidismus I I , S. 34. 
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rifugalen Momentes, besonders in bezug auf die polemisch-apolo-
getischen Auseinandersetzungen, die dies Moment notwendig mit 
sich bringt, ist vor allem sne'ür Zalman gewesen, der in Weiß-
rußland Gelegenheit genug fand, den Chassidismus gegen den 
Rabbinismus abzugrenzen, da dieser dort seine bedeutendsten Ver-
treter hatte, sne 'ür Zalman war selbst geschulter Talmudist und 
Kabbaiist. So konnte er die Auseinandersetzung mit dem Rabbi-
nismus dadurch f ü r den Chassidismus f ruchtbar machen, daß er 
eine rationalistisch-kabbalistische Richtung ins Leben rief, einen 
dem Chassidismus wesenseigenen Rationalismus, der auch den 
speziellen Namen Habadismus führ t , da er die drei kabbalisti-
schen Kategorien: HDD Π (Weisheit), Π3Ό (Verstand), ПУЧ 
(Einsicht) in den Mittelpunkt der Lehre stellte. In einer solchen 
Richtung liegt f ü r den Saddik naturgemäß aller Nachdruck auf 
seiner Lehrtätigkeit . So ist der Saddik des Habadismus ein ganz 
anderer Typ als etwa 'Ellmelek aus Lisensk, der vor allem Buße 
und Liebe zu Gott predigte und auch als Wundertäter verehrt 
wurde, also eine praktisch-populäre Richtung des Chassidismus 
vertrat . 

Die Richtung des sne 'ür Zalman innerhalb des Chassidismus, 
die auch den Boden des Chassidismus nie verlassen hat, zeigt, daß 
auch das rationale Element dem Chassidismus im Prinzip nicht 
so fern lag als allgemein angenommen wird. Da der Chassidismus 
eine überwiegend mystisch gerichtete Bewegung darstellt, t r i t t das 
rationale Element zwar explizite s tark zurück, dennoch muß der 
Chassidismus, wenn er überhaupt eine lebenskräftige Bewegung 
war, was die Geschichte auch erwiesen hat, implizite ein ratio-
nales Element enthallten. Denn die Scheidung der geistesgeschicht-
lichen Erscheinungen in rationale und irrationale, die Scheidung 
des menschlichen Seins in Geist und Seele ist nur als Fiktion zu 
bewerten. Die Einheit des Geistigen bedingt, daß das rationale 
und irrationale Moment nur zwei Seiten derselben Sache sind. 
Die Geschichte des menschlichen Geistes tendiert explizite immer 
nach der einen oder nach der anderen Seite, implizite aber gilt 
die Einheit. Wie gefährlich es ist, von dieser Voraussetzung abzu-
weichen und einer der beiden Seiten die alleinige wesenhafte Rea-
lität zuzuerkennen, zeigt die Geschichte der Philosophie. Jeder 
strenge Materialismus, f ü r den das Rationale allein Gültigkeit 
hat, gerät schließlich mit sich selbst in Widerspruch, muß seine 
eigenen Begriffe umbiegen und verschleiern, muß ein sogenann-
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tes irrationales Moment in sein System einbeziehen, das aber eben 
auf Grund der Prämisse solcher Richtungen immer nur eine 
pseudoirrationale Größe bleiben kann. Ebenso ist auch ein ganz 
auf das Irrat ionale gegründetes System nicht in der Lage, die not-
wendig eintretende Krise seiner Entwicklung zu überwinden. Auch 
hier wird es nötig, das antagonistische Moment mit heranzuziehen. 
Wenn dies nicht unter dem Gesichtspunkte einer Korrektur der 
Prämissen geschieht, so entsteht ebenfalls nur ein Pseudorationa-
lismus. Es ist solchen Richtungen eigentümlich, daß bei ihnen an 
Stelle der unbewußten Überzeugungskraft der Wahrheit die In-
toleranz, die Polemik t r i t t . Der krasse Pseudoirrationalismus ver-
sucht, das rationale Moment zu degradieren, das gerade die Prä-
misse seines Systems bildet, ebenso versucht der Pseudorationa-
lismuis das Irrationale zu verdächtigen, das im Grunde gerade das 
Rückgrat solcher Systeme ausmacht. Nur wo es gelingt, von einer 
Einheit des Rationalen uind des Irrationalen bewußt oder unbe-
wußt auszugehen, wird die Gefahr der Verfälschung der eigenen 
Ideen vermieden ' ) . Wo etwa die Mystik aus sich heraus ein 
rational fundiertes System zu schaffen vermag, das den irratio-
nalen Elementen eine ihnen adäquate Ordnung zu verleihen ver-
mag, wo also die implizite vorhandene schöpferische Einheit des 
Geistes explizite einen Ausdruck in der Geschichte findet, ist die 
Vollendung mystischen Denkens erreichbar. Im Habadismus liegt 
diejenige Richtung des Chassidismus vor, deren Aufgabe es war, 
jenes adäquate Ordnungsprinzip zu schaffen, das ungeprägte Ge-
dankengut in Formen zu prägen, die einen Gedankenaustausch 
möglich machten. Wenn dennoch die Auseinandersetzung zwischen 
Rabbinismus und Chassidismus nicht auf der Basis vollzogen 
wurde, die durch die Gedankenwelt des Sne'ür Zalman gegeben 
war, so war das in der damaligen Entwicklungsphase des Rabbi-
nismus begründet, dessen extrem esoterische Richtung innerhalb 

') Nur ein theoretisches System, das die Einheit des Geistes bewahrt, 
das die aus heuristischen Gründen notwendige Fiktion der Trennung ver-
schiedener Elemente im Geistigen eben nur als Fiktion vornimmt, hat sich 
nicht überhaupt von vornherein den Weg dazu versperrt, ein adäquates Bild 
des Seins zu schaffen. Der Idealismus, der das irrationale Moment n e b e n 
dem rationalem berücksichtigt, ist hier weiter gekommen als der extreme 
Materialismus. Es fehlt aber doch auch in unseren idealistischen Systemen 
die prinzipielle explizite vorgenommene Herausstellung der Einheit beider 
Momente. So kann nur ein s y n t h e t i s c h e r I d e a l i s m u s der eben 
gestellten Forderung gerecht werden. 
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seiner Lehre f ü r eine Auseinandersetzung die denkbar ungünstig-
ste Disposition bot. So vollzog sich zunächst fast gar kein geistiger 
Kampf !), sondern nur ein Ringen um politische Geltung, ein Rin-
gen, das dadurch besonders tragisch geworden ist, daß die Staats-
gewalt herangezogen wurde, wo die eigene Autori tät der Rabbinen 
nicht ausreichte. 

Vergegenwärtigt man sich die Tatsache, daß der Rabbinis-
mus und der Chassidismus im Grunde durchaus keine prinzipiell 
gegensätzliche Geisteshaltung darstellen, so muß die Schärfe des 
Kampfes umsomehr auffallen, als dieser Kampf noch dazu mit 
Mitteln geführt wurde, die beiden Parteien wenig Ehre machen 
und ihrer durchaus unwürdig sind. Die Vertreter der rabbini-
schen Richtung waren die ersten, die die Staatsgewalt zu Hilfe 
riefen. Diese Prior i tä t ist belanglos, denn die Chassidim hätten in 
ähnlicher Situation kaum anders gehandelt, wie sie später be-
wiesen haben- ') . Hier t r i t t eine Erscheinung zutage, die immer 
wieder in religiösen Kämpfen auf t r i t t und die von den Gegnern der 
Religion immer angeführ t wird. Die Intensität religiöser Kämpfe 
füh r t nur zu leicht zur Anwendung von Mitteln, die dem Ziele 
der Religion in keiner Weise adäquat sind : dem Wesen der Reli-
gion entspricht selbstverständlich nur das geistige Kampfmit tel . 
Aber geistige Waffen wirken doch nur langsam. So kommt es, daß 
auf dem Gebiete des Geistes auch das Berechtigte und Wertvolle 
zunächst einmal verdrängt werden kann. Es sollte dann freilich 
so sein, daß die unterliegende Partei sich ihres Wertes bewußt 
bleibt, auf den endlichen Sieg des Wertvollen ver t raut oder lieber 
zugrunde geht, ehe sie durch die Wahl ungeistiger Mittel ihr eige-
nes Ziel verfälscht. Dieser Weg wird aber nur selten gewählt. In 
der Erregung des Kampfes verloren die Anhänger des Rabbinis-
mus das Vertrauen auf die ewige Gültigkeit der Traditionen. Sie 
zogen den gefährlichen Weg vor, durch unheilige Mittel einen 
heiligen Zweck erreichen zu wollen. Sie haben damit sich selbst 
mehr geschadet als dem Gegner. Wenn die Vertreter des Rabbi-
nismus die Staatsgewalt deshalb um Hilfe angingen, weil ihnen 
das Vertrauen auf die eigene geistige Kra f t abbanden gekommen 
war, so ist dieselbe Handlungsweise, die die Chassidim später 

!) Vgl. hierzu D. Kahana, О^ЕПРП СГХППЬГН С^З р йП П П ^ П 
II, Tel-Aviv 1927, S. 119 f. und S. Dubnow, Geschichte des Chassidismus, 
Berlin. 

-') Vgl. S. Dubnow, Die Geschichte des Chassidismus II, S. 309. 
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ebenfalls anwandten, aus etwas anderen Beweggründen zu erklä-
ren. Der Chassidismus ist eine Richtung, die keine kasuistische 
Moral kennt. Sie kennt nur eine Ethik der Gesinnung. Dies ist 
zwar die einzige wirkliche Form der Ethik, aber sie t r au t der 
moralischen Kra f t des Menschen zuviel zu. Aus dem Prinzip, daß 
eine Tat nur durch die Gesinnung gut oder schlecht wird, läßt sich 
logisch der Satz ableiten, daß der Zweck das Mittel heiligt. Dies 
ist aber eine rein äußerliche Logik, die den Sinn des Prinzips ins 
Gegenteil umkehrt. Wenn R. Nahman Brazlaw die verwerflichsten 
Kampfmittel als erlaubt hinstellt ')> sofern sie gegen den Gegner 
gerichtet sind, so entspricht dies in der Tat äußerlich der freien 
Stellung, die er zu den Handlungen des täglichen Lebens einnimmt. 
Es beweist aber doch zugleich, daß schon hier auf der Höhe des 
Chassidismus die Keime zu seinem Verfall vorhanden sind. Die 
Haltung des Chassidismus in dieser Frage ist nur ein Beispiel da-
für , daß der Chassidismus nicht von außen her zugrunde gerichtet 
wurde, sondern an sich selbst, an den allzu hohen Ansprüchen, die 
er an den Menschen stellte, zugrunde gegangen ist. 

Der Rabbinismus eröffnete den Kampf mit dem Bann (ПНИ) 
1772 unter Angabe der Abweichungen von den hergebrachten 
Riten. Der genuin jüdische Charakter des Chassidismus wurde 
also nicht bestritten. Die Richtung wurde also nicht in bezug 
auf die Lehre selbst verke tzer t - ) . Dieser Wilnaer Bann wurde 
danach auch in Brody verhängt, nur in Palästina wurde er 
nicht wirksam. An den Bann knüpften sich lebhafte Streitigkei-

ten. Als Ja'akob Josef 1781 in seinem Buche 5"p"P П 
mit scharfen Angriffen gegen den Rabbinismus auftrat, erfolgte 
auf einer Versammlung der Gemeindeführer in Selva 1781 der 
zweite Bann in schärferer Form. In Polen, Galizien, Ukraine, wo 
die Chassidim vielfach in der Mehrheit waren und wo Männer wie 
die oben genannten Saddikim wirkten, hat der Bann praktisch nur 
geringe Folgen gehabt. Um so s tärker mußte er aber in Litauen 
und Weißrußland wirken, wo der Chassidismus in der Minderheit 
und der Rabbinismus unter Führung des Gä'ön Eli j jahu aus Wilna 

') ΠΠΌΠ ΊΒϋ, s. v. П Н l ì t r r § 14. 
-) Eine Verketzerung' auch in bezug auf die Lehren würde im Juden-

tum ein anderes Gesicht haben als in autoritär regierten christlichen Kirchen, 
denn das Judentum kennt kein formuliertes Dogma, keine zu kanonischer 
Geltung erhobenen Beschlüsse, sondern nur die charismatische Lehrautori-
tät des Einzelnen. 
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am stärksten w a r 1 ). Mündliche und schriftliche Auseinandersetzun-
gen wie z. B. von Abraham Katzenellenbogen mit Lew! Jishäk 
in Warschau (1781 mündlich, bis 1784 schrift l ich) haben zu kei-
nem Erfolg geführt . Der Versuch Sne'ür Zalmans, bei dem Gä'ön 
in Wilna 1775 vorstellig zu werden, um die Gegensätze auszuglei-
chen, wurde von dem Gä'ön abgelehnt. Vielmehr wurde der Kampf 
immer heftiger, zumal als 1796 Weißrußland in der drit ten Tei-
lung Polens an Rußland kam. Mit dem Erscheinen des habadisti-
schen Hauptwerkes „Tan ja" verschärf ten sich auch in der Theorie 
die Gegensätze noch mehr. Als 1797 der Gä'ön starb und die Chas-
sidim darin ein Gotteszeichen sahen, wurde der Rabbinismus hier-
über ganz besonders erbi t ter t und ging zu Denunziationen über. 
Daraufhin wurde 1798 Sne'ür Zalman mit 22 führenden Persön-
lichkeiten verhaf te t ; nach dreimonatiger H a f t wurde er wieder in 
Freiheit gesetzt, und der 19. Kislew als Tag seiner Befreiung zum 
chassidischen Feier tag erklärt. 1800 schilderte 'Abigdõr ben 
Haj j ïm aus Pinsk dem Kaiser Paul I. in einem Bericht die Chassi-
dim als religiöse und weltliche Rebellen. Sne'ür Zalman, infolge-
dessen nochmals verhaftet , verteidigte sich mündlich und schrif t -
lich (besonders in zwei lehrreichen Briefen, zum ersten Mal von 
M. L. Rodkinson (Frumkin) in Töledöt Ba'ale Šem tõb IV, Königs-
berg 1876, publiziert, in denen er das Ideal des wahren Königs 
kabbalistisch-chassidisch entwickelte) und wurde 1801 durch 
Alexander I. freigelassen 2 ) . 

Das Ende dieses Kampfes blieb unentschieden. Denn eine 
latent doch unvermeidliche gegenseitige Durchdringung des 
Gedankengutes beider Richtungen füh r t e zu einer Versöhnung 
zunächst auf geistigem Gebiete, die durchaus möglich und sogar 
notwendig war, da es sich auf beiden Seiten um genuines Juden-
tum handelt. Als die äußerlich agressiven Krä f t e in den Vertre-
tern der Haškälä (der jüdischen Aufklärung) einen neuen Geg-

x) Die Autorität des Gä'ön, dem auch unter vielen anderen Epitheta 
das Epitheton Häsid beigelegt wurde (ab 17'50belegt, wozu Dubnow, Geschichte 
des Chassidismus I, 92) war so sehr ausschließlich, daß die willkürliche und 
jedem Anhänger der chassidischen Bewegung automatisch zufallende Bezeich-
nung Häsid den Anhängern des traditionellen Rabbinismus, der vom Gä'ön 
veikörpert wurde, als eine Vermessenheit erscheinen mußte. 

2) Die diesbezüglichen offiziellen Dokumente aus dem Senatsarchiv 
sind von Julius Hessen, Die Juden in Rußland, Gesammelte Aufsätze, Peters-
burg 1ЖИ), S. 143 if. und von Simon Dubnow in: Еврейская старина 1910, 
S. 84—10'9 u. 253—283 kommentiert. 
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ner fanden, der dem Rabbinismus auch in geistiger Hinsicht viel 
gefährl icher war, konnten sich deshalb Rabbinismus und Chassi-
dismus zu einem gemeinsamen Abwehrkampf zusammenschließen. 

Der Saddikismus ist aus der Gedankenwelt des Chassidismus 
mit Konsequenz herausgewachsen. E r bedeutet einerseits die Fort-
setzung des charismatischen Führerprinzips, wie es durch den 
Ba'al Sern tõb verkörpert wurde. Andererseits bedeutet er den 
Zusammenschluß des Chassidismus mit der allgemeinen Entwick-
lungsilinie der jüdischen Geschichte, den Ausgleich des Pendel-
schlages, der in der überragenden Persönlichkeit des Ba'al Šem 
tõb bis ins Extreme gegangen war. Der Saddikismus ist keine 
Verfälschung des Chassidismus und keine Verfälschung des Juden-
tums, sondern vielmehr das vermittelnde Moment zwischen bei-
den. J. S. Minkin, The Romance of Hassidism, New-York 1935, 
S. 253 if., macht den Saddikismus verantwortlich f ü r den f rühen 
Niedergang des Chassidismus. Wenn dies berechtigt ist, so mußte 
der Saddikismus ein heterogenes Moment im Chassidismus und 
im Judentum sein. In der Tat s t re i f t auch Minkin diesen Gedan-
ken, indem er den Saddikismus mit Elementen der christlich-
katholischen Religion vergleicht, ohne allerdings auf das Problem 
einzugehen, ob hier etwa eine Beeinflussung durch das Vorbild 
christlicher Kirchen vorliegt. Andererseits muß aber Minkin 
selbst darauf hinweisen, daß der Saddikismus innerhalb der Ent -
wicklungslinie im Judentum steht, die mi t dem Priester und Pro-
pheten der klassischen Zeit beginnt, und daß die Saddikim selbst 
in ihren Hauptver t re tern echten Chassidismus repräsent ier t 
haben, während ihre Vergötterung nur ein Werk der s tumpfen 
Maisse geblieben ist. Der Befund Minkins würde dadurch eine Er -
klärung finden, daß wir im Saddikismus eine besonders ausge-
prägte Form des Chassidismus erkennen würden, an der sich dann 
auch die Korruptionserscheinungen im Chassidismus in besonders 
augenfälliger Weise gezeigt hätten. 

Von den Korruptionserscheinungen, die Minkin aufzeigt, 
bedarf vor allem die Stellung des Chassidismus zu der sozialen 
St ruktur des Volkes einer näheren Betrachtung. Minkin weist 
darauf hin, daß der Chassidismus geradezu gemeinschaftszerstö-
rend gewirkt habe, was bei der S t ruktur des jüdischen Volkes iden-
tisch ist mit einer Zerstörung der jüdischen Familie. Zweifellos 
haben charismatische Bewegungen immer eine Tendenz zum Aso-
zialen. Der Besitz als solcher wird in einer spezifisch religiösen 

5 
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Bewegung entwertet. Haben und Nichthaben, Privatbesitz und 
Kollektivbesitz, Armut und Reichtum sind in solchen Bewegungen 
gleicherweise irrelevant. Die Religion kennt nur e i n Prinzip : 
besitzen, als ob man nicht besäße. Das Verbot des Privateigen-
tums ist, sobald es zum Dogma erhoben wird, ebenso antireligiös 
wie das Gebot der Besitzerwerbung um jeden Preis. Religiöser 
Kommunismus ist ebenso gut eine contradictio in adjecto, wie 
die religiös begründete Forderung der Aktivität in der Welt, die 
zur Bildung des anglikanisch-amerikanischen Kapitalismus ge-
f ü h r t hat. Der Chassidismus ist — in dieser Hinsicht dem Urchri-
stentum gleich — der Versuch einer wirklichen religiös begründe-
ten Entwer tung des sozialen und wirtschaftl ichen Momentes. Das 
f ü h r t dort, wo eine solche Welt mit der Welt des Alltags zusam-
menstößt, in der doch das soziale und das wirtschaftl iche Moment 
ausschlaggebend ist, zu Härten und zu Katastrophen. Verant-
wortlich da für ist nicht die betreifende charismatische Richtung, 
sondern die Tatsache, daß die Welt des Alltags immer wieder in 
ihren Bereich eingreift . Der Chassid, der seine Familie verläßt 
oder der sein letztes Gut wegschenkt, ist vom Standpunkt der 
Weltklugheit aus durchaus zu verwerfen, und doch umgibt ihn 
der Schimmer der echten Religiosität. Im Chassidismus des 18. 
Jahrhunder ts ist keine andere Welt lebendig gewesen als diejenige, 
die wir in den naiven Wundererzählungen vorfinden, wie sie sich 
schon seit talmudischer Zeit an die Person des Häsid knüpf t (vgl. 
Gulkowitsch, Häsid und Wunder, S. 17). Dieses asoziale Moment 
mag — mit oder ohne Mitwirkung des Saddikismus — den Unter-
gang des echten Chassidismus beschleunigt haben, aber nur in dem 
Sinne, als es den Ausdruck einer Haltung bedeutet, die nicht von 
dieser Welt ist und nicht mit dieser Welt rechnet. 

Der Chassidismus ist ein Versuch, ein kompromißloses Juden-
tum in die historische Welt der Kompromisse hineinzustellen. F ü r 
den Chassidismus bedeutet ein solches Judentum, daß ein Volk 
und in diesem Volke jeder Einzelne sein Leben vom Religiösen her 
bestimmen läßt, und dies gerade inmitten der Welt, die wesentlich 
andere Zielsetzungen hat. Es wird hier der Versuch gemacht, das 
metaphysische Moment im historischen Phänomen Judentum rein 
darzustellen. Dies alles bedingt aber eine Zielsetzung, die sich 
immer nur in einzelnen besonders prädisponierten Persönlichkei-
ten, immer nur an wenigen Höhepunkten der Geschichte verwirk-
lichen läßt. Es gelingt wohl, die chassidische Gemeinschaft f ü r 
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einige Zeit so zu gestalten, wie es dem Wesen des Chassidismus 
entspricht. Aber überall lauern Gefahren. Die allzu sehr zuge-
spitzten Gedanken schlagen in ihr Gegenteil um. Nicht zu Ende 
Gedachtes f ü h r t zu Mißverständnissen im eigenen Lager. Der 
Übereifer der Renegaten verdirbt vieles. Gegner finden Angriffs-
möglichkeiten. Läßt man sich erst auf eine Polemik ein, so ist 
schon das Ziel verfälscht. Man verteidigt, was gar keiner Vertei-
digung bedürfen sollte. Nicht irgend eine einzelne Erscheinung 
im Chassidismus, etwa der Saddikismus, wurde dem Chassidismus 
zum Verderben. Der Chassidimus konnte sich immer nur in weni-
gen idealen Augenblicken realisieren, weil seine Zielsetzung als 
Ganzes zu wenig mit der Unzulänglichkeit des Menschen, mit der 
Bedingtheit und Unvollkommenheit des Historischen rechnet. 
Wenn auch so der Chassidismus als Ganzes sein Ziel nicht errei-
chen konnte, so war er dennoch kein destruktives Moment in der 
Geschichte des Judentums, auch kein belangloses. E r wirkte anre-
gend, befruchtend, erneuernd und weiterführend auf die Geschichte 
der jüdischen Kultur. Er stellte neue Gedanken in die Geschichte 
des menschlichen Geistes hinein, er zeigte, wie Leben und Lehre 
im Judentum zusammenklingen können und sollen, wie sich echte 
Gemeinschaft im Rahmen der jüdischen Kultur gestaltet, wie sich 
die ewigen Zielsetzungen einer religiös bestimmten Kultur im 
Historischen auswirken. 
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d. Schöpfung: I, 100. 
A b s o l u t e s , d. Ch. als — gegen-

über d. Relativität d. Vergangen-
heit: I, 1'33. 

A b s o l u t h e i t Gottes: II, 82, — 
d. Wil lens Gottes: I, 89; — d. Gu-
ten: I, 56; — d . Sakraments: 11,85. 

A b s t r a k t a : II, 94. 
A b s u r d i t ä t u. Banalität in d. 

chassid. Schriften: II, 100. 
A b t r ü n n i g e u. Pseudo-Hasïdïm: 

I, 22. 
A b u 1 a f j a d. S c h w ä r m e r : II, 

53*. 
A d ä q u a t h e i t u. Autorität e. Ge-

dankens: II, 44, Sinngemäßheit u. 
— e. Gedankens : II, 44. 

A d a m : I, 82. 
a d i a p h o r a : I, 45, 55, — d. Le-

bens : I, 36. 
a d i a p h o r o n : III, 30. 
A e š c o l y - W e i n t r a u b : II, 46. 
Ä s t h e t i k : I, 81. 
ä s t h e t i s c h e r Einschlag in d. 

chassid. Sprache: II, 89. 
A f f e k t e : I, 36. 
ΠηΠΝ: I, 135; II, 91. 
4ΠΝ: II, 90. 
ΓΤΗΠΝ :II, 90, 90*. 
A h a r o n : s. Karl iner. 
O W N ГППК: I, 110. 
a h i s t o r i s c h , d. Ch. trotz mysti-

scher Grudhaltung n. •—: II, 83. 
a h i s t o r i s c h e Tendenz d. chas-

sid. B e w e g u n g : I, 46, — Seite d. 
Religiösen: III, 47, — Welt d. 
„Aberglaubens": III, 100, — Wel t 
d. Magie: II, 100, — Welt d. Sek-
tiererei : II, 100. 

a h i s t o r i s c h e r, Mystik trägt 
— η Charakter: II, 51. 

a h i s t o r i s c h e s , d. anonym©, — 
Moment im Ch.: III, 32. 

"ptf: I, 25, 32, 135*, metaphysische 
Kategorie d. — : I, 215'*'. 

A k t i o n , Gott ist — : I, 40. 
A k t i o n e n , Frömmigkeit u. Got-

tesdienst sind n. nur -—: I, 63. 
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in d. Wel t : I, 123. 
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a k t i v e Daseinsmöglichkeit d. ru-
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I, 33. 

a k t i v e r Charakter d. Ch.: I, ll'T. 
a k t i v e s Dasein d. Geistes: I, 107. 
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I, 34. 
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A l b o : II, 90*. 
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A l l t ä g l i c h e s , Gott im — n : I, 
26. 

a l l t ä g l i c h e s , d. Ch. u. — Ge-
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A l l t a g : I, 6; II, 91, A n f o r d e r u n -
gen d. — s : I, 54, 55, —• u. Ch.: I, 
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migkeit d. — s : II, 39, Frömmig-
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Lebensgebiet d. Religiösen: l ì , 71, 
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— s: I, 57f., 59; II, 40, Hei l igung 
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sid. Lehre: II, 85, Idee u. — : I, 7, 
10, Kultübung im — : I, 54, — u. 
Leben : I, 87, myst. Gedankenwelt d. 
— s: I, 9, Problem d. —• s: I, 56, — 
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A l l w i s s e n h e i t Gottesc I, 89. 
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a m o r D e i : I, 120, 137. 
A m o s : I, 120. 
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— : III, 32. 

rOIOS: I, 98, 99. 
a n a l y t i s c h e u. synthetische Š e-

kmä-Lehre: II, 74. 
A n a r c h i s m u s : III, 45. 
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II, 37. 
a n g l i k a n i s c h - a m e r i k a n i -

s c h e r Kapi ta l i smus: III, 66. 
a n o m o t ä t i s c h e Lehre: III, 35. 
a n o n y m e , d. —, ahistorische Mo-

ment im Ch. : III, 32, Ch. u. — 
F r o m m e : II, 144*. 

a n o n y m e r Chassidismus : I, 26, 
134*, d. — Einzelne ist autonom: 
III, 27. 

A n o n y m i t ä t : II, 43*, 71, d. Ch. 
lebt in d. Atmosphäre d. —-: II, 84, 
d. Problem d. — in d. Geistes-
gesch.: III, 31, — d. Gemeinschaf t : 
III, 27, histor. — : II, 83, —- u m f a s -
sender Ideen : II, 47, d. eigentl. 
chassid. Leben hat sich in d. — 
abgespie l t : III, 32, Mystik aller 
Konfessionen tendiert z. — : 11,44. 

A n s c h a u u n g s f o r m e n : II, 94. 
A n t a g o n i s m u s , schöpfer. — : 

II, 67. 
a n t h r o p o m o r p h e r Gottesbegriff 

d. Orthodoxie: I, 23. 
a n t h r o p o z e n t r i s c h , d. Ch. ist 

n. — : I, 34. 
a n t h r o p o z e n t r i s c h e Tendenz 

aller Rel ig ionen: I, 119, tõrä-zent-
rische u. — Frömmigkeit: I, 46. 

a n t i d u a l i s t i s c h e s System u. 
Mystik: I, 121. 

a n t i k u l t i s c h e Einstellung im 
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A n t i n o m i e d. Bösen: I, 107. 
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П1.ЭУ: I, 76. 
A p o l o g e t i k : I, 146, 152. 
A p t e r R a b b i : I, 15, 38, 39, 52, 

70*, 86, 106; II, 56. 
ΠΤΟΒΠ ΎΙΚ : I, 77. 
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III, 14, Saddik im Talmud e. — 
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a r i s t о к ι· a t i s c h e r , individua-
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153, — Satz: I, 52. 

A r i s t o t e l i s m u s : I, 18, 19, — 
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A s o z i a l e s , char ismat ische Bewe-
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III, 65. 

A s s a f , S.: II, 44*. 
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a s s i m i l a t o r i s c h e , Weltoffen-

heit - r Bestrebungen: I, 150. 
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A t t r i b u t : I, 68. 
A t t r i b u t e u. Qual i tä ten : I, 69. 
A u f k l ä r u n g : II, 38, Identifizie-

r u n g d. v e r n u n f t g e m ä ß e n Richtung 
im Juden tum m. d. Pr inzipien d. 
— : II, 24. 

A u f l ö s u n g d. Sys tems: I, 15. 
A u g u s t i n : I, 119; II , 53*. 
A u s s c h l i e ß l i c h k e i t , Tendenz 
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A u t h e n t i z i t ä t , gedankliche — 
u. biographische Treue: I, 134*, 
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mente im Sinne l i terar. — : II, 41, 
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16. 
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ist — : III, 27. 

A u t o n o m i e d. Einzelnen: III, 26, 
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d. menschl. Wil lens : I, 42*. 

A u t o r , bewußte Fälschungen u. 
fingierter — : II, 43*, Mystik u. 
einzelner — : II, 44, Traditions-
masse u. einzelner — : II, 48. 

A u t o r i t ä t : II , 88*, —• d. B. Š. t. : 
II, 44, — d. Gä'ön ν,. W i l n a : III, 
64*, Adäqua the i t u. — e. Gedan-
kens: II, 44, Persönlichkeiten v. 
absoluter — : II, 44, schöpferische 
— : II, 44, — d. Tradit ion: I, 13'9, 
unantasbare — : II, 44. 

A u t o r i t ä t e n , Lehren d. chassid. 
— : I, 67, einzelne Richtungen u. 
einzelne — : I, 151. 

A u t o r s c h a f t d. B. Š. t . : II, 43. 

B a ' a l Š e m t o b ( = B. Š. t) n. auf-
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B a c h e r , Wilhelm: III, 44*. 
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В a h j à : I, 98. 
B ä r ü k v. Miedzybóz: I, 128, 129, 

132. 
B e g r i f f e , chassid. — : I, 14; II, 

89, —·, d. sich in d. Sprache mani-
fest ieren, machen d. Wesen d. Kul-
tur aus : II, 6. 

B e g r i f f l i c h e s , Symbolhaftes 
u. — in d. Sprache d. chassid. 
Schr i f t tums: II, 89. 

b e g r i f f l i c h e s Denken: III, 33. 
B e g r i f f l i c h k e i t , rationalist . 

— u. Myst ik: I, 146. 
B e g r i f f s a p p a r a t , kabbalist . 

— : II, 92; III, 12. 
B e g r i f f s b i l d u n g : II, 93. 
B e g r i f f s k o m p l e x , kabbalist, 

— : II, 101. 
B e g r i f f s s y m b o l i k d. Kabbala : 

II, 99. 
B e g r i f f s w e i t d. Ch. : I, 10, d. 

Gottesbegr. im Zentrum d. chas-
sid. — : II, 100, d. — d. Ch. realiter 
Ursache u. Ausgangsp). s. sozio-
log. Formen: II, 6, religiöse — u. 
Sprache: II, 90, —• u. Sprachsy-
stem im Ch.: III, 12. 

В e j a h u n g d. Welt : I, 59, 71. 
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B e k e n n t n i s als Gebet: I, 72. 
B e r d i t s c h e w e r , Lëwï J i s h ä k : 

I, 44, 58, 58*, 104* ; II , 56, 57,' 58; 
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В e r d j a j e w, Nikolai : II, 14*. 
B e r s c h a d e r H>sïdïm: I, 31*. 
B e s i t z , d. Ch. in s. Blütezeit baga-

tel l isiert d. — : II, 24. 
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besäße : I I I , 66. 

B e s i t z l o s i g k e i t , d. Ch. in s. 
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schlossene Einheit: I, 19, Entste-
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141; II, 41, Ch. e. exoter. — : II, 
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heit d. — : I, 18, esoter. Prinzip e. 
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d. Wesen e. — ist nur an i. Ganz-
heit s ichtbar : I, 18, goldenes Zeit-
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St ruktur aller geist. — : I, 17, he-
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27, mystische — halten sich lange : 
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Gutes u. — bei Engeln getrennt : I, 
123*, Gutes u. — im Menschen 
konkurrieren miteinander: I, 123*, 
metaphysisch — : I, 34, Problem 
d. — η : I, 107, Probleme d. Gu-
ten u. d. — η : I, 17*, Relat ivität 
d. — η : I, 37, — ist kein positives 
Sein, sond. e. Leere: I, 40, — als 
Substanz: I, 123*, Unaufhörbark . 
d. · — η u. d. Übels in d. We l t : I, 
36, U r s p r u n g d. — η : I, 124*, We-
sen d. — η : I, 124*. 

B o r n i e r t h e i t . Mystiker u. — : 
I, 147. 

B o u r g e o i s , Ch. u. — : II, 86. 
В о u s s e t, W.: III, 5.1*, 52*. 

H, 99. 
B r ä u c h e d. Ch.: I, 79. 
B r a u c h , chassid. — : I, 78, Stel-

lung d. — es im Ch. : I, 78, — u. 
Ritus : I, 78. 

TO: I, 25*, 67, asket. Kate-
gorie d. — : I, 25*. 

В u b e r, Martin: I, 30*, 36, 49*, 53, 
55*, 62*, 71*, 72, 79*, 80, 81, 102, 
103, 104*, 109*, 118*, 123, 126*, 
138*; II, 36, 40, 41, 47, 55*, 72, 
84; III, 36, 47*, 48, 49, 59*. 

B u c h k u l t u r , jüd. Ku l tu r е. — : 
II, 64*. 

B u c h s t a b e n d. Gebetes u. d. 
Tõrä als Gefäße: II , 64, — sind 
keine phonet. Ideogramme, sond. 
Träger d. Wor twesens : II , 63f. 

b u d d h i s t i s c h e Mission: I, 54. 
B ü r g e r l i c h k e i t u . Gebet : I, 88. 
B u ß d i s z i p l i n : I, 36, 127. 
B u ß e : I, 45, 116, 125, 128, — e. 

Tat u. kein A b t ö ten : I, 125, — u. 
Askese als e. W e g zu Gott: II, 22, 
— im Ch. : I, 138, — im Christen-
tum: I, 125*, Egozentrizität d. 
Reue u. — : I, 71, — im Mittelp. d. 
Frömmigke i t : I, 125, fü rb i t t endes 
Gebet ist d. eigentl. Weg z. — : I, 
122, — im Schöpfungsplan vorge-
sehen: I, 139*, — als e. Weiter-
f ü h r e n d. göttl . Schöpfungswer-
kes : I, 122, Sünde u. — : I, 123, 
Tõrästudium u. — : I, 121. 

B u ß p r o b l e m im Ch.: I, 121. 
B u ß r e l i g i o n e n : I, 71, 72,. 
B u ß s y s t e m d. Musar i smus : I, 53. 
B y c h o w s k i , Ch. Α . : II, 43*. 

c a u s a p r i m a , Gott als — d. 
W e l t : I, 29. 

c h a b a d i s t i s c h e Kreise : II, 44*, 
— Richtung: I, 82. 

C h a o s , Welt als Materie u. — : I, 
40. 

C h a r i s m a : I, 81 ; II, 35, Diskre-
panz zw. — u. A m t : III, 32, — d. 
B. Š. t . : III, 39, doppelter Charak-
ter d. —- s : III, 58, —• u. Charisma-
t iker : I, 80, — im Ch.: I, 78', erb-
liches — : III, 59, Saddikismus u. 
Erblichkeit d. — s : III, 56, Ge-
meinde Träger in d. — s : III, 43' — 
u. Gemeinsch. : III, 27, d. Rabbi als 
T räger d. — s : I, 79, Saddik als 
T räger e. individuellen — s : III, 
57, — u. Menschliches am Saddik : 
III 56. 

C h a r i s m a t i k e r , außerh is tor . 
Cha rak te r d. — s : II, 46, — u. 
Charisma : I, 80, — im Christen-
tum: III. 44, d. Rolle d. — s im 
Ch.: I, 16, — u. Gebet: I, 88, —> 
d. jüd. Rel igion: I I I , 43, 44, — u. 
Mensch: I, 88, — als Vermitt ler 
zw. Gott u. Mensch: I, 80. 

c h a r i s m a t i s c h , prophetisch ge-
schautes u. — gestaltetes Ideengut 
d. B. Š. t.: II, 38. 

c h a r i s m a t i s c h e Bewegungen : 
II, 49, — Bewegungen haben e. 
Tendenz z. Asozialen: III, 65, — 
Lehrautor i tä ten: I I I , 63*, —- Per-
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sönlichkeiten : II , 37, — Persön-
l i c h e d. Religionsgesch. : II , 46. 

c h a r i s m a t i s c h e r F ü h r e r : II , 
38, 39, — U r s p r u n g d. Ch.: III, 43. 

c h a r i s m a t i s c h e s , Saddikis-
mus als Forts, d. — n F ü h r e r -
pr inz . : I I I , 65. 

c h a r i t a t i v e s , sozial — Leben d. 
Chassidim: III, 27. 

C h a s s i d , d. — als Schöpfer. Ge-
s ta l te r chassid. F römmigke i t : III , 9. 

C h a s s i d i m u. A n h ä n g e r d. 
H a š k ä l ä : III, 16, namenlose — : 
III, 44, — u . Nicht — unterscheiden 
sich als geistesgeschichtl. Grup-
pen: III, 16, d. Klassifiz. d. — u. 
Nicht — er fo lg t n. unter d. Ge-
sichtsp, d, w i r t s c h a f t e Gegensat-
zes: III, 16, — u. A n h änge r d. 
rabbin. R ich tung : I I I , 16. 

c h a s . s i d i s c h e Stel lung z. All-
t a g : I, 57, — Anekdoten: I, 75*, 
Realismus d. — n A u f f a s s . : I, 134, 
— B e g r i f f e : I, 14; II, 89, d. Got-
tesbegr. im Zentrum d. — n Be-
g r i f f s w e l t : II, 100, ahistor. Tendenz 
d. — n Bewegung: III, 46, Ent-
stehungsursachen d. — n Bewe-
g u n g : I, 14; II, 41, konstituieren-
des Moment d. histor. — n Bewe-
g u n g : I, 17, — Bewegung e. myst. 
Bewegung: III, 33, myst. Charak-
ter d. — n Bewegung: II, 50', d. 
Begriff d. Chassid als Programm-
begr. d. —-n Bewegung: II, 25, 
posit. Charakter d. — n Demut: I, 
69, — Demut keine aszet. Selbst-
e n t äuße rung : I, 75, Ziel d. — n De, 
m u t : I, 72, — Denkweise: I, 24, — 
Doktrin: I, 11, 41, — u. christl. Er-
lösungswerke: I, 37*, — Ethik : I, 
24, 90, 118, 184, 134* ; II, 51 Grund-
lagen d. — n Ethik : I, 97, W e r t d. 
— n Eth ik : I, 133, — Ethik ist Ge-
sinnungsethik: I, 76, — Exegese : 
II, 96, 98, — Freude: II, 22, — 
Frömmigke i t : I, 27, 46, Wunder u. 
— Frömmigkei t : I, 20, 71, 72, 124, 
125; II , 73, 79; I I I , 9, — A u f f a s -
sung d. Gebetes: I, 146, d. Beson-
dere d. — n Gedankenwelt: III, 36, 
— Gedankenwelt d. B. Š. t. u. 
d. Meseritscher Magg id : 1,25, d. 
Begr. d. Liebe steht i n d . — n Ge-
dankenwelt im Mittelp. : I, 135, d. 
— Gedankenwelt entzieht sich jeder 
Systematis ierung: I, 115, soziolog. 
Konsequenzen d. — n Geistesgesch. : 
I, 152, — Gemeinschaft: III, 2'6, 
66, — Gesinnung: I, 74*, 130, — 

Grunderkenntnisse: II, 99, — 
Grundhaltung u. T ö r ä : I, 57, 65, 
— Haltung e. konstituierendes Mo-
ment jeder Gesinnung: I, 66, —-
Gotteslehre: I, 34, — Gotteslehren 
u. Pantheismus: I, 26, —• Grund-
ha l tung : I, 27 f., — Idee: I, 147, 
— Ideen: III, 41, esoter. Ch. u. — 
Ideen: III, 38, Esoterismus d. — n 
Konventikel u. histor. bedingte 
Notwendigkeit: III, 38, magische 
Wunderlichk. — r Konventikel: I, 
37, — Kosmogonie: I, 63, d. ei-
gentl. — Leben hat sich in d. 
Anonymität abgespie l t : I I I , 32, 
B. Š. t. im Mittelp. d. — n Le-
gende: II, 46, — Lehre: I, 61, 69, 
77 ; II, 85, 90, 99, Charakter d. — n 
Lehre: I, 65, Dokumente d. — n 
Lehre: I, 11-, Eigentüml. d. — n 
Lehre : III, 3 2 f — Lehre v. gött l . 
F u n k e n : II , 51, 52, Höhep. d. —• n 
Lehre: I, 109, — Lehre u. jüd. T r a -
di t ion: I, 61, metaphys . Begründ . 
d. — n Lehre: I, 44, Heiligung d. 
Al l tags im metaphys. System d. 
— n Lehre: II, 85, — Lehre v. d. 
N a t u r : I, 101, Wesen d. — n 
Lehre : I, 10, Lehren d. — n Au-
tor i tä ten : I, 67, •— Lehre v. d. 
S c höpfung : I, 39, Gemeingut a l ler 
— n Lehren: I, 24, dogmatische 
— L i t e r a t u r : II, 45, menschl. Tä-
t igkei t nach — r A u f f a s s . : II, 66, 
—• Metaphysik: I, 135*, Grundbe-
grif f d. — n Metaphysik u. E t h i k : 
I, 37, Törä e. wesentl . Bes tand t . 
d. — n Metaphysik: I, 41, — Me-
taphysik d. Guten: I, 39, Charak-
ter d. — n Mystik: III, 35, Ver-
w a n d t s c h a f t zw. d. — n u. kabba-
list, Myst ik: III, 36, — Persön-
l ichkei ten: II , 41, — Rabbis : I, 
65, — Religiosität : I, 33, — Rich-
tungen : I, 14, — Schöpfungs-
l eh re : I, 42, — Schr i f ten : I, 12, 
13*, Absurd i tä ten u. Bana l i t ä t en in 
d. — n Schr i f ten : II, 100, proso-
pograph. W e r t d. — n Schr i f ten : 
I, 16, — Sprache: II, 99, ä s the t . 
E insch lag d. — n Sprache: II, 89, 
interrelig. Charakter d. — n Ter-
minologie: I, 54, — Tõrä-Auf-
f a s ä . : I, 41, 46, — Forderung: I, 
136*,— Tradition u. Talmudis-
m u s : III, 35*, — Traditionen: I, 
149'; III, 10, — W a h r h e i t : II, 99, 
—• Zionisten: II, 61. 

c h a s s i d i s c h e r Brauch: I, 78, 
Individualismus u. Gemeinschafts-
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gefühl im — n Begr. d. Demut 
erreicht: I, 68, — Begr. d. Gebe-
tes : I, 90, — Begr. d. Mitmen-
schen: I, 71*, — Denkinhalt: I, 20, 
— Denkstil: I, 16, 43, — Denk-
t y p u s : I, 12, 154, A u f l ö s u n g d. 
— n Gedankenkosmos: I, 152, — 
Geist: I, 75*, 131, — Geist e. Re-
generation d. jüd. Geistes: II , 33, 
Parachass id i smus u. — Monismus: 
I, 21*, Tõrästudium im — n Sinne: 
I, 140, Demut e. Folge d. — n 
Total i tätsbegri f fes : I, 72. 

c h a s s i d i s c h e s Bewußtsein : I, 
84, —• Denken: I, 14, 21*, 43, 65, 
86, Freiheit u. Weite d. — n Den-
kens: I, 23, —- Denken u. jüd. Den-
ken : I, 62, — Denken u. — Leben: 
III, 33, theozentr. Charakter d. — n 
Denkens: I, 23, Total i tät d. — n 
Denkens: I, 55, — Gedankengut: 
I, 14, genuin — Gedankengut: I, 
13*, pantheist. Grundhalt. d. — n 
Gotteserlebnisses: I, 26, — Gut: 
II, 94, — Ideal: III, 34, Vereinig, 
d. —• n Ideals m. d. Leben: III, 18f., 
—· Leben: I, 60, 117, 130, d. eigentl. 
— Leben hat sich in d. Anonymi-
t ä t abgespiel t : III , 32, Verfä lsch , 
d. Bildes d. — n Lebens: I, 147, 
— Legendenmaterial : I, 55*, Ge-
schlossenheit d. — n Lehrsystems: 
I, 13, Selbstverfälsch, d. — n Quel-
lenmaterials typisch f . geistesge-
schichtl. Quellenmaterial: I, 13, 
Realisierung d. — n Rituals : II, 
21, — Schr i f t tum: I, 11, 13, 88, 
115, Symbolhaftes u. Begriff l iches 
in d. Sprache d. — n Schr i f t tums: 
II, 89, Systemlosigk. d. — n 
Schr i f t tums: I, 11, Zersplitter. d. 
—• n Schr i f t tums: I, 11, — Sein: I, 
115, — Törä-S tud ium : II , 21, so-
ziolog. S t r u k t u r d. — n Volkes: I, 
152, d. äußere Saddikismus e. Ver-
fälsch. d. — n Wesens: III, 57. 

C h a s s i d i s m u s als Absolutes ge-
genüber d. Rela t iv i tä t d. Vergan-
genh.: I, 133, Absurd i tä ten im — : 
I, 43, — trotz s. myst. Grundhalt, 
n. ahistorisch: II, 83, aktiver Cha-
rakter d. — : I, 117, — e. aktivist . 
Religion : I, 24, — keine Allerwelts-
religion : II, 86, Al lgegenwarts lehre 
im — u. in d. Kabbala : I, 26, — 
u. A l l t a g : I, 64, 88, — u. alltägl. 
Geschehen: II , 71, Anlage d. — : 
II, 84, anonymer — : I, 26, 134*, 
d. anonyme, ahistoi*. Moment im — : 
III, 32, d. — ist n. anthropozent-

risch: I, 34, d. — verkörper t n. e. 
Ant i t rad i t iona l i smus , sond. e. nach 
d. mystisch ant i inte l lektual is t . Seite 
hin nuancier te Fo rm . d. Tradi t io-
nal ismus : I I I , 16f., d. — lebt in d. 
Atmosphäre d. Anonymi t ä t : II , 84, 
— e. Religion d. A r m e n : I, 76*, 
Askese im — : I, 138; II, 91, asket. 
Übungen im — u. Gottesidee: I, 
134, histor. A u f g a b e d. — : III, 10, 
44, d. histor. A u f g a b e d. — innerh. 
d. jüd. Ku l tu r war , d. Einhei t v. 
Gott u. Wel t in Lehre u. Leben zu 
gestal ten : I I , 7, d. histor. Aufgabe 
d. — ist, d. Zentral i tät Gottes zu 
explizieren : II , 82, Ausbre i tung 
d. — : III, 41, Auswüchse d. — : 
I, 23, — d. B. Š. t.: II, 39, d. Be-
deut. d. B. Š. t. im — : I, 19, d. 
Meseritscher Maggid als eigentl. 
Begründer d. — : II, 47, systemat. 
Begriff d. — : I, 17, Begr i f f swel t 
d. — : I, 10, d. Begr i f f swel t d. — 
realiter Ursache u. A u s g a n g s p . s. 
soziolog. Formen: II, 6, Begri f fs-
welt u. Sprachsystem im — : III, 
12, d. — in s. Blütezeit bagatel l i -
s ier t d. Besitz : II , 24, d„ — in s. 
Dekadenzzeit macht d. Besitzlosigk. 
z. Ideologie d. Besitzlosen : II, 24, 
Beurteil, d. — : II, 30, Bewegung d. 
— I, 61; II, 34, d. Beweg, d. — als 
geschlossene Einheit : I, 19, d. — 
als e. Beweg, d. Geistesgesch. : II, 
33f., — d. letzte abgeschloss. Be-
weg. innerh. d. jüd. Gesch.: I I , 9, 
— e. histor. Beweg, v. geschloss. 
E i g e n a r t : I, 12, — als relig. Be-
weg. : III, 7, — e. eklatantes Bei-
spiel f . d. Spontaneität u. Fre ihe i t 
relig. Bewegungen: I, 148; I I I , 10, 
Bibel d. — : I, 11, Bild d. — : I, 143, 
— setzt e. hohes relig. Bildungs-
niveau voraus : III, 12, d. bio-
graph. Moment im — : III, 32, 
Blütezeit d. — : I, 6, 10, 20, 60, 75*, 
80, 81, 147, 149, 155; III, 10, 13, 
Eigenar t : I, 12, — als relig. Be-
bild jüd. F römmigke i t : I, 148, — 
u. Bourgeois: II, 86, Bräuche d. 
— : I, 79, Stellung d. Brauches im 
— : I, 78, Buße im ·—: I, 138, Buß-
problem im — : I, 121, Charakter 
d. — : III, 31, 35, relig. Charakter 
d. — : III, 7, Charakterbild d. — : 
III, 33, Charisma im — : I, 78, d. 
Rolle d. Charismatiker im — : I, 16, 
charismat. U r s p r u n g d. — : III, 43, 
—· u. H. Cohen: I, 42*, Musaris-
mus = Haškälä u. sterbender — 
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e. Degenerationsersch. : II, 22, De-
kadenzform d. — : II, 23, — keine 
demagog. Beweg.: III, 14, Denken 
d. — : I, 12, Denk- u. Ausdrucks-
formen im — : II, 89, — kein de-
strukt. Moment in d. Gesch. d. 
Judent. : III, 17, — u. Diaspora: 
II, 101, — u. Dogmatiker: I, ll·, 
— u. Durchschnittsfrommer: II, 
84, Egozentrizität d. einzige Sünde 
i m — ; ι, 72, Einzelquellen in d. 
Schriften d. — : II, 44*, Ende d. 
— : I, 9, entarteter — : I, 20, 65, 
Entar tungs formen d. — : I, 57, 5$*, 
128, Entsteh, d. — : II, 34, Epigo-
nenzeit d. — : II, 49, erzieher. Ziel 
d. — ; Ι, 62, Erziehungsprinz, u. 
Lehrprinz, im — : I, 53, d. — ist 
esoterisch gerichtet : III, 18, esoter. 
— u. chassid. Ideen: III, 38, eso-
ter. Moment in d. Gesch. d. — : 
III, 39, d. histor. W e g d. — in d1. 
Esoter ismus: III, 38, d. — kennt 
nur e. Ethik d. Gesinnung: III, 63, 
ethische Grundhalt. dl. —•: I, 59, 
ethische u. relig. Forderungen d. 
— : I, 115, exeget. Methode d. — : 
II, 95, — e. exoter. Beweg.: II, 38, 
exoter. Komponente im — : III, 19, 
exoter. Charakter d. — : I, 79; II, 
89, exoter. Moment im — : III, 55, 
exoter. Prinz, d. — : III, 39, d. — 
ist s. geist. Habitus nach expan-
s iv : II, 17, schrif t l . Fix ierung d. 
— : I, 13, formaler Charakter d. 
—·: I, 61, groteske Formulierung 
im — : I, 43, — ist Frömmigke i t : 
II , 84, — als gelebte Frömmigke i t : 
I, 118, Blütezeit d. — als Idealbild 
u. Vorbild jüd. F römmigke i t : I, 148, 
I I I , 10, d. Frömmigkei t d. —· ist e. 
T a t f r ömmigke i t : I, 114, Weg d. 
F römmigke i t im — : I, 14, unbe-
kannter Frommer im — : III, 9, 
F r ühs t ad ium ct. — : I, 13, 90, Begr. 
d. Furcht im — : I, 137, — als 
Ganzes: I, 16, 17, — als geistes-
geschichtl. Ganzheit: I, 151, d. — 
muß v. s. Ganzheit her vers tanden 
werden : I, 17, Gebetszeit im — : 
II, 36, d. Gedankenwelt d. — : I, 
12; II, 41, d. Gedankenwelt u. Ge-
füh l swe l t d. — : I, 11, d. Gedanken-
welt d. —· u. d. geist ig. Strömun-
gen s. Zeit im westl. Eu ropa : II , 
11, d. Gedankenwelt d. — enthält 
jüd. Tradi t ion, in te rna t iona le My-
stik, echte Religion, pa ra re l ig . Ma-
gie, Rat ional ismus d. Rabbinen, 
kabbalist . Spekulat ion, s t renge Ge-

setzlichkeit u. naive Gesinnungs-
religion d. anonym. F r o m m e n : I. 
144f., Geist u. Mater ie im — : II, 
75, — als jüd. Geistesbeweg. : II , 
43, Geisteshalt . d. — : II, 45, — e. 
Phase d. Geistesgesch. u. kein Er-
gebnis e. histor. Situation: III, 10, 
—• als geistesgeschichtl. Beweg. : 
II, 33, geist ige Strömungen im — : 
III, 32, Gegner d. — : I, 78, 81; II, 
16, 19, 30, 36, 48, 86; III, 18, d. — 
hatte nur Gegner, aber keine Ge-
genbewegungen: I, 154, d. — als 
gemeinschaftszerstörend : I I I , 65, 
Gesch. d. — : III, 26, 31, 32, Gesch. 
u. Metaphysik im — : II, 75, ideo-
log. Geschichtsauffass. d. — : II, 13, 
16, Geschichtsphilos. im — : II, 70, 
—1 u. Gesetz: III, 31, relig. Gleich-
stell. d. Geschlechter im — : III, 
28, V e r t i e f u n g d. Gesetzesgedanken 
im — : III, 38, Gesinnungsethik d. 
— : II, 51, Gesinnungsreligion u. 
Gesinnungsethik im — : I, 21, Ge-
stalt d. —·: II, 83, d. Einfluß d. 
Ghettos auf d. Niederg. d. — : II, 
II, Gottesfurcht im — : I, 138, pa-
nentheist. Gottesauf fass . d. — : I, 
23, Grundgedanken d. — : III, 32, 
Grundhaltung d . — : 1,17*, theoret. 
Grundlage d. — : I, 10, Grundten-
denz d. — : II, 91, Grundwahrhei-
ten d. — : 1,150, Güte rgemeinschaf t 
d. — rein rel igiös: I I I , 14, En twer -
t u n g d. irdischen Gutes im — : III, 
14, — u. Haškä lä : II, 21, polemi-
sche Geringschätz, d. — durch d. 
H a š k ä l ä : III, 17, romant. Verherr-
lichung d. — durch d. H a š k ä l ä : 
III, 17, d. histor. A u f g a b e d. — : I, 
149, 151, — als histor. F a k t o r : II, 
86, histor. Begr i f fe v. — ins Meta-
phys. umgedeutet: II, 50, Festhal-
ten d. — am histor. Charakter d. 
jüd. Religion: II , 73, Ideal d. — : 
II, 84; III, 38, Idealismus d. — : 
II, 86, Tun u. Erkennen im — iden-
tisch: I, 14, Idee d . — : I, 40, Gesch. 
d. —- ist Gesch. e. Idee: I, 140, 
Idee u. Leben im — : I, 10, Schick-
sal d. — ist Schicksal e. Idee: I, 
140, ohne Bezieh, auf d. zentrale 
Idee w a r vieles am — u n j üd i sch : 
I, 152, d. — ist individualist isch: 
I, 34, d. unbedingte Freiheit d. re-
lig. Individualität im — : I, 43, 
— u. Intel lektualismus: I, 9>6, Is-
rael in d. Kabbala u. im — : II, 62, 
allgemein Kulturelles u. spezifisch 
Jüdisches am -—: III, 7, — u. Er-
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scheinungsformen jüd. Religiosi-
t ä t : II , 71, — e. Renaissance echt 
jüd. Wesens : I, 148; I I I , 9f , — u. 
Judentum: I, 54, 83; III, 43, — u. 
bibl. Judentum: III, 37, — e. Er-
neuerung d. Judent. aus inneren 
K r ä f t e n : I, 149, — als besonders 
konzentrierte Erscheinungsform d. 
Judent. : I, 132, —- u. Judesein: I, 
149, — u. Kabbala : I, 82, 104* ; 
III, 37, —· keine Epoche in d. Gesch. 
d. Kabbala : III, 36, — kein· 
P rodukt d. Kabba la : II , 78; I I I , 
35, — als Vollend. d. Kabbala : I, 
104, — mehr als e. Vollend. d. Kab-
ba la : I, 132, kabbalist. Begr i f fe im 
— : I, 105, — als prakt. Synthese 
d. beiden kabbalist. Richtungen: I, 
133*, Kardinaltugenden im — : I, 
68 ; II, 91, d. — kennt keine kasuist . 
Moral : III, 63, — keine Ketzerei : 
II, 1'7, klass. Zeit d. — : II, 47; III, 
41, d. tragische Irr tum d. — liegt 
in d. Kompromißlosigkeit: II , 85, 
— e. Versuch, e. kompromißloses 
Juden t . in d. histor . Wel t d. Juden t . 
hineinzustel len: I I I , 66, — kein 
Konglomerat verschied. Lehren : I, 
144, — kein unorganisches Konglo-
merat verschied, relig. Zielsetzun-
gen u. Prakt iken: I, l l f . , konstitu-
ierendes Moment im I, 20, kon-
stituierende Wesenszüge d. — : I, 
_19, konzentrisch- radiales Denken 
im — : I, 33, d. Struktur d. — iist 
konzentrisch-radial: I, 12, Kor-
ruptionsersch. im — : III, 65, d. 
Kosmos d. — : I, 37, Berei tschaft 
d. — z. Kul tur : II, 68, — u. Wesen 
d. Kul tur : III, 7, — ist kulturbe-
jahend: II, 15, — n. kulturfeind-
lich: II, 68, d. kulturelle Bild d. 
— : II, 100, kulturhistor. Bild d. 
— : II, 101, d. — unter d. Ge-
sichtsp. kulturhistor. Problemstell.: 
I, 10; II, 8, innere Bezieh, d. — z. 
Kunst : II, 17, d. Begr i f fe Land, 
Volk u. Sprache im — : II, 51, 53, 
Land, Volk, Staat im — : II, 62, — 
schon v" d. A u f t r e t e n d. B. Š. t. im 
Volke latent : II, 38, Leben d. — : 
I, 155, — u. persönl. religiös. Le-
ben: I, 13, Legende im — : II, 89, 
Lehre d. — : I, 14, Lehre u. Leben 
d. — e. Synthese zw. Toleranz u. 
bewußtem Fes tha l ten an orthodo-
xen Grundsä tzen : I, 43, Lehren d. 
— : I, 32, — u. Religion d. Liebe: 
I, 102, — predigt d. Liebe z. Welt, 

d. e. Welt Gottes i s t : II, 17, lite-
rar . Leistungen d. — : I, 75*, lur-
janische Gedanken im — : I, 133, 
Lehre u. Leben d. Meseritscher 
Maggid nur im Rahmen d. —• dar-
ste l lbar : I, 18, — u. Magie: I, 21*, 
— e. Entwicklungsphase d. Magie: 
I, 21*, Verhäl tn is d. — z. Magie: I, 
20*, magische Manipulationen im 
—-: I, 43, magischer Einschlag d. 
— : I, 70*, —• keine Massenbeweg. : 
III, 11, 12, d. — entspricht d. Mas-
seninstinkt п.: III, 11, geist. We-
sen d. Materie v. — als e. A r t psy-
chophys. Paral lel ismus e r f a ß t : I I , 
68f., Mater ia l i smus z. Z. d. — : III, 
48, Messias im — n. nur zeitlos, 
sond. auch historisch: II, 71, d. 
Messiasbegr. d. — betont d. zeit-
lose Element: III, 47, Metaphysik 
d. — : I, 92; II, 70, d. —- hat e. idea-
list. Metaphysik hervorgebracht : 
II, 13, d. Tat um i. selbst willen im 
— z. metaphys. Postulat erwei ter t : 
I, 61, — u. Milieu: III, 22, geist. 
Milieu d. — : I, 147, d. Milieu d. 
— relativ konstant : III, 18, Modi-
fizierung d. — : I, 17, monarchische 
Stellung d. Saddik im — : I, 17*, 
monarchische Struktur d. — : I, 
17, —• ver langt e. aktiven ethischen 
Monotheismus: I, 145, — u. Mu-
sar i smus : I, 74*, Musarismus als 
Reaktion gegen d. dekadenten — : 
II, 23, Musarismus gegen Haškälä 
u. -—: II, 22, Musarismus, Haškälä 
u. — : II, 25, Mystik d. — : III, 36, 
— u. christl. Myst ik: III, 37, — als 
Erscheinungsform d. Myst ik: II, 
79, — e. Synthese v. Mystik u. 
Ethik : I, 68, — e. mystisch cha-
rismatische Richtung: I, 54, indi-
vidualist. u. ar istokrat. Charakter 
d. myst. Bewegungen u. — : III, 12, 
myst. Gedankengänge im — : I, 43, 
myst. Gedankenwelt d. — u. All-
t a g : I, 9, — als mystisch relig. Be-
weg. : III, 9, myst. Grundcharakter 
d. — : I, 24, myst. u. rationale Mo-
mente im — : I, 140, — e. myst. 
Richtung: I, 8; II, 43; III, 35, 46, 
myst. Grundcharakter d. —•: II, 
89, — kennt keine psycholog. Theo-
rie d. myst. Erlebnisses : I, 97, 
myst. Denkelemente im — : III, 34, 
Naiv i tät d. — : I, 76, gemeins. Gut, 
gemeinsame Sehnsucht, relig. Schö-
pfe r . K r a f t d. Namenlosen ent-
scheidende Fak to ren im — : II, 
42f., d. Problem d. Überschrei t , d. 
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nation. Grenzen im — : II, 53, — 
als Auswirkung e. nationalen Bin-
dung d. Kultur : III, 7, nationaler 
Gedanke d. — : II, 57, Naturver-
bundenheit d. — : II, 89, — u. Neo-
chassidismus : I, 149, Niederg. d. 
— : I, 104, 131, 145; II, 85; III, 27, 
57*, 65, Niedergangszeit d. — : I, 
75*, — ergre i f t nur d. Typus d. 
östl. Judenhei t : I, 151*, — als re-

lig. Optimismus : I, 40, — ist „op-
timistisch" : II, 15, d. Meseritscher 
Maggid als Organisator d. — : II, 
46, Organisator. Moment im — : 
III, 15, — keine organisierte Reli-
gionsgemeinschaft: III, 27, — u. 
Panpsychismus : I, 85*, — u. Para-
chassidismus : I, 38, — u. Parareli-
gion : II, 101, Persönlichkeiten d. 
— : I, 20, — als Philosophie: II, 
84, — k e i n e Philosophie: I, 47, 
d. Gottesbegr. in d. abendländ. Phi-
los. ζ. Z. d. —•: I, 23, — erkennt d. 
Autori tät d. Philos, n. a n : II, 19, 
— ist keine Antwort auf d. spino-
zistische Philos.: II, 40, — keine 
philosophierende Religion : I, 47, 
philosoph. Komponente d. — : II, 
84, —· u. christl. Pietiesmus: I, 18*, 
— keine polemische Beweg.: II, 
35, — W. populär: III , 12, d. Be-
weg. d. — hat e. eminent positiven, 
schöpfer. Charak te r : II, 35, Positi-
vismus d. — : II, 15*, „positivisti-
sche" Einst , d. — : I, 116, prakt. 
Auswirkung d. — : II, 49, prak-
tisch-populäre Richtung d. — : III, 
60, d. — hatte kein Programm: I, 
149, — u. Prophetismus: I, 61, 
109*, — als kulturelles Problem: 
II, 6, — weder proletarisiert, noch 
plutokratisiert : III, 18, — u. klass. 
Prophetismus: II, 82, — kein Pro-
testamentismus: II, 85, Psycholo-
gie d. — : I, 92, purist. Reaktionen 
im — : III, 59, genuin jüd. Quellen 
d. — : II, 83, d. histor. Quellenwert 
f . d. Gesch. d. — : II, 42, — u. 
Rabbinismus: I, 45, 121; II, 17, 36, 
77; III, 17, 18, 31, 34, 42, 60, 61, 
62, 65, — keine Reaktionsbeweg. 
gegen d. Rabbinismus: II, 77f., 
äußere r Rahmen d. — : I, 147, 
Problem d. Raumes im — : I, 30, 
rationales Element d. — : III, 60, 
— u. rationalist. Traditionen d. 
Judent.: I, 93, — keine „Reformbe-
wegung", : I, 149, — brauchte keine 
Reklame: I, 149, Zwischenstellung 
d. — zw. religiöser Schwärmerei u. 

relig. Real ismus: II , 56, — ist Re-
ligion: II, 84, — u. jüd. Religion: 
I, 8, — u. jüd. Religionsgesch. : II, 
79, — u. Religionsphilos. : I, 11, pri-
mitive Äußerungen d. Religiosität 
im — : I, 43, d. Saddik im — e. 
demokrat. Persönlichkeit: I I I , 54, 
Saddikim als Beweis d. a r i s tokra t . 
Einstel lung d. — : III, 14, Saddi-
kismus u. -—: II, 85, Saddikismus 
erscheint als Fremdkörper im — : 
III, 57, Saddikismus keine Ver-
fälsch. d. — u. d. Judent.: III, 65, 
—- u. katholische Sakramentalauf-
f a s s u n g : II, 86, Schicksal d — : II, 
84, histor. Schicksal d. — : I, 152, 
Schulen u. Richtungen d. — : I, 64, 
Schwäche d. •—: I, 111, Einsamkeit 
d. Seele v. Gott im — : III, 11, Sein 
u. Akt iv i tät im — : II, 70, Sein u. 
Gesch. im — : II, 70, Sein u. 
Werden im — : II, 70, — keine 
Sekte: II, 17, — e. selbst, relig. 
Faktor in d. jüd. Gesch.: II, 78, 
soziale Probleme im — : III, 11, — 
u. soziale Reformen: III, 45, — als 
Sozialismus: II, 80f., Sozialpro-
gramm d. — : II, 56, — hat kein 
neues revolutionäres Sozialpro-
g ramm aufges te l l t : I, 103, sozio-
log. Probleme d. —•: I, 12, soziolog. 
Struktur d. — : I, 71*; III, 45, — 
u. Spinozismus : II, 40, d. Sprache 
d. — : II, 94, d. Sprache d. — indi-
vidualistisch: II, 89, d. Sprache d. 
Kabbala u. d. — : II, 89, d. Sprache 
d. — e. Spi', v. besonders lapidarem 
objekt. Charakter: II, 10*, d. Spra-
che d. — keine Propagandaspra-
che: II, 89, spezif. Sprache d. — : 
II, 88, Sprache u. Terminologie im 
— : II, 93, essentielle Sprachauf-
fas s . im — : II, 63, sprachlich for-
male Seite d. — : II, 99, Sünden-
fal l d. — : III, 31, Symbolik d. — : 
II, 99, — kein Synkretismus: II, 
83, synthet. Charakter d. — : II, 
83, 84, — u. Talmud: III, 37, — u. 
Talmudstudium: III, 35, 46, Tanz 
u. Gesang im — : II, 89, theozentr. 
— : I, 132, theozentr. Charakter d. 
— : I, 16; II, 90, theurgische Praxis 
im — peripher: I, 104*, Toleranz 
d. — : I, 145, — u. Tõrä: I, 53, — 
u. Hypostasierung d. Tõrä: I, 41*, 
Stellung d. — z. Tõrä: I, 67, — u. 
Tradition: I, 15, — u. Traditiona-
lismus: I, 96, Tugendlehre im —-: 
I, 68, Untergang d. — : II, 85, 86, 
— innerlich in d. verschiedensten 
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Unterströmungen gete i l t : II , 11, 
— u. Urchristentum: III, 66, d. — 
v e r w i r f t d. materiell, u. d. geist. 
Util itarismus : II, 13, Ver fä lsch , d. 
— : I, 15, 121, verfal lender — u. 
jüd. Orthodoxie: I, 152, Verfa l l s -
zeit d. — : I, 59, 79; II, 100; III, 
40, Bedeut. d. einz. Vertreter f . d. 
Ganzheit d. — : I, 17, Vielgestal-
tigkeit d. — I , 31, — bricht m. d. 
histor. Volksbegr. : III, 28, — e. 
Volksbeweg. : III, 12, — e. Volks-
beweg. im geist. Sinne: III, 18, — 
e. Volksbeweg. u. keine Massenbe-
weg. ; III, 21, volkstüml. — : I, 100, 
Volkstümlichk. d. — : II, 83, — u. 
Wel t : II, 85, 86, d. geist. Welt d. 
— hat e. ihr wesenseigene Struk-
t u r : I, 12, d. Forderung d. — Über-
windung d. Welt v. Geiste h e r : II , 
86, d. — gestaltete d. Verzweif lung 
an d. Welt um in e. schopfer. Über-
wind. d. We l t : I I I , 20, wel tbeja-
hende H a l t u n g d. — : I, 74, 90; II, 
40, — ist weltoffen u. bildungs-
freundlich: II, 17, 23, weltoffene 
Haltung d. — : II, 68, Werk d. — : 
ITI, 20; Werte d. — : II, 86, Wert-
schätz. d. — : III, 18, Wesen d. — : 
I, 62", 76, 118 : :, 140; II, 30, 59, 83, 
84; III, 8, 67, Wil lensfreiheit im 
— : I, 138, histor. Wirksamkeit d. 
— : I, 63*, essentielle A u f f a s s . d. 
Wortes im — : I, 114, d. Wunder 
kein konstituier. Moment f . d. — : 
III, 13, — gilt populär als e. Reli-
gion v. W u n d e r t ä t e r n u. Wunder -
g läubigen: I I I , 12f., — u. Wunder-
täterwesen : I, 92, Zent ra lgedan-
ken d . — sind f re i v. d. Persönlich-
kei t skul t : I I I , 33, — e. geniale Ver-
einig. alles kulturel len Geschehens 
unter e. religiös. Zent ra l idee: II , 
101, d. — verband e. äußere De-
zentral isat ion m. e. inneren Zent ra -
l isa t ion: I, 151, — e. zentralist. 
Rieht.: I, 150, Ziel d. — : I, 14, 20, 
62, Idealforder, u. Ziel d. — I, 87, 
d. — erreichte s. ideelles Ziel u. 
ist in d. Gesch. unterlegen: I, 155, 
Zielsetzung d. — : II, 84, 86, Ziel-
setz. d. — e. geist. I s rae l : II, 7, 
transzend. Zielsetz. d. — : III, 7, 
religiöse Zielsetzungen d. — : II, 
100, — u. Zionismus: II, 101, d. •—• 
g ing an sich selbst zugrunde: I, 
145, im — kein Raum f . weltimma-
nente Zweckhaftigkeit : II, 85. 

C h r i s t e n t u m : I, 9, 68; II, 37; 
III, 39, Buße im — : I, 125*, Cha-

rismatiker im — : III, 44, irani-
scher Dualismus d. Gnosis u. — : 
I, 125*, Feindesliebe im — u. im 
Judent. : I, 71, Gemeindeprinzip im 
—-: III, 44, Idee u. Leben im — : 
I, 7, Judent. u. — : I, 53, 120; II, 
55; III, 47, junges — : II, 54, ka-
thol. — : I, 54, Mysterium d. 
Menschwerd. im — : III, 47, natio-
nale Beschränk, im —·: II, 54, d. 
Problem d. Nichtjuden im — : II, 
54. 

c h r i s t l i c h e Kirchen: I, 119, — 
Legende: II, 45, — Mystik: I, 54, 
138, Ch. u. — Mystik: III, 37, — 
Mystiker: I, 31, 106. 

c h r i s t l i c h e r , chassid. u. — Er-
lösungsgedanke : I, 73*, Ch. u. — 
Piet ismus: I, 18*. 

c h r i s t l i c h e s Prinzip d. gefalle-
nen W e l t : III, 49. 

C h r i s t u s : s. Jesus. 
C o h e n , Hermann: I, 41*, 42*, 69, 

70*, 82*, 89*, 94, 94*, 95, 100; II, 
53*; III, 48. 

с o n t r i t i о : I, 124. 
С о r d ο v e r o, Moses: II, 26. Gedan-

ken d. — : I, 133, Schule: I, 
132*. 

C r e s c a s. Hasdai : II, 90*. 

Γ,ΪΊ : I, 101; И, 91; III, 60. 
D a η к g e b e t u. Bittgebet : I, 83*. 
D a s e i n , aktives — d. Geistes: I, 

107, Liebe im — u. Sosein: I, 137. 
D a s e i n s f o r m e n , relig. — : II, 

99, — d. Schöpfung n. widergöt t -
l ich: I, 105. 

D a s1 e i n s f r ö m m i g k e i t, akt ive 
— d. ruhenden Soseins: I, 39. 

D a v i d : I, 110. 
m p m : ι, 105, 106, 107, 109, 110, 

111; II, 90, 90*, — u. Beter : I, 111, 
— als telos d. Ethik : I, 111, — be-
zeichnet in d. jüd. mit te la l ter l . Phi-
los. u. Naturwissensch . Kontinui-
t ä t : II, 90*. 

D e d u k t i o n , philosoph. — : I, 8. 
D e i s m u s : I, 23, 29, mechan. — : 

I, 100. 
D e к a d e n ζ f o r m d. Ch. : II, 23. 
D e k a d e η ζ z e i t, d. Ch. in s. — 

macht d. Besitzlosigk. z. Ideologie 
d. Besitzlosen: II, 24. 

D e l e c a t , Friedrich: III, 23, 24, 
.. 25, 26. 

D e m a g о g i e : I, 57. 
d e m a g о g i s с h e, Ch. keine — Be-

weg. : III, 14. 
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d e m o k r a t i s c h e , d. Saddik im 
Ch. e. — Persönlichkei t : III, 54. 

D e m u t : I, 68, 71, 73*, 74, 75*, 125, 
130, 146, Auf lösung d. — : I, 72, 
— u. Erhabenheit Gottes: I, 69, 
Individualismus u. Gemeinsch. im 
chassid. Begr. d. -— erreicht: I, 68, 
posit. Charakter d. chassid. — : I, 
69, chassid. — keine aszet. Selbst-
e n t äuße rung : I, 75, — e. Folge d. 
chassid. Total i tätsbegr i f fes : I, 72, 
Ziel d. chassid. — : I, 72. 

D e n k e l e m e n t e , mythische —- im 
Ch.: III, 34. 

D e n k e n , begri f f l . — : III, 33, chas-
sid. — : I, 12, 14, 21*, 43, 65, 68, 
Freiheit u. Weite d. chassid. — s : 
I, 23, chassid. — u. jüd. — : I, 62, 
chassid. — u. chassid. Leben: III, 
33, chassid. — ist theozentrisch : I, 
16, 23, Totalität d. chassid. — s : I, 

55, diskurs. — : I, 12; II, 98, Diszi-
plin d. — s. u. d. Gesinnung: I, 65, 
d. — d. ungeschulten Frommen : II, 
98, geschultes — : I, 37, histor. — : 
I, 15, Freiheit d. individuellen — s : 
I. 16, jüd. — u. Leben: I, 154, 
jüd. religiös. — : I, 54, jüd. Typus 
d. — s u . jüd. K u l t u r : I, 152, kab-
balist . — : I, 13, konzentrisch-radia-
les — d. Ch.: I, 33, logisches — : 
I, 12, magisches — : I, 37, modernes 
— : I, 12, myst. — : I, 21*, 30*, 
113; III, 33, 61, myst. — u. indivi-
duelles — : III, 9, Psychoanalyse u. 
myst. — : II, 64*, Totalität d. myst . 
— s : I, 52, mythisches — : III, 33, 
34, rationales — : III, 33, rationa-
list. — : I, 55, Reinheit d. — su*, d. 
Tuns : I, 34, religiös. — : I, 12, 14; 
III, 34, ;,,Sündenfall d. — s" : I, 
142, talmud.-rabbin. — : I, 13, Ge-
gensatz zw. d. — d. vorexil. Ju-
dent. u. d. Diaspora: II, 10, zentra-
les — : II, 83. 

D e n k e r , geschulte — u. naive 
Fromme: I, 13. 

D g n k f o r m e n u. Ausdrucksfor-
men im Ch.: II, 89. 

D e n k i n h a l t , chassid. — : I, 20. 
D e n k r i c h t u n g, Aristoteles als 

A u s g a n g s p . u. Mittelp. e. — : 1,18. 
D e n k s t i l : II, 98, chassid. — : I, 

16, 43. 
D e n k t y p u s , aristotel. — : I, 153, 

chassid. — : I, 12, 154, jüd. — : 
153, 154, „phar is . — " : I, 153, 154, 
piaton. — : I, 153, prophet. — : I, 
154, „sadduzäischer — " : I, 153f. 

D e n k w e i s e , chassid. — : I, 20, 
mythische — : III, 33. 

D e n u n z i a t i o n : I, 151; III, 59, 
62, 64. 

D e s s о i r, M a χ : I, 21* ; II, 64*. 
D e t e r m i n i s m u s : I, 117, 119, 

metaphys. geford. — : I, 119, pes-
simist. — : I, 117. 

D e u t e r о j e s a j a : III, 47. 
D e z e n t r a l i s a t i o n , Zentralisa-

tion u. — : III, 43, d. Ch. verband 
e. äußere — m. e. inneren Zentrali-
sation : I, 151. 

D i a l e k t i k : II, 35. 
d i a l e k t i s c h , alles Lebendige ist 

— : III, 21. 
d i a l e k t i s c h e Struktur d. Ge-

sellsch. : III, 20. 
D i a s p o r a , äuße re u. innere — : 

II, 83, Ch. u. — : II, 101, Saddik 
u. — : III, 55, Gegensatz zw. d. 
Denken d. vorexil. Judent. u. d. — : 
II, 10, — im metaphys. Sinne: II, 
101, Pa läs t ina u — : II, 101, — e . 
histor. Real i tä t : II , 60, Überwind, 
d. — : II, 61. Ziel d. — : II, 60, Zu-
stand d. — : II, 61. 

D i c h t u n g : I, 66. 
D i e s s e i t s , Überwind. d. Gesch. 

durch Einbruch d. Jense i t s ins — : 
II, 76, d. Tempel d. H a s ldim e. 
Stück Jensei ts im — : II, 62*. 

D i f f e r e n z i e r u n g d. Gesetzes : 
I, 78. 

ΤΗ: I, 47. 
D i n g e u. Symbole: I, 21*. 
d i s k u r s i v e s : s. Denken. 
D i v i n i t ä t , Ziel d. Gesch. is t n. 
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F r o m m e r , d. Rabbi als Vermitt-
ler zw. Gott u. d. — n : I, 79, d. Le-
ben d. — n e . einziges Gebet: I, 
87, unbekannter — : II, 78. 

F r ii h s t a d i u m d. Ch. : I, 13. 
F r ii h z e i t, heroisch-esoter. — : II, 

54. 
F ü h r e r , char ismat ischer — : II, 

38, 39, geistige — : I, 17, d. Saddik 
als — : III, 53, Wesen d. — s : I, 17. 

F ü h r e r p e r s ö n l i c h k e i t : II , 
37; I I I , 55. 

F ü h r e r p e r s ö n l i c h k e i t e n : 
II , 36. 

F ii h r e r p r i η z i p, d. Saddikismus 
als e. Fortsetz. d. charismat. — s : 
III, 65. 

F ü r b i t t e : I, 79, 83, — gilt d. 
Freund u. d. Feind: I, 84, — be-
zieht sich n. nur auf d. Mitmen-
schen, sondern auf d. gesamte 
Sein: I, 84, — u. Schöpfer : I, 84, 
— u. Schöpf. : I, 85. 

f ü r b i t t e n d e s Gebet: I, 39, 84, 
— Gebet ist d. eigentl. W e g z. 
Buße: I, 122. 

F ü r s p r e c h e r , d. Saddik als — 
d. Menschen: III, 54. 

F u n k t i o n , überindividueller Geist 
keine Substanz, sond. e. — : III, 9. 

f u n k t i o n e l l e r , Liebe hat e. es-
sentiellen Charakter, E h r f u r c h t e. 
— n: I, 137. 

F u n k t i o n e n , Einheit v. — : I, 56, 
psychische — : I, 100, 101. 

F u r c h t , Begriff d. — im Ch. : I, 
137, — u. Gottesfurcht: I, 138, 
Liebe u. — : I, 36, — u. E h r f u r c h t 
im Ch. identisch: I, 137. 

П1Ю (Schätzung d. eigenen Per -
son) : I, 32. 

G a b i r o l : I, 25*; II , 90*. 
m r u : I, 77. 
G ä l u t : II , 74, Š e kinä in d. — : I, 

84, 85, Sünde u. — : II, 74. 
G a m i ï 'ë 1, Rabban — : III, 30. 
р У "p: I, 31*. 
G a n z e s u. Individuelles: III, 21, 

d. Ch. als — : I, 17. 
6* 
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G a n z h e i t , Einheit u. — geistes-
geschichtl. Bewegungen : I, 18*, d. 
Ch. muß v. s. —• her verstanden 
werden: I, 17, Einheit u. — d. Kul-
t u r : III, 29, — u. Teil: I, 118. 

g a o n ä i s c h e Exegese : I I , 96. 
G e b e t : I, 28, 76, 82, 82*, 111; I I , 

54*, 59, 61, 66, 78; I I I , 44, 45, Be-
kenntnis als — : I, 72, Bewegungen 
beim — : I, 29*, — u. Bürger l ichk. : 
I, 88, d. Buchstaben d. — s u. d. 
Törä als Gefäße : II , 64, — u. Cha-
r i smat iker : I, 88, chassid. Auf fas s , 
d. — s : I, 146, chassid. Begr. d. 
— s : I, 90', egoist. Charakter d. 
— s : I, 83*, Einmaligk. d. — s : I, 
83, ekstat. — : I, 45, E r hörung d. 
— s : I, 1'22, E r hörung d. — s kein 
Kriterium f . d. Frömmigk. d. Be-
t e r s : I, 84, Essen t i a l i t ä t d. — s : I, 
112, essentieller Charakter d. — s : 
I, 85, Eudämonismus d. — s . I, 83*, 
86, — f. d. Feinde: I, 71, formulier-
tes — : I, 86, 88, d. Leben d. From-
men e. einziges — : I, 87, f ü r b i t t e n -
des — : I, 39, 84, 122, — u. Gebets-
pflicht: I, 86, Gegenstand d. — s : 
I, 86, — u. Gemeinde — : I, 82, Ge-
meinsch. u. — : I, 85; III, 44, — als 
sprachl. Ausdruck d. aktiven Be-
zieh. zw. G. u. Mensch: I, 89, d. — 
macht d. Bezieh. Gottes z. Welt 
w i r k s a m : II, 67, Aufgehen d. Ch. 
im — : I, 112, Identität v. Seele u. 
— : I, 85, Intensität d. — s : I, 112, 
— u. Israel : I, 83, — u. Kultus in 
d. Religion : I, 89, e. echten — haf-
tet nichts Materielles a n : I, 83, 
Messias u. — : II, 72, — in d. mo-
nist. Mystik: I, 89, — ist Urform 
d. Monotheismus: I, 89*, — u. Of-
f e n b a r u n g : I, 88, persönl. — : I, 
83, Problem d. — s : I, 86, Proble-
matik d. — s : I, 89, religiöser Weg 
d. —· s : I, 105, religiös. Phänomen 
d. — s : I, 113, — ist d. Leben d. 
Religion, Lehre nur d. Bild d. Re-
ligion: I, 89, š e k i n ä u. — : II, 74, 
83, — als e. Aktivwerden d. š e k i n ä 
in d. Wel t : I, 105, — u. Schöpf. : 
I, 83, 85, — d. Seele u. Seele d. — 
es : I, 85, spontanes — : I, 88, Ge-
bet u. Tõrä : I, 48, 113, V e räuße r -
lich. d. — s : II, 93, Verinnerlich, 
d. — s : II, 93, vorgeschrieb. — : II, 
93, Welt d. — s : II, 92, Wert d. 
— s : I, 27, — e. religiöser W e r t an 
sich: I, 112, Wertschätz , d. — s : I, 
113, Wesen d. — s : I, 84, 85; II, 
92, — als größtes Wunder d. 

Schöpf. : I, 88, 112, — u. Zeitlo-
sigk. : I, 87, Ziel d. — es : I, 89*. 

G e b e t e , gebotene — : I, 78. 
G e b e t s a u f f a s s u n g , mystisch 

essentielle — : I, 85. 
G e b e t s e r h ö r u n g u. religiös. 

Ge füh l : I, 84f., Problem d. — : I, 
84. 

G e b e t s p f l i c h t , Gebet u. — : I, 
86. 

G e b e t s z e i t im Ch.: II, 36. 
G e b e t s z e i t e η : I, 86 ; II, 93. 
G e b o t , E r f ü l l u n g d. — es : I, 48, 

49, Tõrä-Studium u. — : I, 48. 
G e b o t e : II, 67, E r f ü l l u n g d. — : I, 

28, 45. 
G e d a n k e : Adäqua the i t u. Autori-

t ä t e. — s : II, 44. 
G e d a n k e n , d. Mensch ist dort, wo 

s. — sind : II, 61. 
G e d a n k e n g e b e t : I, 88, — u. 

Wortgebet : I, 82. 
G e d a n k e n g u t , chassid. — : I, 

13*, 14, individuelles — d . Hagidim : 
I, 16, jüd. — : I, 54, kabbalist. — : 
I, 103, --- d. S t i f t e r s : II, 42, Ver-

fälsch . d. u r sp r . — s : I, 16. 
G e d a n k e n k o m p l e x e d. jüd. 

Myst ik : I, 41. 
G e d a n k e n k o s m o s , Auf lösung 

d. chassid. — : I, 152. 
G e d a n k e n w e l t d. B. Š. •.: I, 44, 

— d. Ch.: I, 12; II, 41, — u. Ge-
f üh l swe l t d. Ch. : I, 11, Res t au ra -
tion e. al ten — : I, 19*, — d. Sne'ür 
Z a l m a n : I I I , 61. 

g e d a n k l i c h e Authen t iz i t ä t u. 
biograph. T reue : I, 134*. 

g e f a l l e n e W e l t : I, 73*, 125*, 
Begr. d. —• — : I, 123, d. Judent. 
kennt keine : I, 120, u. 
Musarismus: III, 49, Prinzip e. — 
— : I, 30*, christl. Prinzip d. — 
— : III, 49. 

G e f ü h l s i n h a l t e : II , 94. 
G e f ü h l s r e l i g i o n , Rat ional is-

mus u. — : I, 146. 
G e f ü h l s w e l t , Gedankenwelt u. 

— d. Ch.: I, 11. 
G e g e n b e w e g u n g e n , d. Ch. 

hatte Gegner, aber keine — : I. 
154. 

G e g e n i d e e , Idee u. ·—: I, 144. 
G e g n e r , Kreise d. — : II, 62*, — 

d. Ch.: I, 78, 81; II, 16, 19, 30, 
36, 48; III, 18, histor. Realität d. 
— s : II, 86. 

ΚΓΤΟ: I, 31*. 
G e h o r s a m , individuelle Erkennt-

nis u. — : I, 22. 



В XLVI. β Der Chassidismus als kulturphilosophisches Problem 85 

G e i s t , chassid. — : I, 75*, chassid. 
— e. Regeneration d. jüd. — es : 
II, 33, aktives Dasein d. — es : I, 
107, Einheit d. — es : ITT, 61* } 

Einheit jüd. — es : II, 43, Sieg 
d. — es über d. Gesch. n. m. Hi l fe 
d. Gesch.: II , 14, Gesch. d. — es : 
I, 155, Gesch. e. Spiel d. — - e s : II, 
14, Gesch. d. menschl. — es : III, 
60, d. Gesellsch. als Mittlerin d. 
chassid. — es in d. Gesch.: III, 
23, Leben d. — e s : I, 15, Leib-
Seele : I, 77, Kultur als Schöp-
fe r . Erzeugnis d. — es : II, 5, — 
u. K ö r p e r : I, 56, — u. Materie im 
Ch.: II, 75, Materie u. — sind 
Ausdrucksformen desselben Seins : 
II, 68, Materie n. Gegenspielerin 
d. — es : II, 68, Musarismus e. 
Vereng, d. jüd. — es : II, 23, ob-
jekt. — : III, 8, Pr imat d. — es : 
I, 131, überindivid. — im histor. 
u. im metaphys. Sinne: III, 8, 
überindivid. — als Funktion d. in-
divid. — es : III, 9, d. — entschei-
det gegen d. Wel t : II, 14, Forde-
rung d. Ch. Überwind. d. Wel t v. 
— e her : II, 86. 

G e i s t e s a r t d. S t i f t e r s : II, 43. 
G e i s t e s b e w e g u n g d. Ch.: II, 

43, 45. 
G e i s t e s g e s c h i c h t e : I, 10 ; 

II, 28, 32, d. Problem d. Anonymi-
tä t in d. — : III, 31, Beweg, d. — : 
I, 18, d. Ch. als e. Beweg, d. ·—: 
II, 34, d. Ch, als e. Beweg, d. jüd. 
— : II, 33, soziolog. Konsequenzen 
d. chassid. — : I, 152, Ereignisse 
d. — : I, 16, — d. Judent. : II, 33, 
86, d. innere Sinn d. —• ist konti-
nuierlich: II, 31, Gesch. e. Kultur 
ist immer — : II, 6, d. Ch. e. Phase 
d. — u. kein Ergebnis e, histor. 
Situation: III, 10, Prinzipien d. 
— : II, 47, Selbstverfälsch, in d. 
— : I, 14. 

g e i s t e s g e s c h i c h t l i c h , lite-
rar . Authentizi tät — betrachtet 
i r re levant : II, 41. 

g e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e A u f -
gabe e, Bewegung: II, 33, e. neue 
Beweg, muß e. — A u f g a b e ergrei-
fen u. lösen: I I I , 10, Aufhö ren e. 
— η Beweg. : II, 33, Ch. als — Be-
weg. : II, 33, Einheit u. Ganzheit 
— r Bewegungen: I, 18*, e. — Be-
weg. kann ohne Konkurrenz sein: 
I, 154, d. Ch. als e. — Ganzheit: 
I, 151, Chassidim u. Nichtchassi-

dim unterscheiden sich als — 
Gruppen: III, 16. 

g e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e r , d. 
formulierte Lehre e. S t i f t e r s u. 
Begründers e. Beweg, stellt d. E r -
gebnis e. — η Prozesses d a r : II, 37. 

g e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e s , 
Selbstverfälsch, d. chassid. Quel-
lenmater ia ls typisch f. — Quellen-
mater ia l : I, 13. 

G e i s t e s l e b e n , jüd. — : III, 42. 
g e i s t i g , Israel — u. histor. als 

Volk: II, 76. 
g e i s t i g e , Darstellung — r Bewe-

gungen: I, 144, Struktur aller — η 
Bewegungen: I, 17, — F ü h r e r : I, 
17, I s rae l e. konkretes Volk u. e. — 
Größe: II, 75, — A u f f a s s . d. Re-
l igiösen: I I I , 38, — Strömungen 
im Ch.: I I I , 32. 

g e i s t i g e r , d. Ch. is t s. — η Ha-
bitus nach expans iv : II, 17, Ch. als 
Volksbeweg. im — η Sinne: III, 
18, d. Ch. v e r w i r f t d. materiellen 
u. d. — η Util i tarismus : II, 13. 

g e i s t i g e s Israel : II, 59 ; III, 45, 
A u f g a b e d. — η Israel : II, 73, 
Zielsetz. d. Ch. e. — Israe l : II, 7, 
— u. histor. I s rae l : I, 24, nationales 
u. — Israe l : III, 18, — Milieu d. 
Ch.: I, 147, — Moment in d. 
Gesch.: III, 23, — Prinzip d. Ma-
terie : II, 69. 

G e i s t i g k e i t : I, 6, wel tof fene — : 
I, 61. 

G e l e h r s a m k e i t , sublime — : I, 
65. 

G e m e i n d e Träger in d. Char is-
mas : I I I , 43, d. Saddik als Reprä -
sen tan t d. — : III, 43. 

G e m e i n d e b i l d u n g : III, 43. 
G e m e i n d e g e b e t u. Gebet: I, 

82. 
G e m e i n d e p r i n z i p im Judent. 

u. im Christent. : 44f. 
G e m e i n s c h a f t : I, 70, 102, Ano-

nymität d. — : III, 27, chassid. — : 
III, 66, schöpfer. Moment in d. 
chassid. — : III, 26, Charisma d. 
—·: III, 27, — u. Einzelner: I, 82*, 
— u. Erzieh. : III, 24, ethisch-re-
lig. — : I, 103, exklusiver Charak-
ter d. — : III, 25, Schicksal e. 
exoter. — : III, 28, esoter. u. exo-
ter. — : III, 28f., — u. Feind: I, 
84, — u. Gebet: I, 85; III, 44, — 
u. Gesellsch.: I, 71*; III, 14, 23ff., 
nur — e r f ü l l t Gesetze: I I , 54*, d. 
Chassid ve rkörpe r t d. — : II, 26, 
histor. — : III, 21, d. histor. Seite 
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d. — ist nur zufäll . Kleid: III, 
25, histor. Wirksamk. e. — : III, 
25, Ind iv iduum u. — : II, 54 : ; :; III, 
26, —• d. Judent.: III, Ml, Kul tur 
u. — : III, 24, — ist Lebensform 
d. K u l t u r : III, 29, — u. indiffe-
rente Masse: III, 25, in d. — ist 
d. Mensch als Mitmensch u. n. nur 
als Nebenmensch: III, 14, Mensch-
heit u. — : II, 53*, d. explizier-
bare Kern d. — liegt im Metaphy-
sischen : III, 25, K e h a l H>sïdîm als 
e. organ, gewachsene — : III, 27, 
pantheist. — zw. Gott u. Wel t : I, 
99, relig. — : I, 54, 76; III, 45, or-
ganis ierte relig. — e. Konzession 
an d. Welt : III, 14, — u. Š e k i n ä : 
III, 45, Saddik u. — : III, 56, — 
ist überzeitlich: III, 25, Vergesell-
schaft. d. relig. — : III, 15, Volk 
als — u. als Gesellsch.: III, 29, d. 
Welt duldet keine reine — : III, 15, 
Wesen d. — : III, 25, Wissen um 
d. Wesen d. — u. — : III, 24, wirt-
schaftl. — u. relig. — : III, 9, d. 
Ausscheiden jed. bewußten Zweck-
bestimmth. e. Kriterium echter — : 
III, 24. 

G e m e i n s с h a f ι e η : I, 17, esoter. 
— : III, 38. 

g e m e i n s c h a f t s b i Id e n d e Fak-
toren v. kultui 'philosoph. Bedeut,.: 
III, 24. 

g e m e i n s с h a f t s b i 1 d e n d e s, 
gemeinschaftsgebund. u. — Ideal 
d. H a s ïdût: II, 27. 

G e m e i n s с h a f t s с h a r a к t e r 
d. Judent.: I, 130, — d. Kç ,hal Ha-
sïdïm: III, 28. 

G e m e i n s с h a f t s g e b e t : I, 86. 
G e m e i n s с h a f t s g e f ü h 1, Indi-

vidualismus u. — im chassid. Begr. 
d. Demut erreicht: I, 68. 

G e m e i n s c h a f t s g e i s t : III, 9. 
g e m e i n s с h a f t s g e s t a 1 -

t e n d e Faktoren: II, 88*. 
G e m e i n s c h a f t s p f l i c h t e n : 

III, 44. 
G e m e i n s с h a f t s p r i η z i p : 

I, 34. 
G e m e i n s c h a f t s s t r u k t u r : 

III, 26. 
g e m e i n s с h a f t s z e ι· s t ο-

ΐ' e n d : III, 65. 
G e m e i n w e s e n d. zukünft. Israel 

als e. eschatolog. Größe: II, 62. 
G e n i z ä zu Cherson: II, 43*. 
G e r e c h t e r , Sünder u. — ; I, 39. 
G e r e c h t i g k e i t : I, 33, — in d. 

Wel t : I, 37. 

G e s a m t d a r s t e l l u n g d. Ch. : 
II, 44*. 

G e s a m t j u d e n h e i t : I, 150. 
G e s a n ir: I, 79, Tanz u. — im Ch.: 

II, 89. 
G e s c h a f f e n e s , Parallel ität d. 

—- n, d. Seins u. d. Geschehens: II, 
69. 

G e s c h i c h t e , A u f g a b e d. — : I, 
40, — e. Beweg.: III, 40, d. — e. 
Beweg, n i m m t selbst d. Korrektur 
vor : III, 21, — d. Begri f fes Häsid: 
I, 12*, - - d. Ch.: III, 26, 31, 32, 
histor. Quellenwert f. d. — d. Ch.: 
II, 42, d. — d. Ch. ist d. — e. Idee: 
I, 140, Eigenmächtiges in d. — : 
II, 42, Sekten u. Schwärmer igno-
rieren d. Forderungen d. — : II, 
52*, Geheimnis d. — : II, 78, — d. 
Geistes: I, 155, Sieg d. Geistes 
über d. — n. m. Hi l fe d. — : II, 
14, — e. Spiel d. Geistes: II, 14, 
geist. Moment in d. — : III, 23, 
Geniales in d. — : II, 42, Gesellsch. 
als Mittlerin in d. — : III, 23, Ge-
setz d. — : II, 31, — als Akt iv ie-
rung d. göttl. Funkens: II, 73, — 
Gottes: II, 100, 101, G. ist jenseits 
d. — : III, 48, G. d. — bei Jesa ja 
u. Ezra : III, 47, f. d. Judent. mani-
fest iert sich G. in d. — : III, 46, G. 
als G. d. Welt u. d. — : I, 8, — als 
Aspekt d. Weges d. Welt zu G. : 
I, 40, — w i r d durch d. Idee be-
st immt: I, 141, Loslös. d. Begrif-
fes Israel aus d. — : II, 52, Idee 
u. Leben in d. — d. Judent.: I, 8, 
A u f g a b e d. jüd. — : III, 19, d. Ch. 
d. letzte abgeschlossene Bevveg. in-
nerh. d. jüd. — :II,9,d.Ch. e. selbst, 
relig. Faktor in d. jüd. — : II, 78, 
Kont inuum d. — : II, 42, Korrek-
tiv d. •—: II, 52*, — d. K u l t u r : 
III, 7, — e. Kul tur ist immer Geis-
tes ;—: II, 6, — d. jüd. Kultur: 
III, 67, d. — kennt nur geschlos-
sene Kreise: III, 7, Kurioses in d. 
— : II. 42, — d. menschl. Geistes: 
III, 60, Metaphysik u. —-: I, 58, 
— u. Metaphysik im Ch.: II, 75, 
— d. Parachassidismus : I, 38, — 
d. Philos.: I, 18; III, 60, Problem 
u. Sinn d. — : II, 69, Realität d. 
— u. Geschichtsbetracht.: I, 17f., 
Realität d. — u. Sein: II, 71, Recht 
d. — : II, 53*, — d. Rel ig ion: I, 
62* ; II, 32, A b w e g u. I r r w e g in 
d. — d. Relig. notwend ig : II, 16, 
A u f u. A b in d. — d. Relig. : I, 5, 
— u. — d. Relig.: II, 100, d. Re-
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lig. hat е. — : I, 143, — d. jüd. 
Relig.: И, 82; III, 46, d. — d. 
jüd. Relig. е. — religiösen Erle-
bens: I, 95, — d. Rel igionen: I, 5, 
d. Gesetz d. Ver fa l les in d. — d. 
Rel igionen: II, 32, Sein u. — im 
Ch.: II, 70, Tr iebkräfte d. — : II, 
34, Überwind. d. — durch Ein-
bruch d. Jenseits ins Diesseits: II, 
76, Träger d. großen Namen u. 
Ungenannte in d. — : III, 23, d. 
Prinz, d. Unwiederholbark. in d. 
— : II, 71, äußerer Verlauf d. — : 
II, 32, — d. Völker u. Staaten: II, 
101, Welt u. — : II, 100, WTesen d. 
— : II, 34, 83, Ziel d. — ist n. Hu-
manität, sondern Divinität: II, 15, 
Ziel d. — d. gottgegebene Idee d. 
Wel t : II, 13. 

G e s c h i c h t s a u f f a s s u n g , 
idealist. — d. Ch.: II, 13ff., mate-
rialist. — : I, 77*; II, 53*, d. ma-
terialist. — ist im Prinzip opti-
mist isch: II, 13, wel t immanente 

: I, 40, Realität d. Gesch. u. — : 
I, 17 f. 

g e s c h i c h t s b i l d e n d e Relig. : 
I, 114. 

G e s c h i c h t s b u c h , dogmat. — : 
II, 45. 

g e s c h i c h t s i m m a n e n t e 
Halt. d. Judent. : I, 130. 

g e s c h i c h t s l o s e r , tägl. Ge-
schehen d. — n A l l tags als eigentl. 
Lebensgebiet d. Religiösen: II, 71. 

G e s c h i c h t s l o s i g k e i t d. My-
stik: III, 35. 

G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e im 
Ch.: II, 70, prinzipielle — d. 
Mystik: II, 70, extrem soziolog. 
Richtungen d. — : III, 22, — d. 
20. Jh.:' III, 20. 

G e s c h i c h t s t h e o r i e , mecha-
nist. — : II, 77. 

G e s e l l s c h a f t als Mittlerin d. 
Geistes in d. Gesch.: III, 23, Ge-
meinsch. u. — : I, 71*; III, 14, — 
als a l l e i n schöpfer. Ursache d. 
histor. Geschehens: III, 22, histor. 
Bedeut. d. — gegenüber d. d. Indi-
viduums: III, 20, konstituier. Mo-
ment d'. — : III, 22, Natur u. — 
als Gegenpole: II, 42, Partei im 
polit. Sinne ist — : III, 25*, 26*, 
Struktur d. — : III, 28, dialekt. 
Struktur d. — : III, 20, Volk als 
Gemeinsch. u. — : III, 29, d. Ge-
setz konstituiert d. Volk als — : 
III, 29. 

„ G e s e l l s c h a f t e n", trag. Irr-
tum religiös. — : III, 15. 

G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g , Re-
formier. d. — : I, 76. 

G e s e t z : I, 34; II, 59, 98, A n w e n d . 
u. Konsequenzen d. — es : I, 52, 
Ch. u. — : III, 31, Di f ferenz ierung 
d. — es: I, 78, — als Erz iehungs-
werk Gottes: I, 41*, — d. Gesch.: 
II, 31, —· u. Gesetzeserfüllung: I, 
33, — u. Gewissen: I, 51, Gültigk. 
d. — es: I, 53, — u. Hande ln : I, 
72, — u. histor. Materie: I, 52, Re-
duktion d. — e s v. e. Hypostase: 
I, 44, Hypostasier. d. — e s : I, 41*, 
jüd. Auf f ass. v. — : I, 48, ·— d. 
Lebens: II, 32, — u. Mensch: I, 
49, 50, — = Of fenbarung e. Teil 
d. Korrelation zw. G. u. Mensch: 
I, 42*, d. — alles Organischen u. 
Schöpferischen: III, 23, Prinzip 
d. — es: I, 51, Rabb in ismus u. — : 
I, 9, d. — ist d. Mittelp. a l l e r 
jüd. relig. Bewegungen: I, 9; III, 
35, Saddik u. — : III, 51, 53, d. 
Saddik ist selbst — : III, 56, Sinn 
d. — e s : I, 51f., — = Sonne: I, 
51, Ta lmud u. Studium d. — es: 
III, 30, Tõrä e. fixiertes — u. n. 
nur e. metaphys. Größe: I, 51, Un-
bedingth. d. — es: I, 44, — konsti-
tuiert d. Volk als Gesellsch.: III, 
29, Weiterbi ld. d. ·— es: I, 51, — 
u. Autonomie d. menschl. W i l l e n s : 
I, 42*. 

G e s e t z e , Er fül lung d. — : II, 78, 
nur Gemeinsch. erfüllt — : II, 
54*, ungeschrieb. — : I, 51. 

G e s e t z e s a u f f a s s u n g , me-
chanisierte — : I, 44, — u. Ge-
setzeserfüll. : I, 50. 

G e s e t z e s b e g r i f f , d. jüd. — 
ist n. dogmatisch: I, 150. 

G e s e t z e s e r f ü l l u n g : I, 34; II, 
54*, Gesetz u. — : I, 33, Gesetzes-
ausleg. u. — : I, 50, — als Gottes-
dienst: I, 44, mechan. — : III, 38, 
Sinn d. — : I, 53f. ; III, 40. 

G e s e t z e s g e d a n k e , Vert ief, d. 
— ns im Ch. : III, 38. 

G e s e t z e s p a r a g r a p h e n, 
Dispensier, u. Abänder. einzeln. 
— : I, 51. 

G e s e t z e s r e l i g i o n , Judent, als 
I, 119. 

G e s e t z e s s t u d i u m : III, 30. 
G e s e t z l i c h k e i t , Ch. u. strenge 

— : I, 144*. 
G e s i n n u n g , chassid. — : I, 74*, 

chassid. Halt. e. konstituier. Mo-
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ment jed. — : I, 66, Disziplin d. 
Denkens u. d. —:: I, 65, d. Ch. kennt 
nui' e. Ethik d. — : III, 63, Fein-
desliebe ist — u. A u f g a b e : I, 71, 
Frömmigk. d. — : II, 26, Gebiet d. 
— : I, 118, — u. T a t : I, 66. 

G e s i n n u n g s e t h i k : I, 76, 118; 
II, 51, Gesinnungsrel ig. u. — im 
Ch.: I, 21. 

G e s i n n u n g s f r ö m m i g -
k e i t u. äußere Moralität: III, 39. 

G e s i n n u n g s r e l i g i o n : I, 
21, 144*. 

G e s i n n u n g s r e l i g i o s i t ä t 
u. Libertinismus: III, 40. 

G e w i s s e n , Gesetz u. — : I, 51. 
G h e t t o : I, 150, Einf luß d. — s auf 

d. Niederg. d. Ch.: II, 11, Musaris-
mus u. — : II, 24. 

G h e 11 о a t m о s p h ä r e, d. Cha-
rakter d. Ch. durch d. — bestimm-
b a r : II, 11. 

G i l g u i : I, 37. 
G l a u b e n , radikaler A u s d r u c k d. 

— s: I, 8, Gegenstand d. — s: I, 
99, Welt d. — s: I, 99. 
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I, 13. 
G n a d e , Prinzip d. —•: I, 47. 
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35, — u. Kabba la : I, 36. 

g ö t t l i c h e , Erlebnis d. -— n Al l-
g e g e n w a r t : I, 2-6, 28, 39*, Tora 
als — Norm d. W e l t : I, 120, — 
Sphäre: I, 74. 

g ö t t l i c h e r , Hebräisch Staats-
sprache im — n Bezirke: II, 63, 
— Sinn d. W e l t : I, 59, — Wi l l e : 
I, 39. 

g ö t t l i c h e r F u n k e : I, 14, 70, 
85; II, 51f., Gesch. als Aktivier, 
d. — n — n s : II, 73, Explik. d. 
— n — ns m. d. Explik. d. Liebe 
identisch: I, 135f., — — in d. 
Schöpf.: II, 99, — — in d. Seele: 
I, 27, im Sein: I, 24, in 
d. Wel t : II, 59. 

g ö t t l i c h e s , Tõrä als — Gesetz 
d. Wel t : II, 54*, Opfer e. Teil d. 
— n Erz iehungswerkes : I, 42*, — 
Prinzip im Menschen: I, 109, — 
Prinzip in d. W e l t : I, 27, — Sein: 
I, 100, Buße als e. Weiterführen d. 
— n Schöpfungswerkes: I, 122, — 
Weesen in d. N a t u r : I, 26, — We-
sen in d. Welt u. durch d. Wel t : 

I, 34, — Wissen u. menschl. 
Schwäche: I, 70*. 

G ö t t l i c h e s , Sphäre d. — n : I, 
59, 64, — innerh. d. Wel t : I, 110, 
Illustrier, d. — n in d. Wel t : I, 
26*, Welt u. — : I, 23. 

G ö t t l i c h k e i t : I, 47, — d. 
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G o l e m : II, 35. 
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Aktivität: I, 33, — ist d. A l l-Eine: 
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— es u. Übel d. Welt: I, 36f., — 
ist im Al l täglichen: I, 26, Allwis-
senh. — es: I, 89, Idee e. außer-
u. überweltl. — es: I, 23, Begr. 
— es: I, 67, Land Israel e. realer 
geograph. Bezirk u. e. Bezirk — e s : 
II, 75, Buße u. Askese als e. Weg 
zu — : II, 22, Leben in d. Wel t u. 
Leben im Dienst — e s : II, 101, 
E h r f u r c h t v. — : I, 99, Einheit-
l i c h e — es : II, 90*, d. Prophet bleibt 
Indiv idual i tät, Repräsentant d. 
Einsamkeit d. Einzelnen v. — : I, 
110, Wert d. Einzelseele v. — : III, 
45, E i n z i g a r t i g e — es: II, 82, De-
m u t u. Erhabenh. —· es : I, 69, Er-
kenntnis — es: I, 14, 94, Erkennt-
nis d. Welt u. Erkenntnis — es: 
I, 137, E w i g k . — es: I, 34, Medi-
tation, Konzentration u. Existenz 
— es: I, 86, d. Rabbi als Vermitt-
ler zw. — u. d. F r o m m e n : I, 79, 
ird. Genuß u. Genuß — e s : I, 128, 
Gesch. — es: II, lOOf., — ist jens. 
d. Gesch.: III, 48, — d. Gesch. bei 
Jesa ja u. E z r a : III, 47, Gesetz als 
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Halt. v. — : I, 75, — u. Has ïd: I, 
90, Hingabe an — : I, 33, nomad. 
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— d. Wel t : II, 57, — d. Kosmos: 
III, 46, Kreatürlichk. u. — : I, 69, 
— u. K r e a t u r : I, 28, 70; III, 26, 
Land — es: II, 76, Leben in — : 
I, 14, — ist Liebe: I, 135, Liebe 
zu — : I, 99, Disposition d. Seele 
ist d. Liebe zu — : I, 90, — u. 
Mensch: I, 28, 30, 40, 45, 52, 70, 
72, 76, 83, 84, 87, 88, 89, 105, 106, 
110, 117, 122, 138; II, 74, 90, 
90*, 91, 92, 94, Charismatiker als 
Vermit t ler zw. — u. Mensch: I, 
80, Einsamk. d. Menschen v. — 
nur „transitorisch" : I, 82*, Gebet 
als sprachl. Ausdruck d. aktiven 
Bezieh, zw. — u. Mensch: I, 89, 
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Opfer ist keine Spende d. Men-
schen an — : I, 42*, — , Mensch u. 
Wel t : I, 58, Mysterium d. Mensch-
werd. — es im Christent. : III, 47, 
— u. N a t u r : II, 41, — u. Person: 
I, 29, Realität — es außerh. d. 
Seele u. d. Welt: I, 108, — u. 
R a u m : I, 29, — u. Saddik: I, 24; 
III, 54, Sosein u. Repräsentation 
—· es: III, 56, Saddik als Vertre-
ter — es v. d. Wel t : III, 58, — u. 
Schöpf.: I, 20, 90, 92; II, 90, Še-
kinä ist d. Psyche — es: II, 74,-— 
u. Seele: I, 24, 68, 69, 70, 88, 89, 
103, 105; II, 90, 93; III, 45, Ein-
samk. d. Seele v. — : III, 11, 44, 
Sein — es: I, 92, 134, absolutes 
Sein — es u. Werden d. Schöpf.: 
I, 100, — ist im Sein: I, 24, Sein 
— es außerh. d. Tõrä u. d. Wel t : 
I, 43, Seinsart — e s : I, 94, Seins-
f o r m d. Wel t — es: I, 25, Selbstein-
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I, 42, 92, Tõrä e. Kleid — es: I, 
43, Tõrä-Israel: I, 44, Törä als 
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zendenz — es: I, 41, 69; II, 73, — 
ist transzendent: I, 92; III, 46f., 
— ist transzend. u. we l t immanent : 
I, 89*, — u. T u g e n d : I, 36, über-
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I, 59, W e g d. Welt e. W e g aus -— 
in — zurück: I, 39, — u. W e l t : I, 
14, 20, 29, 41, 42*, 47, 67, 69, 83, 
90, 92, 94, 107, 116, 120, 126*, 138; 
II, 7, 74, 82, 85, 92; III, 46, d. Wel t 
ist Akt ion im Dienste — es: I, 40, 
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I, 34, — als causa pr ima d. 
Wel t : I, 29, pantheist. Gemeinsch. 
zw. — u. Wel t : I, 99, — als — d. 
Welt u. d. Gesch.: I, 8, Gesch. als 
Aspekt d. Weges d. Welt zu — : I, 
40, — u. Welt in d. Lehre d. Mai-
monides : I, 108-, Welt als Welt — es 
nur in d. Potenz: I, 33, Welt imma-
nenz — es: II, 73, Wesen — es: 
I, 34, 88, Wissen um d. Wesen 
— es: I, 33, Absoluthe i t d. Wil lens 
— es: I, 89, histor. A u f g a b e d. 
Ch., d. Zentralität — es zu expli-
zieren: II, 82. 

G о 11 e s a u f f a s s u n g : I, 17, 
pantheist. — d. Ch.: I, 23. 

G o 11 e s b e g r i f f : I, 12, 17*, 43; 
II, 94, aktivist. — : I, 34, anthro-
pomorphe! · — d. Orthodoxie: I, 
23, d. — im Zentrum d. chassid. 
Begr i f f swe l t : II, 100, jüd. — : I, 
35, d. — im Judentum erschöpft 
sich weder im Historischen noch 
im Metaphysischen: III, 46, trans-
zendent monist. Charakter d. — e s : 
II, 94, Explizier, d. monotheist. 
•—- es: II, 33, orthodoxer — : I, 23, 
pantheist, u. panentheist. — : I, 
23, d. — in d. abendländ. Ph. z. Z. 
d. Ch.: I, 23, transzendentaler — : 
I, 69, Zentralisation d. — e s : II, 82. 

G o t t e s d i e n s t : I, 6, 25*, 35, 45f., 
54, 60, 78, 79*, 82, 87, 99, 112, 127; 
II, 78, 91, — im A l l t a g : I, 9, 63; 
II, 92, Frömmigk. u. — sind n. 
nur Akt ionen : I, 63, Gesetzeser-
füll. d. —· es: I, 44, kult. — : II, 
39, — u. Leben: I, 88, — als A n -
näherung d. Welt an d. š e k i n ä : I, 
62, — e. Mitschaffen an d. Schöpf. : 
I, 63, — e. ständ. Funktion d. 
Seins: I, 63, Seligk. d. — es: I, 46. 

G o t t e s e r k e n n t n i s : II, 39, 40, 
83, 90, 91, 94, 97, 101, prakt. — : I, 
98, d. Schöpf, als Quelle d. — : I, 
91, Törä als Quelle d. —-: I, 91, 
theoret. — : II, 39, 91, d. W e g z. 
- : I, 14. 

G o t t e s e r l e b n i s : I, 106; II, 83, 
—- u. A l l t a g : II, 83, pantheist. 
Grundhalt. d. chassid. — s e s : I, 26, 
myst. — : I, 98. 

G o t t e s f e r n e : I, 35, 103, Gottes-
nähe u. — : I, 106, Gottesvereinig. 
u. — in d. Mystik: I, 24. 

G o t t e s f u r c h t : I, 45, 46, 90; 
II, 91, Begr. d. — : I, 139, — im 
Ch.: I, 138, Furcht u. — : I, 138, 
Problem d. — : I, 136f. 

G o t t e s g e m e i n s c h a f t : I, 
90, — d. F r o m m e n : I, 24. 

G o t t e s g e s c h e n k , Frömmigk. 
als — : I, 72. 

G о 11 e s g 1 e i с h h e i t: I, 34. 
G o t t e s i d e e : I, 12; II, 100, as-

ket. Übungen im Ch. u. — : I, 134, 
chassid. — : I, 34, chassid. — u. 
Panthe ismus: I, 26. 

G o t t e s k n e c h t , leidender — : III, 
49. 

G o t t e s l e u g n e r u. Frommer : I, 
102. 
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G o t t e s l i e b e : I, 58, — u. Näch-
stenliebe: I, 37, ----- u. Nächstenl. 
sind identisch: I, 39, 135f. 

G o t t e s n ä h e : I, 88, 106. 
G o t t e s o f f e n 1) a r u n g : II, 40. 
G o t t e s s c h a u : I, 28. 
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wandte — unabhäng. v. d. histor. 
Realität : I, 64. 

: I. n o . 

h a r m ο n i s с h e Kultur als Ideal-
begr. d. K.: II, 6. 
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meinde: II, 26, — u. G.: I, 90, d. 
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64, Ziel d. I, 32, 34. 

H ä s ï d - S e i η : I, 147, 

ГнЯ'Х ' Τ Ξ Η : II, 54. 
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— in d. Potenz Weltrel ig. : II, 54, 
Wesen d. — s : III, 30, 43, west-
europ. — : III, 16, zentrale Gedan-
ken d. — s : I, 8, zentrale Idee d. 
— s : III, 51. 

J u d e s e i n, Ch. u. — : I, 149. 
j ü d i s c h - p a l ä s t i n e n s i s c h e 

Kul tur : II, 61. 
j ü d i s c h - r e l i g i ö s e s Denken : 

I, 54. 
j ü d i s c h e , spä tan t ike oder f r ü h -

mit te la l ter l . — Beweg. : I, 153, — 
Frömmigk. : I, 61; I I , 83, Grund-
sätze — r Frömmigk. : I, 54, Blüte-
zeit d. Ch. e. Idealbild u. Vorbild 
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— ν Frömmigk. : I, 148; I I I , 10, 
Pro to typus — r Frömmigk. : II , 83, 
Ch. e. — Geistesbeweg. : II, 43, Ch. 
e. Beweg, d. — η Geistesgesch. : II, 
33, — Gesch.: I, 7, A u f g . d. — η 
Gesch.: III, 19, — A u f f a s s . ν. Ge-
setz: I, 48, •— Ideengesch.: I, 153, 
— Kultur u. Buchkultur: II 64*, 
Gesch. d. — η Kul tur : III, 67, 
histor. A u f g . d. Ch. innerh. d. — η 
Kul tur : II, 7, — u. relig. Kul tur : 
II, 61, — Mystik: II, 63*, Gedan-
kenkomplexe d. — η Mystik: I, 41, 
— Orthodoxie: I, 152, Aristotelis-
mus d. — η Ph.: I, 18*, Neuplato-
nismus in d. — η Ph.: I, 18*, Syn-
these d. — η Ph.: I. 41, genuin — 
Quelle d. Ch.: II, 83, — rehg. Lite-
r a t u r : I, 14, — Relig.: II, 73, 93, 
Charismatiker d. — η Relig.: III, 
43f., Ch. u. — Relig.: I, 8, ethi-
scher Charakter d. - - η Relig.: III, 
39, Gesch. d. — η Relig.: II, 8>2, 
96; III, 46, histor. Seite d. — η 
Relig.: II, 10Ό, Prinzipien d. — η 
Relig.: II, 36, 86, rationaler Faktor 
d. — η Relig.: I, 95, — Religion u. 
Religionen: I, 7, Schicksal d. — η 
Religionen: I, 43f., — Relig. als 
Vernunf t re l ig . : I, 95; III, 34, We-
sen d. — η Relig.: III, 3Ό, 48, — 
Religionsgesch. : II, 79, — Religi-
onsph. : I, 114, — Religiosität : I, 
67; II , 71, — Sprachphilos. : II, 64, 
— Theologie: II, 38, — Tradit ion: 
II, 63, 99, Ch. u. ·--- Tradit ion: I, 
61, 1441 

j ü d i s c h e r Denktypus : I, 152ff., 
Musar i smus e. Beweg, d. — η Geis-
tes : II, 23, Einheit -— η Geistes: 
II, 43, chassid. Geist e. Regene-
ration d. — η Geistes: II, 33, ·— 
Gesetzesbegr. : I, 150, — Gottes-
begr. : I, 35, Kabbala als Umdeut. 
d. Gnosis im — n Sinne: I, 36, — 
S t a a t : II, 58, 59, — Staat u. Tem-
pel: II, 61. 

j ü d i s c h e s Denken : I, 62, — Den-
ken u. Leben : I, 164, — Gedanken-
g u t : I, 54, — Geistesleben: III, 42, 
Struktur d. — n Lebens: III, 28, 
— Milieu u. Winkel judent : I, 150, 
— Territorium außerh . Pa l ä s t inas : 
II , Ю1, — Volksleben: III, 48, Ch. 
e. Renaissance echt — n Wesens : 
I, 148; III, 9f. 

J ü d i s c h e s , allgemein Kulturel les 
u. spezifisch — : III, 7. 

J ü n g e r , Meister u. — : I, 16; II, 
38, 44. 

K a b b a l a : I, 35, 37, 103 ; II, 20, 36, 
96, 97, Al lgegenwarts lehre im Ch. 
u. in d. — : I, 26, Begri i fssymbolik 
d. — : II, 99, — u. Ch. (s. Chassi-
dismus), Gnosis u. — : I, 36, Israel 
in d. — u. im Ch.: II, 62, lur jani-
sche — : I, 7, 8, 67, 70, 128, 132*; 
III, 53, Niederg. d. — : I, 131, 
prakt. — : I, 104, S e k ï nà -Lehre in 
d. — : II, 73f., W e g d. Spekulation 
in d. — : I, 14, Sprache d. — u. d. 
Ch.: II, 89, untere Weltsphäre d. 
— : I, 32*, Ziel d. — : I, 14. 

K a b b a l i s t e n , Talmudisten u. — : 
I, 13; II, 78. 

k a b b a l i s t i s c h e Begr i f fe im 
Ch.: I, 105, — Exegese : II, 96, — 
Gedanken: I, 13*, pantheist. Ein-
stell. u. ethisches Ideal d. Läute-
r u n g in d. — n Systemen: II, 39, 
Popularisier, d. — n Lehren im 16. 
Jh . : II, 2'6f., — Methoden: I, 104*, 
— u. chassid. Myst ik: III, 36, Ch. 
als theoret. u. prakt. Synthese d. 
b e i d e n — n Schulen: I, 133*,·—Spe-
kulation: I, 8, 144*, — A u f f a s s . ν. 
Töräs tud . : I, 46, — Termini: I, 
l'0'l, — Terminologie: I, 96, — Tra-
dition : II, 99. 

k a b b a l i s t i s c h e r Begr i f f sappa-
r a t : II, 92; III, 12, — Begri f f s-
komplex: I, 101. 

k a b b a l i s t i s c h e s Denken : I, 13, 
— Gedankengut: I, 103. 

K a h a n a , Α . : II, 44*. 
K a h a n a , D.: III, 62*. 
K a m e 1 h a r, S.: I, 48*, 49'*, 58*, 

76*, 88*; II, 58*, 61*, 65*. 
K a η ο n i s i e r u n g : I, 15; II, 95. 
K a n t , — s Gedankenführung: I, 

l'27. 
K a n t i s c h e Philos. : I, 67. 
K a p i t a l i s m u s , angl ikanisch-

amer ikanischer — : III, 66. 
К a r ä i s m u s : I, 7. 
K a r d i n a l t u g e n d e n : I, 68, 77; 

II , 91. 
K a r l i n e r (Aron d. G r o ß e ) : I, 44, 

45, 46, H26, 132; I I I , 59. 
К a r 1 i n e r, Š e lõmõ: I, 53, 88, 112, 

11'3. 
К a r 1 i n e r H

a

s ï d ï m : I, 46. 
K a s s a n d r a m о t i ν : I, 70*. 
k a s u i s t i s c h e Betrachtungsweise 

d. Talmud: I, 3'2*, — Moral: III, 
63. 

K a t e g o r i e n , psycholog. u. meta-
phys. — : I, 77. 

K a t h a r i n a , heilige — v. Siena: 
I, 68. 
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k a t h o l i s c h e K i r c h e : III, 19*, 
44*, Ch. u. — Sakramentalauf fass . : 
II, 86. 

k a t h o l i s c h e s Christentum : I, 54. 
K a t h o l i z i s m u s u. Protestantis-

mus : II, 23. 
K a u s a l i t ä t , Of fenbarung u. — : 

I, 100. 
K a u s a l i t ä t s p r o b l e m : I, 29. 
K a u s a l k e t t e , Ind iv idua l i tä t u. 

— : III, 36, kontinuierliche — : III, 
37. 

Si-pi-nXI ? Ν Ύ ι ^ ,П"2р: III, 43. 
K e t z e r : I, 71, Wundertäter u. — : 

I, 23. 
K e t z e r e i , Ch. keine — : II, 17. 
K e h a l H a s i d i m als e. organ, 

gewachsene Gemeinsch.: III, 27f., 
— — als Repräsen tan t e. geist . 
I s r ae l : I I I , 28 f. 

K i r c h e als Ver t re t e r in d. exoter. 
P r inz ips : I, 119, kathol. — : III, 
19*. 

K i r c h e n , christ.1. — : I, 119. 
k l e i n b ü r g e r l i c h e Schicht f . 

Religiosität besonders empfängl ich : 
II , 24. 

k l e i n e H a s ïd ïm : I, 37. 
„ k l e i n e r B. Š. t . " : I, 88. 

I, 23. 
П1Э1?р: I, 28, 56. 
K ö r p e r u. Geis t : I, 56. 
K o l - N i d r ê - G e b e t : I, 49. 
K o m m u n i s m u s, religiöser — : 

III, 66. 
К о m p r о m i ß 1 о s i g k e i t, d. trag. 

Irrtum d. Ch. liegt in d. — : II, 85. 
К о nf e s s i o n e n, d. Mystik aller 

— tendiert z. Anonymitä t : II , 44. 
K o n s e r v a t i v i s m u s : I, 47. 
K o n s o n a n t e n als Elemente d. 

Seins u. d. Schöpf . : II , 64. 
k o n t i n u i e r l i c h , d. innere Sinn 

d. Geistesgesch. ist — : II, 31. 
k4> n t i n u i e r l i e h e Kausalkette : 

III, 37. 
K o n t i n u i t ä t : s. ГПрЗЛ, Here-

dität u. — d. Kul turwer te : II, 12. 
Κ ο n t i n u u m d. Gesch. : II, 42. 
K o n v e n t i k e l w e s e n : I, 9. 
K o n z e n t r a t i o n , Meditation, — 

u. Existenz Gottes1: I, 86, Technik 
d. — : I, l l l f . 

k o n z e n t r i s c h -
e r d. Ch. ist — 

k o n z e n t r i s c h -
ken d. Ch. : I, 33. 

k o p e r n i k a n i s c h e 
d. Religion: I, 116. 

I, 69f. 
— : I, 70, 
26, — u. 

jeder — : 

r a d i a l , Struk-
: I, 12. 
r a d i a l e s Den-

W e n d u n 

K o r r e k t i v d. Gesch.: II, 52*, — 
zentr i fug. Bestreb.: III, 41. 

К о о r r u p t i ο n, Tendenzen ζ. — : 
I, 111. 

K o r r u p t i o n s e r s c h e i -
n u n g e n im Ch.: I, 75*; III, 65. 

K o s e n i t z e r M a g g i d : I, 80, 91, 
92. 

K o s m a 1 a, H. : I, 126*. 
K o s m o g o n i e : II, 40, chassid. — : 

I, 63. 
K o s m o s d. Ch. : I, 37, metaphys. 

Problem d. Freiheit d. — : I, 117, 
— d. Schöpf, u. E inze lner : I, 73, 
Gott d. — : III, 46. 

К r e a t ü r 1 i с h k e i t u. G. : 
K r e a t u r , Eigenwert d. — : 

G. u. — : I, 28, 70'; III, 
Schöpfer : I, 86, W e r t 
I, 69. 

K r i e g u. F r i ede : II , 87. 

rVÜÜp: I, 77. 

k ü n s t l e r i s c h e r , Ku l tu r v. 
— m Typus : II, 6. 

K u l t f o r m e n , Tempel u. — : II. 
62*. 

k u l t f r e i e s Judent. : III, 30. 
k u l t i s c h - r i t u e l l e religiöse 

Übungen : II, 39. 
k u l t i s c h e Frömmigkei t süb . : II , 

39, — Symbolik: I, 89*, — Religi-
os i tä t : I, 42*. 

k u l t i s c h e r Gottesdienst : I I , 39. 
K u l t ü b u n g e n im A l l t a g : I, 54. 
K u l t u r , abendländ. — : I, 9; II, 

19f., Begr. d. — läß t sich nu r aus 
d. Begr. d. Geistes her le i ten: II , 5, 
Begr. d. — v. e. romantisch einge-
stellten Ph. aus d. Begr. d. Natur 
entwickelt: II, 5, Begrif fe, d. sich 
in d. Sprache manifestieren, machen 
d. Wesen d. — a u s : II, 6, Be-
reitsch. d. Ch. ζ. — : II, 68, Ch. u. 
Wesen d. — : III, 7 (s. Chassidis-
mus), Einheit u.Ganzheit d. — : III, 
29, Schöpfer. Einzelner u. — : III, 
29, explizierte — : III, 42, — ist 
schöpfer. Erzeugnis d. Geistes: II , 
5, — u. Gemeinsch.: III, 24f., 29, 
Gesch. d. — : III, 6f., Gestalt e. 
— : III, 29, — ist Gestalt, e. Unge-
stalteten: II, 5, harmonische — als 
Idealbegr. d. — : II, 6, hellenist. 
— : I, 6, jüd. — e. Buch — : II, 64*, 
jüd. Typus d. Denkens u. jüd. — : 
I, 152, Gesch. d. jüd. — : III, 67, 
jüd.-paläst inens. •—: II, 61, jüd. 
— u. relig. — : II, 61, Judent. u. 
— : I, 149, Judt. u. abendländ. — : 
I, 9, — u. — en: III, 7, liter. Mo-
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ment in d. — : II, 63*, Masse u. 
Individuum als T r äge r d. — : III, 
8, materielle — als Grundlage jed. 
Entwickl. im Sinne d. Fortschr i t t s : 
II, 13, Selbstauflös. u. Selbstzer-
stör. d. materiel len — : II, 14, — 
als letzte Blüte d. sich en t fa l tend . 
N a t u r : II , 5, — als Feind u. Über-
winder d. N a t u r : I I , 5, Verhä l tn i s 
zw. N a t u r u. -—: II, 5, r e l i g . — : II , 
101, — u. Religion: II, 10Ό; III, 7, 
— hat keinen Selbstzweck: II, 13, 
— als Ergebnis d. Gestalt, weist in 
i. St ruktur e. Hierarchie d. Formen 
a u f : II, 5, Tr iebkräf te z, — : II, 
15, d. präval ier . Moment in jed. 
— : II, 6, — u. künstLer. T y p u s : 
I I , 6,. — v. rechtlich-polit. Ty-
p u s : II, 6, — v. relig. T y p u s : II, 
6, — v. wir t schaf t l . T y p u s : II, 6, 
weltimmanente Zielsetz. d. — : III, 
7, Wesen d. — : II, 12, 15, 31; III, 
29, Wille z. — : II, 15, causa prima 
u. Agens jed. Beweg, ist e. Wille 
z. — : II, 8, Wille z. — n. identisch 
m. d. Vei'weltl. e. Religion: II, 16, 
Ziel d. — : II, 15, — u. Zivilisation: 
I, 61. 

к u 11 u r b e j a h e n d, Ch. ist — : 
II, 15. 

k u l t u r e l l e Gestalt.: II, 6, — 
Güter : II , 94, — Heimatlosigk. : 
II, 7, emergence u. — Heredität : 
II , 12*, — Lebenskra f t : II, 32*. 

k u l t u r e l l e r , Ver fä lsch , d. — n 
T y p u s : II, 7. 

k u l t u r e l l e s Bild d. Ch. : II, 100, 
— Geschehen: II, 101, — Leben 
u. Relig.: II, lOO, d. Ch. als — 
Problem (s. Chassidismus): II, 6. 

K u l t u r e l l e s , allgemein —• u. 
spezif. Jüdisches : I I I , 7, Juden t . e. 
über d. Verschiedenh. d. —- n hin-
ausgeh. E igenar t : II, 9. 

K u l t u r e n , d. dynam. Moment 
in d. Entwickl. d. — : II, 31, Kul-
tur u. — : III, 7, Verschied, d. ein-
zeln. — : I, 43. 

k u l t u r f e i n d l i c h , d. Ch. n. — : 
II, 08. 

K u l t u r g e m e i n s c h a f t , V olk u. 
— : II, 25. 

K u l t u r g e m e i n s c h a f t e n : II, 
88*. 

k u l t u r h i s t o r i s c h e , Ch. unter 
d. Geschichtsp. — r Problemstell.: 
II, 8. 

k u l t u r h i s t o r i s c h e s Bild d. 
Ch.: II, 101. 

К u 11 u r к r e i s e, Gesch. kennt nur 
geschlossene — : III, 7. 

k u l t u r p h i l o s o p h i s c h e , ge-
meinschaftsbild. Faktoren v. — r 
Bedeut. : III, 24, Betracht, d. Ch. 
unter — n Gesichtspunkten : I, 10. 

K u l t u r w e r t e , Heredität u. Kon-
t inu i t ä t d. — : II, 12. 

K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n u. 
Naturwissenschaf ten: II, 12. 

K u l t u s : I, 54; II, 39f.; III, 30, 
Gebet u. — in d. Relig.: I, 89, Idee 
u. — : I, 6, Religionsüb. im — : I, 
54. 

K u n s t : I, 66, innere Bezieh, d. Ch. 
ζ. — : II, 17. 

K u r i o s e s in d. Gesch. : II, 42. 
n:*D : I, 45, 82, 86, 88, 88*, 

146; II, 92, — u. E k s t a s e : I, 87, 
esoter. Überschätz, d. — : I, 146. 

L ä u t e r u n g , pan the is t . Einstel l , 
u. ethisches Ideal d. — in d. kabba-
list. Systemen: II, 39, — als Ziel 
d. menschl. Lebens: I, 106. 

L a i e n f r o m m e : I, 38. 
L a n d , Begr i f fe — , Volk u. Sprache 

im Ch.: II, 51, 53, — , Volk u. 
Staat im Ch. : II, 62, — Gottes : 
II, 76, — Is rae l : II, 75f. 

"1ПИО 2 ? : I, 45. 
L e b e n , adiaphora d. — s : I, 36, 

— u. A l l t a g : I, 87, — d. Ch: I, 
155; III, 33, — d. Geistes: I, 16, 
Gesetz d. — s : II, 32, Gestalt, d. 
— s : I, 65, — in Gott: I, 14, — 
u. Gottesdienst: I, 88, Idee u. — : 
I, 5f., 10 (s. Idee u. — ) , Vereinig. 
d. chassid. Ideals m. d. — : III, 
18f, jüd. Denken u. jüd. — : I, 154, 
— u. Mord: II, 87, — u. Religion: 
I, 9, 47, ПТОГТЛ Prinz, d. — s : 
II, 69, — u. Tod: I, 31, — u. 
W e l t : II, 69, Wesen d. — s : I, 
121. 

L e b e n d i g e s , alles — ist dia-
lektisch : III, 21, Vielseitigk. d. — η : 
III, 21. 

L e b e n s e n e r g i e : I, 37. 
L e b e n s g e b i e t : II, 84. 
L e e r e , Böses kein posit. Sein, sond. 

e. — : I, 40. 
L e g e n d e um d. B. Š. t. : III, 19f., 

— im Ch.: II, 89, B. Š. t. im 
Mittelp. d. chassid. — : II, 46, 
christl. — : II, 45, Helden d. — 
sind Ideologen, n. Persönlichk. d. 
S taa t s - u. Sozialgesch.: II , 47, 
Mot ivüber t rag , z. Wesen d. — ge-
hör ig : II , 45, P r imi t iv i t ä t d. — : 
I, 58*. 

L e g e n d e n l i t e r a t u r : III, 55. 
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L e g e n d e n m a t e r i a l um d. B. 
Š. f. : II, 45f., chassid. — : II, 5'5'*, 
histor. Quel lenwert d. — s : II, 45. 

L e h n ü b e r s e t z u n g e n : I I , 94. 
L e h r a u t o r i t ä t : I I I , 57. 
L e h r a u t o r i t ä t e n : I I I , 63*. 
L e h r e , chass id . — : II, 77, — u. 

Leben d. B. Š. t. : II, 40', 42, — 
u. Leben d. Meser i t scher : I, 181. 

L e h r e r d. Ch.: I, 14, — u. Schü-
l e r : I I , 38, Sadd ik als — : I, 93. 

L e h r m e i n u n g , chassid. —·: I, 11. 
L e h r p r i n z i p , E r z i e u n g s p r . u. — 

im Ch.: II, 53. 
L e h r s y s t e m , Geschlossenh. d. 

chassid. — s : I, 13. 
L e i b - S e e l e - G e i s t : II, 77. 
L e i d u. S ü n d h a f t i g k . : I I , 36. 
L e i d e n , posit . Deut . d. — s : II, 

58, — in d. W e l t : II, 74. 
l e i d e n d e r Gottesknecht : III, 49. 
L e i d e n s w e g : II, 60. 
L e m b e r g e r Religionsdisputation : 

III, 35*. 
L e v e r t o f f , P. : I, 53, 85, 136. 
L i b e r a l i s m u s , ethischer — oder 

L iber t in i smus : III, 39. 
L i b e r t i n i s m u s : I, 56, 59, 127; 

II, 17, Gesinnungsre l ig ios i tät u. 
— : III, 40. 

l i b e r t i n i s t i s c h e s Prinzip : I, 
134. 

L i e b e (s. Chass id i smus) , — im Da-
sein u. im Sosein : 1,137, essentiel ler 
Charakter d. — : I, 1S7, Expl i-
kation d. göt t l . F u n k . m. d. Exp l ik . 
d. — identisch: II, 135f., — u. 
F u r c h t : I, 36, — Gottes (s. Gott), 
— u. H a ß : I, 84, — zu I s r a e l : I, 
58*; II, 57, — zu d. Mitmenschen: 
I, 135, — als Prinz, d. W e l t : I, 
136, —• u. Rel ig . : I, 76, Disposition 
d. Seele ist — zu G. : I, 90, d. 
Ch. predig t d. — z. Welt, d. e. 
Wel t G. i s t : II, 17. 

L i e d im Ch.: II, 89. 
l i t e r a r i s c h e A u t h e n t i z i tä t : I I , 

42f., — Leistungen d. Ch.: I, 75*, 
— Echthei t : II, 44, — Korrupt ion: 
I, 55*, — Quellen: I, 16. 

l i t e r a r i s c h e s Moment in d. 
K u l t u r : II, 63'*. 

L i t e r a г к r i t i к : I, 15. 
1 i t e r a r к r i t i s с h e Frage : I, 

05*. 
L i t e r a t u r , jüd. re l ig . — : I, 14, 

polemische —· d. H a š k ä l ä : II, 4β, 
polem. — d. rabbin. K r e i s e : II, 
48f., talmud, midraschische — : II, 
26. 

L j u b a w i t s c h e r R a b b i (zeit-
genöss ischer) : I , 106*. 

L ö b S a r a s : I, 60, 61. 
L o h r , M a x : I , 24. 
L o g i k , R e l a t i v i t ä t d. — : I, 37. 
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u. — : I, 34. 
W e l t s t r u k t u r : III, 19. 
w e l t v e r n e i n e n d , d. Musaris-

mus — : II, 24. 
w e l t z u g e w a n d t e Seite d'. Ich : 

I, 112, —• Vernunft u. Törä-Ver-
n u n f t : II, 66. 

W e r d e n , histor. — : I, 69, —· d. 
Menschen: I, 53, — d. Schöpfung: 
I, 10Ό, Sein u. — im Ch. : II, 7l0. 

W e r t d. Studiums: I, 2'7, — d. gu-
ten Taten: I, 27. 

W e r t b e g r i f f e : II, 94. 
W e r t u n g d. Al l tags: II, 40'. 
w e s t e u r o p ä i s c h e Ph. : I, 93, 

— Judenh.: III, 16. 
w i d e r g ö 111 i с h, d. Schöpfung ist 

nirgends — : I, 38, Daseinsformen 
d. Schöpf, n. — I, 105. 

w i d e r g ö t t l i c h e Materie : I, 
112, — Sphäre : I, 84. 

w i d e r g ö t t l i c h e s Geschehen : 
II, 71, — Prinzip: I, 39, — Sein: 
I, 35. 

W i e - W e l t : II, 40. 
w i e d e r h o l t e r , Offenbarung als 

— Akt : I, 90. 
W i l l e , Freiheit d. — n s : I, 118, 

göttl. — : I, 39, — z. Kultur: II, 
8, Gesetz u. Autonomie d. menschl. 
— ns : I, 42*. 

W i l l e n s f r e i h e i t im Ch. : I, 
138, Problem d. — : I, 119. 

W i 1 n a e r G ä ' ö n : s. El i j jähü 
Gä'ön. 

W i n d e l b a n d : II, 5. 

W i n k e l b ü r g e r t u m : I, 37. 
W i n k e 1 j u d e n t u m : I, 150. 
W i r k l i c h k e i t , Problem d. hi-

stor. — : II, 95. 
W i r к u n g s k e t t e n, zeitl. ge-

schlossene — : III, 87. 
w i r t s c h a f t l i c h e Gemeinsch. u. 

relig·. Gemeinsch. : III , 9. 
w i r t s c h a f t l i c h e r , Kultur v. 

— m Typus : IT, 6. 
W i s s e n u. Besitzen sind' identisch :' 

I, 91*, —• u. fromme Tat: I, 70*, 
göttl. — : I, 70*, Erkenntnis u. — 
d. Saddik: II, 55*, — um d. Wesen 
d. Gemeinsch. u. Gemeinsch.: III, 
24, — um d. Wesen Gottes: I, 33, 
— um d. Wesen d. Welt: I, 33. 

W i s s e n s c h a f t , Begriffe d. — : 
I, 98, Mystik e. Zwischenstufe zw. 
Magie u. — : I, 21*, Relig. u. —•: 
I, 141f. 

w i s s e n s c h a f t l i c h e Exegese : 
II, 98. 

W o l f v. Žitomir: I, 26*. 
W o r k i , d. Dynastie v. — : III, 59. 
W o r t , Bedeut. d. — es: II, 66, Ei-

genwert d. — es: II, 89, Erkennt-
nisu. — : 1,14, Essentialität d . — e s : 
I, 3'2; II, 65, essentielle Auf-
fass . d. — es im Ch. : I, 114, — e. 
Realität: Τ, 114, essentielles So-
sein d. — es: I, 112, Sprache u. — 
gehen durch alle Sphären d. Seins 
hindurch: II, 97. 

W o r t e : Essentialität d. gesproche-
nen — : I, 113. 

W o r t e x e g e s e : II, 98. 
W о r t g e b e t u. Gedankengebet : I, 

82. 
W o r t l a u t , Modifikation d. — es : 

IT, 95. 
W о r t w e s e η, Buchstaben sind1 

keine phonet. Ideogramme, sondern 
Träger d. — s : IT, 63. 

W u n d e r u. chassid. Frömmig-
keit: I, 20, — kein konstituier. Mo-
ment d. Ch.: III, ll3, — legitimie-
ren d. relig. Genie v. d. Volke: 
III, 13. 

W u n d e r g l ä u b i g e , d. Ch. gilt 
populär als e. Relig. v. Wundertä-
tern u. — n: III, 12f. 

W u n d e r r a b b i : I, 20, Zauber-
wesen d. — : I, 37. 

W u n d e r t ä t e r : I, 88, d. B. Š. t. 
als — : III, 13, (,s. Wundergläu-
bige), — u. Ketzer: I, 23, — u. 
Zauberer: I, 60. 

W u n d e r t ä t e r w e s e n : I, 20, — 
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u. Ch.: I, 92, — d. Saddïkïm: 
I, 1Ю4. 

Y s a n de r , Torsten: I, 87*, 88
1

*, 
121, 1317 ; II, 17*, 24*, 76*, 80. 

Ζ a n s e r Rabbi : I, 49. 
Z a u b e r e r u. Wundertäter: I, 60. 
Z a u1 b e r r a b b i : I, 46. 
Z a u b e r w e s e η : I, 142, — d. Wun-

derrabbi : I, 37. 
Z e i t , zeitloses Moment in d. — : I'll, 

49, Messias als Repräsentant d. 
Zeitlosigk. in dl — : III, 49. 

Z e i t k a t e g o r i e : I, 62, 64, histor. 
Ereignisse sind* sachlicher Natur 
u. v. d. — unabhängig: III, 37. 

z e i t l i c h e P r i o r i t ä t : I, 19. 
Z e i t l i c h к e i t , Begr. d:. Messias 

erschöpft s. in s. zeitlichen Zeitlo-
sigk. u. zeitlosen — : III, 4'7. 

z e i t l o s , Messias im Ch. η. nur -—, 
sondern auch historisch: II, 71. 

z e i t l o s e s , Messiasbegr. d. Ch. be-
tont d. — Element: III, 4/7, — Mo-
ment in d. Zeit: III, 49. 

Z e i t l o s i g k e i t u. Gebet: I, 87, 
(s. auch Zeitlichkeit u. Zeit). 

Z e i t p r i n z i p : II, 37. 
Z e i t ü b e r w i n d u n g im Begr. d. 

Messias: III, 47. 
Z e n t r a l b e g r i f f e , histor. — : 

II, 51. 
z e n t r a l e Gedanken d. Judent. : 

I, 8, — Idee (siehe Idee), — 
Lehre v. Guten im Judent.: I, 29*. 

z e n t r a l e s Denken : II, 83. 
Ζ e n t r a 1 g e d a n k e n, d. — d. Ch. 

sind frei v. dem Persönlichkeits-
kult : III, 38. . 

Z e n t r a l i d e e : I, 48, Ch. e. geni-
ale Vereinig, alles kultur. Gesche-
hens unter e. religiösen — : I, 101. 

Z e n t r a l i s a t i o n : II, 83, — u. 
Dezentralisation: III, 43, d. Ch. 
verband e. äußere Dezentralisa-
tion mit e. inneren — : I, 161, — d . 
Gottesbegr. : II, 82. 

z e n t r a l i s t i s c h e , Ch, e. — 
Rieht. : I, 150. 

Z e n t r a l i t â t , histor. Aufgabe d. 
Ch., d. —• G. zu explizieren: II, 82. 

Z e n t r a l p r o b l e m d. Religion : 
I, 117. 

z e n t r i f u g a l e , Korrektiv — r 
Bestreb.: III, 41, zentripetale u. 
— Kräf te : III, 40, — Tendenz: 
III, 40, 41, 58. 

z e n t r i f u g a l e s Prinz.: III, 42. 
z e n t r i p e t a l e u. zentrifugale 

Kräf te : III, 40;, zentripetale Ten-
denz: III, 41. 

z e n t r i p e t a l e s Moment: III, 41, 
-— Prinz, e. Beweg.: III, 40. 

Z e n t r u m u. Einzelbegriffe: I, 17, 
religiöses — d. Zionismus: II, 61. 

„ z e r b r o c h e n e G e f ä ß e" (i-QtP 
•Г?П) : I, 36. 

Z i e l Israels ist Erlösung d. Welt : 
II, 60. 
Z i e l s e t z u n g d. Ch.: II, 84, 
86, — d. Ch. e. geistiges Israel: 
II, 7. 

Z i e l s e t z u n g e n , religiöse — d. 
Ch.: 11,100, — aller großen Religio-
nen den Massen adäquat : III , 11. 

Z i o n i s m u s u. Ch.: II, 101, mo-
derner — : l'I, 59, relig. Zentrum 
d. — : II, 61. 

Ζ i o n i s t e n : II, 62*, chassid. — : 
II, 61. 

Z i v i l i s a t i o n u. Kultur : I, 61. 
z i v i l i s a t o r i s c h e Güter : II, 94. 
Z o h a r : I, 46, 67, 85; II, 52, 66, 73; 

III, 33, 53. 
Z e r a h j a a u s B a r c e l o n a : II, 

90*. ' 
Z u f ä l l i g k e i t e n d. Milieus: I, 

150. 
Z u f a l l s - H a s ï d i m : I, 147. 
Z w e c k b e s ' t i m m t h e i t , Aus-

scheiden jed. bewußten — ein Kri-
terium echter Gemeinsch.: III, 24. 

Z w e c k h a f t i g k e i t , im Ch. kein 
Raum f ü r weltimmanente — : II, 
86. 

Z w e i f e l , E.: I, 117; II, 16, 17. 
Z w i s с h e n w e 11: II, 73. 
ant: ι, 105. 
Z y n i s m u s : II, 24, 57*. 



Eelmiste köidete sisu. — Contenu des volumes précédents. 
A I (1921). 1. A. P a l d r ос к. Ein Beitrag zur Statistik der 

Geschlechtskrankheiten in Dorpat während der Jahre 1909—1918. 
— 2. K. V ä i s ä l ä . A'erallgemeinerung des Begriffes der Dirich-
letschen Reihen. — 3. C. Sc hl o s s m a n n . Hapete mõju koUoiidide 
peale ja selle tähtsus patoloogias. (L'action des acides sur les colloïdes 
et son rôle dans la pathologie.) — 4. K. R e g e l . Statistische und phy-
siognomische Studien an Wiesen. Ein Beitrag zur Methodik der Wie-
senuntersuchung. — 5. H. Rei с h en bach . Notes sur les microorga-
nismes trouvés dans les pêches planctoniques des environs de Covda 
(gouv. d'Archangel) en été 1917. — Mise. F. Bu с hol tz. Der gegen-
wärtige Zustand des Botanischen Gartens zu Dorpat und Richtlinien 
für die Zukunft. 

A I I (1921). 1. Η. В e k k e г. The Kuckers stage of the ordo-
vician rocks of NE Estonia. — 2. C. S c h l o s s m a n n . Uber die Darm-
spirochäten beim Menschen. — 3. J. L e t z m a n n. Die Höhe der 
Schneedecke im Ostbaltischen Gebiet. — 4. H. K a ho. Neutraalsoo-
lade mõjust ultramaksimum - temperatuuri peale Tradescantia zehrina 
juures. (Über den Einfluss der Neutralsalze auf die Temperatur des 
Ultramaximums bei Tradescantia zehrina.) 

A I I I (1922). 1. J. N a r b u t t . Von den Kurven für die freie 
und die innere Energie bei Schmelz- und Umwandlungsvorgängen. — 
2. А. Томсонъ (Α. T h o m s o n ) . Значеше аммотйныхъ солей для 
ниташя высшихъ культурныхъ растенш. (Der Wert der Ammonsalze 
für die Ernährung der höheren Kulturpflanzen.) — 3. Ε. В 1 e s s i g. 
Ophthalmologische Bibliographie Russlands 1870—1920. i. Hälfte (S. I—VII 
und 1—96). — 4. A. L ü ü s . Ein Beitrag zum Studium der Wirkung 
künstlicher Wildunger Helenenquellensalze auf die Diurese nierenkranker 
Kinder. — 5. E. Ö p i k. A statistical method of counting shooting stars 
and its application to the Perseid shower of 1920. — 6. P. N. K o g e r -
m a n. The chemical composition of the Esthonian M.-Ordovician oil-
bearing mineral „Kukersite". — 7. M. W i t t l i c h und S. W e s h η j a -
k о w. Beitrag zur Kenntnis des estländischen Ölschiefers, genannt 
Kukkersit. — Mise. J. L e t z m a n n . Die Trombe von Odenpäh am 
10. Mai 1920. 

A IV (1922). 1. Ε. В 1 e s s i g. Ophthalmologische Bibliogra-
phie Russlands 1870—1920. II. Hälfte (S. 97—188). — 2. A. V ä i -
d e s . Glükogeeni hulka vähendavate tegurite mõju üle südame spe-
tsiifilise lihassüsteemi glükogeeni peale. (Über den Einfluss der die 
Glykogenmenge vermindernden Faktoren auf das Glykogen des spezifi-
schen Muskelsystems des Herzens.) — 3. Ε. 0 ρ i k. Notes on stellae 
statistics and stellar evolution. — 4. H. K a h о. Raskemetallsoolade 
kihvtisusest taimeplasma kohta. (Über die Schwermetallgiftwirkung in 
bezug auf das Pflanzenplasma.) — 5. J. P i i ρ e r und M. H ä r m s . 

• Der Kiefernkreuzschnabel der Insel Ösel Loxia pityopsittacus estiae 
subsp. nov. — 6. L. Ρ o s k a - T e i s s. Zur Frage über die vielkernigen 
Zellen des einschichtigen Plattenepithels. 



A Y (1924). 1. E. Õ p i k . Photographic observations of the 
brightness of Neptune. Method and preliminary results. — 2. A. 
L ü ü s . Ergebnisse der Krüppelkinder-Statistik in Eesti. — 3. С. 
S c h l o s s m a n n . Culture in vitro des protozoaires de l'intestin 
humain. — 4. H. K a h o. Über die physiologische Wirkung der 
Neutralsalze auf das Pflanzen plasma. — 5. Y. K a u k o . Beiträge 
zur Kenntnis der Torfzersetzung und Vertorfung. — 6. A. T a m -
m e k a n n . Eesti diktüoneema-kihi uurimine tema tekkimise, vana-
duse ja levimise kohta. (Untersuchung des Dictyonema-Schiefers in 
Estland nach Entstehung, Alter und Verbreitung.) — 7. Y. K a u k o . 
Zur Bestimmung des Vertorfungsgrades. — 8. N. W e i d e r p a s s. 
Eest i piparmündi-õli ( O l e u m menthe esthicum). (Das e s t n i s c h e 
Pfefferminzöl.) 

A VI (1924). 1. H. B e k k er . Mõned uued andmed Kukruse 
lademe stratigraafiast ja faunast. (Stratigraphical and paleontological sup-
plements on the Kukruse stage of the ordovician rocks of Eesti (Esto-
nia).) — 2. J. W i l i p . Experimentelle Studien über die Bestimmung von 
Isothermen und kritischen Konstanten. — 3. J. L e t z m a n n . Das Be-
wegungsfeld im Fuss einer fortschreitenden Wind- oder Wasserhose. — 
4. H. S c u p in. Die Grundlagen paläogeographischer Karten. — 5. E. 
Ö ρ i k. Photometrie measures on the moon and the earth-shine. — 
6. Y. K a u k o . Über die Vertorfungswärme. — 7. Y. Kauko. Eigen-
tümlichkeiten der H%0- und C02-Gehalte bei der unvollständigen Ver-
brennung. — 8. M. T i l z e n und Y. Kauko. Die wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten der Anwendung von Spiritus als Brennstoff. — 9. M. W i t t -
l ich. Beitrag zur Untersuchung des Öles aus estländischem Ölschiefer. 
— 10. J. W i l i p . Emergenzwinkel, Unstetigkeitsflächen, Laufzeit. — 
11. H. S с u p i η. Zur Petroleumfrage in den baltischen Ländern. — 
12. H. R i c h t e r . Zwei Grundgesetze (Funktion- und Strukturprinzip) . 
der lebendigen Masse. 

A VII (192 5). 1. J. V i l m s . Kõhreglükogeeni püsivusest mõne-
suguste glükogeeni vähendavate tegurite puhul. (Über die Stabilität 
des Knorpelglykog'ens unter verschiedenen das Glykogen zum Ver-
schwinden bringenden Umständen.) — 2. E. B l e s s i g . Ophthal-
mologischo Bibliographie Russlands 1870—1920. Nachtrag. — 3. 0. 
K u r i k s . Trachoma Eestis (eriti Tartus) möödunud ajal ja praegu. 
(Das Trachom in Estland (insbesondere in Dorpat) einst und jetzt.) — 
4. A. B r a n d t . Sexualität. Eine biologische Studie. — 5. M. H a l t e n -
b e r g e r . Gehört das Baltikum zu Ost-, Nord- oder zu Mitteleuropa? — 
6. M. H a l t e n b e r g e r. Recent geographical work in Estonia. 

A VIII (1925). 1. H. J a a k s o n . Sur certains types de sy-
stèmes d'équations linéaires à une infinité d'inconnues. Sur l'interpolation. 
— 2. K. F r i s c h . Die Temperäturabweichungen in Tartu (Dorpat) 
und ihre Bedeutung für die Writterungsprognose. — 3. 0. K u r i k s . 
Muutused leeprahaigete silmas Eesti leprosooriumide haigete läbivaata-
mise põhjal. (Die Lepra des Auges.) — 4. A. P al dr о с к. Die Sen-
kungsreaktion und ihr praktischer Wert. — 5. A. Ö p i k . Beiträge · 
zur Kenntnis der Kukruse-(C2-)Stufe in Eesti. I. — 6. M. W i t t -
1 i с h. Einiges über den Schwefel im estländischen Ölschiefer (Kukersit) 



und dessen Verschwelungsprodukten. — 7. H. K a h o . Orientierende 
Versuche über die stimulierende Wirkung einiger Salze auf das Wachs-
tum der Getreidepflanzen. I. 

A I X (1926). 1. E. Kr a h n . Uber Minimaleigenschaften der 
Kugel in drei und mehr Dimensionen. — 2. A. M i e 1 e r. Ein Beitrag 
zur Frage des Vorrückens des Peipus an der Embachmündung und auf 
der Peipusinsel Piirisaar in dem Zeitraum von 1682 bis 1900. — 
3. M. H a 11 e n b e r g e r. Der wirtschaftsgeographische Charakter der 
Städte der Republik Eesti. — 4. J. R u m m a. Die Heimatforschung in 
Eesti. — 5. M. H a 11 e n b e r g e r. Der Stand des Aufnahme- und 
Kartenwesens in Eesti. — 6. M. H a l t e n b e r g e r. Landeskunde von 
Eesti. I. — 7. Α. T a m m e k a n n . Die Oberflächengestaltung des nord-
ostestländischen Küstentafellandes. — 8. К. F r i s c h . Ein Versuch das 
Embachhochwasser im Frühling für Tartu (Dorpat) vorherzubestimmen. 

А X (1926). 1. M. H a 11 e n b e r g e r. Landeskunde von Eesti. 
II—III. — 2. H. S eu ρ in. Alter und Herkunft der ostbaltischen 
Solquellen und ihre Bedeutung für die Frage nach dem Vorkommen 
von Steinsalz im baltischen Obersilur. — 3. Th. L i p p m a a . Floristi-
sche Notizen aus dem Nord-Altai nebst Beschreibung einer neuen Gardamine-
Art aus der Sektion Dentaria. — 4. Th. L i p p m a a . Pigmenttypen 
bei Pteridophyta und Anthophyta. I. Allgemeiner Teil. — 5. Ε. P i ρ e η -
b e r g . Eine städtemorphographische Skizze der_ estländischen Hafen-
stadt Pärnu (Pernau). — 6. E. S ρ o h r. Uber das Vorkommen 
von Sium erectum Huds. und Lemna gibha L. in Estland und über deren 
nordöstliche Verbreitungsgrenzen in E u r o p a . — 7. J. W i l i p . On new 
precision-seismographs. 

A X I (1927). 1. Th. L i p p m a a . Pigmenttypen bei Pteri-
dophyta und Anthophyta. II. Spezieller Teil. — 2. M. H a l t e n -
b e r g e r . Landeskunde von Eesti. IV—V. — 3. H. S cu ρ in. Epiroge-
nese und Orogenese im Ostbaltikum. — 4. K . S c h l o s s m a n n . Mikro-
organismide kui bioloogiliste reaktiivide tähtsusest keemias. (Le rôle des 
ferments microbiens dans la chimie.) — 5. J. S a r v . Ahmese geomeetri-
lised joonised. (Die geometrischen Figuren des Ahmes.) — 6. K. J a a n -
s o o n - O r v i k u . Beiträge zur Kenntnis der Aseri- und der Tallinna-
Stufe in Eesti. I. 

A X I I (1927). 1. E. R e i n w a l d t . Beiträge zur Muriden-Fauna 
Estlands mit Berücksichtigung der Nachbargebiete. — 2. A. Ö ρ i k. 
Die Inseln Odensholm und Rogö. Ein Beitrag zur Geologie von NW-
Estland. — 3. A. Ö ρ i k. Beiträge zur Kenntnis der Kukruse-(C2-)Stufe 
in Eesti. II. — 4. Th. L i p p m a a . Beobachtungen über durch Pilz-
infektion verursachte Anthocyaninbildung. — 5. A. L a u r . Die Titra-
tion des Ammoniumhydrosulfides mit Ferricyankalium. — 6. N . K i n g . 
Uber die rhythmischen Niederschläge von PbJ2, Ag2Cr04 und AgCl im 
kapillaren Räume. — 7. P. N. K o g e r m a n and J. K r a n i g . Physi-
cal constants of some alkyl carbonates. — 8. E. S p o h r . Über 
brunsterzeugende Stoffe im Pflanzenreich. Vorläufige Mitteilung. 

A X I I I (1928). 1. J. S a r w . Zum Beweis des Vierfarbensatzes. — 
2. H. S с u p i η. Die stratigraphische Stellung der Devonschichten im 
Südosten Estlands. — 3. H. P e r i i t z . On the parallelism between 



the rate of change in electric resistance at fusion and the degree of 
closeness of packing of metallic atoms in crystals. — 4. K. F r i s c h . 
Zur Frage der Luftdruckperioden. — δ. J. P o r t . Untersuchungen 
über die Plasmakoagulation von Paramaecium caudatum. — 6. J. S a r w . 
Direkte Herleitung der Lichtgeschwindigkeitsformeln. — 7. K. F r i s c h . 
Zur Frage des Temperaturansteigens im Winter. — 8. E. S ρ o h г. 
Über die Verbreitung einiger bemerkenswerter und . schutzbedürftiger 
Pflanzen im Ostbaltischen Gebiet. — 9. N. R ä g o . Beiträge zur 
Kenntnis des estländischen Dictyonemaschiefers. — 10. C. S c h l o s s -
m a n n . Études sur le rôle de la barrière hémato-encéphalique dans 
la genèse et le traitement des maladies infectieuses. — 11. A. Õ p i k . 
Beiträge zur Kenntnis der Kukruse-(C.2-C3-)Stufe in Eesti. III. 

A XIV (1929). 1. J. R i v e s . Über die histopathologischen 
Veränderungen im Zentralnervensystem bei experimenteller Nebennieren-
insuffizienz. — 2. W. AVadi. Kopsutuberkuloosi areng ja kliinilised 
vormid. (Der Entwicklungsgang und die klinischen Formen der Lun-
gentuberkulose.) — 3. E. M a r k u s . Die Grenzverschiebung des Wal-
des und des Moores in Alatskivi. -— 4. К. F r i s c h . Zur Frage über 
die Beziehung zwischen der Getreideernte und einigen meteorologischen 
Faktoren in Eesti. 

А XV (1929). 1. Α. N õ m m i k . The influence of ground 
limestone on acid soils and on the availability of nitrogen from several 
mineral nitrogenous fertilizers. — 2. Α. Ο p i к. Studien über das estni-
sche Unterkambrium (Estonium). 1—IV. — 3. J. N u u t. Über die An-
zahl der Lösungen der Vierfarbenaufgabe. — 4. J. N u u t . Uber die 
Vierfarbenformel. — 5. J. N u u t. Topologische Grundlagen des Zahl-
begriffs. — 6. Th. L i p p m a a . Pflanzenökologische Untersuchun-
gen aus Norwegisch- und Finnisch-Lappland unter besonderer Berück-
sichtigung der Lichtfrage. 

А XVI (1930). 1. Α. P a r i s . Über die Hydratation der Terpene 
des Terpentinöls zu Terpinhydrat durch Einwirkung von Mineralsäuren. 
— 2. A. L a u r . Die Anwendung der Umschlagselektroden bei der 
potentiometrischen Massanalyse. Die potentiometrische Bestimmung des 
Kaliums. — 3. A. P a r i s . Zur Theorie der Strömungsdoppelbrechung. 
— 4. 0. K u r i k s . Pisarate toimest silma mikrofloorasse. (Über die 
Wirkung der Tränen auf die Mikroflora des Auges.) — 5. K. O r v i k u . 
Keskdevoni põhikihid Eestis. (Die untersten Schichten des Mitteldevons 
in Eesti.) — 6. J. Kop w i l l e m. Über die thermale Zersetzung von 
estländischem Ölschiefer Kukersit. 

A X V I I (1930). 1. Α. Õ p i k . Brachiopoda Protremata der 
estländischen ordovizischen Kukruse-Stufe. — 2. P. W. T h o m s o n . 
Die regionale Entwickelungsgeschichte der Wälder Estlands. 

A X V I I I (1930). 1. G. V i i b e r g . Erneuerung der Loodvege-
tation durch Keimlinge in Ost-Harrien (Estland). — 2. A. P a r t s . 
Über die Neutralsalzwirkung auf die Geschwindigkeit der Ionenreak-
tionen. —• 3. Ch. R. S c h l o s s m a n n . On two strains of yeast-like 
organisms cultured from diseased human throats. — 4. H. R i c h t e r . 
Die Relation zwischen Form und Funktion und das teleologische Prinzip 
in den Naturphänomenen. — 5. H. A r r o . Die Metalloxyde als photo-



chemische Sensibilatoren beim Bleichen von Methylenblaulösung. — 
6. A. L u h a. Über Ergebnisse stratigraphischer Untersuchungen im 
Gebiete der Saaremaa-(Ösel-)Schichten in Eesti (Unterösel und Eury-
pterusschichten). — 7. K. F r i s c h . Zur Frage der Zyklonenvertiefung. 
— 8. E. M a r k u s . Naturkomplexe von Alatskivi. 

A X I X (1931). 1. J. U u d e l t . Über das Blutbild Trachomkranker. 
— 2. A. Ö p i k . Beiträge zur Kenntnis der Kukruse-(C2-C3-)Stufe in 
Eesti. IV. — 3. H. L i e d e m a n n . Über die Sonnenscheindauer und 
Bewölkung in Eesti. — 4. J. S a r w . Geomeetria alused. (Die Grund-
lagen der Geometrie.) 

A XX (1931). 1. J. K u u s k . Glühaufschliessung der Phosphorite 
mit Kieselsäure zwecks Gewinnung eines citrallöslichen Düngmittels. — 
2. U. К a r e 11. Zur Behandlung und Prognose der Luxationsbrüche 
des Hüftgelenks. — 3. A. L a u r . Beiträge zur Kenntnis der Reaktion 
des Zinks mit Kaliumferrocyanid. I. — 4. J. K u u s к. Beitrag zur 
Kalisalzgewinnung beim Zementbrennen mit besonderer Berücksichtigung 
der estländischen K-Mineralien. — 5. L. R i n n e . Über die Tiefe 
der Eisbildung und das Auftauen des Eises im Niederungsmoor. — 
6. J. W i l i p . A galvanoinetrically registering vertical seismograph with 
temperature compensation. — 7. J. N u u t . Eine arithmetische Analyse 
des Vierfarbenproblems. — 8. G. В ark a n. Dorpats Bedeutung für 
die Pharmakologie. — 9. K. S c h l o s s m a n n . Vanaduse ja surma 
mõistetest ajakohaste bioloogiliste andmete alusel. (Über die Begriffe 
Alter und Tod auf Grund der modernen biologischen Forschung.) 

A X X I (1931). 1. N. К w a s с h n i n - S s a m ar i n. Studien über 
die Herkunft des osteuropäischen Pferdes. — 2. U. К a r e 11. Beitrag zur 
Ätiologie der arteriellen Thrombosen. — 3. E. Krahn. Über Eigenschwin-
gungszahlen freier Platten. — 4. A. Ö p i k . Über einige Karbonatgesteine 
im Glazialgeschiebe NW-Estlands. — 5. A. T h o m s o n . Wasserkultur-
versuche mit organischen Stickstoffverbindungen, angestellt zur Ermittelung 
der Assimilation ihres Stickstoffs von Seiten der höheren grünen Pflanze. 

A X X I I (1932). 1. U. K a r e l 1. An observation on a peculiarity 
of the cardiac opening reflex in operated cases of cardiospasmus. — 
2. E. K r a h n . Die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit des Vierfarben-
satzes. — 3. A. A u d ο v a. Der wirkliche Kampf ums Dasein. — 
4. Η. Ρ er l i t ζ. Abstandsänderungen nächster Nachbaratome in einigen 
Elementen und Legierungen bei Umordnung aus der kubischen flächen-
zentrierten Anordnung in die kubische raumzentrierte oder die hexago-
nale dichteste Anordnung. 

A X X I I I (1932). 1. J. P o r t . Untersuchungen über die Wir-
kung der Neutralsalze auf das Keimlingswachstum bezüglich der Ab-
hängigkeit von ihrer Konzentration. — 2. E. M a r k u s . Chorogenese 
und Grenzverschiebung. — 3. A. Ö p i k . Über die Plectellinen. — 
4. J. Nuut. Einige Bemerkungen über Vierpunktaxiome. — 5. K. F r i s c h . 
Die Veränderungen der klimatischen Elemente nach den meteorologischen 
Beobachtungen von Tartu 1866 —1930. 

A XXIY (1933). 1. M. G r o s s . In der Butter vorkommende 
Sprosspilze und deren Einwirkung auf die Butter. — 2. H. P e r l i t z . 
Bemerkungen zu den Regeln über Valenzelektronenkonzentrationen in 



binären intermetallischen Legierungen. — 3. A. Ö p i k . Über Scolithus 
aus Estland. — 4. T. L i p p m a a . Aperçu général sur la végétation 
autochtone du Lautaret (Hautes-Alpes). — 5. E. M a r k u s . Die süd-
östliche Moorbucht von L a u g e . — 6. A. S p r a n t sm an. Über Herstellung 
makroskopischer Thalliumkristalle durch Elektrolyse. — 7. A. Ö p i k . 
Über Plectamboniten. 

A XXV (1933). 1. Α. Ö p i k . Über einige Dalmanellacea aus 
Estland. — 2. H. R i c h t e r . Ergänzungen zu: „Die Relation 
zwischen Form und Funktion und das teleologische Prinzip in den 
Naturphänomenen". Die Rolle, welche „ S p i r a l e " und „ W i r b e l " in 
den b i o l o g i s c h e n P h ä n o m e n e n spielt, besonders auch in Bezug 
auf die feinere Struktur des lebendigen Protoplasmas. — 3. T. L i p p -
m a a ja K. E i c h w a l d . Eesti taimed. (Estonian plants.) I (1—50). — 
4. E. P i i p e n b e r g . Die Stadt Petseri in Estland. — 5. A. M i l -
j a η. Vegetationsuntersuchungen an Naturwiesen und Seen im 
Otepääschen Moränengebiete Estlands. I. — 6. R. L i v i ä n d e r. On the 
colour of Mars. — 7. A. T u d e b e r g . Über die Theorie und die An-
wendungsmethoden der Quadraturreihen. 

A X X Y I (1934). 1. Ε. В le s s i g. Index ophthalmologiae Bal-
ticus. — 2. E. Ö p i k. Atomic collisions and radiation of meteors. — 
3. J. T e h v e r und Α. K r i i s a . Zur Histologie des Harnleiters der 
Haussäugetiere. — 4. H. K a h o . Leelissoolade toimest taimeraku de-
plasmolüüsile. (Über den Einfluss von Alkalisalzen auf die Deplasmolyse 
der Pflanzenzellen.)— 5. A. Ö p i k . Über Klitamboniten. — 6. A. T u -
d e b e r g . Über die Beweisbarkeit einiger Anordnungsaussagen in geo-
metrischen Axiomensystemen. 

A X X V I I (1934). 1. К. L e 11 e p. Simulation von Geistes-
krankheiten und deren Grenzzuständen. — 2. M. T i i t s о. Hingamise 
ergulisest regulatsioonist. I teadaanne: Stenoosi toime inimese hinga-
misele. (Über die nervöse Atemregulation. I. Mitteilung: Der Einfluss 
der Stenose auf die menschliche Atmung.) — 3. M. T i i t so. Hinga-
mise ergulisest regulatsioonist. II teadaanne: Inimese hingamisfrekvents 
kopsude erineva täitumise korral. (Über die nervöse Atemregulation. 
II. Mitteilung : Die Atemfrequenz des Menschen bei abnormen Lungen-
füllungen.) — 4. M. Ti i t s o. Hingamise ergulisest regulatsioonist. 
III teadaanne : Propriotseptiivsete aferentside toimest hingamisele. (Über 
die nervöse Atemregulation. III. Mitteilung : Über die Auswirkung der 
propriozeptiven Afferenzen auf die Atmung.) — 5. J. T e h v e r and 
M. K e e r d . The number of ribs in the ox and pig. — 6. A. K ä r s n a . 
Über das Problem der Vorhersage des nächtlichen Temperaturminimums. 
— 7. K. S c h l o s s m a n n . A study of bacterial carbohydrates with 
special reference to the tubercle bacillus. — 8. A. Ö p i k . Bistnacrinus, 
a new ordovician crinoid from Estonia. — 9. A. K i p p e r . Variation 
of surface gravity upon two Cepheids — ó Cephei and η Aquilae. 
— 10. E. L e p i k . Fungi Estonici exsiccati. Uredinaceae. [I.] — 
11. H. P e r l i t z . The structure of the intermetallic compound Au 2 Pb. 

A X X V I I I (1935). 1. T. L i p p m a a . Une analyse des forêts 
de l'île estonienne d'Abruka (Abro) sur la base des associations unistrates. 



— 2. J. S a r v. Foundations of arithmetic. — 3. A. T u d e b e r g. 
Orthogonalsysterfie von Polynomen und Extremumprobleme der Interpoia-
tionsrechnung. — 4. T. L i p p m a a . Eesti geobotaanika põhijooni. 
(Aperçu géobotanique de l'Estonie.) 

A X X I X (1936). I . Α. Ο p i k. Hoplocrinus — eine stiellose 
Seelilie aus dem Ordovizium Estlands. — 2. A. K ä r s n a . Vereinfachte 
Methoden zur Berechnung des Korrelationskoeffizienten bei normaler Korre-
lation. — 3. J. N u u t . Eine nichteuklidische Deutung der relativistischen 
Welt. — 4. H. K a ho. Das Verhalten der Eiweissstoffe gesunder und 
abbaukranker Kartoffelknollen gegen Salze. — 5. T. L i ρ p m a a ja 
К. Eie h wa Id. Eesti taimed. (Estonian plants.) II (51—100). — 
6. J. N u u t . Ansätze zu einer expansionistischen Kinematik. —-
7. Α. L ü ü s . Données anthropologiques sur les nouveaux-nés esto-
niens. — 8. A. Tu d e b e r g . Energieverluste im Eisenblech bei 
niederfrequenter Ummagnetisierung. — 9. W i 1 h. A n d e r s o n . Existiert 
eine obere Grenze für die Dichte der Materie und der Energie? 

A X X X (1936). 1. E. Ö p i k . Researches on the physical theory 
of meteor phenomena. I. II. — 2. J. Gab о v i t š. The TiO colour 
effect, and the densities of M stars. — 3. J. W i l i p . Über Licht-
strahlung während der Sonnenfinsternis am 21. August 1914 in Üx-
küll. — 4. E. L e p i k . Fungi Estonici exsiccati. Uredinaceae. II. — 
5. E. M a r k u s . Geographische Kausalität. — 6. К. S c h l o s s m a n n . 
Einige Gedanken über die Ausbildung des praktischen Arztes. — 
7. U. K a r e 11. Aneurism of the internal carotid and the ligation of 
the carotids. — 8. K. K i r d e . Meteorological elements characterized 
by frequency-curves. 

A X X X I (1937). 1. V. R i d a l a . Inquiries into the pathogenic 
effects produced by Brucella Abortus in the udder and certain other 
organs of the cow. — 2. W i 1 h. A n d e r s ο η. Zu Η. Vogts Ansichten 
über die obere Grenze der Sternmassen. — 3. J. G a b o v i t š . The 
pulsation theory of Mira Ceti. — 4. T. L i ρ p m a a. Ε. V. Tartu Üli-
kooli Botaanikaaia süstemaatilised ja taimegeograafilised kogud. (Les 
collections systématiques et phytogéographiques de l'Université estonienne 
à Tartu.) I (p. 1—192). 

A X X X I I (1937). 1. W i 1 h. A n d e r s o n . Kritische Bemerkungen 
zu S. Rosselands und W. Grotrians Ansichten über die Sonnenkorona. — 
2. T. L i p p m a a . E. V. Tartu Ülikooli Botaanikaaia süstemaatilised ja 
taimegeograafilised kogud. (Les collections systématiques et phyto-
géographiques de l'Université estonienne à Tartu.) II (p. 193—375). — 
3. A. Ö p i k. Trilobiten aus Estland. 

A X X X I I I (1939). 1. E. Ö p i k . Researches on the physical 
theory of meteor phenomena. III. — 2. W i l h . A n d e r s o n . Kritik 
der Ansichten von В. Jung über die obere Grenzdichte der Himmels-
körper. —• 3. W i l h . A n d e r s o n . Weitere Beiträge zu der elemen-
taren Expansionstheorie des Universums. — 4. U. K a r e l l . Tube flap 
grafting. — 5. К. K i rde . Change of climate in the northern hemi-
sphere. — 6. Κ. E i с h w a 1 d. Eesti taimed. (Estonian plants.) III 



(101—150). — 7. AV il h. A n d e r s o n . Über die Anwendbarkeit von 
Saha's Ionisationsformel bei extrem hohen Temperaturen. — 8. Misce l la-
n e o u s a s t r o p h y s i c a l n o t e s . (I. J. Gab о v i t s . On the empirical 
mass-luminosity relation. — II. J. G a b о v i t s . On the orientation of the 
orbital planes in multiple systems. — III. J. G ab o vi t š . On the mass ratio 
of spectroscopic binaries with one spectrum visible. — IV. G. K u s min. 
Über die Abhängigkeit der interstellaren Absorption von der Wellenlänge. 
— V. G. K u s m i n . Über die Partikeldurchmesserverteilung in der 
interstellaren Materie. — VI. V. R i i v e s . A tentative determination 
of the surface brightness of dark nebulae. — Λ71Ι. V. R i i v e s . The 
influence of selective absorption in space upon a differential scale of 
stellar magnitudes. — VIII. E. Ö ρ i k. On the upper limit of stellar 
masses. — IX. E. Ö p i k . The density of the white dwarf A. C. -(-70° 
8247. — 9. E. Ö p i k . Stellar structure, source of energy, and evo-
lution. 

A X X X I V (1940). 1. J. T e h v e r , R. S ä r e und M. K e e r d . 
Das Konjunktivalepithel des Rindes und Schafes während der verschie-
denen Phasen des Östralzyklus. — 2. A a r n e K ä r s n a . Über das 
Problem der Messung der Störung bei statistischen Reihen mit Anwen-
dung auf die Klimatologie. — 3. I lo S i b u l . Über das Auftreten 
von Acetylcholin im strömenden Blute. — 4. E. M a r k u s . Der Brenn-
schiei'erbau Estlands. — 5. E. Ö p i k . Composite Stellar Models. — 
6. E. L e p i к. Fungi Estonici exsiccati : Uredinaceae III et Ustilagi-
naciae. — 7. E. L e p i k . Contributions to the Fungus Flora of Esto-
nia I. — 7-a. K. E i c h w a l d . Eesti taimed. IV. (151—200) sum-
mary : Estonian plants. — 8. K. K i r d e . Andmeid Eesti kliimast. 
Summary: Data about the climate of Estonia. — 9. J u l . T e h v e r . 
The Micro-Relief elements of the Stomach and Intestine in domestic 
Mammals. 

A X X X V (1940). 1. A a r n e K ä r s n a . Über das System der 
einmaligen Häufigkeitskurven. •— 2. H a r a l d Ρ e r 1 i t z and R o l f 
A a v a k i v i . The Atomic Parameters of y-Silver-Cadmium. — 3. J u l . 
T e h v e r . Kassi keele foliaatpapillidest. — 4. Vi 11 em Ko e r η. 
Das Binäre Legierungssystem Ag-Te. — 5. A. P a r i s . Über die 
Eisen- und Aiuminiumbestimmungen nach der Benzoatmethode. — 
6. A. V a g a . Fütotsönoloogia põhiküsimusi. 

A X X X V I (1940). 1. K a r l O r v i k u . Lithologie der Tallinna-
Serie (Ordovizium, Estland) I. — 2. Herrn. P a r i s . Palderjanijuure 
võrdlev uurimine. — 3. J u l . T e h v e r . Koduimetajate neelu mikro-
reljeefi elementidest. 

H I (1921). 1. M. V a s m e r . Studien zur albanesischen Wort-
forschung. Ι. — 2. Α. ν. B u l m e r i n c q . Einleitung in das Buch des 
Propheten Maleachi. 1. — 3. M. V a s m e r . Osteuropäische Ortsnamen. 
— 4. W. A n d e r s o n . Der Schwank von Kaiser und Abt bei den 
Minsker Juden. — 5. J. B e r g m a n . Quaestiunculae Horatianae. 

Ii I I (1922 ). 1. J. B e r g m a n . Aurelius Prudentius Clemens, 
der grösste christliche Dichter des Altertums. I. — 2. L. K e t t u n e n . 
Lõunavepsa häälik-ajalugu. I. Konsonandid. (Stidwepsische Lautgeschichte. 



I. Konsonantismus.) — 3. AV. AV i g· e t. Altgermanische Lautunter-
suchungen. 

В III (1922). 1. Α. ν. Β u Ι m e r i η с q. Einleitung in das Buch 
des Propheten Maleachi. 2. — 2. AL А. Курчинск1й (AI. A. Ku r -
t s c h i n sky ) . Сощальныи законъ, случай и свобода. (Das soziale 
Gesetz, Zufall und Freiheit.) — 3. A. R. C e d e r b e r g . Die Erstlinge 
der estländischen Zeitungsliteratur. — 4. L. K e t t u n e n . Lõunavepsa 
häälik-ajalugu. II. Vokaalid. (Südwepsische Lautgeschichte. II. Aroka-
lismus.) — 5. E. K i e с k e r s. Sprachwissenschaftliche Aliscellen. [Ι.] 
— 6. Α. ΑΙ. T a l l g r e n . Zur Archäologie Eestis. 1. 

В IV (1923). 1. E. К i e с k e r s. Sprachwissenschaftliche Alis-
cellen. II. — 2. Α. ν. В u 1 m e r i n с q. Einleitung in das Buch des 
Propheten Alaleachi. 3. — 3. AV. A n d e r s o n . Nordasiatische Flutsagen. 
— 4. A. AL T a 11 g r e n. L'ethnographie préhistorique de la Russie du 
nord et des États Baltiques du nord. — 5. R. G u t m a n n. Eine unklare 
Stelle in der Oxforder Handschrift des Rolandsliedes. 

Β Y (1924). 1. H. Alu t s e h m an n. Alilton's eyesight and the 
chronology of his works. — 2. A. P r i d i k . Alut-em-wija, die Alutter 
Amenhotep's (Amenophis') III. — 3. A. P r i d i k . Der Alitregent des 
Königs Ptolemaios II Philadelphos. — 4. G. S u e s s. De Graecorum fa-
bulis satyricis. — 5. A. В er end t s und К. G r a s s . Flavius Josephus: 
Vom jüdischen Kriege, Buch I—IA;, nach der slavischen Übersetzung 
deutsch herausgegeben und mit dem griechischen Text verglichen. I. Lief. 
(S. 1—160). — 6. H. A l u t s c h m a n n . Studies concerning the origin 
of "Paradise Lost". 

В VI (1925). 1. A. S a a r e s t e. Leksikaalseist vahekordadest 
eesti murretes. I. Analüüs. (Du sectionnement lexicologique dans les patois 
estoniens. I.Analyse.) — 2. A. В j e r r e . Zur Psychologie des Mordes. 

В VII (1926). 1. Α. ν. В ui m e r i η с q. Einleitung in das 
Buch des Propheten Alaleachi. 4. — 2. AV. A n d e r s o n . Der Cha-
lifenmünzfund von Kochtel. (Mit Beiträgen von R. V a s m er . ) — 
3. J. M ä g i s t e . Rosona (Eesti Ingerì) murde pääjooned. (Die Haupt-
züge der Mundart von Rosona). — 4. AI. А. К у ρ ч и н с к i й (AI. А. 
К u r t s с h i n s k у). Европейскш хаосъ. Экономическая посл1эДств1я 
великой войны. (Das europäische Chaos.) 

В T i l l (1926). 1. A. AL T a l l g r e n . Zur Archäologie 
Eestis. II. — 2. H. A l u t s c h m a n n . The secret of John Milton. — 
3. L. K e t t u n e n . Untersuchung über die livische Sprache. I. Pho-
netische Einführung. Sprachproben. 

В IX (1926). 1. N. Al a im. Parlamentarismist Prantsuse restau-
ratsiooniajal (1814—1830). (Du parlementarisme en France pendant la 
Restauration.) — 2. S. ν. С s e k e y. Die Quellen des estnischen Ver-
waltungsrechts. I. Teil (S. 1—102). — 3. A. B e r e n d t s und K. 
G r a s s . Flavius Josephus: Vom jüdischen Kriege, Buch I—IV, nach 
der slavischen Übersetzung deutsch herausgegeben und mit dem grie-
chischen Text verglichen. II. Lief. (S. 161—288). — 4. G. S u e s s. 
De eo quem dicunt inesse Trimalchionis cenae sermone vulgari. — 
5. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaftliche Miscellen. III. — 6. C. 
V i l h e l m s o n . De ostraco quod Revaliae in museo provinciali servatur. 



В Χ (1927). 1. Η. Β. R a h a m ä g i . Eesti Evangeeliumi Luteri 
usu vaba rahvakirik vabas Eestis. (Die evangelisch-lutherische freie Volks-
kirche im freien Eesti. Anhang: Das Gesetz betreffend die religiösen 
Gemeinschaften und ihre Verbände.) — 2. E. Ki e c k e r s . Sprachwissen-
schaftliche Miscellen. IV. — 3. A. B e r e n d t s und K. G r a s s . Fla-
vius Josephus: Vom jüdischen Kriege, Buchi—IV, nach der slavischen 
Ubersetzung deutsch herausgegeben und mit dem griechischen Text ver-
glichen. III. Lief. (S. 289—416). — 4. W. S с h m i e d - К о w a r z i k. 
Die Objektivation des Geistigen. (Der objektive Geist und seine Formen.) 
— 5. W. A n d e r s ο n. Novelline popolari sammarinesi. Ι. 

В XI (1927 ). 1. 0. Lo or i ts. Liivi rahva usund. (Der Volks-
glaube der Liven.) Ι. — 2. Α. B e r e n d t s und Κ. G r a s s . Flavius 
Josephus : \rom jüdischen Kriege, Buch 1—IV, nach der slavischen 
Ubersetzung deutsch herausgegeben und mit dem griechischen Text ver-
glichen. IV. Lief. (S. 417—512). — 3. E. Ki e c k e r s . Sprachwissen-
schaftliche Miscellen. V. 

В XII (1928). 1. 0. L oo r i t s . Liivi rahva usund. (Der 
Volksglaube der Liven.) II. — 2. J. M ä g i s te. oi-, ei-demmutiivid lääne-
meresoome keelis. (Die oi-, ^/-Deminutiva der ostseefinnischen Sprachen.) 

В XII I (1928). 1. G. S u e s s. Petronii imitatio sermonis plebe 
qua necessitate coniungatur cum grammatica illius aetatis doctrina. — 
2. С. Ш т е й н (S. v. S t e i n ) . Пушкин и Гофман. (Puschkin und 
E. T. A. Hoffmann.) — 3. Α. V. К õ r v. Värsimõõt Veske „Eesti rahva-
lauludes". (Le mètre des „Chansons populaires estoniennes" de Veske.) 

Β X I Y (1929). 1. Η. Майм (Ν. Maim). Парламентаризм и 
суверенное государство. (Der Parlamentarismus und der souveräne 
Staat.) — 2. S. v. C s e k e y . Die Quellen des estnischen Verwaltungs-
rechts. II. Teil (S. 103—134). — 3. E. V i r â n y i. Thalès Bernard, 
littérateur français, et ses relations avec la poésie populaire estonienne 
et finnoise. 

В XY (1929). 1. Α. ν. В u 1 m e r i n с q. Kommentar zum Buche 
des Propheten Maleachi. 1(1,2— 1 1 ) . — 2. W. E. P e t e r s . Benito 
Mussolini und Leo Tolstoi. Eine Studie über europäische Menschheits-
typen. — 3. W. E. P e t e r s . Die stimmanalytische Methode. — 
4. W. F r e y m a ri n. Piatons Suchen nach einer Grundlegung aller 
Philosophie. 

В XYI (1929). 1. 0. Loor i t s . Liivi rahva usund. (Der 
Volksglaube der Liven.) III. — 2. W. S ü s s . Karl Morgenstern 
(1770—1852). I. Teil (S. 1—160). 

Β X Y I I (1930). 1. A. R. C e d e r b e r g . Heinrich Fick. Ein 
Beitrag zur russischen Geschichte des XVIII. Jahrhunderts. — 2. E. 
K i e c k e r s . Sprachwissenschaftliche Miscellen. VI. — 3. W. E. 
P e t e r s . Wilson, Roosevelt, Taft und Harding. Eine Studie über 
nordamerikanisch-englische Menschheitstypen nach stimmanalytischer 
Methode. — 4. N. M a i m . Parlamentarism ja fašism. (Parliamenta-
rism and fascism.) 



Β X V I I I (1930). 1. J. V a s a r . Taani püüded Eestimaa taas-
vallutamiseks 1411—1422. (Dänemarks Bemühungen Estland zurück-
zugewinnen 1411—1422.) — 2. L. L e e s m e n t . Über die Inlän-
dischen Gerichtssachen im Reichskammergericht und im Reichshofrat. — 
3. А. И. С т е н д е р - П е т е р с е н (Ad. S t e n d e r - P e t e r s e n ) . 
О пережиточных следах аориста в славянских языках, преимуще-
ственно в русском. (Über rudimentäre Reste des Aorists in den slavi-
schen Sprachen, vorzüglich im Russischen.) — 4. M. Курчинский 
(Μ. К о u r t с h i n s k у). Соединенные Штаты Европы. (Les États-
Unis de l'Europe.) •— 5. K. W i 1 h e 1 m s о n. Zum römischen Fiskal-
kauf in Ägypten. 

В XIX (1930). 1. Α. ν. B u l m e r i n c q . Kommentar zum Buche 
des Propheten Maleachi. 2 (1, 11—2, 9). — 2. W. S ü s s . Karl Mor-
genstern (1770—1852). II. Teil (S. 161—330). — 3. W. A n d e r s o n . 
Novelline popolari sammarinesi. II. 

В XX (1930). 1. A. O r a s . Milton's editors and commen-
tators from Patrick Hume to Henry John Todd (1695—1801). I. — 
2. J. V a s a r. Die grosse livländische Güterreduktion. Die Ent-
stehung des Konflikts zwischen Karl XI. und der livländischen Ritter-
und Landschaft 1678—1684. Teil I (S. 1—176). — 3. S. v. С se key . 
Die Quellen des estnischen Verwaltungsrechts. III. Teil (S. 135 —150). 

В XX I (1931). 1. \V. A n d e r s o n . Der Schwank vom alten 
Hildebrand. Teil I (S. 1—176). — 2. A. O r a s . Milton's editors and 
commentators from Patrick Hume to Henry John Todd (1695—1801). II. 
— 3. W. A n d e r s o n . Über P. Jensens Methode der vergleichenden 
Sagenforschung. 

В XXI I (1931). 1. E. Τ e nn m a nn. G. Teichmüllers Philo-
sophie des Christentums. — 2. J. V a s a r . Die grosse livländische 
Güterreduktion. Die Entstehung des Konflikts zwischen Karl XI. und der 
livländischen Ritter- und Landschaft 1678—1684. Teil II (S. I—XXVII. 
177—400). 

В XXI I I (1931). 1. W. A n d e r s o n . Der Schwank vom alten 
Hildebrand. Teil II (S. I—XIV. 177—329). — 2. A. v. B u l m e r i n c q 
Kommentar zum Buche des Propheten Maleachi. 3 (2, 10 — 3,3) . — 
3. P. A r u m a a. Litauische mundartliche Texte aus der Wilnaer Ge-
gend. — 4. H. M u t s с h m a n n. A glossary of americanisms. 

В XXIV (1931). 1. L. L e e s m e n t . Die Verbrechen des Dieb-
stahls und des Raubes nach den Rechten Livlands im Mittelalter. — 
2. N. M a i m. Völkerbund und Staat. Teil I (S. 1—176). 

В XXV (1931). 1. Ad. S t e n d e r - P e t e r s e n . Tragoediae 
Sacrae. Materialien und Beiträge zur Geschichte der polnisch-lateinischen 
Jesuitendramatik der Frühzeit. — 2. W. A n d e r s o n . Beiträge zur 
Topographie der „Promessi Sposi". — 3. E. Ki ее k e r s . Sprachwissen-
schaftliche Miscellen. VII. 

В XXVI (1932). 1. A. v. B u l m e r i n c q . Kommentar zum 
Buche des Propheten Maleachi. 4 (3,3—12). — 2. A. P r i d i k . Wer 
war Mutemwija? — 3. N. M a i m . Völkerbund und Staat. Teil II 
(S. I—III. 177—356). 



Б XXVII (1932). 1. К. S с h г e i n e r t. Johann Bernhard Hermann. 
Briefe an Albrecht Otto und Jean Paul (aus Jean Pauls Nachlass). I. Teil 
(S. 1—128). — 2. A. v. B u l m e r i n c q . Kommentar zum Buche des 
Propheten Maleachi. 5 (3, 12—24). — 3. M. J. E i s e n . Kevadised 
pühad. (Frühlingsfeste.) — 4. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaftliche 
Miscellen. VIII. 

Б XXVII I (1932). 1. P. Põ l d . Üldine kasvatusõpetus. (Allge-
meine Erziehungslehre.) Redigeerinud (redigiert von) J. Τ o r k . — 
2. W. W i g e t . Eine unbekannte Fassung von Klingers Zwillingen. — 
3. A. O r a s . The critical ideas of T. S. Eliot. 

Б XXIX (1933). 1. L. L e e s m e n t. Saaremaa halduskonna 
finantsid 1618/19. aastal. (Die Finanzen der Provinz Ösel im Jahre 
1618/19.) — 2. L. Ru d r a u f . Un tableau disparu de Charles Le 
Brun. — 3. P. A r i s t e . Eesti-rootsi laensõnad eesti keeles. (Die 
estlandschwedischen Lehnwörter in der estnischen Sprache.) — 4. W. 
S ü s s . Studien zur lateinischen Bibel. I. Augustine Locutiones und 
das Problem der lateinischen Bibelsprache. — 5. M. K u r t s c h i n s k y . 
Zur Frage des Kapitalprofits. 

Б XXX (1933). 1. Α. P r i d i k . König Ptolemaios I und die 
Philosophen. — 2. K. S c h r e i n e r t . Johann Bernhard Hermann. Briefe 
an Albrecht Otto und Jean Paul (aus Jean Pauls Nachlass). II. Teil 
S. I—XLII -j- 129—221). -— 3. D. G r i m m . Zur Frage über den Begriff 
der Societas im klassischen römischen Rechte. — 4. E. K i e с k e r s. 
Sprachwissenschaftliche Miscellen. IX. 

В XXX I (1934). 1. E. P ä s s . Eesti liulaul. (Das estnische 
Rodellied.) — 2. AV. A n d e r s o n . Novelline popolari sammarinesi. III. 
— 3. A. K u r l e n t s . „Vanemate vara". Monograafia ühest jooma-
laulust. („Der Eltern Schatz". Monographie über ein Trinklied.) -— 
4. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaftliche Miscellen. X. 

В XXXI I (1934). 1. A. Ann i . F. R. Kreutzwaldi „Kalevi-
poeg". I osa: Kalevipoeg eesti rahvaluules. (F. R. Kreutzwalds „Ka-
levipoeg". I. Teil : Kalevipoeg in den estnischen Volksüberlieferungen.) 
— 2. P. A r u m a a. Untersuchungen zur Geschichte der litauischen 
Personalpronomina. — 3. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaftliche 
Miscellen. XI. — 4. L. G u l k o w i t s c h . Die Entwicklung des Be-
griffes Häsid im Alten Testament. — 5. H. L a a k m a n η und W. 
A n d e r s o n . Ein neues Dokument über den estnischen Metsik-Kultus 
aus dem Jahre 1680. 

В XXXII I (1936). 1. Α. A η n i s t (Anni) . Fr. Kreutzwaldi 
„Kalevipoeg". 11 osa: „Kalevipoja" saamislugu. (Fr. Kreutzwalds 
„Kalevipoeg". II. Teil : Die Entstehungsgeschichte des „Kalevipoeg".) — 
2. H. M u t s c h m a n n . Further studies concerning the origin of 
Paradise Lost. (The matter of the Armada.) — 3. P. A r u m a a. De 
la désinence -tb du présent en slave. — 4. 0. L o o r i t s . Pharaos Heer 
in der Volksüberlieferung. I. — 5. Ε. К i e с k e r s. Sprachwissenschaftliche 
Miscellen. XII. 



β ХХХ1У (1935). 1. W. A n d e r s o n . Studien zur Wortsilben-
statistik der älteren estnischen Volkslieder. — 2. P. A r i s t e . Huulte 
võnkehäälik eesti keeles. (The labial vibrant in Estonian.) — 
3. P. W i e s e i g r e n . Quellenstudien zur Volsungasaga. I (S. 1—154). 

В XXXV (1935). 1. Α. P r i d i k . Berenike, die Schwester des 
Königs Ptolemaios III Euergetes. I. Hälfte (S. 1 —176). — 2. J. T a u l . 
Kristluse jumalariigi õpetus. (Die Reich-Gottes-Lehre des Christen-
tums.) I pool (lk. I—VIII. 1—160). 

В XXXVI (1935). 1. Α. P r i d i k . Berenike, die Schwester des 
Königs Ptolemaios III Euergetes. II. Hälfte (S. I—VIII. 177—305). — 
2. J. T a u l . Kristluse jumalariigi õpetus. (Die Reich-Gottes-Lehre des 
Christentums.) II pool (lk. 161—304). 

Β X X X Y I I (1936). 1. Α. ν. B u l m e r i n c q . Die Immanuel-
weissagung (Jes. 7) im Lichte der neueren Forschung. — 2. L. G u 1 -
ko w i t s ch. Das Wesen der maimonideischen Lehre. — 3. L. G u l k o -
w i t s c h . Rationale und mystische Elemente in der jüdischen L e h r e . — 
4. W. A n d e r s o n . Achtzig neue Münzen aus dem Funde von Naginšcina. — 
5. P. W i e s e 1 g r e n. Quellenstudien zur Volsungasaga. II (S. 
155—238). — 6. L. G u 1 к о w

r

 i t s с h. Die Bildung des
c

 Begriffes HäsTd. I. 

В XXXVI I I (1936). 1. J. M ä g i s t e . Einiges zum problem 
der oi-, £i-deminutiva und zu den prinzipien der wissenschaft-
lichen kritik. -— 2. P. W i e s e i g r e n . Quellenstudien zur Volsunga-
saga. III (S. 239—430). -— 3. W . A n d e r s o n . Zu Albert Wesselski's 
Angriffen auf die finnische folkloristische Forschungsmethode. — 4. 
A. K o o r t . Beiträge zur Logik des Typusbegriffs. Teil I (S. 1—138). 
— 5. PL K i e c k e r s . Sprachwissenschaftliche Miscellen. XIII. 

В XXX IX (1938). 1. Α. Koort . Beiträge zur Logik des Typus-
begriffs. Teil II (S. I —IV. 139—263). — 2. K. R a m u l . Psycho-
logische Schulversuche. — 3. Α. Α η n i s t. Fr. R. Kreutzwaldi „Paari 
sammokese" algupära. (Die Entstehungsgeschichte von Fr. R. Kreutz-
wralds „Paar sammokest".) — 4. H. M a s i n g . The Word of Yahweh. 

В XL (1937). 1. H. M u t s с h m a n n. Milton's projected epic on 
the rise and future greatness of the Britannic nation. — 2. J. G y ö r k e . 
Das \ rerbum *lB- im Ostseefinnischen. — 3. G. S a a r. Johann Heinrich 
Wilhelm Witschel'i „Hommiku- ja õhtuohvrite" eestindised. (Die estnischen 
Übersetzungen der „Morgen- und Abendopfer" von J. H. W, Witschel.) — 
4. 0. S i l d . Kirikuvisitatsioonid eestlaste maal vanemast ajast kuni 
olevikuni. (Die Kirchenvisitationen im Lande der Esten von der ältesten 
Zeit bis zur Gegenwart.) — 5. K. S с h r e i n e r t. Hans Moritz Ayrmanns 
Reisen durch Livland und Rußland in den Jahren 1666—1670. 

В XLI (1938). 1. L. G u l k o w i t s c h . Zur Grundlegung einer 
begriffsgeschichtlichen Methode in der Sprachwissenschaft. — 2. U. Ma-
s i n g . Der Prophet Obadja. Band 1 : Einleitung in das Buch des 
Propheten Obadja. Teil I (S. 1-—176). 

В XLII: ilmub hiljemini (paraîtra pins tard). 



В XLIII (1939). 1. L. R u d r a u f. Imitation et invention dans 
l'art d'Eugène Delacroix : Delacroix et le Rosso. — 2. L. G u 1 к о -
w i t s c h . Das kulturhistorische Bild des Chassidismus. — 3. A. O r a s . 
Notes on some Miltonic usages, their background and later development. 
— 4. A. O r a s . On some aspects of Shelley's poetic imagery. — 
5. H. M u t s c h m a n n . The origin and meaning of Young's Night 
Thoughts. 

ß X L I V (1939). 1. B . K a n g r o . Eesti soneti ajalugu. (Histoire 
du sonnet estonien.) — 2. E. I l u s . Piiratud asjaõigused omale asjale. 
(Die begrenzten dinglichen Rechte an eigener Sache.) 

В XLV. 1. W а 11 e r A n d e r s o n. Zu dem estnischen Märchen 
vom gestohlenen Donnerinstrument. — 2. O s k a r L o o r i t s . Gedanken-, 
Tat- und Worttabu bei den estnischen Fischern. — 3. O s k a r L o o r i t s . 
Kõpu murde häälikutelugu — 4. P a u l A r i s t e . Soome mustlaste 
kohanimed. 

В XLVI : 1. Ρ A r i s t e . Georg Mülleri saksa laensõnad. — 
2. Α. A a v i k . „Kalevala" sõnasilbistatistiline uurimus. — 3. P. 
A r i s t e . Eesti-rootsi laensõnadest. — 4. L. G u l k o w i t s c h . 
Das Charisma des Gebetes um Regen nach der Talmudischen tradi-
tion. — 5. L. G u 1 к о w i t s с h. Die Bildung des Begriffes Hasïd. 
— О. L. G u l k o w i t s c h . Der Chassidismus als Kulturphilosophi-
sches Problem. 

В XL VII (1940). 1. P au l A r i s t e . Hiiu murrete häälikud. 
Summary : The Sounds of the Hiiumaa Dialects. — 2. P a u l A r i s t e . 
Murdenäiteid Pühalepa kihelkonnast. Referaat : Dialektproben aus dem 
Kirchspiel Pühalepa. 

В XLVIII (1940). J u h a n To r k . Eesti laste intelligents. 

С I — I I I (1929). I 1. Ettelugemiste kava 1921. aasta I poolaas-
tal. — 1 2 . Ettelug. kava 1921. а. II poolaastal. — 1 3 . Dante pidu 
14. IX. 1921. (Dantefeier 14. IX. 1921.) R. G u t m a n n . Dante Ali-
ghieri. W. S с h m i e d - К о w a r z i к. Dantes Weltanschauung. — II 
1. Ettelug. kava 1922. а. I poolaastal. — II 2. Ettelug. kava 1922. a. 
II poolaastal. — III 1. Ettelug. kava 1923. a. I poolaastal. — III 2. 
Ettelug. kava 1923. a. II poolaastal. 

С IV — V I (1929). I V 1. Ettelug. kava 1924. а. I poolaastal. — 
I V 2. Ettelug. kava 1924. a. II poolaastal. — V I . Ettelug. kava 1925. a. 
I poolaastal. — V 2. Ettelug. kava 1925. a. II poolaastal. — V I 1. 
Ettelug. kava 1926. a. I poolaastal. — V I 2. Ettelug. kava 1926. a. 
II poolaastal. 

С VI I — I X (1929). V I I 1. Ettelug. kava 1927. а. I poolaastal. — 
V I I 2. Ettelug. kava 1927. а. II poolaastal. — V I I I 1. Loengute ja 
praktiliste tööde kava 1928. а. I poolaastal. — V I I I 2. Loeng, ja prakt. 
tööde kava 1928. а. II poolaastal. — I X 1. Loeng, ja prakt. tööde k a v a 
1929. а. I poolaastal. — I X 2. Loeng, ja prakt. tööde kava 1929. a. 
II poolaastal. — I X 3. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli isiklik koosseis 
1. detsembril 1929. 

С X (1929). Eesti Vabariigi Tartu Ülikool 1919—1929. 
С X I — X I I I (1934). X I 1. Loeng, ja prakt. tööde kava 1930. a. 



I poolaastal. — X I 2. Loeng, ja prakt. tööde kava 1930. a. II pool-
aastal. — X I 3. E. V. T. Ü. isiklik koosseis 1. dets. 1930. — X I I 1. 
Loeng, ja prakt. tööde kava 1931. a. I poolaastal. — X I I 2. Loeng, ja 
prakt. tööde kava 1931. a. II poolaastal. — X I I 3. E. V. T. Ü. isiklik 
koosseis 1. dets. 1931. — X I I I 1. Loeng, ja prakt. tööde кал̂ а 1932. а. 
I poolaastal. — X I I I 2. Loeng, ja prakt. tööde kava 1932. a. II pool-
aastal. — X I I I 3. E. V. T. Ü. isiklik koosseis 1. dets. 1932. — X I I I 4. 
K. S c h r e i n e r t . Goethes letzte Wandlung. Festrede. — X I I I 5. 
R. M a r k . Dotsent Theodor Korssakov f . Nekroloog. 

С XIV (1932). Tartu Ülikooli ajaloo allikaid. I. Academia Gusta-
viana. a) Ürikuid ja dokumente. (Quellen zur Geschichte der Universi-
tät Tartu (Dorpat). I. Academia Gustaviana. a) Urkunden und Doku-
mente.) Koostanud (herausgegeben von) J. V a s a r . 

С XV (1932). L. V i l i e с ou r t. L'Université de Tartu 1919— 
1932. 

С XVI — X V I I I (1936). X V I 1. Loeng, ja prakt. tööde kava 
1933. а. I poolaastal. — X V I 2. Loeng, ja prakt. tööde kava 1933. a. 
II poolaastal. — X V I 3. E. V. T. Ü. isiklik koosseis 1. dets. 1933. — 
X V I I 1. Loeng, ja prakt. tööde kava 1934. а. I poolaastal. — X V I I 2. 
Loeng, ja prakt. tööde kava 1934. а. II poolaastal. — X V I I 3. E. V. 
T. Ü. isiklik koosseis 1. dets. 1934. — X V I I 4. R. O u n а p. T. Ü. õigus-
teaduskonna kriminalistikaõpetaja A. P. Melnikov f . — X V I I 5. 
F. P u k s ο ν. Rahvusvahelise vaimse koostöötamise institutsioonid ja 
nende tegevus 1932—1933. — X V I I I 1. Loeng, ja prakt. tööde kava 
1935. a. I poolaastal. — X V I I I 2. Loeng, ja prakt. tööde kava 1935. a. 
II poolaastal. — X V I I I 3. E. V. T. Ü. isiklik koosseis 1. dets. 1935. 

С X IX — X X I (1939). X I X 1. Loeng, ja prakt. tööde kava 
1936. а. I poolaastal. — X I X 2. Loeng, ja prakt. tööde kava 1936. a. 
II poolaastal. — X I X 3. E. V. T. U. isiklik koosseis 1. dets. 1936. — 
X I X 4. V. Ρ a a v e 1. Inseneri tegevus, selle eesmärk, iseärasused, alu-
sed ja tulevikusihid. — X X 1. Loeng, ja prakt. tööde kava 1937. a. 
I poolaastal. — X X 2. Loeng, ja prakt. tööde kava 1937. а. II pool-
aastal. — X X 3. E. V. T. Ü. isiklik koosseis 1. dets. 1937. — X X I 1. 
Loeng, ja prakt. tööde kava 1938. а. I poolaastal. — X X I 2. Loeng, 
ja prakt. tööde kava 1938. а. II poolaastal. — X X I 3. E. V. T. Ü. isik-
lik koosseis 1. dets. 1938. — X X I 4. Vakantsele Tartu Ülikooli kirur-
gia-õppetoolile kandideerijate teaduslikkude tööde arvustused. — X X I 
5. Vak. T. Ü. farmakoloogia-õppetoolile kandideerijate tead. tööde ar-
vustused. — X X I 6. Vak. T. Ü. õpetatud sepa kohale kandideerija tead. 
tööde arvustused. — X X I 7. Vak. T. Ü. Eesti ja naabermaade muinas-
teaduse õppetoolile kandideerija tead. tööde hinnang. — X X I 8. T. Ü. 
vak. günekoloogia ja sünnitusabi professuurile kandideerija tead. tööde 
arvustused. — X X I 9. T. Ü. vak. eugeenika professuurile kandideerija 
tead. tööde arvustused. — X X I 10. T. Ü. vak. eripatoloogia, diagnos-
tika ja teraapia (polikliiniku) professuurile kandideerijate tead. tööde 
arvustused. — X X I 11. T. Ü. vak. füsioloogia ja füsioloogilise keemia 
professuurile kandideerija tead. tööde arvustused. — X X I 12. Arvus-
tajate hinnangud ja arvamused E. V. T. Ü. majandusteaduskonna vak. 



panganduse ja kindlustusasjanduse õppetoolile kandideerija tead. tööde 
ja sobivuse kohta. — X X I 13. T. Ü. vak. loomaarstiteaduskonna ana-
toomia prosektuurile kandideerija tead. tööde arvustused. 

С XXII (1937). Teise Balti riikide vaimse koostöö kongressi toi-
metis 29. ja 30. nov. 1936 Tartus. (Actes du Deuxième Congrès Inter-
baltique de Coopération Intellectuelle tenu à Tartu les 29 et 30 no-
vembre 1936.) 

С XXIII (1940). Tartu Ülikooli raamatukogude ajakirjade ni-
mestik. 



T A R T U Ü L I K O O L I T O I M E T U S E D i lmuvad 

kolmes seerias: 

A : M a t h e m a t i c a , p h y s i c a , m e d i c a . (Mate-

maatika-loodusteaduskonna, arstiteaduskonna, loomaarsti-

teaduskonna ja põl lumajandusteaduskonna tööd.) 

•B: H u m a n i o r a . (Usuteaduskonna, filosoofiatea-

duskonna ja õigusteaduskonna tööd.) 

C : A n n a l e s . (Aastaaruanded.) 
t 

Ladu: Ülikooli Raamatukogus, Tartus. 

L E S P U B L I C A T I O N S DE L ' U N I V E R S I T É 

DE T A R T U ( D O R P A T ) se font en trois séries: 

A : M a t h e m a t i c a , p h y s i c a , m e d i c a . (Mathé-

matiques, sciences naturelles, médecine, sciences vétéri-

naires, agronomie.) 

B : H u m a n i o r a . (Théologie, philosophie, philo-

logie, histoire, jurisprudence.) 

C: A n n a l e s . 

Dépôt: La Bibliothèque de l'Université de Tartu, 

Estonie. 


