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1778 griindete David Friedlander mit seinem Schwiegervater Isaac 
Daniel Itzig die ,Jiidische Freyschule" in Berlin. Die Griindung einer 
judischen Schule, der ersten von einer ganzen Reihe jiidischer Schulen, 
die auf der Grundlage der Aufklarungs-Weltanschauung eingerichtet 
wurden, hatte eine neue und bis dahin unbekannte Nachfrage nach 
Schulbuchern fiir Kinder zur Folge, die nicht traditionell-religios aus- 
gerichtet waren. 

Weil Friedlander seine Erziehungsideale verwirklichen wollte, wares 
eine seiner ersten Handlungen, ein Buch fiir den Gebrauch judischer 
Kinder zu publizieren, das seine Erziehungsideale manifestieren sollte. 
Auf seine Art war das Buch sowohl eine Revolution als auch ein 
einzigartiger Ausdruck fur den ~iders~riichlichen und komplizierten 
Charakter der judischen Aufklarung in Berlin. 

Friedlander war der erste, der bewui3t ein judisches Schulbuch fur 
Kinder vorlegte. Jede Komponente dieses Satzes betrifft den innovati- 
ven Charakter seines Unternehmens: Das Wort Kinder ist im moder- 
nen europakhen Sinne g$braucht. Das Wort Schulbuch bedeutete 
ein Buch fur die neuen Schulen, die den Idealen der judischen Aufklt  
rungsbewegung verpflichtet waren. 

Zum ersten Ma1 entstand ein nicht traditionell-religioses Buch fur 
judische Kinder. Damit sind zwei neue Bedeutungen impliziert: zum 
ersten: ein Buch fur judische Kinder, das sich offziell an Kinder wandte, 
und zum zweiten, ein Buch, das als Lesestoff zu ihrer modernen Erzie- 
hung beitragen sollte. 

Der revolutionare Charakter des Buches lag jedoch in seinem offiziel- 
len Status und nicht in dem Lesen selbst begriindet. Das ist der Fall, 
weil Bucher fur judische Kinder, besonders Anstandsbucher und Kate- 
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chismen, nicht d a m  bestimmt waren, dem Kind eine nicht traditionell- 
religiose Bildung zu vermitteln, sondern ihm im Gegenteil die Grund- 
regeln des Benehmens oder die Grundwahrheiten der judischen Reli- 
gion nahebringen sollten. 

Kinder haben naturlich auch vorher nicht-religiose Bucher gelesen. 
Aber diese von Kindern gelesenen Bucher richteten sich nicht an sie 
oder waren zumindest nicht ausschliedlich fur Kinder bestimmt. Diese 
Bucher, wie zum Beispiel in Jiddisch abgefai3te Volksbucher, waren an 
ein breites Publikum adressiert: Laien, Frauen und Kinder. Mit Fried- 
landers Lesebuch kam erstmals ein Buch auf den Markt, das offiziell 
einen neuen Kontext gewahlt hatte und durch diesen neuen Kontext 
seine Bedeutung erhielt. 

Auf der ideologischen Ebene bedeutet die Veroffentlichung solcher 
Biicher eine kulturelle Revolution, die schon untersucht und beschrie- 
ben worden ist, jedoch nicht unter dem Gesichtspunkt von Buchern, 
die fur judische Kinder bestimmt waren. Dieser Gesichtspunkt ist in 
der Tat vergessen und vernachlassigt worden. Die Griinde dafiir sind 
verschieden und werden hier nicht diskutiert. Hier wird nur behauptet, 
dad die Analyse von judischen Kinderbuchern, einschliefllich des von 
Friedlander verfaaten, sehr nutzlich fur unsere Kenntnis der Ge- 
schichte der judischen Kultur ist. 

Eine Studie uber Friedlanders Buch ermoglicht uns nicht nur, eine 
vergessene Episode der judischen Geschichte zu untersuchen, die von 
entscheidender Bedeutung ist, wenn man die Entwicklung der Ge- 
schichte der judisch-hebraischen Kinderliteratur verstehen will. Wich- 
tiger ist, dafl der Fall Friedlander uns den Raum zu betreten ermog- 
licht, in den Mendelssohn seine Anhanger fiihrte, als er eine Tur  in die 
Welt der deutschen Aufklarung offnete. 

Vom Standpunkt der Kulturgeschichte aus zeigt Friedlanders Ver- 
such den praktischen ,NutZen, in den die aufgeklarten Juden ihr Ver- 
stiindnis der deutschen'~ufk1iirungsbewegung und ihrer Ideologie umset- 
zen wollten. 

Das Beispiel Friedlanders bildet zugleich einen Spiegel des judischen 
Verstandnisses der deutschen Kultur der Aufklarung, besonders was 
die Probleme der judischen Erziehung am Ende des 18. Jahrhunderts 
betrifft. Dariiber hinaus bringt er uns dam, eine einzigartige Bemu- 
hung zu untersuchen, die unternommen wurde, um ein judisches Aqui- 
valent zu dieser Welt deutscher Kultur zu schaffen. 

Aus dieser Perspektive werden die folgenden Fragen gestellt: Welche 
Segmente der deutschen kulturellen Welt waren den Juden der Aufkla- 
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rung bekannt und von welcher Art waren diese Segmente? Wares nicht 
eine sehr partielle Welt, die ihnen immer nur durch Verrnittler zur 
Kenntnis gebracht wurde? War sie nicht eklektisch und in gewisser 
Hinsicht anachronistisch? Und schliefllich: Welches waren ihre Ziele 
und Arnbitionen beirn Eintritt in diese Welt? 

Trotz seiner historischen Bedeutung und seiner revolutionaren Zuge 
(oder vielleicht gerade deswegen) hatte das erste Lesebuch fiir judische 
Kinder ein hochst ungluckliches Schicksal. Es war fast von Anfang an 
dazu verurteilt, vergessen zu werden, und hat nicht, wie spater einige 
hebraische Kinderbucher, als Model1 fur weitere Biicher gedient. Ver- 
fasser von Geschichten deutscher Schulbucher erwahnen, dai3 sie es 
nicht in die Hand bekornrnen konnten. Sogar Ritter, Friedlanders 
Biograph, behauptete 1816, dad er das Buch nicht in die Hand bekom- 
men konnte, obwohl es vielleicht noch, wie er sagt, in zwei Exemplaren 
existierte. Soweit ich weifl, gibt es heute noch zwei Exemplare der 
Originalausgabe, welche sich in der Nurnberger Stadtbibliothek und in 
Amsterdam befinden. 

Wie kam es, dai3 dieses erste Buch so vollstandig vergessen wurde? 
Warum gelangte es nicht zu historischer Beriihmtheit? 

Um diese Fragen zu beantworten, ist es notig, zunachst den histori- 
schen Hintergrund und die kulturellen Bedingungen, unter denen das 
Buch entstand, und zweitens, seine Verwendung des verfugbaren judi- 
schen und deutschen Repertoirs der damaligen Zeit zu analysieren. 

Friedlanders Buch entstand naturlich nicht in einem Vakuum. Seine 
Wurzeln lagen in der Geschichte der deutschen Kinderliteratur, die 
schon eine lange Tradition von Lesebuchern fiir Kinder aufzuweisen 
hatte. In der Tat.war es das Inventar deutscher Lesebucher, das be- 
stimmte, welche Texte, hebraische und deutsche, aufgenommen wur- 
den und welche nicht. Durch die Benutzung verschiedener deutscher 
Texte als Modelle fur s e i ~  Lesebuch bemuhte sich Friedlander, ein 
judisches Aquivalent zu deutschen Lesebuchern zu schaffen. Das he&, 
Friedlander versuchte nicht, deytsche Texte ins Hebraische zu uber- 
setzen, sondern er unternahm es mit Hilfe Mendelssohns, deutsche 
Kultur in jiidiscbe Kultur umzuwandeln. In diesem Prozefl sollten die 
judischen Elemente dieselben Funktionen ubernehmen, wie die deut- 
schen Elemente in den deutschen Lesebuchern. 

Im Unterschied zu spateren, in Hebriisch abgefai3ten Buchern war es 
das Hauptziel des Lesebuches zu beweisen, dad es moglich ist, irn 
Judentum dieselben Elemente und Funktionen zu finden, die in der 
deutschen Kultur existienen. Sie rnuflten judisch sein, oder wenn es 
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schwierig war, ein judisches ~ ~ u i v a l e n t  zu finden, dann genugte auch 
ein nicht-deutsches Element, in der gleichen Weise, wie deutsche Lese- 
bucher nicht-deutsche Elemente benutzten. So waren zum Beispiel 
universale Elemente wie griechische, die in deutschen Lesebuchern 
vorkamen, auch in Friedlanders Lesebuch willkommen. 

Diese Suche nach dern jiidischen Lpivalent wurde auf verschiedene 
Weise durchgefuhrt. Welche Xquivalente dies waren und welche Be- 
deutung dieser Prozet3 gehabt hat, rnochte ich jetzt beschreiben. 

Friedlhder versuchte, im judischen Erbe Elemente zu entdecken, die 
der deutschen Kultur ahnlich waren. Wie gesagt, konnte er dabei 
nicht das Verfahren wahlen, fur das sich seine Nachfolger entschieden, 
namlich, deutsche Texte ins Hebraische zu ubersetzen. Er mui3te 
vielmehr in verschiedenen kulturellen Bezugssystemen arbeiten, alten 
wie neuen, urn die Texte zu sammeln, die ihm am geeignetsten erschie- 
nen. In der Tat benutzte Friedlander fast das ganze verfugbare Inventar 
der Zeit, das he& verfugbar sowohl von seinem ideologischen Stand- 
punkt aus wie auch aus seiner Kenntnis hebraischer und deutscher 
Texte. 

Wie aIte und herkommliche deutsche Fibeln und ABC-Bucher 
beginnt das Lesebuch rnit einer kurzen Anweisung zurn Lesen. Hier 
wird das deutsche Alphabet vorgestellt. Solch eine Darstellung des 
Alphabets folgte der Tradition alter deutscher ABC-Bucher. Moderne 
deutsche Lesebiicher wie die von Rochow oder Campe stellten das 
ABC entweder uberhaupt nicht vor oder taten dies mit Hilfe von 
Illustrationen und kurzen Texten, die sich auf den behandelten Buch- 
staben bezogen. Das einzige moderne Lesebuqh, das das Alphabet in 
der herkommlichen Weise brachte, war das Kleine Buch fur Kinderaller 
Stande von Basedow. 

Nachdem das deutsche Alphabet vorgestellt worden ist, bringt der 
Text sehr kurz, ~hne~weitere Kommentare, das grol3e und kleine latei- 
nische Alphabet und die Zahlen. Es konnte sein, dai3 sich Friedlander 
mit der Aufnahme des lateinischen Alphabets Basedows Kleines Buch 
zum Vorbild nahm. Wenn man jedoch betrachtet, wie Basedow im 
ganzen in Friedlanders Lesebuch vertreten ist, stellt man zu seiner 
~ b e r r a s c h u n ~  fest, wie wenig Friedlander sich tatsachlich auf Basedow 
stutzte. Man hatte annehmen konnen, dai3 Basedows Kleines Buch eine 
wichtigere Rolle bei Friedlanders Textauswahl gespielt hatte, und das 
nicht nur wegen Basedows herausragender Stellung unter den Padago- 
gen seiner Zeit und der groi3en Bedeutung seines Lesebuchs, sondern 
auch wegen der einzigartigen Beziehung zwischen Mendelssohn und 
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Basedow. Wie allgemein bekannt ist, hatten Basedow und Mendelssohn 
uber philosophische Themen korrespondien. Ferner bat Basedow 
Mendelssohn, ihm bei der Beschaffung einer finanziellen Unterstiit- 
zung fiir sein Philanthropin in Dessau behilflich zu sein. (In der Tat 
stifteten die Berliner Juden 518 Taler fur seine Schule. In seinem Ele- 
mentarwerk widmete Basedow die ganze Tafel Nr. 80 jiidischen The- 
men .) 

Trorz der engen Beziehungen zwischen Basedow und Mendelssohn 
war Basedows Buch jedoch nur eines der Bucher, die Friedlinders 
Lesebuch als Model1 dienten, und das nur sehr begrenzt und in einigen 
Aspekten, vor allem in den ersten Kapiteln, wo Friedlander Basedows 
A n ,  das ABC darzusrellen, folgte, wenn auch nur in seiner abstrakten 
Struktur. 

WKhrend deutsche Lesebiicher nach jedem Abschnitt einige ubun- 
gen enthielten, stellte Friedlanders Lesebuch alle Elemente des Le- 
sens zusammen dar und brachte dann nur eine Leseiibung. A u k r  dieser 
einzigen Leseubung wird dem Schuler keine weitere geboten. Friedlan- 
der unterscheidet sich vor allem dadurch von deutschen Lesebuchern, 
modemen und herkiimmlichen, daB er Beispielen und ubungen nicht 
vie1 Platz einraumr. 

Diese Tendenz, konkrete Beispiele wegzulassen, die schon im ersten 
Kapitel zu erkennen ist, ist fur das ganze Buch typisch. Das Lesebuch 
tendiert dahin, Regeln und Verallgemeinerungen zu bevorzugen und 
konkrete Beispiele zu vermeiden, ganz zu schweigen von detaillierten 
Erklarungen oder einfachen Geschichten. Dieses Muster ist so typisch 
fur Friedlanders Lesebuch, dai3 es in seiner Vorliebe fur das Allgemeine 
und Abstrakte tatsachlich eher den Abrii3 eines Lesebuchs darbot als 
ein praktisches Lesebuch, das einer weltlichen jiidischen Schule als 
grundlegender Text dienen konnte. 

Eine andere Tendenz, die schon im ersten Kapitel zu erkennen ist, 
bezieht sich auf das, was im ersten Kapitel fehlt. Die ersten sieben 
Abschnitte beziehen sich uberhaupt nicht auf hebraische oder judische 
Gegenstande. Um eine Ahnlichkeit mit dem traditionellen hebraischen 
Katechismus zu vermeiden, verzichtete Friedlander darauf, mit den 
ersten Wortern zu Beginh des Buches einen Text mit judischem Inhalt 
zu iibermitteln. 

Statt dessen zog er es vor, verschiedene neutrale Worter abzu- 
drucken. Nur zwischen dem siebenten und achten Abschnitt er- 
scheint zum ersten und letzten Ma1 ein Hinweis auf etwas Hebraisches. 
Dies geschieht durch Bezugnahme auf eine Kupfertafel, auf der das 
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hebraische Alphabet dargestellt ist. Das Lesebuch enthalt nur die ge- 
schriebenen, nicht die gedruckten Buchstaben. 

Jedenfalls ist dies die einzige Stelle in dem Buch, an der Hebraisch 
vorkommt. In der Folge bietet es alles Mogliche, sogar Gebete, auf 
deutsch. Auch das elementare Gebet, Shma Israel, wird in seiner deut- 
schen Ubersetzung (in hebr%schen Buchstaben) gebracht. Die Stelle, 
an der das Gebet plaziert ist, ist noch aufschlui3reicher. Herkommliche 
deutsche ABC-Bucher fuhren an dieser Stelle (nach der Vorstellung des 
Alphabets) das ,Vater Unser" ein. Friedlanders Einfiihrung von Shma 
Israel an dieser Stelle legt nahe, da13 er das Gebet als jiidisches Aquiva- 
lent fiir ein christliches Gebet benutzen wollte. Friedlander hatten 
andere Moglichkeiten offengestanden. Er hatte zum Beispiel dem Mu- 
ster von WeiSe folgen und mehrere Gebete an den Anfang des Buches 
vor die Darstellung des ABC setzen konnen. Aber die Stelle, die er fur 
Shma Israel wahlte, deutet an, dafi es fiir ihn dem ,Vater Unser" 
entsprach. 

Im dritten Kapitel beriicksichtigte Friedlander die neuesten Ten- 
denzen der Er~iehun~stheorie und druckte hebraische Fabeln ab. Fried- 
landers uberlegungen, Fabeln in sein Lesebuch aufzunehmen, wurden 
von WeiSes ABC und vor allem von Sulzers Lesebuch beeinflufit. 
Trotz der engen Beziehungen der judischen Aufklirung zu Lessing hat 
Friedlander keine von dessen Fabeln aufgenommen. Statt dessen suchte 
er nach einer hebraischen Entsprechung fiir die deutschen Fabeln und 
fand sie in Mendelssohns ~ b e r s e t z u n ~  von Brachia Hanakdan. 

Keine der Fabeln wurde naturlich fur Kinder ubersetzt. Im Unter- 
schied zu deutschen Fabeln fur Kinder jener Zeit war die Moral der 
hebraischen'Fabeln, die auf das 13. Jahrhundert zuriickgingen, entwe- 
der gekunstelt oder unverstandlich. Besonders die Lehre der Fabeln 
ging weit uber das Verstandnis der Kinder hinaus. Die Moral der 
zweiten Fabel, Der Wpffund die There, lautet zum Beispiel: Ein Rauber 
findet leicht Mittel, den kraftigsten Eid unwirksam zu machen. O b  sie 
f i r  Kinder geeignet ist, ist doch sehr fraglich. Was hat eine solche 
allgemeine und spitzfindige Moral mit der Unterweisung von Kindern 
zu tun? 

Hier versuchte Friedlander, zwei Ziele gleichzeitig zu verwirklichen: 
Einerseits konnte er Texte in sein Lesebuch aufnehmen, die mit moder- 
nen Erziehungsbegriffen iibereinstimmten, und andererseits konnte er 
ein hebriisches ~quivalent  fur deutsche Elemente einfiihren. 

Auf die Fabeln folgen moralische Erzahlungen. Moralische Ge- 
schichten dieser Art waren auch in den neuen deutschen Lesebiichern 
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enthalten, und Friedlander hatte sie fiir sein Lesebuch benurzen kon- 
nen. Das tat e t  jedoch nicht. Auch in diesem Fall wollte er ein jiidisches 
Aquivalent fur deutsche Elemente bieten. Zu diesem Zweck war er 
bereit, etwas zu benutzen, was von der folgenden Generation der 
Aufklarung mit dem Bannfluch belegt werden sollte, namlich talmudi- 
sche Texte. Im Gegensatz zur nachsten Generation hielt Friedlander 
den Talmud nicht fur ghzlich unbrauchbar und war also nicht abgeneigt, 
ihn in zwei Kapiteln als Quelle des judischen ethischen Erbes zu ver- 
wenden. Die beiden Erzahlungen, die Friedlander auswahlte, sind tal- 
mudische Texte, die von Mendelssohn ubersetzt worden waren. Von 
den sieben Geschichten, die Mendelssohn ubersetzt hatte, wahlte 
Friedlander zwei aus, und dies waren nicht diejenigen, die fur Kinder am 
besten geeignet waren. Man hatte zum Beispiel erwarten konnen, daS 
Friedlander die sechste Erzahlung: Der Lehrer und der Schiiler, fur sein 
Lesebuch ubernahm, aber das war nicht der Fall. 

Die Erklarung hierfiir hat mit seinen Prioritaten zu tun. Die Frage, 
ob ein Text sich fur Kinder mehr oder weniger eignete, war fur Fried- 
lander weniger wichtig als seine Uberein~timmun~ mit den allgemeinen 
Wertvorstellungen der Aufklarung. Die gewahlten Geschichten hatten 
einen allgemeineren Charakter, wahrend die Geschichten, die er nicht 
ubernahm, eher judische Sachverhalte e~em~lifizierten. So beschreibt 
zum Beispiel eine von ihnen Rabbi Akivas EntschluS, die Thora trotz 
des Verbotes des Gouverneurs weiter zu lehren, was ihn das Leben 
kostete. Solch eine Erzihlung diente nicht Friedlanders Vorstellungen 
uber die idealen Beziehungen zwischen Juden und der nicht-judischen 
Regierung, was die Geschichte uber Alexander Mokdon sehr wohl tat, 
besonders weil sie 'den universalen Charakter des Talmud bezeugte. 

Den universalen Charakter des Buches hat Friedlander auch durch 
die Aufnahme deutscher und nicht hebraischer Gedichte betont. Die 
vier Gedichte (von WeiSe, Ewald und einem anonymen Dichter) wur- 
den in einer der bekanntesten Anthologien der damaligen Zeit verof- 
fentlicht: Ramlers ,Blumenlese". 

Der universale Charakter des Buches wird ferner durch das folgende 
Kapitel betont. In diesem Kapitel, betitelt Andachtsubung eines 
Weltweisen, legt Mendelssohn sein Verstandnis der judischen Religion 
und ihrer Funktion in der Weltanschauung des aufgeklarten Juden dar. 
Mendelssohn betont vor allem die Universalitat Gottes und dai3 er die 
Quelle der Weisheit und der Erkenntnis kt. In der gleichen Weise, wie 
Rochow, Basedow und Campe in ihren Lesebuchern und in ihrer 
Schulpraxis versuchten, eine universale Religi~nsauffassun~ zu vermit- 
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teln, unrernahm es Mendelssohn, eine universale Religion fiir judische 
~ i n d e r  darzubieten. Nicht ein einziger Satz in diesem Text bezieht sich 
in irgendeiner Weise auf die Juden, die judische Nation als das auser- 
wahlte Volk oder auf irgendein anderes Merkmal, das die judische 
Religion von anderen Religionen unterscheidet. Ganz im Gegenteil 
beschreibt Mendelssohn die Bedeutung Gottes und der Erkenntnis 
Gottes in allgemeinen Ausdriicken, die mit jedem ahnlichen Versuch 
aufgeklarter Christen ubereinstimmen. Der Unterschied zwischen 
Mendelssohn und Basedow liegt nur darin, da8 der von Basedow impli- 
ziene Leser deutlicher erkennbar ist als der Mendelssohns. Base- 
dows Leser wird nicht nur durch den Ton des Textes charakterisiert, 
sondern geht auch aus der Art und Weise hervor, wie grundlegende 
Fragen nach Gott und dern Glauben an Gott erklart werden, wogegen 
Mendelssohns Text allgemeiner ist, ein bestimmtes Wissen uber reli- 
giose Dinge als selbstverstandlich ansieht und sich auch an Erwachsene 
richten konnte. 

Dieses Kapitel leistet mit dern folgenden Text auch einen Beitrag zu 
einer universalen Religion. Es ubernimmt einen Vorbereitungsgebet 
genannten gebetsahnlichen Text. Dieser Text war urspriinglich die 
Ubersetzung eines Gedichtes des beriihmten mittelalterlichen judi- 
schen Dichters Jehuda Halevi. Das Lesebuch bringt nur den ersten Teil 
des Gedichts: Gott, gegen dich all meine Lust. Von all den Gedichten, 
die Mendelssohn iibersetzte, nahm Friedlander nur eins in sein Lese- 
buch auf. Es war jenes, das besser als andere den judischen Auffassungen 
der Aufklarung von Religion entgegenkam in dern Sinne, da8 es die 
universale Beziehung zwischen Mensch und Gott beschreibt. 

Diese universale Tendenz kommt in dern letzten Kapitel zur vollen 
Entfaltung, das aus mehreren Texten mit moralischer Unterweisung 
besteht. Die Texte sind verschiedenen Quellen entnommen, aber sie 
haben alle dasselbe Verstandnis von Ethik und Moral. Kurz gesagt 
bieten sie ein universales Verstandnis humanistischer Werte, wie es der 
judischen, griechischen und deutschen Tradition gemeinsam ist. Die 
moralischen Texte sind drei Quellen entnommen: dern Talmud, 
Lichtwers Fabeln und Sulzers Voriibungen zur Erweckung der Auf- 
merksamkeit und des Nachdenkens. Der erste Teil dieses Kapitels 
,Sittenspriiche und Sprichworter" bietet moralische Unterweisung in 
Form von Sprichwortern, Redensarten und Aphorismen, die dern Tal- 
mud entnommen sind. In diesem Teil folgt Friedlander dern Muster 
neuer deutscher Lesebucher, zum Beispiel von C a m p ,  WeiBe und 
Basedow. Hier zieht Friedlander wieder die gleichen Elemente heran, 
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wie sie in deutschen Lesebiichern enthalten sind, das he&, einen kur- 
Zen aphoristischen Text, dessen Ziel es ist, in einer sehr pragnanten 
Weise weltliche Weisheit zu vermitteln, wie zum Beispiel erwiinschtes 
Verhalten, Beziehungen zwischen dem Menschen und seinen Freun- 
den, seiner Umgebung, Gott  usw. Im Falle der Sprichworter in deut- 
schen Lesebiichern passen sich die Texte jedoch gewijhnlich dem 
Adressaten an und konnen nicht mii3verstanden werden. So tendieren 
die Sprichworter deutscher Lesebiicher zum Beispiel dahin, konkrete 
Beispiele zu bevorzugen, in der Annahme, dafl es fiir ein Kind leichter 
ist, eine konkrete Fassung zu verstehen und keine allgemeine Formulie- 
rung. Das trifft auf Friedlanders Lesebuch jedoch nicht zu. Die Texte 
sind direkt aus dem Talmud entnommen und konnten daher nicht dem 
Verstandnis von Kindern angepaflt werden. 

Die Auswahl talmudischer Redensarten woke  die Ideen der Aufkla- 
rung vermitteln mit besonderer Betonung der Werte der Produktivitat 
und der Pflichten des einzelnen gegenuber der Gesellschaft, so zum 
Beispiel die Idee, da8 der einzelne entweder soziale Beziehungen unter- 
halt oder stirbt, oder die Idee, dai3 ein Mensch, der arbeitet, keinen 
Hunger leidet. Es ist fast iiberflussig zu sagen, dai3 nur die Sprichwor- 
ter, die mit den allgemeinen Ideen der Aufklarung ubereinstimmten, 
von Friedlander ausgewahlt wurden. Um aber seine starke Verbunden- 
heit rnit den Ideen der Aufklarung zu betonen, nimmt Friedlander in 
dieses Kapitel mit Lichtwers Fabel einen deutschen Text der Aufkla- 
rung auf. Er tut  dies, indem er den letzten Satz dieses Kapitels mit 
Lichtwers Fabel verknupft. Die Fabel behandelt ausfuhrlich eine fur die 
vorhergehenden Sprichworter typische Idee: die Beziehung zwischen 
Verbrechen und Strafe. Ihr Beitrag zu diesem Kapitel liegt hauptsach- 
lich darin, dafl sie das Gemeinsame zwischen dem Talmud und den 
universalen Ideen der Aufklkung hervorhebt. Der letzte Teil des Kapi- 
tels ist der einzige, der direkt aus einem deutschen Lesebuch ubernom- 
men wurde, aus Sulzers ~ d r i i b u n ~ e n  zur Erweckung der Aufmerksam- 
keit und des Nacbdenkens. Der Hauptzweck der ~ b e r n a h m e  war, wie 
schon erwahnt, hebraische und deutsche Texte als gleichwertig 
hinzustellen, Texte anzubieten, die aus verschiedenen kulturellen 
Wurzeln stammten. In diesem Fall sind es alte Texte in deutscher 
Bearbeitung, die ahnliche Ideen wie das Hebraische vermitteln und 
daher gleichsam aus derselben humanistischen Tradition hervorgehen. 
Friedlanders Beispiele sind zwei Kapiteln von Sulzers Lesebuch ent- 
nommen, Kapitel3, ,Beispiele von Tugenden und Lastern", und Kapi- 
tel4, ,,Ventand und Unverstand". Von den 61 Beispielen des dritten 
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Kapitels nahm Friedlander sechs auf, von den 61 kleinen Geschichten 
des vierten Kapitels nur vier. Mit den nachsten zwei Kapiteln: ,Ver- 
stand in kurzen Redenu und ,,Vergleichungenu wurde ahnlich verfah- 
ren. Das bedeutet naturlich, dai3 Friedlander aus dem Buch von Sulzer 
eine spezifische Auswahl traf, obwohl er die Texte selbst kaum veran- 
derte. Nach welchen Prinzipien nahm er seine Auswahl vor? Einige sind 
klar: Friedlander bevorzugte die kurzen Geschichten, zog das Ab- 
strakte dem Konkreten und griechische Geschichte der deutschen oder 
franzosischen vor. Mit Ausnahme eines einzigen wahlte er nur die 
Beispiele aus, die sich auf die romische oder griechische Geschichte 
bezogen. Weiterhin war firr Friedlanders Umgang mit den Texten seine 
Bevorzugung einer gewissen Struktur charakteristisch. Friedlander 
liebte eine Struktur, welche mit der Verallgemeinerung begann und erst 
danach ein konkretes Beispiel zuliei3, und sogar dann behielt er nicht 
mehr als ein oder zwei Beispiele in dem Text bei, wogegen das Original 
eine Reihe davon zu bringen pflegte. Diese Vorliebe fur das Abstrakte 
ist typisch fur das ganze Buch. 

In der Tat, Friedlanders Model1 ist sehr abstrakt, und es deutet die 
Ideen und Auffa~sun~en, die es vermitteln mochte, nur an. Es zeichnet 
kein vollstandiges Bild, sondern bietet nur ein Puzzle, das sich aus den 
Teilen der judischen Welt der Aufklarung zusammensetzt, besonders 
insofern es sich um Erziehungsprobleme am Ende des 18. Jahrhunderts 
handelt. Dieses Puzzle gibt uns trotz seines fragmentarischen Charak- 
ters ein verlaflliches Bild des ersten judischen Verstandnisses von 
Buchern fur Kinder. 

Friedlanders Lesebuch fie1 kurz nach seinem Erscheinen dem Schick- 
sal des Vergessenwerdens anheim. Dies kann man vom historischen 
Standpunkt aus verstehen, weil der Text einen Adressaten ins Auge 
fassen mui3te, der in der Wirklichkeit nicht existierte und den man 
nicht erschaffen konnte. Es war unmoglich, einen Leser zu konstru- 
ieren, der ein judisch-deutsches Buch brauchte. Man m d t e  sich entwe- 
der fur deutsche oder fur hebraische Bucher entscheiden. Friedlanders 
Buch befand sich zwischen zwei Welten, und diese schwanken zwischen 
den beiden Kulturen, oder im Gegenteil: der Wunsch an beiden zur 
gleichen Zeit festzuhalten, war die Ursache dafur, dafl es von der 
Geschichte vergessen wurde. Fur das Verstandnis der judischen Erzie- 
hung und der judisch-hebriischen Kinderliteratur in Deutschland ist 
die Analyse dieses Buches jedoch unentbehrlich, da es das einzigartige 
Bemuhen der Aufklarer verkorpert, eine judisch-deutsche Kultur zu 
schaffen. 
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