
Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliserings
projekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, 
lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den 
almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores 
fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle 
interesserede.

Støt vores arbejde - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 
personligt brug.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk
https://slaegt.dk


D. Simonsen

Mendelssohniana — aus Dänemark



Fra Forfatteren

D. Simonsen

Mendelssohniana — aus Dänemark

Sonder-Abdruck aus der Festschrift 
zum siebzigsten Geburtstage Martin Philippsons

Breslau
Buchdruckerei A. Favorke 

1916



Seit ganz fruher Jugendzeit stehen bei mir die Namen Mendels- 
sohn und Philippson in naher Verbindung. Wenn am Freitag Abend 
der Wochenabschnitt der Thora durchgenommen wurde, hatte mein 
Vater s. A. die Philippsonsche Ausgabe vor sich, aus deren Kom
mentar und Bildermaterial das und jenes den Kindern mitgeteilt 
wurde, die ihrerseits in dem „Mendelssohn-Chummesch“ der hebrai- 
schen Lektflre der Sidrah folgten *). Spater wurde ich durch das von 
Ludwig Philippson geleitete „Institut zur FOrderung der jQdischen 
Literatur" mit Kayserlings trefflicher Biographie Moses Mendelssohns 
bekannt und dann erfuhr ich, daB der Vater unseres Jubilars als 
Sohn des Hauptlehrers Moses Ph. in Dessau, Mendelssohns Geburts- 
ort, geboren sei, und daB jener Moses das tJbersetzungswerk „Moses 
Dessaus" fortgesetzt håbe. In einer Festschrift zu Ehren des hoch- 
geschatzten Vorsitzenden der „Gesellschaft zur Forderung der Wissen- 
schaft des Judentums", .des Mannes, der mit echt judischer Pietåt 
seine Vorfahren auch durch seine eigenen verdienstvollen Taten stets 
wieder in Erinnerung bringt, muB es mir recht natiirlich vorkommen, 
daB mein bescheidener Beitrag dem Mann und dem Kreis gelte, von 
dem aus die Verbindungslinien mit den Vorfahren des zu feiemden 
Jubilars mir so altbekannt und ganz besonders vertraut sind. Und 
wenn gewunscht wurde, daB diese Festschrift namentlich Beitråge zu 
der Geschichte der Juden in Martin Philippsons Vaterlande enthalten

*) Ed. Offenbach 1303 — 09, was ich deslialb orw&hne, wcil die schon 
ausgestattete, hierorts nicht seltenc Ausgabe in den groBen hebråischen Biicher- 
verzeichnissen entweder garnicht oder ungenau (Benjacob, Ozar ha-Sefariin, 
ri 299) verzeichnet ist. Die Wego der judischen Bucherverbrcitung sind noch 
recht nnerforscht, zum groBen Teil wohl jetzt unerforschbar. 
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solle, so werde ich meinerseits ein paar Kleinigkeiten aus meinem 
Vaterlande mitteilen; denn viel Kårrnerarbeit ist noch zu leisten, 
bis das umfassende Werk fiber Mendelssohn wird geschrieben werden 
konnen.

DaB Mendelssohn starke Verbindungen mit dånischen Juden 
hatte, ist Iångst bekannt. Sein gelehrtester und treuester Mit- 
arbeiter auf judisch-literarischem Gebiete, Hartwig Wessely, gehorte 
wie sein Bruder Moses1) einer angesehenen dånischen Familie an. 
Der Beitrag H. Wesselys zu Mendelssohns Pentateuch-Ausgabe, der 
Kommentar zum III. Buch Moses, ist wohl heute der einzige, der noch 
des wertvollen Inhalts wegen studiert wird. In Danemark war aber auch 
Mendelssohns ergebener Schuler und Biograph Isak Euchel geboren. 
Und zu den sogenannten Measfim, den Jungern der Mendelssohn- 
Schule zahlten auch der hochgebildete Kaufmann und Schriftsteller 
Gottleb2) Euchel, Isak E.s Bruder, und der allerdings erst in reifem 
Alter nach Danemark eingewanderte Gedalja Moses aus Ober- 
schitzko3), der hier in Kopenhagen den Mann ausbilden solite, der,

1) Als Måcen Leasings bekannt. Das nach seinem Tode erschienene 
Buch heiBt: M. Wesselys hinterlassene Schriften. Falsch bei Furst, Biblio- 
theca judaica s. v. Eine neue, um alles Reinhebråische gektirztc — da Ben- 
jacob jetzt hier eintritt — vervollståndigte und mit besonderer Sorgfalt korrigierte 
Bibliotheca judaica w&re sehr erwunscht.

2) Der Familienname Euchel oder Eichel (wie die hierorts wohnenden 
Familienmitglieder sich Iångst nennen) ist nur der gebrkuchliche Kinnuj ^2’X 
des Namens des GroBvaters von I. und G. Euchel: Jechiel Levin. Auf 
Dånisch wurde der Letztgenannte Israel genannt, welche ungereimte Wieder- 
gabe in der Familie in alterer Zeit Sfters vorkommt. Gottleb ist eine ein- 
fache deutsche Ubersetzung des Namens Jechiel; wenn unser Autor sich Gott
leb Jechiel Euchel schrieb, gab er im Grunde denselben Namen dreifach 
wieder. Ein anderes Mitglied der Familie, ebenfalls ein befåhigter Mann, da er 
sich vom einfachen Schuhmachermeister zu einem geschmackvollen Dichter und 
politischen Redakteur emporgearbeitet hat, wåhlte den ungenauen aber mund- 
gefålligeren Namen Gottlieb. Eine Stammtafel der Familie Eichel hat der 
Bibliothekar Josef Fischer, Kopenhagen 1904 veroffentlicht. — Da Gottleb 
Euchel so wenig gekannt ist (s. ZfGdJD. IV, 97) verweise ich auf meinen 
Artikel in: Dansk biografisk Leksicon IV 618 f. (wo aber zu korrigieren ist, 
dafl der Vater Gottlebs Abraham hiefl) und mache aufmerksam auf S tein
schneider, Cat. Bodi. S. 146, No. 930; S. 577, No. 3173 (dje ChiSre J—L); 
S. 988, No. 7, S. 1054 No. 5203 (Chifire J—L).

s) Vgl. meinen Artikel in Dansk biografisk Leksicon XI, 480. Forner 
MGWJ. 1905, 738; 1906, 216; 1909, 723; 1914, 346. — Mein (angeheirateter>
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so verschieden er auch sonst von Mendelssohn war, vielleicht doch 
am ehesten zu nennen ist, wenn wir unter den geistigen Fuhrerft 
des Judentums des 19. Jahrhunderts jemanden suchen, der als der 
„Weise“ im Leben noch mehr wie im Werke mit Mendelssohn in 
Parallele gestellt werden konnte: ich denke an Isak Noa Mannheimer.

Mendelssohn war tibrigens nicht immer der abgeklarte, ruhige 
Philosoph, als den wir ihn uns gern vorstellen. Hier håbe ich 
noch eine vor einigen Jahren verstorbene alte Dame gekannt, die 
von ihrem Vater eine Anekdote uber sein sehr unangenehmes Zu- 
sammentreffen mit M. gehort hatte. Jener, der zufållig auch ein 
nach Berlin gekommenes Dessauer Kind war, hatte als Laufbursche 
von seinem Chef den Auftrag bekommen, den „Herrn Moses“ aufzn- 
suchen und ihm zu sagen, daB eine Faktura, die der Philosoph, zu- 
gleich ja wohlbestallter Fabrikbuchhalter, ausgestellt hatte, unrichtig 
ausgerechnet sei. Mendelssohn drehte sich, als der Junge den Be- 
scheid hervorgestammelt hatte, auf seinem Drehstuhl um, sah das 
ungliickliche Papier gar nicht an, briillte aber den Jungen mit 
soleher Heftigkeit an: „Geh’ nach Hause, die Rechnung ist vollkommen 
richtig!", daB die Erinnerung daran sich vom Vater auf die Tochter 
noch sehr lebhaft erhalten hatte.

Sehr oft erwahnt ist ja die Tatsache, daB der dånischeStaatsminister 
Ove Guldberg auf die Bitte von Mendelssohns Freund August Hennings 
es erwirkte, daB der dftnische Konig Christian VIL und der Kronprinz 
als Subskribenten auf die Pentateuchausgabe zeichnetén, wodurch ver- 
hindert wurde, daB der Oberrabbiner von Altona dem Werke Mendels
sohns kraftig entgegentreten konnte. Selbstverståndlich fanden sich 
auch sonst hier viele Abnehmer: auBer der kgl. Bibliothek, den Herren 
Guldberg, Hennings und dem als Beichtvater Struensees bekannten 
Dr. Munter noch 56 Personen, von denen doch wenigstens 50 Juden 
waren2). Unter den Subskribenten waren selbstverståndlich auch per- 
sdnliche Freunde und Verwandte Mendelssohns und Wesselys vertreten.

GroBonkbl Simon Ncnkirch, der im Mcassef 1789, 377 als Subskribenten- 
sainmler in Kopenhagen genannt wird, ist ebenfalls erst als reifer Mann nach 
Kopenhagen gekommen.

J) Kayserling (M. Mendelssohn2 S. 297) und Grunwald (Jahrbuch f. j.
G. u. L. 1908, 131) haben falsch: C. Vgl. auch Philippson, Neucste Ge- 
schichte des jiidischen Volkes I, 71.

2) Kayserling a. a. O. S. 5542, S. 428.
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Von diesen ist einer der bekanntesten M.s Schwager Josef Guggen- 
heim, an den der Einffihrungsbrief Mendelssohns fflr Isak Euchel 
bei dessen Btickreise nach der Vaterstadt Kopenhagen mit gerichtet 
war. Dieser Brief ist mehrfach gedruckt. Hier mochte ich aber 
eine Notiz mitteilen, die vielen deutschen Lesern sonst schwerlich zu 
Gesicht kommt. Im sechsten Bande von Louis Bobés: efterladte 
Papirer fra den Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770—1827 
Kobenhavn 1903 S. 597 (Hinterlassene Papiere aus dem R’schen 
Familienkreis) wird aus einer handschriftlichen Briefsammlung 
folgende unsern G. betreffende Njchricht von dem soeben genannten 
Dr. Munter mitgeteilt. Munter schreibt 24. Sept. 178*Z_ (deutsch): 
„Moses Mendelssohns Schwager, ein judischer Kaufmann, der sich hier 
einige Zeit aufgehalten hat1), ist vorgestern bei mir gewesen und hat 
mir sein Verlangen bezeugt, zum Christentum iiberzutreten. Er 
scheint mir ein Mann vpn Kopf zu sein, verlangte nicht viel mund- 
lichen Unterricht, sondern nur Bueher, um sich sefbst aus ihnen be- 
lehren zu konnen. Das aber håbe ich ihm vorausgesagt, daB ich 
mich nicht eher mit ihm ein lassen wurde, bis ich an seinen Schwager 
geschrieben und von dem erfahren hatte, daB er ein wohldenkender 
Mann sey. Damit ist er vdllig zufrieden, hofft auch, daB ihm 
Mendelssohn ein gutes Zeugnis geben werde.“ Aus der Taufe2) wurde

') Jos. Guggenheim war vorher einige Jahre in Meniel Leiter cines von 
Mendelssohn crrichtcten Geschåftes, das aber nicht ging, a. a. O.2, S. 257.

-) Man str&ubt sich zu glauben, daB ganz niedrige Motive bei einem 
Schwager Mendelssohns, zudem bei einem solehen, der sich ltihmen konnte, von 
diesem gefSrdert worden zu sein, mitgespielt hatten. Vielleicht waren sie aber 
doch nicht ganz ausgeschlossen. Es wurde n&mlich Guggenheim, als er sich 
hier verlobt hatte und ein Geschaft mit „Galanterie- und Fabrikswaren“ er- 
offnen wolltc, schwer gemacht, das ndtige Privilegium zu erhalten. Der Altmatin 
der Kolonial- und Eisenwarenhandlerzunft, der am 6. Sept. 1782 (!) sich gegen 
Guggenheims Gesuch ausfuhrlich wendet, entdeckte gar, daB Guggenheim evt. 
die Rechte von 4 Znnften kranken wurde. Aus dem langen Gutachten darf 
ich vielleicht ein paar bezeichnende Satze deutsch wiedergeben: „Sie [die 
Juden] haben sich jetzt allen Detailhandel angemaBt, leben vorzuglicb, kleiden 
sich pråchtig, kaufen die besten und bequemsten H&user der Stadt flir das. 
Geld, das sie mit Recht oder Unrecht von den Christen, den Kindern des Landes 
und zum Teil torichten Einwohnern, gewonnen haben, und sie werden ver- 
mutlich in kurzer Zeit die eigenen Kinder des Landes cbristlicher Religion 
von allem Handel getrieben haben“ usw. usw. (Meddelelser om Urte — og 
Isenkræmmer til 1861, — samt Sukkerbagerlaget 1693 København 1893, S. 146—48). 
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nichts. Vielleicht hat gar Dr. Munter, der gewiB in aller Ehrlichkeit 
schreibt, mehr zu hOren gemeint, als Guggenheim wirklich gesa^t 
hat. Die groBe Taufbewegung in Danemark setzte jedenfalls erst spater 
ein, um dann, nachdem sie allerdings måchtige Verheerungen an- 
gerichtet hatte, wieder recht plStzlich aufzuhCren. Damit will ich 
aber nicht gesagt haben, daB Josef Guggenheim nicht schwftrmerische 
Ideen hatte hegen kOnnen. HOren wir, was in unserem alten Be- 
grabnisbuch auf derjenigen Seite, die den gewaltsam ans dem Leben 
Geschiedenen gewidmet ist, uns berichtet wird. Da wird S. 168 
notiert1):

„Rachel [ursprunglich geschrieben: Sarah, vom Schreiber 
korrigiert], welche genannt wurde „die schSne Rachel", wurde er- 
trunken gefunden bei die langeBruck, beerdigtMittwoch, den 27. Tammus 
5565 [= 24. Juli 1805]. Sie wurde begraben auf dem alten Friedhof 
bei der Bretterwand, ohne Beteiligung der Chevra kaddischa."

Unmittelbar darauf wird verzeichneta):
„Josef Guggenheim wurde ertrunken gefunden bei dem Kvåst- 

haus [ein Marinehospital, nicht weit entfernt von der langen Brticke] 
und wurde beerdigt Mittwoch, den 4. Ab (soli wohl sein den 5.) 5565 
[der 5. Ab war Mittwoch, den 31. Juli 1805]. Er wurde begraben 
auf dem alten Friedhof neben der eben erwahnten Sarah (lies: Rachel), 
ohne die Beteiligung der Chevra kaddischa.“

Wenn man nun weiB, wie selten Selbstmorde bei den Juden 
in jener Zeit vorkamen — die Liste hat unmittelbar vor „der schOnen 
Rachel" eine åhnliche traurige Begebenheit, die volle 12 Jahre zuruck- 
liegt — wenn man ferner den einzig dastehenden Zunamen der Rachel 
beachtet, dann darf man wohl vermuten, daB zwischen dem Ertrinken 
der Rachel und demjenigen des damals 62jåhrigen Familienvaters3)

*) (korrigiert in: ^m) mtyyjHVty XH [sic] XIpJH (korrigiert in: ^FID HIV 

niuiD n"opn non i"d n dv mapj p’in ’jjx^ xh x”3 [sie] y3tsj nxxojn 
.p"n rnpDyrn ’"y x^ pjx^B xn x”3 ]tr’ co^y n’3 =J y"3 ^y

2) ri"cm 3x^> n nr i3p:i rin tsty’iu iyn x”3 ysta xxddj

B’nap =1 n"p3 mpoynn »"y x1? pies ^rni mty ^ux itr y"3 ^y ruio 
.[man

3) Dr. L. Bobé war so freundlich, mir einige einschliigige Notizen aus 
der Volkszåhlung von 1801 mitzuteilen: damals war Guggenheim 58 alt. 
In dem oben erwahnten Gutachten von 1782 wird G.: „jung und unerfahren“ 
genannt. Er war damals etwa 39 Jahr alt!

— V —
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eine romantische Verbindung besteht1). Vielleicht ein Vorlaufer der 
Doppelselbstmorde — denn daB die eine Leiche 8 Tage spater als 
die andere auftaucht, ist nichts Seltenes — die vor einigen Jahrzehnten 
hier durch ein schwedisches Paar eingefuhrt, eine Zeitlang grassierten, 
bis sie ebenso plotzlich aufhorten.

Der andere hier wohnende Schwager Mendelssohns, Moses Fiirst, 
spielte eine viel groBere Rolle als Leiter der Opposition innerhalb 
der Gemeinde. Eine Erwåhnung der inneren Kampfe in der judischen 
Gemeinde Kopenhagens, welche namentlich in dieser und in der 
folgenden Generation als Folge der Mendelssohnschen Stromungen 
sich entwickelten, wurde hier allzu weit fuhren2).

Kurz erwahnt darf aber werden, wie nicht nur damals Mendels
sohn seitens danischer Christen beachtet wurde, sondem, wie noch immer, 
in unseren Tagen, der Mendelssohnsche EinfluB in der danischen christ- 
lichen Kirche gespurt wird, wenigstens nach der Schilderung eines 
angesehenen danischen Kirchenhistorikers, Anderswo håbe ich schon 
erwahnt, daB der Rationalist, General Reichsgraf Herman Valdemar 
Schmettow3), mit Mendelssohn (und mit Dohm) in Verbindung stand 
(siehe Monatsschr. f. Gesch. und Wissensch. des Judentums 1909, 
229). Man las hier mit groBer Begeisterung Mendelssohns „Phadon", 
der ja auch ins Dånische ubersetzt wurde. Nachdem die Kantsche 
Philosophie hier eingefuhrt worden war, schrieb der Dichter Schack 
Staffeld etwa 1797 an einenFreund: „Wenn Sie, bevor die kritische 
Philosophie hervortrat, Mendelssohns Phadon gelesen haben und noch 
des Eindrucks sich erinnern, den das Buch auf Sie machte, dann 
werden Sie gestehen, daB Sie zuletzt nicht an die Unsterblichkeit 
glaubten, sondern derselben gewiB waren. Sie dachten: es kann 
gamicht anders sein.“ Das Buch, dem ich dieses Zitat4) entnehme:

v) Finanzielle Schwierigkeiten waren damals in Guggenheims Geschåft 
nicht vorhanden, wie mir Hr. Bibliothekar J. Fischer aus dem judischen 
Massenverwaltungsprotokoll freundlichst mitgeteilt hat; die Masse war solvent, 
und die Kreditoren wurden also befriedigt.

2) AuBer den ælteren Buchern kann ich jetzt auf die Darstellung meines 
Schwagers, des Rathausbibliothekars J. H. Salomon, verweisen in der von ihm 
und J. Fischer im Auftrage der Danmark Loge B. B. ausgearbeiteten: Mindeskrift 
i Anledning af 100 Aarsdagen for Anordningen af 24 Marts 1814. København 
1914 4°.

3) Dansk biografisk Leksikon XV, 201—5.
4) Urspriinglich in Schack Staffeldts Lebensbeschreibung mitgeteilt.

— VI -
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L. Koch: Oplysningstiden i den danske Kirke 1770—1800 (Die 
Aufklarungszeit) København 1915, will unter anderm einen groBen 
EinfluB Mendelssohns auf die dånische Aufklarung nachweisen. 
Ganz besonders will aber derselbe angesehene Schriftsteller in einer 
kirchlichen Zeitung „Plovfuren" (die Ackerfurche) 1913, Nr. 49 nach
weisen, daB die sogenannte „duldsame Volkskirche", die hier noch heute 
ein Gegenstand der Liebe und des Widerstandes ist, ganz direkt auf 
die kirchenpolitischen Anschauungen Mendelssohns zuruckgeht. Der 
Probst Koch will namlich nachweisen, daB der dånische Vater dieser 
„Duldsamkeit", welche innerhalb der Volkskirche den Predigern 
groBe Lehrfreiheit gewåhren will, der beruhmte Dichter, Historiker 
und Theologe Grundtvig, einfach aus Mendelssohn, besonders aus 
dessen Schrift „Jerusalem", seine Weisheit geschiipft håbe. Die Einzel- 
heiten durften kaum interessieren. Ich fuhre deshalb nur seine Konklusion 
an, aus der man zugleich Kochs Unwillen gegen diese „Duldsamkeit" 
ersehen wird: „daB keine Wahrscheinlichkeit dafur besteht, daB eine 
Kirchenordnung, die vor mehr als 100 Jahren von einem Juden 
erdacht wurde . . . fur unsere Tage passen solite", und flige noch 
hinzu, daB gerade in diesen Tagen ein neuer Bischof (fur das Stift 
Aalborg) ernannt worden ist, dem man eben nachsagt, daB er, bei 
aller eigenen Orthodoxie, doch jener Politik von der „duldsamenKirche" 
stark zugeneigt sei. So kOnnen also, wenn unser Kirchenhistoriker 
im Rechte ist, woruber ich mir kein Urteil anmaBen werde1), die 
Mendelssohnschen kirchenpolitischen Anschauungen noch heute einen 
Platz in der dånischen Volkskirche beanspruchen!

Wenn die Ged anken des Philosophen heute noch leben, manchmal 
sogar auf Gebieten, die ihm selbst ganz fremd waren, so muB doch 
jeder Mensch der Sterblichkeit seinen Zoll entrichten. Im Januar 1786 
kam die Trauerbotschaft von Mendelssohns Ableben seinen hiesigen 
Freunden zu. Unter diesen war auch ein gewisser Eljakim (dånisch 
genannt: Jakob) Soldin, der, einer begabten Familie2) angehorig,

') Dagegen ist es långst anerkannt, daB Grundtvig von Lessing beeinflufit 
war, als er dem apostolischen Glaubensbekenntnis den Evangelien gegeniiber 
eine hohere Bedeutung beilegte.

2) Am bekanntesten auBerhalb D&nemarks ist wohl der Bildhauer und 
Kunstschriftsteller Emil Soldi (sic) geworden. Er war geboren in Paris 1846 als 
Sohn des dorthin verzogenen David Soldin, eines Bruders Eljakims, und starb 
w&hrend eines Aufenthalts in Bom 1908.

— VII —
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auch etwas hebråisches Wissen hatte. Unter anderm hat er eine 
allerdings ganz kleine hebråische Naturgeschichte verfaBt und heraue- 
gegebenx). Eljakim, dessen Vater Israel Soldin auch hebraischer Ge- 
legenheitsdichter war2), hat nun anlåBlich des Ablebens Mendelssohns 
ein vierstrofiges Gedicht und dazu einen Nachtrag verfaBt, der wohlmehr 
Reimprosa als Poesie genannt werden muB und sofort hier in Kopen- 
hagen gedruckt worden ist. Um dieses StQck, das wohl nur in einem 
einzigen, der hiesigen kdniglichen Bibliothek gehOrenden Exemplar vor- 
handen ist, der volligen Vergessenheit zu entreiBen, gebe ich anbei ein 
Faksimile des Titels und des nur zwei Seiten groBen Opuskulums. Ich 
muB es anderen flberlassen, das Gedicht ins Deutsche zu bbersetzen. 
Warum in den Anfangsworten der Reimprosa die 5 leicht ein- 
zusetzenden Anfangsbuchstaben der Absatze febien, weiB ich nicht. 
Vielleicht war der Verfasser auch ein SchOnschreiber, der in Widmungs- 
exemplaren die jetzt fehlenden Buchstaben als Miniaturbilder, wie 
sie in Handschriften vorkommen, ausgemalt hat3)'.

Da ich die Familie Soldin nun einmal genannt håbe, will 
ich noch erwahnen, daB einer der Brfider Eljakims, namlich

J) Haupttitel: D’^yDH ^2 nrro und Untertitel des ersten Bandes: P’lp 
P21X. Erschienen ist nur Heft I 1787, dem Kammerherrn P. F. Suhm gewidmet 
(„Kammerherr“ ist gedruckt, die Namen Suhms mit groBen hebrkischen Buch
staben in dem einen der zwei der hiesigen kgl. Bibliothek gehSrenden Ezemplare 
geschrieben) s. Biblioteca danica I 592, II165 Ben Jacob, Ozar, S. 537 No. 596. — 
Ein hebrkischcr Katechismus, mit dem lateinischen Titel Catechismus integer 
judaeorum Auctore E. Jakob Soldin und mit dem hebrSischen Titel D’JIDK IDlBf 
erschien ebenfalls 1787; s. Biblioteca danica I, 592; Ben Jakob, S. 568, No. 333. 
Gelegenheitsgedichte s. Biblioteca danica III, 554 (1786) und 562 (1790).

2) 1773. S. Biblioteca danica I, 592 und III, 501. — Israel Soldin starb hier 
11. Junil808, fast 80 Jahre alt. EljakimSoldin war wederbeiderVolkszkhlung 1787, 
wo 8 ortsans&Bige Kinder von Israel S. aufgezkhlt werden, noch bei dem Tode 
des Vaters in Kopenhagen anwesend. Dagegen unterschreibt er bei der Teilung 
der Masse ein halbes Jahr spkter. Er scheint spater wieder abwesend gewesen 
zu sein, da er in den Totenlisten nicht genannt wird (nach Mitteiluug des Herrn 
J. Fischer).

3) S. oben Anm. 1 fiber die Einschreibung von Suhms Namen, die 
fibrigens nicht sehr gelungen ist. Der Katechismus und die Naturgeschichte 
sind in der Thieleschen Druckerei von Eljakim selbst gesetzt und gedruckt, 
wesbalb die Einleitungen und andere Beigaben in verschiedenen Exemplaren 
in verschiedener Form vorkommen.

— VIII -
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der Buchhåndler Salomon Soldin1), der als Verleger und Schriftsteller 
recht tatig war, u. a. im Jahre 1813 kraftig hervortrat, als hier die 
literarische „Judenfehde" wutete. In einem von ihm herausgegebenen 
Blatt „Nordlyset" sagt er damals: „Es ist meine Absicht, mit Be- 
scheidenheit, aber zugleich mit Wårme zu sprechen; denn wer kann 
kalt bleiben in einem Augenblick, - da man eine zahlreiche Menschen- 
klasse [d. h. die Juden] den unanstandigsten (jffentlichen VerhShnungen 
zum Preis gegeben sieht? Fftr die judische Religion schreibe ich 
keine Verteidigung . . . jede Glaubensgenossenschaft ist erhaben 
uber jede Verteidigung. Man hat in Jahrtausenden gestritten, welche 
Religion die beste sei, und das Ergebnis war immer wieder, daB 
jeder Religionsbekenner die seinige fur die beste hielt." Dies nur als 
eine kurze Probe, wie in jener Zeit nicht nur Mendelssohn, sondem 
auch der von ihm unzertrennliche Leasing hier im Geiste fortlebte.

*) Vgl. (Jablonski) Salomon Soldin og Hustru Hanne født Rubens Stiftelse. 
København 1904 S. 22.
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