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v. S ta rck , E., B abylonien  u n d  A ssyrien  nach ihrer alten 
Kultur und Geschichte dargestellt. Marburg a. L. 1907, 
Ad. Ebel (V, 443 S. gr. 8). 9 Mk.

Diese umfassende Darstellung der babylonisch-assyrischen 
Geschichte nnd Knltnr ist nicht für die Gelehrten geschrieben. 
Der Verf. hat bei seiner Arbeit vielmehr an die Gebildeten 
unserer Zeit gedacht, nnd zwar möchte er diesen insbesondere 
zeigen, „wie wenig Grand zu der Annahme einiger Gelehrten 
vorliegt, als könnten die reinen Qaellen der hl. Schrift ans 
dem trüben Sumpfe entsprungen sein, mit dem die Urknnden 
des babylonisch-assyrischen Heidentums nach der Seite religiöser 
Erkenntnis nnd sittlicher Haltung treffend verglichen worden 
sind“ (S. V). Der hiermit angedeutete Standpunkt bestimmt 
denn auch das Urteil der vorliegenden Arbeit in allen Fragen, 
die sich auf das Verhältnis von Israel nnd Babylonien be
ziehen, nnd tr i t t  besonders in der temperamentvollen, prin
zipiellen Erörterung des einleitenden Abschnittes zutage: die 
schiefen Urteile der neueren Assyriologen über die politische 
Stellung der Propheten „haben ihren Ursprung in dem Grund- 
irrtum , als müsse der „gesunde Menschenverstand” in Sachen 
der Religion entscheiden“ (S. 5). In einer darch die Mitteilung 
zahlreicher Qaellenbelege veranschaulichten Darstellung be
handelt der Verf. sein Thema sodann nach folgenden Gesichts
punkten: die Länder und ihre Bewohner, die Herrscher in 
beiden Reichen, Götter und Göttersagen, Schrift und Sprache, 
die Denkmäler, das geistige und religiöse Leben, Staats
verfassung und Rechtsleben, bürgerliche Gesellschaft nnd 
Schule, Künste nnd Wissenschaften, die Städte beider Reiche. 
In einem Anhänge folgt ein Verzeichnis der den Babyloniern 
bekannten Tiere, Pflanzen, Steine und Arzneistoffe. In der 
Hauptsache stützt sich die Arbeit auf Ho mm eis Forschungen; 
ausserdem berücksichtigt sie namentlich die ältere, assyrio- 
logische L iteratur, setzt sich aber auch nicht selten mit den 
neueren Theorien (Delitzsch, Winckler, Jeremias) polemisch 
auseinander. Den Freunden der Motiv- und Namenspekulation 
empfiehlt Starck z. B. die Stadt Iskunsin nnd daB nord
amerikanische Wiskonsin, den Gärtner Isulanu und den Spanier 
Isolani, das sumero-akkadische Hallulaja (Insektenname) und 
das hebräische Hallelujah zu vergleichen (S. 352). Zu kritischen 
Fragezeichen findet man bei der Lektüre vielfach Anlass, und 
zwar fällt vor allem die Sicherheit auf, mit der hier um
strittene Kombinationen als sichere Tatsachen vorgetragen 
werden. So wird Hammurabi ohne Bedenken =  Amraphel 
(S. 46), Sineab =  Sanibu (S. 47), Azriau =  Asarja (S. 89) 
gesetzt. Von Tiplatpileser III. heisst es: ob er durch Gift, 
Dolch oder Altersschwäche sein Ende gefunden, wissen wir 
wie gewöhnlich nicht; „aber das erste ist zu vermuten, weil (!) 
ihm dann vergolten wurde, was er seinem Vorgänger angetan 
hatte, um sich an seine Stelle zu setzen“ (S. 93). Der Bericht

2 Chron. 36, 6—7 genügt dem Verf., um es als sicher hin- 
zustellen, dass Nebakadnezar den Jojakim in Ketten nach 
Babel geschickt habe (S. 134), und viermal soll jener baby
lonische König gegen Jerusalem zu Felde gezogen sein, bis 
es 588 v. Chr. (!) zerstört wurde (S. 136). Bedauerlich ist, 
dass die Belegstellen für die mitgeteilten Inschriften in der 
Regel nicht angegeben sind. Nichtsdestoweniger bietet das 
Bach, wenn man es mit der gebotenen Kritik liest, dem Laien 
mancherlei Anregung und Belehrung.

Wien. Fritz Wilke.

B esä, Fritz, Je su s  d e r  C hristus. B erich t u n d  B otschaft 
in  e rs te r  G esta lt. Leipzig u. Berlin 1909, B. G. Teubner 
( 1 1 1  S. gr. 8). 80 Pf.

Das vorliegende Buch stellt einen Versuch dar, das Bild 
Jesu und seine Botschaft in der Form, wie die liberale Theo
logie sie ansieht, mit den Worten des Neuen Testaments dar* 
zustellen. Das Buch macht den Eindruck einer biblischen 
Geschichte, die unter kurzen Ueberschriften die betreffenden 
Geschichten bringt. Ueber die Absicht, welche den Verf. ge
leitet hat, spricht er sich im Vorwort aus. Es soll denen, 
die an dem Wunderbaren in Christi Person und Botschaft 
Anstoss nehmen nnd so ihn ganz verwerfen, sein Bild nach 
dem ursprünglichen Bericht ohne die spätere Uebermalung 
und sein W ort ohne Zutaten dargeboten werden. Am Schluss 
äussert sich Resa über die Quellen, unter denen er Markus 
den Vorzug gibt und überhaupt nur die Synoptiker anerkennt. 
Dann folgen noch Erläuterungen zu den einzelnen Geschichten, 
soweit sie dem Verf. nötig schienen.

Der Bericht über Jesu Leben setzt nach Markus mit dem 
Täufer ein, die Geburtsgeschichte fehlt. Die Taufe JeBU steht 
unter dem Titel: Berufung Jesu. Die Erläuterungen sagen: 
W ort und Zeichen sei nur von Jesus empfunden. Die Ver- 
suchangsgeschichte ist beibehalten. Die Erläuterung sagt, 
sie sei nicht wirklich geschehen, es sei eine Lehrgeschichte, 
in der Jesus, eben zum Messias berufen, alle falschen An
schauungen von seiner Messiaswürde zurückweise. Von den 
WundergeBchichten sind folgende: Speisung der 4000 (die der 
5000 wird gewählt), der Blinde von Bethsaida, die Ver
fluchung des Feigenbaumes und das leere Grab ausgeschieden. 
Es sind aber auch Wundergeschichten aus den anderen Synop
tikern aufgenommen, z. B. die Geschichte vom Hauptmann von 
Kapernaum, wie Resa überhaupt hier und da die Q.-Quelle be
nutzt, ja  sogar aus Johannes die Perikope von der Ehebrecherin 
bringt, der er nach der Erläuterung synoptischen Charakter 
zumisst, während man sie sonst für unecht hält. Sie findet 
sich im Kodex D. Nach diesem hat Resa aueh die Geschichte 
vom Rangstreit ergänzt.

Einen Teil der Wundergeschichten erzählt Resa nun so,
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dass er gleich das Wanderbare ausschaltet. So den Seestnrm. 
E r berichtet nur, dass eine grosse Stille ward, nachdem Jesns 
die Jünger gescholten, dass sie noch keinen Glauben hatten. 
„Er bedrohte den Wind nnd das Meer“ fehlt. Andere werden 
verkürzt, so die Geschichte von der Verblärong, die unter dem 
Titel: Jesus, Moses, Elias steht. Die Verklärung Jesu fehlt. 
Das andere aber ist ziemlich beibehalten und, wie die E r
läuterung sagt, als Vision des Petrus gedacht.

Ich wundere mich, dass Resa so viel Wunder stehen lässt, da 
diese doch gerade den Anstoss für den modernen Menschen bilden. 
Sogar die Geschichte von Jairi Tochter bleibt und nur die E r
läuterung sagt: es war eine Ohnmacht. Soll einmal das Legenden
hafte ausgeschieden werden, dann müsste Resa doch mehr be
seitigen, oder sollen die Heilungen durch Suggestion erklärt 
werden? Gesagt wird das nicht. Ich glaube nicht, dass dieses 
Jesusbild den Zweck erfüllt, dem es nach des Verf.s Meinung 
dienen soll. Wer ein Jesusbild darstellen will, das dem Ge
schlecht von heute in keiner Weise Anstoss geben soll, der 
wird immer erfahren, dass er nicht auf halbem Wege stehen 
bleiben kann. Da muss so lange abgeschnitten werden, bis 
nichts mehr bleibt. Die Auferstehung fehlt natürlich, obgleich 
Resa in dem Anhang sagt, dass die Berichte von der Auf
erstehung „als historische Dokumente von der Geistesweckung 
Jesu auf seine Gemeinde und von der dieser eigentümlichen Auf
fassung vom Wesen des auferstandenen und erhöhten Christus 
von unschätzbarem W erte sindu. Die Leidensgeschichte ist 
sonst ziemlich lückenlos, die Worte am Kreuz fehlen.

Der zweite Teil bringt die Predigt Jesu unter dem Titel „Die 
Botschaft“ . Hier folgt Resa Matthäus und Lukas, bzw. der von 
ihnen benutzten Quelle (Q). Er stellt hier nach Stoffgrnppen 
zusammen, was sich in Jesu Reden findet und lässt dabei 
auch einiges weg, z. B. die Deutungen der Gleichnisse vom Säe
mann und Unkraut. Das Verfahren, den Stoff nach dem In
halt zu gruppieren, führt dazu, längere Reden zu zerschlagen. 
Was z. B. in der Bergpredigt sich findet vom Salz der Erde 
«nd vom Licht der W elt, bringt er später unter „Jünger
reden“ . Dagegen ist ja  an sich nicht viel zu sagen. Man 
liest gern einmal eine solche Zusammenstellung, die ge
schickt gemacht ist, und hat an den Worten Jesu auch so 
seine Freude. Wenn aber Resa etwa glaubt behaupten zu 
können, dass er die Botschaft JeBU nun in dieser Zusammen
stellung in ihrer ersten Gestalt gegeben habe, so würde ihm 
das wissenschaftlich zu beweisen nicht möglich sein. Insofern 
hat der Titel nur sehr wenig Berechtigung: Botschaft in 
erster Gestalt.

Dasselbe gilt von dem Bericht in erster Gestalt über Jesu 
Bild. Hier ist es Resa ausserdem nicht gelungen, wie ich 
schon hervorhob, ein Lebensbild Jesu zu geben, das allen An
stoss ausschliesst.

D r a n s fe ld . Rudolf Steinmetz.

S cherm ann , Theodor, D. (Privatdozent a. d. Universität 
München), G riech ische  Z a u b e rp ap y ri und das Gemeinde- 
und Dankgebet im I. Klemensbriefe. (Texte u. Unter
suchungen, herausgeg. von A. Harnack u. C. Schmidt. 
XXXIV, 2 b.) Leipzig 1909, J. C. Hinrichs (VI, 64 S. 
gr. 8). 2 Mk.

Eine nette kleine Schrift aus der sorgsamen, genauen und 
zu sichten verstehenden Hand eines jüngeren Münchener 
Forschers, der seinen Fleiss den entlegenen Gebieten der alt
christlichen Literatur zuwendet! — Hier hat ihn ein religions
geschichtliches Interesse dazu geführt, das im ersten Klemens- 
briefe, dem ältesten patristischen Dokumente der heidenchrist
lichen W elt, enthaltene Bitt- und Dankgebet Kap 59 61
(vgl. Kap. 9 —12; 20, 1 — 12; 34, 5—7) unter Beihalt von 
den fast gleichzeitigen Gebeten in Didache Kap. 9. 10 , Pastor 
Harmae mand I, 1, vis. I, 3. 4 auf wörtliche Berührungen mit 
erhaltenen Gebeten an heidnische Gottheiten zu vergleichen, 
wie sie sich nicht sowohl in klassischen Schriften als vielmehr 
in den Beschwörungsformeln der Zauberpapyri finden. In 
letzterem sind nach neuerem Urteile der Gelehrten nämlich 
heidnische Kultgebete verborgen. Daneben mussten auch Vor
bilder der jüdischen L iteratur, wie das wenig beachtete

Formular einer altjüdischen eu^apiana bei Philo de special, 
legg. I c. b. oder des Smones-Eccegebets (D alm an , Worte 
Jesu S. 299) verglichen werden. Ueberhaupt war es nötig, 
eine bereits sehr angewachsene, aber doch ziemlich entlegene 
Literatur heranzuziehen.

S c h e rm an n  hat aber in dieser Hinsicht nicht nur keine 
Mühe gescheut, sondern auch noch Gelegenheit genommen, 
einige frühchristliche magische Gebete, welche dem Gregorios 
Thaumaturgus beigelegt werden und noch nicht veröffentlicht 
waren (über die Entfaltung der Allmacht Gottes S. 1 8 — 22) 
nach eigener Kollation aus Cod. Cryptoferrat Tß XIV heraus
zugeben. Zuerst führt uns Sch e rm an n  die Art solcher 
hymnenartiger Schilderungen der Schöpfung und Schönheit des 
Kosmos in den so gearteten heidnischen Gebeten und den 
Zauberpapyri überhaupt vor (S. 2 — 17), um dann einen sehr 
eingehenden Vergleich der Gebete des Klemensbriefes mit 
denen der Zauberpapyri vorzunehmen (S. 2 3 — 50). Hierzu 
werden 1 . die allgemeinsten Epitheta Gottes, 2 . die Schilde
rungen der Schöpfung und ihrer Ordnungsmässigkeit, 3. die 
im Gemeindegebet ausgesprochenen Bitten wie awiov eXteoov u a., 
4) die verliehenen und erbetenen Gaben, und endlich 5. noch 
die bei Klemens I  Kap 9 — 12 und Pap. Paria 3007 ff. er
wähnten W undertaten bei der Führung Israels ihren einzelnen 
Worten nach durcbgegangen. Nur sehr kurz wird dann noch 
die religionsgeschichtliche Stellung des altchristlichen Dank
gebetes beleuchtet (S. 50 f.).

Die Arbeit, welche in diesen 51 Seiten steckt, erhellt 
schon bei einem Einblick in die S. 52—64 beigegebenen 
Register. Den reichsten Gewinn wird die Lexikographie des 
Neuen Testaments davontragen, und P re u s c h e n  könnte für 
die letzten Lieferungen seines neutestamentlichen Lexikons, 
wenigstens bei der Korrektur und Nachträgen, noch manchen 
Nutzen ziehen. Es ist an S c h e rm a n n s  Arbeit auch zu 
loben, dass er nicht voreilig bei seiner Vergleichnng religions
geschichtliche Schlüsse nach der Art vieler Forscher auf diesem 
Gebiete zieht. Vielleicht hätte er noch eins tun können, näm
lich auch auf einzelne, doch nicht unbedeutsame Diskrepanzen 
in der Beilegung von Epithetis bei dem hervorleuchtenden Sinne 
einzelner gleichlautender Bitten und Angaben hindeuten. Eins 
wird aber auch noch durch diese Vergleichung der Gebets
worte und Formeln dieser Zauberpapyri recht erkennbar: der 
dem Christentume vorangegangene Synkretismus von Jüdischem 
und Altägyptischem mit einer Vermischung von Jahveh, Thor 
(auch Anubis genannt) und Hermes, wie er auch aus den 
Schriften des Trismegistos hervorgeht und sich seit der Ein
bürgerung von jüdischen Kriegern im Dienste der persischen 
Grosskönige seit Kambyses’ Zeit (vgl. die 1907 in Elepbantine 
entdeckte Urkunde ans dem Jahre 408 v. Chr.) allmählich 
ausgebildet hatte. Diese Zauberpapyri sind, soweit sie noch 
aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. stammen, fast frei von christ
lichem Einflüsse. Es findet sich nur dreimal eine nnd zwar 
unpassende Verwendung des Namens Christi. Dagegen kann 
das reiche jüdische Gut in den Gebeten der Zauberpapyri 
nicht verkannt werden. Für die Beurteilung der jadenchrist- 
liehen und unklaren Art des ersten populären Christentums ist 
diese Feststellung nicht unwichtig. Nn.

W o lk an , Rudolf, D er B riefw echsel des E neas S ilvius 
P iccolom ini. (Fontes Rerum Austriacarum. Oester- 
reichische Geschiehtequellen. Herausgegeben von der 
historischen Kommission der Kaiseilichen Akademie der 
Wissenschaften in Wien. Zweite Abteilung. Diplomataria 
et acta. LXI. Bd.) I. Abteilung: Briefe aus der Laienzeit 
(1431 bis 1445). I. Bd.: Privatbriefe. Vorgelegt in der 
Sitzung am 23. Oktober 1907. Wien 1909, in Kommission 
bei A. Holder (XXVIII, 595 S.). 11. 70.

Es tat recht not, dass der Briefwechsel des Eneas Silvias 
Piccolomini (Pius II.) eine gründliche Neubearbeitung eifuhr. 
Denn die letzte erfolgte vor einem halben Jahrhundert (1856 
durch Gg. Voigt), und der hohe Wert dieser Briefe ist doch 
allgemein erkannt. Sind sie doch nicht bloss für den eine 
Quelle hohen Genusses, der in ihnen in erster Linie wertvolle
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historische Aufschlüsse sucht, sondern auch für alle die, die sich 
von dem Hauch einer zwar lockeren, aber ungeheuer viel
seitigen, lebendigen und feinen Persönlichkeit an wehen lassen 
möchten. Doch darüber zu reden ist hier nicht der Ort, so 
verlockend es auch wäre, Charakteristisches anzuführen.

Die abgedruckten 203 Briefe, die nur den Anfang dieses 
umfangreichen Schatzes bilden, darunter 33 bisher unveröffent
lichte von und an  Eneas, sind vom Verf., soweit es möglich 
war, datiert, mit kurzer Inhaltsangabe und Fundort versehen 
und mit textlichen wie knappen sachlichen Anmerkungen 
erläutert. Als Fundort kamen in Betracht das vatikanische 
Archiv, das Staatsarchiv und die Biblioteca communale zu Siena, 
das Kloster Capistrano, Bibliothek des Fürsten Lobkowitz in Prag, 
des Fürsten Chigi in Rom, die Hof- und Staatsbibliothek in 
München u. a. m. Der in letzterer gefundene Briefkodex 
(lat. 12725) ist nach Wolkan 1443/46 von einem gewissen 
L. Scheyter unter des Eneas persönlicher Aufsicht und Teilnahme 
geschrieben worden.

Eine Vergleichung der abweichenden Lesarten an der Hand 
der Manuskripte ergibt, dass Eneas später den Wortlaut seiner 
Briefe vielfach abgeändert hat, indem er sprachlich glättete, die 
Stellen ausmerzte, die ihm als Papst fatal sein mussten etc. Die 
ältesten Drucke gehen auf diese zweite Rezension zurück, die 
jüngeren auf die erste, historisch wertvollere. Sehr richtig be
merkt Wolkan darum, das sei ein lehrreicher Fall, der zur Vor
sicht bei Editionen älterer Texte mahne (S. XXIV). Abgedruckt 
ist natürlich der Wortlaut der ältesten erreichbaren Form. Die 
Abweichungen werden in den Anmerkungen angegeben. — Als 
A b fa ssu n g so rte  kommen vorwiegend österreichische Städte in 
Betracht (Wien, Graz, St. Veit in Eärnthen etc.). So ist die 
Aufnahme der Briefe in die Fontes rerum Austriacarum gerecht
fertigt.

Das günstige Vorurteil, das man einer Arbeit Wolkans von 
vornherein entgegenbringt, wird bei der Durchsicht des Werkes 
reichlich bestätigt. Doch zeigen die Anmerkungen eine merk
würdige Flüchtigkeit in dem Nachweise biblischer Stellen. Von 
Druckfehlern, die hier recht zahlreich sind (S. 85a, 133b, 143a), 
und Inkonsequenzen der Bezeichnungsart abgesehen, sind eine 
Reihe biblischer Zitate gar nicht oder falsch bezeichnet. Was 
soll z. B. S. 130b 3. Reg. 3 — 9 bedeuten? Gemeint ist 
Evang. Luk. 14, 28. S. 143b ist statt Matth. 26, 26 zu setzen: 
Joh. 20, 22, S. 445c statt 2 Kor. 5,8: Phil. 1, 23. Ferner fehlt 
zu S. 189 Z. 25 f: Prov. 24,16. S. 443 Z. 29: Joh. 4 ,14 . 
S. 445 Z. 3 von unten: Röm. 6, 17 ff. S. 446 Z. 18: Off. 14, 13. 
S. 454 Z. 12f.: Ps. 118, 8 f. Diese Liste könnte ich leicht um 
ein bedeutendes verlängern. Vielleicht stellt sieh der Verf. bei 
der Fortsetzung des Werkes einen bibelknndigen Mitarbeiter 
zur Seite, damit auch diese Nebendinge auf das Niveau der 
Gesamtleistung erhoben werden. — „Glycerium“ erscheint in 
der Inhaltsangabe S. 163 wie ein Eigenname, während es doch 
nur ein typischer ist (vgl. Menander, Horazerenz). Das gleiche 
gilt wohl auch von Philorcium S. 322. Auf die Wichtigkeit der 
beiden Stellen S. 494 und 504 „piua Eneas“ —  vgl. „Pius II."
—  konnte vielleicht anmerkungsweise hingewiesen werden.
—  Die „bloss acht guten Könige“ des Alten Testamentes S. 232 
sind auch von Luther addiert worden, in der Widmung seiner 
Auslegung des Magnifikat an Johann Friedrich. War das viel
leicht Allgemeingut erbaulicher Rede?

L e ip z ig .  Lic. Dr. Hans Preuss.

T heo b a ld , Dr. L. (Hilfsgeistlicher in München), D as L eben  
u n d  W irk en  des T en d en zd ram a tik e rs  d e r  R efor
m ationszeit Thom as N aogeorgus se it se iner F lu c h t 
aus Sachsen. (Quellen und Darstellungen aus der Ge
schichte des Reformationsjahrhunderts. Herausgegeben von 
Dr. G. Berbig, Pfarrer in Neustadt-Koburg. IV. Bd.) Leipzig
1908, M. Heinsius Nachf. (106 S. gr. 8). 3. 50.

L e p p , Fr., S ch lagw örter des R efo rm atio n sze ita lters . 
(Dasselbe. VIII. Bd.) (144 S. gr. 8.) 4. 50.

Naogeorgus hat in T h e o b a ld  einen Biographen gefunden, 
der die zweite Hälfte seines wandelvollen Lebens mit anerkennens
werter Gründlichkeit und Sauberkeit darstellte. Viel neues, ur
kundliches Material ist da verarbeitet und zum grossen Teile

im Wortlaute abgedruckt. Doch kann man die Empfindung 
nicht ganz los werden, dass hier tüchtige Arbeitskraft an ein 
ziemlich gleichgültiges Snjet verschwendet ist. Wenigstens be
müht sich der Verf. nicht, in dem Leser die Vorstellung eines 
Gegenstandes von Bedeutung zu erwecken. Indes, wie viele 
glauben immer noch, dass alles, was einmal irgendwo geschehen 
iBt, eben deshalb schon einer mikroskopischen historischen Unter
suchung wert sei.

Eine ausserordentliche Belesenheit ermöglichte es Fr. L epp , 
fast ein halb Tausend Schlagwörter der Reformationszeit zu 
sammeln. Doch hat er darunter auch eine Reihe Wörter auf
gestellt, die eher als Schimpf- denn als Schlagwörter zu be
zeichnen sind, auch wären aus seiner Liste die zu streichen, 
die sich nur ein paarmal nach weisen lassen, denn zum S chlag- 
w o rt gehört der a llg em e in e  Gebrauch. Andererseits aber 
vermisst man sehr wichtige wirkliche Schlagwörter dieser Zeit, 
wie Protestant und Protestantismus, Philippist und Philippismus, 
Oelgötze, Geist (im schwärmerischen Sinne), Hans Worst — 
andere, wie Sakramentierer, Schwärmer, werden nur in der 
Einleitung erwähnt. — Die Ueberfülle des Stoffes zu bewältigen, 
ist dem Verf. nicht recht gelungen: Das zeigt die Disposition, 
die manche Wunderlichkeiten aufweist. So sind z. B. „Partei
wörter“ und „Schlagwörter in bezug auf Sekten und Spaltung“ 
in zwei verschiedene Kapitel getrennt; unter die „Schlagwörter 
aus der Bibel“ ist der „römische Türke“ mit eingereiht, dagegen 
fehlt das hierhergehörige „paulisch“, „apostolisch*' und „christisch“, 
das man unter den „Parteiwörtern“ suchen muss. Da ist das 
Register am Schlüsse eine unumgängliche Zugabe. —  Refor
mation kommt bei Luther schon in der Predigt für den Probst 
von Leitzkau vor (1515). Unter dem Belege für „Sophist“ bei 
Luther durfte der Hinweis auf das so weit im Volke ver
breitete Märtyrerlied von 1523 nicht fehlen. Zu S. 56: mein 
Vorname ist Hans.

Schliesslich sei zu den beiden besprochenen Heftchen be
merkt, dass die Ausstattung ordentlich, aber der Preis merk
würdig hoch ist.

L e ip z ig .  Lic. Dr. Hana Preuss.

R ich a rd , James W ., D. D., LL. D ., The C onfessional
H is to ry  o f T he L u th e ra n  C hurch. Philadelphia, Pa.
1909. The Lutheran Publikation Society (637 S. 8).
3 Dollars.

In dem vorliegenden Werke hat der am 7. März d. J . ver
storbene Prof. J. W. Richard eine Arbeit von zwanzig Jahren 
zum Abschluss gebracht: es handelt sich um eine Geschichte 
der lntherischen Bekenntnisschriften; das bedeutet der (für 
Deutsche missverständliche) Titel „Confessional History“, d. i. 
Geschichte der Konfessionen. Ein reichliches Drittel des 
ganzen Buches befasst sich (bis auf S. 254) mit der Geschichte 
der Augsburgischen Konfession (bis 1555). Dann folgt der 
Bericht über die anderen lutherischen Bekenntnisse (bis 545). 
Der Verfasser hat es für nötig gehalten, die ganze deutsche 
Reformationsgeschichte, soweit sie die lutherische Kirche be
trifft, seinen Lesern zu unterbreiten. Für amerikanische 
Leser wird das gewiss sehr vorteilhaft sein; aber mit be
sonderem Fleisse verweilt er doch bei den Bekenntnisschriften 
selbst, hauptsächlich bei der Confessio Augustana. Mit der 
einschlägigen deutschen Literatur über den Reichstag zu 
Augsbnrg und die Entstehung der Konfession ist er wohl ver
traut^ sie ist bis in die neueste Zeit benutzt. (Von Schuberts 
Arbeit über die Schwabacher Artikel [ZKG 29] ist ihm un
bekannt geblieben.) S. 104— 122 wird eine sorgfältige Analyse 
der Konfession dargeboten. Der von mir herausgegebene 
Text derselben („Die unveränderte Angsburgische Konfession“, 
Leipzig 1901) ist vom Verfasser, wo es nötig war, stets herbei
gezogen und die wohlwollende Anerkennung des Wertes meiner 
Ausgabe (S. 210 u. 211) hat mir um so mehr Freude bereitet, 
als man in Deutschland, soweit ich sehen kann, bis jetzt in 
den kirchlichen Kreisen noch recht wenig davon Gebrauch 
gemacht hat. Die Geschichte des Textes der Konfession wird 
bis 1555 detailliert dargelegt. Daran schliesst der Verfasser 
die Besprechung der anderen älteren lutherischen Konfessionen 
(S. 255ff.), der beiden Katechismen, der Apologie der Augs-
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bnrgischen Konfession und der Schmalkaldischen Artikel. Einen 
breiten Raum füllen sodann die Lehrstreitigkeiten innerhalb 
der lntherischen Kirche ans (S. 311 ff.), nicht minder die Dar
stellung der Entstehung der Konkordienformel mit allen Ver
handlungen, die ihr vorangingen (S. 400— 546). Darauf folgt 
ein kurzer Ueberblick über die Behandlung der lutherischen 
Bekenntnisse in der Zeit des Pietismus, der philosophischen 
Aufklärung, des Rationalismus und im 19. Jahrhundert seit 
Schleiermacher. Den Schluss bildet eine Skizze über „Die 
Konfessionen in Amerika“ (S. 601— 623).

Man kann sich nur ausserordentlich freuen, dass ein 
amerikanischer Gelehrter seinen lutherischen Landsleuten Ge
legenheit gibt, sich mit der Geschichte der lutherischen Be
kenntnisschriften aufs Gründlichste bekannt zu machen. Der 
Verfasser mutet allerdings seinen Lesern viel zu; sorgsamste 
Aufmerksamkeit und andauernder Fleiss werden nötig sein, 
dieses gelehrte W erk zu studieren. Wenn in Amerika ein 
solches Buch nicht bloss geschrieben, sondern auch studiert 
wird, dann muss man beiden gratulieren, dem Autor und seinen 
Lesern. In Deutscland wird man aber anfangen müssen, vor 
solchen Geistesarbeiten aus dem Kreise der amerikanischen 
Lutheraner Respekt zu bekommen; es steht ganz auf der Höhe 
gediegener Forschung und vornehmer Darstellung. —  Das Buch 
ist erschienen bei der „Lutheran Publication Society“, Henry 
S. Boner, Superintendent, Nr. 1424 Arch Street, Philadelphia, Pa.

G ö 11 i n g e D. Prof. D. Dr. P. Tschackert.
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$erberfd)e öerlagstyanblung 3U ^relburg im Sreisgau.

Soeben ftnb erfdjtenen unb lönnen burd) aQe 23udjl)anblungen 
besogen roerben:

Bartmann, Dr. B., STpadLw; Christus ein 
Gegner des Marienkültus? M u t t e r t  "den
heiligen Evangelien. Gemeinverständlich dargestellt, gr. 8° 
(V III u. 184). Mk. 3.— ; geb. in Leinw. Mk. 3.80._
Der Verfasser strebt eine objektive wissenschaftliche^ Lösung 

der Titelfrage an und findet eine feste Position gegen die prote
stantische Polemik wie auch den wahren Grund der sittlichen Grösse 
Marias sowie die Berechtigung der katholischen Marienverehrung.

§ergenratljer, 3 ., flarbinai, §anbbttdj toer aHßemeineit
S te rte  A uflage, neu bearbeitet non 

Jn rtyengeffljtty te . Dr<3# Äirfä. © oiienbet in b«f 
SBänben. gr. 8°.
I.: 2>te Älrd&e bet ontifen itulturoett. 5011. 10.— ; geb. 
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SBeltteilen. SRI. 17.50; geb. 2Rf. 20.50. _

„Diefe fttrd)engefdjicf)te befitjt ntdjt nur für ben Geologen, 
fonbern oorab aud) für ben gebtlbeten £aien _beP ‘J' r“9enhe Se® 
beutung burdj tljre teitlidje rote Iiterartfdje SoIIftänbtfltett.

(Unto.=$rof. D r. gof. © aucr tu öer S ite ta t. aiunbfcljau, 1907, 91v. 2.)

Mader, P. Dr. E., S. D. S., Die
Menschenopfer der alten Hebräer und 
der benachbarten Völker. ailLtamSichen
Religionsgeschichte. (Bibi. Studien XIV, 5 u. ö.) gr. 8° (XX 
u. 188). Mk. 5.60.

Die Schrift bespricht in ihrem I. Abschnitt eingehend die 
ausserbibl. Parallelen von Menschenopfern. Der 2. Abschnitt be
handelt die hebräischen Menschenopfer in ihrem Verhältnis zum 
orthodoxen Jahvekult.
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