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Die lateinischen Handschriften von Petersburg.*
Das unten genannte Prachtwerk trägt auf den Titeln beider 

Bände die Jahreszahl 1910, in Band I unter dem römischen 
Imprimatur „I Juli 1910“, unter der Vorrede in Band II „En 
la f§te de l’Assomption 1910.“ Zur Besprechung ist es mir 
erst im Juni 1912 zugegangen. Der Herausgeber gehört der 
Benediktinerabtei Buckfast (in Devonshire, England) an. „Virgini 
Deiparae Buekfastiae almae Patronae“ ist es gewidmet. Ich er
fülle eine Pflicht der Dankbarkeit, wenn ich eo ausführlich, als 
es in diesem Blatte möglich ist, berichte.

Die hier beschriebenen lateinischen Handschriften Peters
burgs stammen meist aus Saint-Germain-des-Prös, weiterhin 
zurück aus der Abtei Corbey bei Amiens; einzelne sind den 
neutestamentlichen Theologon wohl bekannt, der griechisch- 
lateinische Codex E, die altlateinischen ff und ff 1? andere den 
Kirchenhiatorikern und Liturgikern. Hier erhalten wir nun in 
Bd. I auf 320 Seiten eine Beschreibung von 141 Handschriften 
mit 40 Tafeln, in Bd. II noch weitere 100 Tafeln. Durch diese 
Illustrationen ist die paläographische Beschreibung überflüssig, 
eine Inhaltsangabe genügend.

Eröffnet wird die Reihe durch ein einzelnes Blatt aus einer 
Handschrift deB Lukasevangeliuma, welche dem angehenden 
5. Jahrhundert zugeschrieben wird — die Zeitbestimmungen 
nach dem Urteil von VataBSO in Rom und B an n is te r  in 
Oxford — und in 5, 18 den seltsamen Text hat: „ecce viri 
p o ten tes  in lecto c ircu m fereb an t hominem.“ Nach S. 2

37steht dabei am Rande y ; auf der Photographie kann ich das
37nicht lesen (sonst „y“).

Ich reihe hieran gleich die weiteren biblischen Handschriften: 
IX 4 Blätter aus Matth. 26 f. 6.—7. Jahrh. XIX Psalterium 
triplex. 8. Jahrh.; Abbildung Tafel XXXVIII in Bd. I und 
Abdruck der 3 Cantica (Ex. 15. Dt. 32, Js. 5, S. 305 f.). 
XV Tetraevangelium. 8. Jahrh. =  Gregory, Textkritik Nr. 2218,

* Les Manuscrits Latias du Ve au X IIIe si&cle conserv£s a la 
Biblioth&que Imperiale de Saint Pötersbourg. Description Textes 
In^dits Reproductions autotypiquea par Dom Antonio Staerk, 0 .8 .B .
2 Bde. fol. S. P^tersbourg MCMX, 102 Fontanka, Franz Krois. Tom. I. 
XXIII, 320 8. u. 40 Tafeln; Bd. II. XXXI 8. u. 100 Tafeln. Sub
skriptionspreis 37 Eubel =  80 Mk.; Verkaufspreis 50 Rubal «= 110 Mk.
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wo S. 721 wohl richtiger „114“ als hier „214“. XXI Mark. 
1—5, 2. 8. Jahrh. XXII 21/2 Bl. aus Luk. 24. 8. Jahrh. 
XXIII die bekannte griechisch-lat. Handschrift der Paulinen; 
S. 29 werden die stichometrischen Angaben abgedruckt; auf 
Tafel XXVI ihr Faksimile. XXXIII Tetraevangelium purpureum.
9. Jahrh. =  Taf. XLI. XXXVII der altlateiniache Matthäus 
(— fft ); dem aber hier 78 Blätter, bei Gregory (Textkritik 
S. 603) nur 39 gegeben werden; hier wird er ins 9., bei 
Gregory ins 10. Jahrh. verlegt. Dass die früheren Textver
öffentlichungen gar nicht erwähnt werden, ist seltsam. Eine 
Beschwörungsformel wird von Bl. 76 abgedruckt. XXXVIII Tetra
evangelium; 11. Jahrh.; bei Gregory Nr. 2219. LII de cibis 
Judaicis, Lateinischer Barnabas, und Itala des Jakobusbriefes, 
die hier S. 132 f. ganz abgedruckt ist (s. Gregory, Textkritik 
S. 10; und über Barnabas die neue Ausgabe von Heer). 
LIX Tetraevangelium, 10. Jahrh. mit Noten. LXXVII ein Blatt 
aus Ap.-Gasch. 28, 6—Jak. 2, 13, 11. Jahrh. LXXVIII vier 
Blätter aus 1 Kor., 11. Jahrh. LXXX Tetraevangelium, 11. Jahrh. 
LXXXV ebenso. XC ebenso. CI Evangeliarium, 12. Jahrh. 
CIX Tetraevangelium, 12. Jahrh. CXXV E/angelistarium.

Bedeutsamer als die biblische Abteilung ist die der kirch
lichen Literatur. Aus dem Register stelle ich zunächst zu
sammen, was hier v o lls tän d ig  abgedruckt ist.

A ugustin  tractatus de poenitentia (Migne 39, 1542), ein 
Blatt eines ägyptischen Papyrus aus dem 7. Jahrh. (S. 10 f., 
Tafel III in Bd. I; 63 weitere Blätter dieser Handschrift in 
Paris, 53 in Genf).

G regors des Grossen Homilie 11 über Ezechiel (Migne 
76,914), ein Blatt des 7.—8. Jahrh. (Tafel V in Bd. I).

Doctrina vel fides Ecelesiae (Migne 42, 1213), aus einer 
Handschrift vom Anfang des 8. Jahrh., hier S. 18—22 und 
Tafel VI.

V irg ilii versus aliquod, longobardische Handschrift des
8. Jahrh.; als Virgil von den Bediensteten verkannt nicht vor- 
gelaBsen wurde, habe er dem Kaiser die von Christus weis
sagenden Verse gesandt:

Noote pluit tota redeunt spectacula mane 
Divissum imperium tibi cum Jove Caesar AuguBtus.

Ein griechisch-lateinisches Alphabet, im Anhang S. 307,
338
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Tafel XL; der Buchstabe N fehlt, das Zahlzeichen für 6 heisst 
Erisinon statt iutoTjjxov.

Serm o de Sancto  G erm ano, S. 49—52, aus einer Hand
schrift des 9. Jahrh., Tafel XIII.

S acram en tariu m  G regorianum , S. 74—127, aus Codex 
Q I. 41, 9. Jahrh.; Tafel XVII.

E u tro p ii historiarum Romanorum breviarium; S. 129f.;
9.— 10. Jahrh.

S. H ieronym i Über Comitis (Sangerm. 842), S. 135—151.
Liber pontificalis ecclesiae Senonensis (Sang.-Harlay 1314), 

S. 151— 173.
Aus Codex Q I. 34 ( =  Sang. 686), 10. Jahrh., Ordo Scru- 

tinii; Tractatus super Missam; Aetas lunae et de signis 
Zodiaci; Computus astronomicus de statu aegroti, S. 173— 192; 
Tafel XXIII.

Aus Codex Q II. 5 (einst Fortsetzung der vorhergehenden 
Handschrift): Dungali poema de Hildoardo episcopo; Ordo 
Corbeiensis de lectione catholicorum librorum (S. 193—205 und 
Tafel XXIV).

Calendarium Corbeiense aus Cod. Q I. 56 (einst Teil der 
vorgenannten Handschrift), S. 205—213 und Tafel XXV.

Revelatio S. Stephani Papae; aus Q I .  37, 10. Jahrh., 
S. 216—218.

Aus Q I. 15 ( =  Sang. 800), sächs. Schrift des 10. Jahrh., 
S. Athanasii fides catholica; Johannis carmen aorostiohum; 
Poema de Zodiaco S. 225—228.

Vita Sancti G regorii Nazianzeni et Sancti G regorii 
Magni, aus Cod. Q I. 55 (10.— 11. Jahrh.), S. 229 f.

Ordo et positio stellarum aus Cod. Q IX, 2, S. 240.
Aus Cod. F. II, 13: S. H ieronym i epistola de lectione Psal- 

morum; Ordo R om anus ad concilium generale oelebrandum; 
G elasii deeretum de libris recipiendis S. 253—260.

Aus Cod. Q I, 28, welcher die Clementmischen Rekognitionen 
enthält, Anfang des 12. Jahrh., Miraculum de imagine Domini 
Salvatoris 260—264, über das Bild von Beirut.

Aus 0  I, 15 Versiculi de V icto re et A lexandro , aus 
Q IV, 4 Versus de sancto Ludovico rege Francorum; Versus 
Berteri de sancto L udovico , aus 0. XIV, 3 De vita, miraculis 
et obitu sancti M artin i; Donatio Bartholomei de Oeivaco; 
aus 0  1, 19: Cüronica polonica vetus; aus F I, 27 Historia 
sancti M auri abbatis; aus Q I, 42 M artin i über de Trinitate.

Im Anhang S. 299 ff.: Regula sancti B asilii magni;
Johannis C hrysostom i Über de reparatione lapsi; P e tri  
R av en n a tis  epiatola contra Eutycheten (S. 320 „Entycheten“, 
einer der Druckfehler, von denen die Arbeit nicht ganz 
frei ist).

Dies die Liste der v o lls tän d ig  abgedruckten Stücke; 
ebenso zahlreich und wichtig sind einzelne Auszüge. Ich nenne 
mit der Nummer, welche die Handschrift bei S tae rk  führt: 
XIV Symbolum Nicenum, Constantinopolitanum; Constitutio 
fidei concilii Chalcedonensis; Capitula concilii Arelatensis; 
XVIII Versus de martyrio S. Laurentii; XXVII Hymnus 
S. Marcellini; Passio S. Apollinaris; XXX Capitula epistolarum; 
Prologus Lathcen filii Baith; XLIV Augustidunensis opus; 
XLV Symbolum concilii Niceni; SubscriptioneB Patrum; Ancy- 
iani concilii subscriptiones; ebenso von Neocaesarea, Gangra 
(nebst Praefatio), Antiochia, Constantinopel, Chalcedon, Sar- 
dica, Afrika, Rom unter Hilarius, Symmachus, Gregorius junior, 
nebst anderen Synodalakten; LXIX Prolog von Philastrius de 
haeresibus; LXXXVII einige Verse über Augustins enarrationes 
in psalmos; XLII Erklärung des Psalms Domine probasti me;

XCVII Hymnus in honorms S. Mariae Magdalenae; XCVIII Bene- 
dictio cereorum; palmarum; Oratio in die reBurrectionis Domini; 
C primi reges in Italia (aus einer Beda-Handschrift); CI Ordo 
ad suscipiendos oblatos; CX Fides concilii Niceni; CXII aus 
einem Kalendarium des Klosters Warewell: Mensis Augustus; 
Versus Lanfranci; Versus de Mathilda priorissa; Epistola con- 
solatoria; CXIII Versus de S. Martino; CXVI Dicta Sixti et 
Caprasii; CXXIX Sermo beati Johannis episcopi Nirogaroib (?); 
Fides S. Gregorii Neocesariensis: CXXXII Epitaphia Ciceronis 
(von 12 Gelehrten Asmenius, Basilius usw., leider nur Bruch
stück). Nach einigen anderen kleineren Stücken, z. B. einer 
Genealogia regum Francorum (Nr. CXL), macht eine Bulle 
Innocenz’ II. an Sirum archiepiscopum Januensem über das 
Pallium den Schluss der abgedruckten Texte.

Nun kommt erst der Inhalt der Handschriften selbst, die 
hier beschrieben sind. Nach der Table analytique am Schluss 
des ersten Bandes finden sich hier Werke von Augustin, Ori
genes, Optatus von Mileve, Pelagius, Fulgentius, Hieronymus, 
Gregorius Magnus, Basilius Magnus, Dionysius Exiguus, Joh. 
Chrysostomus, Bonifatius, Fortunatus, Marius Viktorinus, S. Adhel- 
mus, Ambrosius, Damasus, Symphosius (Rätsel), Philippus Pres
byter, Ferrandus Diaconus, Cassianus, Paulus Diaconus, Lathean 
Sohn des Baith, Cassiodor, Vigilius, Petrus von Ravenna, 
Rufinus, Beda, Orosius, Isidor, Porphyr, Priscian, Eutrop, 
Justin, Tertullian, Alcuin, Theodulf, Halingar, Dungal, Victor 
Vitensis, Gregor von Nazianz, Cicero, Columella, Martianus 
Capella, Fridegod, Paulus von Nola, Philastrius, Athanasius, 
Boethius, Paterius, Arnobius junior, Abt Odo, Gelasius, Clemens 
Romanus, Ademar, Eparchus Engolismensis, Robertus Monachus, 
Berterus, Euseb, Sulpicius Severus, Prosper, Ericus, Honorius 
Augustodunensis, Josephus, Bartolfus Peregrinus, Usuardus 
Monachus.

An die Einzelschriftsteller schliessen sich anonyme Werke, 
wie Heiligenbiographien, oder Sammelwerke, wie die collectio 
decretorum Romanorum Pontificum, das Sacramentarium Grego
rianum, der Liber pontificalis von Senon, Kalendarium, Glossen 
über einzelne biblische Bücher, Martyrologien. Ueber einen 
grossen Teil der abendländischen theologischen Literatur, die in 
einer reichen Klosterbibliothek des frühen Mittelalters vorhanden 
war, gibt uns dies Prachtwerk Auskunft; darum verdient, wie der 
zweite Band das Interesse der Paläographen, so der erste das 
der Kirchenhistoriker, der Verf. aber für beide allgemeinsten 
Dank. Ein Teil dieses Dankes gebührt auoh denen, die das 
Zustandekommen des Werkes ermöglichten.

Maulbronn. Eb. Nestle.

Cumont, Franz (Prof. der alten Geschichte in Gent), Die 
M ysterien des M ithra. Ein Beitrag zur Religions- 
geschichte der römischen Kaiserzeit. Autorisierte deutsche 
Ausgabe von Georg Gehrich. 2., verm. u. verb. Aufl. 
Mit 26 Abbildgn. im Text u. auf 4 Tafeln sowie einer 
Karte. Leipzig 1911, Teubner (XX, 224 S. gr. 8). 5 Mk.

Cumonts Mithrasbuch bedarf der Empfehlung nicht. In 
seinem wissenschaftlichen Werte wird es von allen Forschem 
anerkannt. Und dass es den Bedürfnissen der deutschen Leser- 
weit entgegenkam, sieht man aus der Kürze der Zeit, in der 
die erste deutsche Auflage vergriffen ward. Die neue Auflage 
weist mannigfache Verbesserungen und vor allem Erweiterungen 
auf; sie kommen am meisten den Anmerkungen und Abbildungen 
zugute.
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Cumont schildert bekanntlich die Mithrasverehrung in viel

seitiger Weise. Ihre Anfänge werden dargestellt, dann ihre 
Missionstätigkeit. Darauf erhalten wir ein Bild von dem Leben 
in der Mithrasfrömmigkeit. Sehr dankenswert ist ein Abschnitt 
über Mithrasverehrung und Kunst.

Den Theologen geht die Mithrasverehrung vor allem des
halb an, weil Bie zeitweise, änsserlich gesprochen, eine Kon
kurrentin des Christentums war. So darf er also nioht an ihr 
vorübergehen. Er lernt hier die Bedingungen kennen, unter 
denen eine Religion Weltreligion werden kann. Er lernt anch, 
warum daB Christentum den Sieg davontrug. Es ist die Eigenart 
unserer Religion, die dabei deutlich zutage tritt.

Kiel.  Leipoldt.

Sohnedermann, Prof. DDr. Georg (in Leipzig), W ie der 
Israe lit Jesus der W eltheiland w urde. Leipzig 1911, 
J. C. Hinrichs (47 S. 8). 80 Pf.

Der Verf. vertritt mit besonderer Vorliebe den Gedanken 
des „jüdischen Hintergrunds“, aus dem sich die Person und 
das Werk Jesu heraushebe und von dem aus allein beides recht 
verstanden und gewürdigt werden könne. In diesem Sinne 
beantwortet er auch die hier gestellte Frage. Jesus tritt als 
der Messias Israels auf, um das erwartete Reich Gottes zu 
bringen, fordert aber eben dadurch den Hass seines Volkes 
heraus und wird von ihm hingeriohtet. Damit verwirkt jedoch 
dieses alle Ansprüche an das Gottesreich, sein Erbe ging an 
die Völkerwelt über. Das Schriftchen, so klein es an äusserem 
Umfang ist, umfasst einen reichen Gedankeninhalt und bietet 
bedeutungsvolle Anregungen, denen weiter nachzugehen es Bich 
wohl verlohnt. Allein so unerlässlich wichtig es ist, dass Per
son und Werk Jobu aus seiner Umgebung heraus geschichtlich 
aufgefasst wird, es ist doch nur eine Seite des Sache, über der 
andere zu Btark zurücktreten. So entbehren des Verf. An
schauungen von Jesu und seinem Heilswerk zu fühlbar des 
positiven Inhalts. In so hohen und schönen Worten er davon 
zu reden weiss, sie werden doch von den Ausführungen nicht 
entsprechend gedeckt.

Bockwa (Kgr. Sachsen). P. Lic. Winter.

H orae Semitieae No. IX. The forty Martyrs of the Sinai 
Desert and the Story of Eulogios from a Palestinian Syriac 
and Arabic Palimpsest transcribed by Agnes Smith Lewis, 
M.R.A.S. Hon.D.D. (Heidelberg); Litt.D. (Dublin); LL.D. 
(St. Andrews); Ph.D. (Halle-Wittenberg). Cambridge 1912, 
at the University Press (XIII, 53, 83 p. mit 2 Abb.).
7 sh. 6 d.

Aus einem im Jahre 1906 erworbenen Palimpsest bietet uns 
hier die viel erprobte Herausgeberin zwei kleine Stücke: 1. ein 
Bruchstück aus der Geschichte der 40 Märtyrer der Sinaihalb
insel: ein Bild ihres zerstörten Klosters steht vor dem Titelblatt;
2. die romantische Geschichte eines Steinhauers Eulogius, die 
in der Zeit Kaiser Justinians spielt. Angehängt ist ein kleines 
Bruchstück über Vater Daniel und AnaBtasia Patricia (griechisch 
in Bibliotheque Hagiographe Orientale Editäe par L6on Clugnet, 
Vol. I). Die englische Uebersetzung nimmt im ganzen 22 Seiten 
ein; der syrische Text über 80; denn er folgt der Handschrift 
zeilengetreu, und die Handschrift hatte vielfach nur ein Wort in 
der Zeile. Da sie ein Palimpsest ist und eine der ältesten Hand
schriften, wenn nicht die älteste bisher gefundene im palästinisch- 
syrischen Dialekt, so ist dies Verfahren vollauf gerechtfertigt.
S. 25—50 gibt ein Glossar. Das Titelblatt schmückt die Ab

bildung einer Nachtmotte aus der Spezies Polyodon, die viel
leicht schon vor bald 1000 Jahren zwischen den Blättern der 
Handschrift zerdrückt wurde. Auch eine Seite des etwa im
10. Jahrhundert über den alten Text geschriebenen arabischen 
Stückes ist S. 52 f. abgedruckt und übersetzt. S. 51 einige 
Emendanda zu Band VIII. Die erste Sammlung der Heraus
geberin, die Studia Sinaitica, brachten ob auf 12 Nummern; 
von dieser zweiten Sammlung ist nun auch schon die zehnte 
angekündigt: der Kommentar des Isho'dad zu Apostelgeschichte 
und Katholischen Briefen, dessen Ausgabe und Uebersetzung 
ihre Schwester M. D. Gibson vorbereitet. Es wird zum erstenmal 
sein in der Gelehrtengeschichte, dass ein Paar von Zwillings- 
schwestern soviel für die Wissenschaft getan hat.

Maulbronn. Et). Nestle.

B artoli, Prof. Giorgio, Der Untergang Borns, Geschicht
liche und psychologische Studie. Autorisierte Uebersetzung 
aus dem Italienischen von Fr. Pfäfflin. Leipzig 1910, 
Arwed Strauch (XII, 303 S. gr. 8). 5 Mk., geb. 6 Mk.

Als „der italienische Hoensbroech“ wird Giorgio Bartoli in 
einer Voranzeige des Verlegers bezeichnet. Was ihm so als 
Empfehlung dienen soll, ist im Grunde eine Ungerechtigkeit 
gegen ihn. Wohl hat Bartoli wie Hoensbroech den Jesuiten
orden, in welchem er auch eine geachtete Stellung einnahm, 
verlassen, aber er ist zuletzt nicht am Christentum irre ge
worden, sondern er hat von der sog. „Gesellschaft Jesu“ 
schliesslich den Weg zu Jesus selbBt gefunden und bemüht 
sich, auch andere auf diesen Weg als den alleinseligmachenden 
hinzuweisen. So manche Schriftsteller — wir erinnern nur an 
den Roman von Eugen Sue „Le Juif errant“ oder an Lauffs 
neuestes, über Gebühr gefeiertes Werk „Kevelaer“ — wissen 
anschaulich die Machenschaften der Jesuiten oder die Auswüchse 
des Aberglaubens zu schildern, aber wenn sie diesen Ver
zerrungen des Christentums das Bild wahrhaft christlichen 
Wesens entgegenstellen sollen, versagt ihre Kunst und ihre 
Kraft. Man kann eben nur etwas darstellen, was man selbst 
erfahren hat. Eben weil Bartoli durch die schwersten Seelen
kämpfe zur evangelischen Wahrheit gelangt ist, weiss er dies 
Ringen nach Befreiung von der Macht der Finsternis wahr- 
heitsgemäss und glaubhaft zu beschreiben. Was er von den 
feindlichen Mächten und Ränken, bis herab zum Klatsch der 
Weiber aus der Hefe deB Volkes, erzählt, beruht gewiss auf 
eigenster Erfahrung. Dabei sucht er auch dem Fanatiker ge
recht zu werden und gefällt sich nicht in der Ausmalung un
sittlicher Auftritte, sondern feiert eine reine und edle Liebe. 
Ebenso wie von dem Papsttum rückt er auch von dem Moder
nismus deutlich ab und meint (S. 151): „Viele Modernisten 
lassen sich von ihren eigenen Theorien dem Rationalismus zu
treiben. Von den gläubigen Modernisten wird die Mehrzahl, 
wandelnden Leichnamen gleich, in der Kirche bleiben; die 
anderen, die logischer, glühender, mutiger sind, werden sich 
dem evangelischen Christentum in die Arme werfen. Es gibt 
keinen anderen Ausweg.“ Bartoli betont (S. 248): „Die Ge
heimnisse deB Christentums bezüglich der göttlichen Person Jesu 
und seiner Beziehungen zum Vater und zum Heiligen Geist 
bilden in Wirklichkeit das Wesen des Evangeliums und sind 
das Fundament der von ihm gegründeten Religion.“ Wird 
Rom die Zeichen der Zeit verstehen und das Papsttum sich 
mit dem heutigen Geschlecht versöhnen?

Das ist die Hauptfrage, welche wie ein roter Faden durch 
das ganze Buch geht. Da diese Frage nun verneint werden
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muss, denn, wie besonders das SchluBBkapitel zeigt, „der Papst 
ist ein Gefangener des Klerikalismus“ (S. 295), so „ist auch 
für das päpstliche Rom die unvermeidliche Stande seines Unter
gangs gekommen“ (S. 303). Von Einzelheiten abgesehen (woher 
weiss der Verf. S. 28, dass „Jesus Christus 30 Ja h re  lang  
den Zimmermann machte“?), kann Bartolis „Studie“ als ebenso 
lehrreich wie genussreich bezeichnet werden.

W olteritz (Kreis Delitzsch). Dr. Carl Fey»

Z eitschrift für Geschichte der Erziehung und des 
U nterrich ts. I. Jahrgang in 4 Heften. Berlin 1911, 
Weidmann (314 S. gr. 8). Dazu: 1. Beiheft, enthaltend: 
Die L ec tionum  p rax ia  des M agisters Johannes 
T h e ill, herausgegeben von Prof. Dr. R. N eedon (XXVI, 
110 S.).

Die neue Zeitschrift stellt sich als Fortsetzung der bis
herigen „Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs
und Sohulgeschichte“ vor. Trat in diesen der territoriale Ge
sichtspunkt beherrschend in den Vordergrund, so sollen in der 
neuen Zeitschrift vor allem Probleme der allgemeinen deutschen 
Erziehungs- und Unterrichtsgeschichte, und zwar mit Einstellung 
derselben in die grossen bildungsgeschichtlichen Zusammen
hänge, zur Erörterung gebracht werden. Auoh wird die bis
herige Beschränkung auf die deutsohen Verhältnisse nötigen
falls durohbrochen werden, da es sich auf dem Gebiete der Er
ziehung und des Unterrichts vielfach nicht um nationale, sondern 
um internationale Probleme handelt.

Der vorliegende erste Jahrgang zeichnet sich sowohl durch 
Reichhaltigkeit als auoh durch wissenschaftliche Gediegenheit 
seines Inhaltes aus. Es sei u. a. hingewiesen auf die gründ
lichen Arbeiten von B. Barth-Berlin-Friedenau über Montaignes 
Pädagogik im Verhältnis zu seiner Philosophie, von P. Sehwartz- 
Berlin-Friedenau über die preussiache Schulpolitik in den Pro
vinzen Südpreussen und Neuostpreussen, von F. Kammradt- 
Berlin-Pankow über Ludwig Tieoks Anschauungen über die 
Erziehung. Von besonderem Interesse sind eine Reihe erst
maliger Veröffentlichungen. So einer väterlichen Instruktion 
des Gen.-Sup. und Kons.-Rates M. Heinrich Fergen in Gotha 
( f  1708) an seinen die Hochschule beziehenden Sohn sowie 
eines pädagogischen Gutachtens des Philanthropisten Salzmann 
zu dem in Vorbereitung begriffenen hannoverischen Katechis
mus von 1790. Die in dem Beiheft enthaltene Lectionum 
präzis des Magisters Johannes Theill, welcher Needon eine 
knappe Darstellung deB Lebens und Wirkens des berühmten 
Bautzener Schulmannes vorausschiokt, ist ein hier zum ersten 
Male gedruckter Schatz des Bautzener Gymnasialarchivs. Sie 
gewährt einen willkommenen Einblick in den Unterrichts- und 
Sohulfestbetrieb eines Gymnasiums des 17. Jahrhunderts.

Die neue Zeitschrift hat sioh mit ihrem ersten Jahrgange 
sowie mit dem ersten Beihefte in pädagogischen Kreisen sehr 
vorteilhaft eingeführt Wünschen wir ihr weiteres fröhliches 
Gedeihen.

Dresden. Dr. Amelung.

L eu te , Joseph (ehemaliger katholischer Pfarrer), Im  Banne 
Eoms. Eine Kritik zu Universitätsprofessor von Ruvilles 
Uebertritt zur katholischen Kirche. Berlin 1910, Martin 
Warneck (78 S. gr. 8). 1 Mk.

Der Uebertritt des hallischen Universitätsprofessors v. Ruville 
ist in der römischen Presse als ein hervorragendes Ereignis be-

grüsst worden. Auf evangelischer Seite ist man über diesen 
Fall mit Recht bald zur Tagesordnung übergegangen, da des 
Konvertiten Schrift „Zurück zur heiligen Kirche“ zeigte, dass 
er, obgleich Geschichtsprofessor, jedes geschichtlichen Sinnes 
entbehrte und nach der Art der meisten Konvertiten von der 
evangelischen Kirche ein Zerrbild, dagegen von der römischen 
Kirche ein phantastisches Idealbild entwarf. In treffender Weise 
hat der frühere katholische Pfarrer Leute die Irrgänge Ruvilles 
beleuchtet, und er war dazu ganz besonders berufen, da er 
darauf hinweisen darf (S. 6): „Hätte Ruville die P rax is  des 
katholischen Priestertums gekannt, er w äre n im m erm ehr 
k a tho lisoh  gew orden! Dieselben Argumente, die Ruville 
angezogen, haben mich aus der katholischen Kirche getrieben.“ 
In sechs Abschnitten werden die Ruvilleachen Behauptungen 
Schritt für Schritt widerlegt, frei von aller Unduldsamkeit und 
im dankbaren Gefühl des Besitzes der gefundenen evangelischen 
Wahrheit. Das Rätsel des Uebertritts Ruvilles löst sioh für 
den Verf. in folgender Weise (S. 78): „Als (früherer) Offizier 
musste Prof. v. Ruville an der ecolesia militans seine Freude 
haben, und der Militär brachte den Historiker in ihm zum 
Schweigen.“ Aus seinen amtlichen Erfahrungen heraus ver
sichert Leute (S. 11): „In keinem einzigen Hause in allen 
Pfarreien, die ich kennen lernte, war auoh nur eine Familie 
im Besitze der Heiligen Schrift, nicht einmal des Neuen Testa
ments.“ Anschaulich wird das „Theatermäesige“ der Mai- 
andaohten geschildert (S. 13 f.) und geradezu behauptet (S. 16), 
„dass ungefähr neun Zehntel der Reliquien n ich t echt sein 
dürften“, was ja übrigens nach einer Aeusserung des Kardinals 
Fischer anlässlich der Ausstellung der Aachener „Heiligtümer“ 
auch gar nioht nötig ist. Gebührend wird „das mechanische 
Beten deB Rosenkranzes“ gewürdigt (S. 22) und daran erinnert 
(S. 26), „dass die katholischen Religionslehrer darauf ausgehen, 
den Ihrigen absichtlich ein Zerrbild der evangelischen Religion 
und ihrer Bekenner zu geben“. Berechtigt ist der Tadel (S. 35): 
„Als Historiker hätte Ruville die Lehre vom Primat doch etwas 
genauer untersuchen sollen.“ Gegenüber der urteilslosen Be
wunderung des römischen Beichtwesens, welche schon manchen 
Protestanten betört hat, stellt Leute fest (S. 46 f.): „Die Ge
wohnheit der Beichte ist der grösste Hemmschuh wahrer Sitt
lichkeit“, und „die Ohrenbeichte wirkt demoralisierend“. Da
gegen können wir einmal mit Leute Ruville beistimmen (S. 60), 
welcher „meint, es gebe Protestanten, die ihrem Innern nach 
eigentlich Katholiken seien, und ebenso viele Katholiken, die 
tatsächlich dem protestantischen Gebiet zuzurechnen seien“. Durch 
diese Tatsache lassen sich die meisten Uebertritte von der evan
gelischen zur römischen und von der römischen zur evangelischen 
Kirche erklären. Anschaulich wird das weltliche Treiben auf den 
Wallfahrten beschrieben (S. 62 f.) und mit Macaulay bemerkt 
(S. 64): „Einem Bedürfnis entspricht die Variation der verschiedenen 
Orden.“ Vom Einfluss des katholischen Pfarrers hören wir (S. 62): 
„4lIch weiss alles”, das ist die Devise, mit welcher der Beicht
vater alle Familien hypnotisiert. Und indem der Pfarrherr sich 
in Gnaden dazu herbeilässt, in einem Raiffeisenverein die Rolle 
eines Rechners zu übernehmen, gewinnt er auoh einen Einbliok 
in die wirtschaftlichen Verhältnisse der Seinen.“ Aus eigenen 
Lebenserfahrungen geschöpft ist auch die folgende Darstellung 
(S. 70): „Der Austritt eines Priesters aus der katholischen 
Kirche, das Zerschlagen des herrlichen Gebäudes, in dem man 
seinen Himmel zu finden wähnte, ist eine so gew altig e  
K a ta s tro p h e , dass man sich zu ihr erst nach jahrelangem 
Ringen entschliessen kann. Ist man aber mit römischem
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Dogmenglauben, mit Wandern nnd Aberglauben bis zum Halse 
hinauf vollgepfropft, bo darf man sich auch nicht wundern, 
dass der Apostat sich so gründlich von diesen Dingen abkehrt, 
dass er einfach a lles vor Uebersättigung über den Haufen 
wirft.“ Der Verf. schliesst seine ebenso als Widerlegung 
Ruvilles wie als Darlegung der Verhältnisse innerhalb der 
römischen Kirche wertvolle Schrift mit der Losung (S. 77): 
„ L ob von Rom, ab e r hin zum E v an g e liu m !“

W olteritz (Kreis Delitzsch). Dr. C. Fey.

v. Kirchenheim , A. (Prof. in Heidelberg), Em il H errm ann 
und die p reussische K irchenverfassung. Nach Briefen 
und ändern meist ungedruckten Quellen. Berlin 1912, 
Martin Warneck (150 S. gr. 8). 3. 20.

Gerade in gegenwärtiger Zeit, in der die synodale Ver
fassung der preussischen Landeskirche einer ernstlichen Be
lastungsprobe ausgesetzt ist und von links und rechts, heftiger 
als je, angegriffen wird, muss die Schrift, die unB den Schöpfer 
derselben vor Augen führt, von besonderem Interesse sein. Das 
biographische Material wird nur summarisch behandelt, im Mittel
punkt steht jenes Werk, sein Lebenswerk, wir lernen die Ideen 
kennen, die sich darin verkörpern, wir verfolgen den Sieg seiner 
Sache und die Enttäuschungen, die ihm zuletzt sein Amt als 
Präsident des Evangelischen Oberkirchenrats verleideten. Dankbar 
Bind wir dem Verf., wenn er es in unsere Erinnerung ruft, wie 
Herrmann und seine Genossen an dem Werke für sich persön
lich positiv-gläubige Christen waren, die nichts anderes zu tun 
gedachten, als der Kirche die Form zu geben, die der Grund
gedanke der Reformation forderte. Auch Luther hegte ähnliche 
Gedanken, doch er wagte es nicht, sie auszuführen; er meinte, 
er finde noch n ich t die Leute und Personen dazu. Der 
Idealismus der in der Generalsynode vom 24. November 1876 
massgebenden Personen hoffte, wenn die Form erst gegeben 
sei, werde der Inhalt Bich finden, ein neues kirchliches Interesse 
werde erwachen und ein gläubiger Laienstand sich heranbilden. 
Diese Erwartungen haben sich leider nicht erfüllt, und wir würden 
es dem Verf. hoch anrechnen, wenn er auch derjenigen Personen, 
die den Optimismus Herrmanns nicht teilten, z. B. eines Kögel, 
etwas freundlicher gedacht hätte.

M ünster i. W. Theodor Simon.

Hunzinger, D. W. (Professor in Erlangen), Theologie und  
Kirche. Beiträge zum gegenwärtigen Kirchenproblem. 
Leipzig 1912, A. Deichert (100 S. 8). 2 Mk.

Das Bild unserer Zeit mit immer neuen Farben zu 
malen, — worauf die Kirche Christi Bteht und stehen muss, 
wenn sie nicht fallen soll, wie das neuzeitliche Geistesleben 
und die theologischen Wandlungen unserer Tage sie ergreift 
oder angreift oder verwirft, und woher die Wendung zum 
Siege des unveräusserlichen Besitzstandes der Kirche kommen 
muss und wird, das ist Hunzingers Sendung und der eigent
liche Inhalt oben angezeigten Buches. Vorträge und Aufsätze 
sind es, alle schon einmal in Zeitschriften veröffentlicht und 
sioher zum Teil den Lesern dieses Blattes Bohon bekannt, die 
hier gleichsam zu einer Hunzinger-Mappe vereinigt den spannenden 
Rhythmus jener drei Akte in immer neuen Wendungen ein
dringlich und ergreifend zu Gehör bringen. Um dieser innerlich 
gleichen Struktur willen gehören sie, wie Hunzinger im Vorwort 
sagt, „in jeder Beziehung zusammen“. Der Verf. mag seinen 
»Blick auf die kirchlich theologische Lage“ richten oder „die

theologische Notlage der Kirche“ aufdecken, mag das Verhältnis 
von „Theologie und Kirche“ erörtern oder „Ein Programm für 
kirchlich-theologische Arbeitsgemeinschaft“ entwickeln, immer 
sind 6B folgende Gedankengänge, die wir geführt werden. Die 
Kirche Jesu Christi und mit ihr die ihr dienende Theologie 
und in ihr wiederum vor allem die Dogmatik befindet sich in 
einer höchst entscheidungsvollen Krisis, in einer schweren, 
lebensgefährlichen Not. Der Bekenntnisstand der Kirche ist 
äusserlich hinsichtlich seiner rechtlichen Geltung und innerlich 
bezüglich seiner tatsächlichen Aneignung unsicher geworden 
trotz aller Betätigung des praktischen Christentums. Diese Not
lage tritt einerseits in der Entkirchlichung der Theologie, anderer
seits in der Flucht vor der Theologie seitens gewisser kirch
licher Kreise in die Erscheinung. Die Entkirchlichung der 
Theologie wird offenbar in den Versuchen, die Offenbarung 
auf die Vernunft zu reduzieren, den Supranaturalismus in ein 
immanentes Verständnis der Religion aufzulösen, die Heils- 
geschichte einer allgemeinen Religionsgeschichte aufzuopfern und 
insonderheit durch den Entwickelungsgedanken das Christentum 
der Relativität alles Geschehens unterzuordnen. Diese allgemeine 
kirchlich-theologische Notlage wird zur persönlichen Not des 
heutigen kirchlichen Dogmatikers dadurch, dass derselbe die 
wissenschaftlichen ForschungBmethoden, die zu den angedeuteten 
Ergebnissen geführt haben, nicht von vornherein ablehnen kann, 
sondern ihre Berechtigung anerkennen muss. Ist dem aber so, 
dann fragt es Bich nun eben, ob Offenbarungstheologie heute 
noch möglich, ob kirchliche Dogmatik vom Standpunkte der 
Absolutheit des Christentums aus noch wissenschaftlich be
rechtigt, ob eine Rettung aus der allgemeinen Krisis noch zu 
erhoffen sei. Dass diese „Frage“ für den Verf. nicht eine rein 
akademische geblieben ist, über die sich im Hörsaal interessant 
Bprechen und am Schreibtisch schön und ergreifend fabulieren 
lässt, sondern dass sie mit ganzer Seele durchlebt und zur 
wirklichen Lebensfrage geworden ist, davon gibt der persönliche 
Ton der gesamten Ausführung auf jeder Seite Zeugnis. Um so 
schwerer wiegt darum auch die Antwort. Nicht durch eine 
einfache Repristinationstheologie, nicht durch eine scheinbar vom 
Glauben geforderte Verteidigung des Ueberkommenen in Bausch 
und Bogen, auch nicht durch äussere Massregeln nnd Ein
richtungen irgendwelcher Art kann die Rettung kommen, son
dern allein von innen  heraus. Die der kirchlichen Theologie 
unserer Tage aufgebürdeten Aufgaben sind mutig als gott
gegebene Arbeit zu ergreifen, in die wissenschaftliche Prüfung 
der neuzeitlichen Forschungsmethoden, wie sie uns in Natur
wissenschaft, Geschichtswissenschaft, Psychologie, Religionsge- 
schichte, Erkenntnistheorie gereicht werden, ist mit Entschlossen
heit einzntreten dessen völlig gewiss, dass aus dieser Arbeit der 
bleibende Besitz der Kirche von vergänglichem geläutert in 
seiner Un Vergänglichkeit nur um so überwältigender sich er
heben wird. Woher aber diese Gewissheit und woher das 
Wissen um das unaufgebbare Gut der Kirche? Gerade die in 
der heutigen kirchlichen Theologie auf solche Fragen gegebenen 
Antworten, die den von der wissenschaftlichen Kritik unbeirrbaren 
Weg zur Ergreifung der ewigen Wirklichkeiten des Christen
tums in der Eigentümlichkeit des religiösen Erlebnisses dar
tun, sind Anzeichen der sich anbahnenden Wendung zum Siege. 
Noch mehr solcher Anzeichen zu sammeln, ist Hunzinger freudig 
bemüht. Mit erquickender Unbekümmertheit um etwaige bös
willige Kritik, der solche Bekenntnisse und persönlichen Urteile 
unter Umständen ausgesetzt sein können, spricht er sich hier 
aus. Die grössere Anziehungskraft der kirchlichen Theologie,
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das Heran wachsen einer tüohtigen theologischen Jagend, der 
immer gröaser werdende Umfang der apologetischen Arbeit 
von seiten kirchlicher Theologen, die Entwickelung liberaler 
Dogmatiker zu mehr kirchlicher Position usw. künden die 
Wendung an. Aber die zuversichtliche Hoffnung auf Rettung 
darf nicht blind machen gegen die gewaltigen Forderungen, 
die unsere gegenwärtige Lage an die kirchliche Theologie 
stellt. Sie bilden ein Arbeitsprogramm von grösster Mannig
faltigkeit. Ja, noch weiter, der Programme sind genug ge
wechselt, die Zeit zu grossen Entwürfen, zu neuem positiven 
Aufbau ist gekommen.

Gewiss, es sind zum Teil nur kirchlich-theologische Fresko
gemälde impressionistischen Stils, die Hunzinger gibt; aber dank 
der persönlichen Unmittelbarkeit seiner Darstellung treten die 
Probleme und ihre Lösungen aus dem Rahmen des Gemäldes 
heraus, werden lebendig, handeln und fordern zum Handeln 
auf, — und darum haben diese Aufsätze und Vorträge bleibenden 
Wert!

L eip z ig . L. Jacobskötter.

von Cyon, E., G ott und W issenschaft. I. Bd. Psycho
logie der grossen Naturforscher. Autoris. deutsche Aus
gabe. Mit dem Bildnis des Verf. v. J. C. Chaplain. Leipzig
1912, Veit & Comp. (XVI, 154 S. 8). 3 Mk.

Unter den zahlreichen Naturforschern, welche gegen die 
Uebergriffe einiger Naturphilosophen oder naturwissenschaft
licher Journalisten auf das allgemein philosophische und das 
religiöse Gebiet protestiert haben, und die nicht nur den 
„Darwinismus“, sondern den ganzen E v o lu tion ism us ab
lehnen als einen unberechtigten Versuch, mit unzulänglichen 
Mitteln heterogene Fragen lösen zu wollen, fehlte meines 
Wissens bisher ein anerkannter Biologe, der öffentlich neben 
Fleischmann getreten wäre, um nicht nur die Unfruchtbar
keit des Evolutionismus für die Forschung zu erweisen, son
dern auch den inneren Widerspruch aufzudecken. Hier haben 
wir ein Buch, welches einen anerkannten Physiologen und 
Biologen, dessen Verdienste um die Gehimforschung in ganz 
Europa bekannt sind, zum Verfasser hat und der in seiner 
Forschung selbst eine Quelle der Gotteserkenntnis gefunden 
hat. Cyon stellt sich nicht die Aufgabe, den Darwinismus und 
andere Auswüchse einfach zu bekämpfen, er geht den Irr
gängen dieser „grossen“ Naturforscher innerlich nach und 
sacht die psychologischen Entwickelungen auf, welche die Ur
sache der Irrfahrten gewesen sind. Das ist eine überaus 
interessante Methode, und es wird wohl jedem Leser so gehen 
wie mir, dass er das Buch nicht eher aus der Hand legt, als 
bis er es ganz gelesen hat.

Zunächst zeigt der Verf., dass die Evolutionslehre kein 
wissenschaftliches System ist, dass „v e rsch ied en e  a u fe in 
an d e r fo lgende S chöpfungen  logischer und unserem Be
griffsvermögen zugänglicher sind“ als die Forderung der Ent
wickelungslehre, aus einer einmaligen Schöpfung heraus alles 
„natürlich“ erklären zu wollen. Dann wendet er sich den 
Vätern des Evolutionismus in seiner modernen Form zu. 
Darwins Grossvater, Lamarck, und Charles Darwin werden 
nun psychologisch analysiert. Ich glaube, es gibt keine bessere 
Würdigung von Darwin als diese hier. Darauf wendet sich 
der Verf. zu Haeckel, um hier all das Widersinnige und Un
wissenschaftliche speziell anf dem Gebiete der Biologie ins 
Licht zu stellen. Daran schliesst sich mit innerer Berechtigung

eine Darstellung des gegenwärtigen Standes der Frage nach 
der Abstammung des Menschen.

Im zweiten Hauptteil des Buches wendet sich v. Cyon zu 
dem Verhältnis: Gott und Mensch. Zunächst untersucht er 
historisch die Beziehungen grösser Forscher zum Göttlichen. 
Es ist eine stattliche Reihe von Descartes bis Heinrich Hertz 
und Pasteur, die da als gottgläubige Naturforscher vorgeführt 
werden. Die Reihe hätte noch beliebig ergänzt werden können. 
Ich vermisse besonders auch den grössten Geist des 19. Jahr
hunderts, C. Fr. Gauss, in der Reihe. Interessant ist darin be
sonders ein Zitat aus Spinoza, welches erst seit 1909 bekannt 
ist: „Christus wurden die Geheimnisse Gottes, die den Menschen 
zum Heil führen, unmittelbar, ohne Worte und Visionen, offen
bart. Gott offenbarte sich den Aposteln also durch die Seele 
Christi. Christus sprach mit Gott von Seele zu Seele.“ Cyon 
untersucht die Wahrheit der religiösen Offenbarung. Es ist 
interessant, dass der experimentelle Psychologe zu dem Resultat 
kommt: Welche psychologische Wahrheit oder geschichtliche 
Tatsache beruht auf experimentellen Erfahrungen, die auch nur 
im entferntesten denen nahe kommen, die' den göttlichen Ur
sprung der Offenbarungen des Evangeliums beweisen? Ant
wort: keine! — In dem bald erscheinenden zweiten Teile wird 
der Verf. für diese These die detaillierten Nachweise erbringen. 
Wissenschaft und Religion sind nicht zwei verschiedene Ge
biete oder gar feindliche Brüder, beide sind göttlichen Ur
sprungs und darum eins, wenn sie nicht künstlich verzerrt 
werden. — Der reiche Inhalt dieses ersten Teils wird vielen 
Gebildeten, besonders auch Theologen, ein sicherer Führer sein 
in dem gegenwärtigen Kampfe des Glaubens gegen die 
monistisch - materialistische Agitation. Er liefert ein ganzes 
Arsenal von Beweisen gegen die dem Christentum feindliche 
Journalistik und kann daher nioht dringend genug empfohlen 
werden.

Hamburg. Hoppe.

M arth, Christ. Fried. (Hauptpastor in Lübeck), W issenschaft 
der w ahren M enschheit. Lübeck, Druckerei H. G. 
Rahtgens (126 S. gr. 8).

Es ist ohne Zweifel ein nachdenkliches Buch, das uns hier 
dargeboten wird. Von Anfang bis Ende weiss es das Interesse 
festzuhalten.

Unter der „wahren Menschheit“ versteht der Verf. die zu 
sioh selbst gekommene Menschheit, die Menschheit, welche zur 
Einheit des menschlichen Wesens hindurchgedrungen ist. Es 
gibt eine solche Einheit. Sie hat den Gegensatz von Natur 
und Geist in sich aufgehoben. Die Frage ist aber: wie kommen 
wir zu dieser Einheit hindurch? Kant zeigte den Weg, ur
teilt der Verf. Es ist der Weg der Kritik, der Besinnung des 
loh auf sich selbst. Nur ist Kant diesen Weg nicht zu Ende 
gegangen. Seine Erkenntnistheorie ist tatsächlich im Dualismus 
hängen geblieben. Ueber das Dasein und Bewusstsein muss 
fortgeschritten werden zum Sein. Von der Wissenschaft des 
wahren Seins aus, als dem Einheitsgrunde von Dasein und Be
wusstsein, wird sich füglich die Wissenschaft des wahren Da
seins und Bewusstseins, des wahren Denkens, Wollens und 
Handelns, kurz, die „Wissenschaft der wahren Menschheit“ 
ergeben.

Nun ist es ja ohne Zweifel richtig: der Weg zur wahren 
Menschheit ist der Weg eindringendster Selbsterkenntnis. Darin 
hat Kant und mit ihm unser Verf. unbedingt recht. Aber bei 
Kant wie bei dem Verf. ist diese Selbstkritik doch ungenügend
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vollzogen. Mit Einem Worte: Nicht durch Philosophie, nicht 
duroh ein rein theoretisches Denken kommen wir über den 
tiefen, schmerzvollen Gegensatz von Natur und Geist hinaus 
zur Einheit und zur Freiheit. Alle theoretische Wissenschaft 
des wahren Seins lässt uns tatsächlich in diesem Gegensatz 
stecken. Wir sind einmal für allemal in ihn eingekeilt durch 
Sünde und durch Schuld. Warum hat diese Wirklichkeit von 
Sünde und Schuld in der Kritik, der Selbstbesinnung, des 
Verf.s keine Stätte gefunden? Hier scheiden Bich seine und 
unsere Wege. Was uns über den Gegensatz von Natur und 
Geist, von Dasein und Bewusstsein, hinwegbringt, ist sünden- 
und schuldtilgende Gottesgnade, ist der Glaube an Jesus Christus, 
ist der Heilige Geist, das Siegel aller Kinder Gottes. Von 
diesem königlichen Wege zur „Freiheit eines Christenmenschen“ 
weiss der Verf. nichts. Insofern müssen uns auch seine Aus
sagen über Gott und Christus und Reich Gottes unbefriedigt 
lassen. Sie kommen wohl in die Nähe göttlicher Offenbarungs
wahrheit, aber ihre Höhe erreichen sie nicht.

Breslau. Lic. Dr. Stier.

W erner, 0., K raft und  Stoff. B ew usstsein und Leben.
Drei Aufsätze, gestützt auf fremde und eigene Experimente.
2. Aufl. Gotha 1912, Perthes (131 S. 8). 2. 50.

D erselbe, Zur Lösung des W elträtsels. Noch drei Auf
sätze. Ebd. (74 S. 8). 2 Mk.

Die der zweiten Auflage der ersten Schrift mitgegebenen Re
zensionen über die erste 1909 erschienene erwecken die Hoffnung, 
hier etwas recht Urwüchsiges oder doch Abgeschlossenes und Be
gründetes zu finden, wo die Literatur über diese Fragen sonst selbst 
bescheidene Erwartungen b o  sehr zu enttäuschen pflegt. Leider 
ist es mir aber nioht möglich, in den Tenor jener Rezensenten 
einzustimmen, so gern ich die Tendenz der Schriften anerkenne. 
Es ist das Bestreben des Verf.s, den Nachweis zu erbringen, 
dass es ausser oder besser ü b er und vor der sinnlichen, stoff
lichen Welt eine unstoffliche Welt gäbe, dass die Welt der 
Dinge, sofern sie nicht lebendig sind, „der Rückstand“ aus dem 
Lebendigen ist, dass der „Urgrund“ unendliches Leben war, 
woraus die gegenwärtige Welt entstanden ist. Um dies zu er
reichen, versucht der Verf. zunächst den Beweis zu erbringen, 
dass alles Lebendige Bewusstsein habe. Auch die Pflanze. 
Allein das, was er Bewusstsein nennt, deckt sich durchaus nicht 
mit dem, was wir gewöhnlich Bewusstsein zu nennen pflegen. 
Bewusstsein ist ihm (1, S. 48) die Summe „der freien, wirk
samen, aus den in ihrer unzertrennlichen Einheit sich gegenüber- 
Btehenden Teilen des lebendigen Organismus sich fortwährend 
in gegenseitiger Reizwirkung auslösenden K rä f te “. Solche 
Definition würde eher zu dem passen, was man Triebe nennt, 
als zum Bewusstsein. Da dann aber das ganze geistige Leben 
des Menschen auf dies Bewusstsein zurückgeschraubt wird, so 
kann es nioht wundernehmen, dass ihm scheinbar der Beweis 
seiner These gelingt. Bei diesem Beweissuohen ist dann 
auch noch mit einer eigenartigen Logik verfahren. Statt aller 
uur ein Beispiel (2, S. 34). Die Entstehung des ersten Lebens, 
der ersten Zelle aus dem „unstofflichen Urgrund“ wird folgen- 
dermassen beschrieben: „der Heraustritt des Lebens aus dem 
Urgrund als Zelle muss sich mit einem Vorgang im Schosse 
des Urgrunds eingeleitet haben, der dem analog ist, der sich 
auch heute noch im Schosse einer Zelle abspielt, wenn Bie ihr 
Vollmass erreicht hat. Sie beginnt, sich von innen zu teilen, 
und die Teile streben auseinander.“ Dies letztere ist doch nur 
im Stofflichen denkbar, im Urgrund selbst gibt es aber weder

Stoff noch Begrenzung, wie kann da von einer Teilung die 
Rede sein? Aehnliche Widersprüche begegnen fast auf jeder 
Seite. Auch die Tatsachen, welche der Verf. als solche be
zeichnet, sind zum grössten Teile nicht der Wirklichkeit ent
sprechend. Dass z. B. das Prisma die Farben „mache“, welche 
vorher im weissen Lieht nicht vorhanden seien, wird ihm kein 
Mensch glauben, der gesehen hat, dass weisses Licht in ein 
und demselben Prisma sehr verschiedene Spektra zeigen kann, 
dass mau aus rot und grün des Spektrums wieder weiss er
hält usw. — Gewiss enthält die Deduktion auch allerlei 
treffende Bemerkungen, aber irgendwie klärend und über
zeugend wirkt dieselbe sicher nicht. Hoppe.

B rederek , Emil (Pastor in Wankendorf, bisher in Breklum), 
Predigten  über Texte des alten  Bundes. Leipzig 1912, 
Deichert (133 S. gr. 8). 2. 50.

Es sind sehr schlichte, aber kräftige Entfaltungen von 
a ltte s ta m e n tlic h e n  Texten, von zehn preussischen Perikopen 
und sechs freigewählten Stüoken. Wirkliche Entfaltungen sind 
es. Die Texte stehen nicht nur als Motto über den Predigten, 
sondern diese wachsen wirklich aus den biblischen Zeugnissen 
heraus.

Da die schleswig-holsteinische Gemeinde Breklum, in welcher 
sämtliche Predigten gehalten zu sein scheinen (Ort- und Zeit
angaben vermisst man!), vom Strom des modernen Geistes
lebens nicht stark berührt ist, nimmt der Verf. auf intellektuelle 
Zweifel gar keinen Bezug. Um so höhere Ansprüche stellt er 
an die Bibelfestigkeit seiner Gemeinde, an ihr Leben und 
Weben in der biblischen Gedankenwelt. Auch das Kirchenjahr 
tritt sehr stark in den Vordergrund.

Man kann nioht sagen, dass es den Predigten um dieser 
weitgehenden Sohriftgemässheit willen an Zeitgemässheit mangele. 
Aber etwas mehr Farbe und Konkretheit möchte man ihnen 
manchmal wünschen. An glücklichen, treffenden Illustrationen 
fehlt es nicht (z. B. S. 47; 81; 83; 99; 127). Die homiletische 
Form ist durchweg die althergebrachte und — altbewährte. 
Der Verf. scheint zu denken wie Dekan Plank in dem „homi
letischen Testament“ (Stuttgart 1911): „Warum ich immer doch 
beim Erstens, Zweitens bliebe? Nicht aus Pedanterie, einfach 
aus Nächstenliebe.“

Dass der Verf. Hymnologe ist, kommt in seinem sehr reich
lichen, aber geschmackvollen Zitieren von Liederversen zum 
Ausdruck.

Besonders durchschlagende, originelle Gedanken habe ich 
in der Predigtsammlung nicht gefunden; aber sie ist mir wieder 
ein Beweis, dass ein im Offenbarungszeugnis lebender und aus 
ihm schöpfender Prediger immer etwas Zeit- und Ewigkeits
gemässes zu sagen hat.

Opfertshofen. H. Geizer, Pfarrer.

B asserm ann, D. Heinrich (Prof. d. Theol. in Heidelberg), 
W as is t der M ensch, dass du sein gedenkest? 
Akademische Predigten. Leipzig 1911, M. Heinsius Nachf. 
(IV, 225 S. gr. 8). 5 Mk.

Wer eine Geschichte der neueren Predigt schreiben wollte, 
hätte die akademische nicht an letzter Stelie zu berücksichtigen. 
Man darf ihr sogar eine führende Rolle zuschreiben, und das ist 
im ganzen nur erfreulich, weil es beweist, dass die theologische 
Wissenschaft mit der kirchlichen Praxis in engem Bunde ge
blieben ist. Akademische Predigten werden vor anderen geeignet
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sein, die Phasen der religiösen und kirchlichen Entwickelung 
und die bewegenden Strömungen des geistigen Lebens überhaupt 
widerzuspiegeln, sie können bo  z u  wertvollen Zeitdokumenten 
werden; sie werden zugleich, da sie grösstenteils von Vertretern 
der praktischen Theologie heretammen, als Exempel der zeit
genössischen homiletischen Anschauungen dienen. Auch der vor
liegende Predigtband, der nach dem am 29. August 1909 er
folgten Tode des Verf.s von seiner Gattin zusammen mit Lic. 
Dr. Otto Frommei in Heidelberg herausgegeben iBt, hat natür
lich für den ein besonderes Interesse, der Bassermann als 
akademischen Lehrer oder aus seinem „ Handbuch der geist
lichen Beredsamkeit“ kennen gelernt hat, und man muss sagen: 
eine eindrucksvollere Rechtfertigung seiner Predigttheorie als 
diese praktische Leistung hätte er nicht bieten können. Ein 
Predigtwerk, das in der ruhigen Würde der Gedankenführung, 
in der künstlerisch vollendeten, aber eben darum ganz natürlich 
wirkenden Architektonik des Aufbaus, in dem knappen, edlen 
Stil, bei dem kein Wort zu viel ist, in dem Massvollen der 
Einkleidung, die lediglich dazu dienen muBS, die Gestalt da und 
dort lebendiger hervortreten zu lassen, nur als klassisch be
zeichnet werden kann und bei dem, der in unserer regsamen 
Predigtliteratur doch Werke vollendeten Gepräges nur selten 
entdeckt, den WunBch erregt, es möchte aus dem nach dem 
Vorwort vorhandenen reichen Material noch mehr — womöglich 
ein ganzer Jahrgang — zutage gebracht werden! Worin liegt 
die Eigenart dieser Predigten? Man könnte auf die Text
benutzung hinweisen, die mit vorbildlicher Sorgfalt und Ge
wissenhaftigkeit geschieht und aufs neue erweist, dass solche 
Treue im Schöpfen auch für die Erbauung fruchtbar ist, man 
könnte die Kunst der Transposition hervorheben, der Umsetzung 
der TextBituation in unsere Lage, worin der Prediger eine be
sondere, des Studiums werte Meisterschaft zeigt, man könnte die 
Predigten untersuchen auf die Bedeutung, die das gemeindemässige 
Moment darin hat, und würde finden, dass sie durchaus der 
Höhenlage der gebildeten Zuhörerschaft angepasst sind, ohne 
dass doch je der Prediger des Evangeliums sein Amt an den 
Vertreter edler Bildung abträte: doch scheint uns mit dem allen 
das eigentlich Charakteristische noch nicht getroffen. Bassermann 
ist nioht umsonst der treueste Vertreter der Schleiermacherschen 
Traditionen gewesen, und das zeigt sich auch hier. Diese Pre
digten gehören nicht zum Typus der spezifisch biblischen, auch 
nicht zu den vorwiegend praktisch oder apologetisch gestimmten, 
die Quelle, aus der sie herfliessen, ist das fromme Bewusstsein, 
das in dem Prediger und seinen Hörern zirkuliert und sich zu 
gegenseitiger Verständigung und Kräftigung ausspricht. Dies 
Sohleiermachersche Predigtideal ist hier lebendig mit der ganzen 
gewinnenden und überzeugenden Kraft, die ihm innewohnt. 
Dass es durchaus das fromme, religiöse Bewusstsein ist, das 
sioh ausspricht, zeigt sich auoh darin, dass daB theologisch 
Gegensätzliche so gut wie ganz dahinten bleibt. Der Verf. 
soheut sich zwar nicht, z. B. auch die Bekenntnisfrage zum 
Gegenstand zu nehmen — in der letzten überhaupt von ihm 
gehaltenen Predigt über das Bekenntnis des Petrus — , es ist 
aber charakteristisch, wie er sioh auoh hier ganz innerhalb des 
praktischreligiösen Umkreises hält, wenn er sagt, nur wenn, 
wie bei Petrus, Jesus entscheidend und um gestaltend in unser 
Leben eingetreten ist, wird man zu einem Bekenntnis zu ihm 
befähigt (S. 165 ff.). Die Themata sind speziell und zentral in 
glücklichem Wechsel; es fehlt nicht „der gekreuzigte Jesus als 
Mittelpunkt der Predigt“ (S. 147) und „die Auferstehung Jesu 
als Grundlage des Heils“ (S. 154), und wiewohl hier nicht alles

gesagt ist, was gesagt werden könnte, kommt doch die fi.o>p(ot 
tou ataupou und die Eitelkeit des Glaubens ohne Auferstehung 
zur Bejahung, freilich ohne dem Vollgehalt des apostolischen 
Zeugnisses gerecht zu werden. Die Gelegenheitspredigten beim 
Bachfest, beim Jubiläum der Universität und des Grossherzogs 
sind besondere Meisterstücke. — Eine willkommene Zierde des 
Buches ist das Bildnis des verewigten Verf.s.

H annover. Lic. 21. Peters.

Beck, Dr. Franz Xaver (Direktor des Wilhelmstifts zu Tübingen), 
Das Missale als B etrachtungsbuch. Vorträge über 
die MesBformularien. I. Bd.: Vom 1. Advent bis zum
6. Sonntag nach Ostern. Freiburg i. B. 1909, Herder (X, 
516 S. 8). 6 Mk.

Als Vorsteher einer theologischen Anstalt verpflichtet, den 
werdenden Priestern Exhortationen zu halten, hat der Verf. die 
Messformularien des Kirchenjahres zugrunde gelegt, um damit 
zugleich das liturgische Verständnis zu fördern. Merkwürdiger^ 
weiee fehlen die Messen von Weihnachten und Epiphanien. 
Für uns hat Interesse, dass der Verf. bei dieser Gelegenheit 
auch die betreffenden Perikopen auslegt. Es geschieht natür
lich nach üblich moralisierender Weise, so dass z. B. anlässlich 
der Epistel von Septuaginta 1 Kor. 9, 24 ff. kleine Opfer zur 
Ehre Gottes empfohlen werden: „loh denke mir möglich, dass 
in den Stunden Ihrer Erholung Sie auch einmal ein Glas oder 
zwei weniger tränken, dass Sie auBkämen mit nur e in e r, 
einmal auch mit keiner Zigarre z. B. am Freitag“ und ähnliche 
exercitia puerilia; anderseits finden sioh natürlich auoh gute 
Anmerkungen, z. B. zu dem Evangelium desselben Sonntags 
Matth. 20, 1 ff.: „Etwas anderes ist, nooh zur elften Stunde 
recht kommen bei Gottes Güte, und etwas anderes, erst zur 
elften Stunde kommen wollen. Ja, die Busse, noch in elfter 
Stunde getan, wird angenommen von jedem; aber die Gnade, 
nooh in elfter Stunde Busse tun zu können, wem ist diese 
versprochen? Antwort: keinem.“ Aber solche Einzelheiten ge
nügen nicht, um das Ganze evangelischen Lesern zu empfehlen.

J. E.

K erschensteiner, Georg, C harakterbegriff und C harakter
erziehung. Leipzig, Berlin 1912, B. G. Teubner (X, 
207 S. gr. 8). 2.40.

Der als pädagogischer Schriftsteller bekannte Verf. (von 
ihm ist u. a. erschienen: „Der Begriff der staatsbürgerlichen 
Erziehung. 2. Aufl.“ und „Begriff der Arbeitsschule“) will mit 
diesem seinem Buche in die Begriffe Charakter und Charakter
erziehung, die in aller Munde sind, Klarheit bringen. Er tut 
es durch Untersuchung der Seelenkräfte, an die man sich zu 
wenden hat, wenn man den Charakter des Zöglings erziehen 
oder entwickeln (aber nioht „bilden“) will. Diese Seelenkräfte, 
die den „intelligiblen Charakter“ (nicht in Kants Sinn) im 
Unterschiede von dem durch die angeborenen, elementaren Ge
fühle, Triebe, Affekte bedingten „biologischen Charakter“ be
dingen, sind nach des Verf.s (nach einer geschichtlichen Be
trachtung der Ansichten Schleiermachers, Bahnsens, Ribots, 
Sigwarts, Fouillees dargelegten) Ansicht die Willensstärke, die 
Urteilsklarheit, die Feinfühligkeit und die Aufwühlbarkeit des 
Gemütsgrundes. Unter letzterer versteht er „den Grad, die 
Ausdehnung und die Dauer, mit welchen die Seele von Wahr
nehmungen oder Vorstellungen ergriffen wird“. Es werden 
dann diese vier Seelenkräfte der Reihe nach jede einer be
sonderen Untersuchung unterzogen, die nooh näher mit ihrem
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Wesen bekannt macht und die Bedeutung ihrer Entwickelung 
für die Erziehung des Charakters herausstellt. Hiernach wird 
nachgewiesen, dass das Wesen der Charaktererziehung nicht 
darin besteht, dass man nicht freiwillig ergriffene Handlungen 
erzwingt, sondern dass man die Triebe des Endes erforscht, 
die nützlichen fördert, die schädlichen aber schwächt und so zu 
eigentümlichen Charakteren erzieht. Die Erziehung ist deshalb 
freilich eine praktische Kunst und hängt somit in erster Reihe 
von einem charaktervollen Erzieher und einer charaktervollen 
Umgebung ab. Sie gelingt am ehesten, wenn dem Zögling 
Freiheit gegeben wird, die aber allerdings nicht nach der 
Weise Tolstois oder Ellen Keys übertrieben werden darf. Da 
der Charakter Gehorsam gegen Belbstgewählte Maximen ist, so 
ist die Freiheit beim Beginn der Erziehung zu beschränken 
und durch heteronomen Gehorsam zum autonomen Gehorsam 
zu führen.

Es wird dann noch die Charaktererziehung in der Familie, 
in  der Schule und durch die Selbsterziehung behandelt, und 
überall begegnen wir treffenden, beherzigenswerten Bemerkungen 
des Verf.s. Leider erlaubt uns der Raum nicht, eingehender 
noch auf alles Bemerkenswerte einzugehen.

Unser Verf. steht unter dem Einfluss des Amerikaners John 
Dewey und beruft sioh auch sonst gern auf amerikanische 
Muster. Wir können daB Buch, das im Gegensatz zum metho
dischen Mechanismus der heute weit verbreiteten pädagogischen 
Ansichten auf die P erson  des Erziehers das entscheidende 
Gewicht legt, so wie wir es schon vor vielen Jahren von dem 
namhaften ungarischen Pädagogen St. Schneller (jetzt in Klausen- 
burg) gehört haben, nur empfehlen. Leider ist es gar nicht 
geheftet. Georg Daxer.

Kurze Anzeigen.
Vom Herausgeber.

WarneOk, Johannes (Lic. th., Missionsinspektor), Die Lebenskräfte des 
Evangeliums. Missionserfahrungen innerhalb des animistischen 
Heidentums. 4. Aufl. Berlin 1911, Warneck (352 S.). Kart. 4. 50; 
geb. 5. 50.

Das treffliche Werk, das sich längst seinen Platz erobert hat, be
darf keiner empfehlenden Einführung mehr. Herausgehoben sei nur,

- dass es nicht blosB über ein Spezialgebiet, das animistische Heidentum 
des Indischen Archipels, eingehend und sorgfältig orientiert, auch nicht 
bloss die Ueberlegenheit des Evangeliums anschaulich hervortreten lässt, 
sondern auch überall bedeutsamste Perspektiven für die Religions
vergleichung eröffnet. — Für die neue Auflage hat der Verf. die neu
erschienene Literatur nach Kräften berücksichtigt; ich nenne von den 
Schriften, die er im Vorwort selbst aufführt, besonders das Buch von 
Gutmann über das „Dichten und Denken der Dschagganeger“. Zu 
lebhafter Genugtuung durfte dem Verf. gereichen, dass die Ergebnisse 
der vierten Kommission der Edinburger Weltmissionskonferenz von 
1910 seine Aufstellungen weithin bestätigten; seinerseits hat der Verf. 
das dort gesammelte Material, soweit es bei einer Neuauflage möglich 
war, für seine Darstellung zu verarbeiten gesucht.

Römer, Dr. phil. Alfred, Der Gottesbegriff Franks. Eine Studie über 
Gottes Absolutheit und Persönlichkeit. Halle a. S. 1912, Max 
Niemeyer (78 S. 8). 2 Mk.

Die obige Schrift hat der theologischen Fakultät zu Heidelberg als 
Inauguraldissertation zur Erlangung der Lizentiatenwürde Vorgelegen, 
und derartige Dissertationen können in der Regel hier keine Be
sprechung finden. In diesem Falle mag aber die Bedeutung deB Gegen
standes sowie der Umstand, dass die Arbeit dann auch im Buchhandel

• erschienen ist, wenigstens an dieser Stelle einen kurzen Hinweis recht- 
fertigen. Der Verf. hat seinen Stoff sachgemäsB in eine Darstellung 
nnd Beurteilung des Frankschen Gottesbegriffs zerlegt, bietet aber beide 
Male mehr, als die Ueberschrift vermuten liess. In der Darstellung 
beschränkt er sich nicht etwa auf eine Reproduktion der Gotteslehre, 
sondern sucht sie dem Ganzen des Frankschen Systems einzuordnen; 
in der Beurteilung aber kommen nicht bloss die hauptsächlichsten 

.Stimmen, die zu Franks Gotteslehre sich äusserten, zu Gehör, sondern 
-der Verf. bringt auch ander weites theologisches und philosophisches

Material, das für die Hauptprobleme der Gotteslehre von Bedeutung 
ist. Auf diese Weise dient die kleine Schrift einer gewissen Einführung 
in Franksche Grundgedanken und orientiert zugleich in etwas über die 
Hauptprobleme der Gotteslehre überhaupt. Besonders finden die be
kannten Verhandlungen zwischen Frank und Ritschl eime Darstellung. 
In der eigenen Stellungnahme bemüht sich der Verf., Frank gerecht 
zu werden, ohne mit seinen Bedenken zurückzubalten. In der reichen, 
wenn auch nicht ganz erschöpfenden Literaturan gäbe würde man einen 
Hinweis auf Kolleghefte gern vermissen. Gewidmet ist die kleine 
Schrift dem Andenken D. Kims.

Ihmels, D. Ludwig, Centralfragen der Dogmatik in der Gegenwart; 
Sechs Vorlesungen. 2., verbesserte Aufl. Leipzig 1912, A. Deichertsche 
Verlagsbuchhandlung (194 S.). 2.80; geb. 3.40.

Bei einem Buche, wie diesem, versteht es sich wohl von selbst, dass 
es in der neuen Auflage in seinem Grundstock unverändert geblieben 
ist. Immerhin hat der Verf. von den erschienenen Besprechungen, 
unter denen die Anzeigen von Stephan und Grützmacher besonders zu 
nennen sind, zu lernen versucht und auch sonst gebessert. Beigegeben 
ist in der neuen Auflage ein Sachregister. Im übrigen mag auf die 
Anzeige der ersten Auflage Jahrgang 1911, S. 65 verwiesen sein.

Neueste theologische Literatur.
Unter Mitwirkung der Redaktion 

zusammengea teilt von Oberbibliothekar Dr. Runge in Göttingen.

Bibliographie. Bibliographie der theologischen Literatur. 1910.
1. u. 2. Lfg. Leipzig, Heinsius Nachf. (8). 2 Ji

Biographien. How, F.D., Archbishop Maclagan. A Memoir. 2ndEd. 
London, Gardner, Darton (450 p. 8). 16 s.

Zeitschriften. Evangelium u. Presse. Neue Beiträge zur evangel. 
Pressearbeit. Hrsg. v. Dir. Wolf. 1. Serie. 1. Heft. K lingem ann, 
Superint., Die Volksseele u. dev Einfluss des gedruckten Wortes. N ie 
m öller, Pfr., Wodurch fördert u. wodurch hemmt die öffentliche 
Tagesprease die Entwicklung unseres evangelisch-kirchlichen Lebens? 
W olf, Dir,, Arbeit u. Fortschritt evangelischer Pressearbeit in West
deutschland. Witten, Westdeutscher Lutherverlag (30 S. 8). 40 /$. — 
Zeitfragen, Biblische, gemeinverständlich erörtert. Ein Broschüren
zyklus, begründet v. Proff. Drs. Johs. Nikel u. Ign. Rohr. V. Folge.
3. Heft. N ik el, Prof. Dr. Johs., Das Alte Testament im Lichte der 
altorientalischen Forschungen. IV. Die Patriarchengeschichte. 1. u.
2. Aufl. 4. u. 5. Heft. Bartm ann, Prof. Dr. B., Das Reich Gottes in 
der hl. Schrift. Münster, Aschendorff (52 S.; 80 S. gr. 8). Einzelpr. 
60 ^ ; 1 JL-, Subskr.-Pr. jedes Heft 45 /t&. — Zeit- U. Streitfragen, 
Biblische, zur Aufklärung der Gebildeten. Hrsg. v. Prof. D. Frdr. 
Kropatscheck. VII. Serie. 11. Heft. J irku , Dr. Ant., Die jüdische 
Gemeinde v. Elephantine u. ihre Beziehungen zum Alten Testament.
3. Taus. 12. Heft. Barth, fProf. D. F., Die Bedeutung des Johannes
evangeliums f. das Geistesleben der Gegenwart. 2. Taus. Gr. Lichter
felde-Berlin, E. Runge (32 S.; 21 S. 8). 50 ; 50 /i&; Subskr.-Pr. f.
die Serie v. 12 Heften 4.80.

Bibel-Ausgaben u. -Uebersetzungen. Codices graeci et latini, 
photographice depicti duce Biblioth. Scatone de Vries. Suppl. 
IX. P ropheten-Fragm ente, Die Konstanz-Weingartner, in photo
typischer Reproduktion. Einleitg. v. Paul Lehmann. Leiden, Sijthoff 
(84 Bl. u. S. m. VII, 5 S. 2 Text). 56 JL — Schrift, Die hl., des 
Neuen Testaments. Hrsg. v. Tillmann. 2. u. 3. Lfg. Berlin, Herrn. 
Walther. Je 1.20. — St. Paul, The Epistles of. The Text prepared 
by the Right Hon. Sir Edward Clarke, K.C. London, Smith, Eld<r 
(206 p. 8). 2 s. 6 d.

Biblische Einleitungswissenschaft. Ehrlich, Arnold, Randglossen 
zur hebräischen Bibel. Textkritisches, Sprachliches u. Sachliches. 4. Bd. 
Jesaia, Jeremia. Leipzig, J. C. Hinrichs’ Verl. (374 S. Lex.-8). 12 Ji
— Sellin, Prof. Dr. E , Zur Einleitung in das Alte Testament. Eine 
Erwiderg. auf die gleichnam. Schrift C. H. Cornill’s. Leipzig, Quelle 
& Meyer (III, 105 S. 8). 2.80. — Studien, Freiburger theologische. 
Unter Mitwirkg. der Professoren der theolog. Fakultät hrsg. v. Proff. Drs.
G. Hoberg u. G. Pfeilschifter. 8. Heft. K alt, Edm., Samson. Eine 
Untersuchg. des histor. Charakters v. Rieht. XIII—XVI. Freiburg i. B., 
Herder (XV, 102 S. gr. 8). 2.40. — Völter, Prof. Dr. Dan., Mose u. 
die ägyptische Mythologie. Nebst e. Anh. üb. Simson. Leiden, Buchh. 
u. Druckerei vorm. E. J. Brill (59 S. Lex.-8). 1.50. — Weiss, Piot. v. 
Bernh., Das Johannesevangelium als einheitliches Werk. Geschichtlich  
erklärt. Berlin, Trowitzsch & Sohn (XVI, 365 S. gr. 8). 10 J i

Exegese u. Kommentare. Baur, Prof. Dr. Ludw., u. Repet. Adf. 
Remmele, Charakterbildung. Vorträge üb. den Jakobusbrief. Frei
burg i. B., Herder (XI, 124 S. 8). 1.50. — Bibliothek, Evangelisch- 
Theologische. Hrsg. v. Prof. Lio. B. Bess. Kommentar zum Neuen 
Testament. Seeberg, Prof. Dr. Alfr., Der Brief an die Hebräer. 
Leipzig, Quelle & Meyer (163 S. 8). 3 20. — Forschungen zur Reli
g i o n  u. Literatur des Alten u. Neuen Testaments, hrsg. v. Proff. Drs. 
Wilh. Bousset u. Herrn. Gunkel. 16. Heft. B alla , Prlv.-Doz. Lio. Emil, 
Das Ich der Psalmen, untersucht. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 
(IV, 155 S. 8). 4.80. — Handbuch zum Neuen Testament. Hrsg. v. 
H a n B  Lietzmann. 21. Lfg. (III. Bd.: 2. Tl.) Briefe, Die, des Apostels 
Paulus. II. An die Kolosser, Epheser, an Philemon. Erklärt v. Priv.- 
Doz. Lio. Dr. Mart. Dibelius. 22. u. 23. Lfg. (I. Bd.: 3. Tl.) W end
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land, Prof. D. Dr. Paul, Die urchristlichen Literaturformen. Tübingen, 
J. C. B. Mohr (S. 65—132; III u. S. 191-357 u. III S. Lex.-8). 1.40;
3 Ji;  Subskr.-Pr. 1.25; 2.70. — Dasselbe. 1. Bd. Baderm acher, 
Prof. Dr. L., Neutestamentliche Grammatik. W endland, Prof. D. Dr. 
Paul, Die hellenistisch-römische Kultur. Die urchristlichen Literatur
formen. Ebd. (IV, 207 u. X, 448 S. Lex.-8 m. 5 Abbildgn. u. 14 Taf.).
12 Jt; Subskr.-Pr. 10.80. — Dasselbe. I. Bd. (Neue Aufl.) 2. u.
з. Tl. W endland, Prof. D. Dr. Paul, Die hellenistisch-römische Kultur 
in ihren Beziehungen zu Judentum u. Christentum. Die urchristlichen 
Literaturformen. 2. u. 3. Aufl. Ebd. (X, 448 S. Lex.-8 m. 5 Abbildgn.
и. 14 Taf.). 8 Jt — JenningS, William, The Dramatic Poems of Job. 
A Close Metrical Translation with Critical and Explanatory Notes. 
London, Methuen (132 p. 8). 3 s. 6 d. — Wort U. Bild. Nr. 15—17. 
D im m ler, E., Das Evangelium nach Lukas, übers., eingeleitet u. erklärt. 
(1. Fünftaus. Titelrahmen u. Deckenschrift v. Karl Köster.) Nr. 18—20. 
D im m ler, E., Das Evangelium nach Johannes, übers., eingeleitet u. 
erklärt. 1.—5. Taus. M. Gladbach, Volksvereins-Verlag (XIV, 364 8.; 
XIII, 286 S. 16). In Pappbd. 1.20; 1.20.

Biblische Geschichte. McLachlan, Herbert, St. Luke, Evangelist 
and Historian. London, Sherratt & H. (126 p. 8). 2 s. 6 d. — Vor
lesungen, Amerikanische reiigionswissenschaftliche. 4. Beihe. Budde, 
Prof. D. Karl, Die altisraelitische Eeligion. 3., verb. u. reicher erläut. 
Doppelaufl. v. „Die Eeligion des Volkes Israel bis zur Verbannung.“ 
Gieosen, A. Töpelmann (XII, 148 S. 8). 2.50.

Biblische Theologie. Feine, Prof. D. Dr. Paul, Theologie des Nenen 
Testaments. 3. u. 4. Taus., der 2. Aufl. 2. u. 3. Taus. Leipzig, J. C. 
Hinrichs’ Verl. (XII, 731 S. gr. 8). 12.50. — Grass, Prof. Karl Konr., 
Grundriss der Lehre Jesu nach den drei ersten Evangelien. Dorpat, 
J. G. Krüger (51 S. gr. 8). 1 J i — Wimmer, Ob.-Realsoh.-Prof. Otto,
Die Wertung der Güter dieser Welt in der Lehre Jesu. 2. Heft. Progr. 
Berlin, Weidmann (28 S. S. Lex.-8). 1 Ji

Biblische Hilfswissenschaften. Watson, Col. Sir C. M., The Story 
of Jerusalem. Illustrated by Geneviüve Watson. London, Dent (XX, 
330 p. 12). 4 s. 6 d.

Patristik. Bibliothek der Kirchenväter. Eine Auswahl patrist, 
Werke in deutscher Uebersetzg. Hrsg. v. Proff. Drs. Geh. Rat O. Barden- 
hewer, Th. Schermann, K. Weyman. 4. Bd. Iren äus, Des hl., ana- 
gewählte Schriften, ins Deutsche übers. 2. Bd. 5 Bücher gegen die 
Häresien. Uebers. v. Gymn.-Prof. Dr. Ernst Klebba. Buch IV u. V. 
Schrift zum Erweis der apostolischen Verkündigung. Aus dem Armen, 
übers, v. Prof. Dr. Sim. Weber. Kempten, J. Kösel (260 u. XVIII, 68 S. 8). 
Je 2.70; Einzelpr je 3.50.

Scholastik. Texte, Kleine, f. Vorlesungen u. Uebungen. Hrsg. v. 
Hans Lietzmann. 91. T exte , Scholastische. I. Thomas v. Aquin: 
Texte zum Gottesbeweis. Ausgewählt u. chronologisch geordnet v. 
Priv.-Doz. D. Dr. Engelb. Krebs. Bonn, A. Marcus & E. Weber 
(63 S. 8). 150.

Allgemeine Kirchengeschichte. Aohelis, Prof. H., Das Christentum 
in den ersten drei Jahrhunderten. 2. Bd. (Schluss.) Leipzig, Quelle 
& Meyer (VII, 469 S. Lex.-8). 15 Jt — Forschungen, Kirchenge
schichtliche, insbesondere zur Eeformationsgeschichte. Theodor Brieger, 
dem Begründer u. Herausgeber der „Zeitschrift f. Kirchengeschichte“ 
zum 70. Geburtstag, 4. 6. 1912, dargebracht v. den Mitarbeitern u. dem 
Verlage der Zeitschrift. Gotha, F. A. Perthes (VII, 187 S. gr. 8). 5 Ji
— Kirchengeschichte in Quellen u. Texten, ln deutscher Uebersetzg. 
hrsg. v. Gymn.-Ob.- u. Relig.-Lehr. D. Greg. Schwamborn. I. Tl. Altertum u. 
Mitielalter. 2., verb. u. verm. Aufl. Neuss, L. Buts (XVI, 162 S. 8).
2.60. — Kauschen, G., J. Marz, J. Schmidt, Kirchengeschichte. 8. bis 
13. Heft. München, Allg. Verlags-Gesellschaft. Je 60

Kulturgeschichte. Witte, Archirr. Dr. Hans, Kulturbilder aus Alt- 
Mecklenburg. 2 Tie. in 1 Bde. 2. Aufl. Leipzig, O. Wigand (XVI, 
250 u. 268 S. gr. 8). 4.80; in 2 Leinw.-Bde. geb. 6 Jt

Eeformationsgeschichte. Oorpus reformatorum. Vol. 90. 3. Lfg. 
Z w in g li’s, Huldreich, sämmtliche Werke. Unter Mitwirkg. des 
Zwingli-Vereins in Zürich hrsg. v. "f Prof. Emil Egli, Gymn-Relig.-Lehr. 
Geo. Finaler u. Prof. Waith. Köhler. 8. Bd. Briefwechsel. 2. Bd., 4. Lfg. 
Leipzig, Heinsius Nachf. (S. 241—320 Lex.-8). 3 Jt — Müller, Alph. 
Vict., Luthers theologische Quellen. Seine Verteidigg. gegen Denifle u. 
Grisar. Giessen, A. Töpelmann (XVI, 244 S. gr. 8). 5 J i

Kirchengeschichte einzelner Länder. Beiträge f. die Geschichte 
Niedersachsens u. Westfalens. Hrsg. v. Prof. Dr. Geo. Erler. 35. Heft. 
(VI. Bd. 5. Heft.) H enk el, Past. D. Karl, Die kirchliche Organisierung 
des Pfarrklerus der Diözese HildeBheim in den letzten 150 Jahren. 
(Pfarriirkel u. Dekanats-Ordnung.) Ein Beitrag zur geisti. Verfassungs- 
geachichte des Bist. Hildesheim m. 2 Karten der Diözese. Hildesheim, 
A. Lax (VIII, 94 S. gr. 8). 2.80. — Blasel, Dr. Carl, Geschichte der 
Bosenkranzbruderschaft bei St. Adalbert in Breslau. Breslau, Müller 
& Seiffert (IV, 80 S. 8). 1 J i — Duncker, Pfr. M., Verzeichnis der 
württembergischen Kirchenbücher. Im Auftr. der Württemberg. Kom
mission f. Landesgeschichte gefertigt. Stuttgart, Kohlhammer (XXIV, 
193 S. gr. 8). 2 80. — Hecker, Priv.-Doz. Dr. Os w. Art., Eeligion u. 
Politik in den letzten Lebensjahren Herzog Georgs des Bärtigen v. 
Sachsen. Leipzig, Quelle & Meyer (IV, 128 S. gr. 8). 4 Jt — Huschardzan. 
Festschrift aus Anlass des lOOjähr. Bestandes der Mechitharisten-Kon- 
gregation in Wien (1811—1911) u. des 25. Jahrg. der philolog. Monats
schrift „Handes Amsorya“ (1887—1911). Hrsg. v. der Mechitharisten- 
Kongregation unter Mitwirkg. der Mitarbeiter der Monatsschrift u. 
zahlreicher Armenisten. (In armen, u. deutscher Sprache.) Wien 
(H. Kirsch) (XVI, 435 S. 32X24,5 cm m. 67 Abbildgn. u. 3 Taf.). 40 Ji
— Kesflelling, Pfr. Dr. Bud., Die evangel. Siedlungen Galiziens im 
josefinischen bis franzisceischen Zeitalter 1772—1822. Lemberg, Verlag der

ev. Gemeinde (III, 99 S. gr. 8 m.4Taf.). 1.50. (Nur direkt.) — Schriften 
der Synodalkommission f. ostpreussische Kirchengeschichte. 13. Heft. 
K onschel, Pfr. Paul, Hamanns Gegner, der Kryptokatholik D. Johann 
August Starck, Oberhofprediger u. Generalsuperintendent v. Ostpreussen. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärungszeit. Königsberg, Beyer 
(74 S. gr. 8). 1.50. — Studien zur Geschichte des neueren Protestan
tismus, hrsg. v. Prlv.-Dozz. Lioo. Dr. Heinr. Hoffmann u. Prof. Leop. 
Zscharnack. 6. Heft. Aner, Pfr. Dr. Karl, Der Aufklärer Friedrich 
Nicolai. Giessen, A. Töpelmann (IV, 196 S. gr. 8). 6 Ji

Papsttum. Maritschnig, Dr. Bich., Die wichtigsten Beformen 
Pius X. Mit histor. Eückblick speziell f. Studierende des Kirchen
rechts. Saaz, Heinr. Erben (30 S. 8). 1 J i  — Stimmen aus Maria- 
Laach. Katholische Blätter. Ergänzungshefte. 108. Heft. B raun s
berger, Otto, S. J., Pius V. u. die deutschen Katholiken. Teilweise 
nach ungedr. Quellen. Freiburg i. B., Herder (XI, 122 S. er. 8). 2.40.

Christliche Kunst u. Archäologie. Adama van Scheltema, Dr. F., 
Ueber die Entwicklung der Abendmahlsdarstellung von der byzantinischen 
Mosaikkunst bis zur niederländischen Malerei des 17. Jahrh. Leipzig, 
Klinkhardt & Biermann (VIII, 184 S. Lex.-8 m. 21 Taf.). 14 Ji — 
Boosval, Johnny, Die Kirchen Gotlands. Ein Beitrag zur mittelalterl. 
Kunstgeschichte Schwedens. Leipzig, E. A. Seemann (IV, 231 S. Lex.-8 
m. Abbildgn. u. 142 Taf.). 20 Ji  — Schmidt, Pfr. Jul., Kirchen am 
Bhein. Eine karoliag. Königspfalz. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte 
des Oberrheins von der Steinzeit bis zur Gegenwart. Mit Illustr.  ̂
2 PJänen u. je 1 Orig.-Zeichng. v. J. P. Hebel u. H. Daur. Bühl, 
Konkordia (VII, 364 8. gr. 8). 5 Ji

Dogmengeschichte. Bibliothek, Evangelisch-theologische. Hrsg. v. 
Prof. Lio. B. Bess. W iegand, Prof. D. Frdr., Dogmengeschichte der 
alten Kirche. Leipzig, Quelle & Meyer (VIII, 141 S. 8). 3 Ji

Dogmatik. Brown, Cüarles Reynolds, The Main Points in Christian 
Belief. London, J. Clarke (256 p. 8). 2 s. 6 d. — Buddeberg, Insp. 
Past. Ernst, Die Heilsgewissheit — die Krone des evangelischen Glaubens. 
Elberfeld, Buchh. der ev. Gesellschaft (46 S. 8). 50 /i&. — Feuerstein, , 
ehemal. Geisti.Otto, Ist die katholische Kirche unfehlbar? Lorch, K. Bohm 
(III, 164 S. 8). 1.50. — Gott u. Mensch. 6 religiöse Vorträge üb. 
die Grundfragen der Eeligion v. M. Mayer, P. Merz, W. Buder,
E. Paulus, G. Herzog, J. Herzog. Heilbronn, E. Salzer (156 S. 8). 
2 J i  — Ihmels, Prof. D. Ludw., Centralfragen der Dogmatik in der 
Gegenwart. 6 Vorlesgn. 2., verb. Aufl. Leipzig, A. Deichert Nachf. 
(VIII, 194 8. gr. 8). 2.80. — Litton, E. A., Introduction to Dogmatic 
Theology on the basis of the Thirty-nine Articles. 3rd ed. London, 
R. Scott (630 p. 8). 10 s. 6 d. — Shaw, Fred G., Our Future Exi- 
stence: or, The Death-Surviving Consciousness of Man. London,
S. Paul (XVIII, 487 p 8). 10 s. 6 d. — Souper, William, Constructive 
Christianily. An Introduction to Christian Thought. London, J. Clarke 
(220 p. 8). 2 s. 6 d.

Ethik. Lyttleton, Rev. The Hon. Edward, Character and Eeligion. 
London, R. Scott (XV, 237 p. Demy 8). 5 s. — Sieffert, "f Frdr., Die 
religiösen Grundlagen des christlichen religiösen Lebens. Mit Ge
denkblatt: Friedrich Sieffert, v. O. Eitschl. [Aus: „Theol. Arbeiten
a. d. rhein. wiss. Pred.-Ver.“] Tübingen, J. C. B. Mohr (S. 3—40 
gr. 8). 1 J i

Apologetik u. Polemik. Chamberlain, B. H., De Invention of a 
New Eeligion. A Study of Mikado-Worship. London, Watts (8). 3 d.
— Frenzel, Sem.-Dir. Sohulr. Dr. Otto, Die Forderung e. grosszügigen, 
modernen, christlichen Weltanschauung u. ihre wachsende Bedeutung. 
Vortrag. Leipzig, Serig (20 S. 8). 50 /i&. — Goodspeed, Dr. Edg. J., 
Index apoiogeticus sive clavis Iustini martyris operum aliorumque 
apologetarum pristinorum. Leipzig, J. C. Hinrichs’ Verl. (VIII, 300 S. 
8). 7 J i — Handbibliothek, Wissenschaftliche. 1. Beihe. Theologische 
Lehrbücher. XXXII. K neib, Prof. Dr. Philipp, Handbuch der Apolo
getik als der wissenschaftlichen Begründung e. gläubigen Weltanschauung. 
Paderborn, F. Schöningh (XIII, 850 S. gr. 8). 9 J t — Hartmann-
Eücklos, Luise, Gott u. das gesetzmässige Geschehen. Berlin-Schöne- 
berg, Protestant. Schriften vertrieb (54 S. gr. 8). 60 /i&. — Heltau,
Karl, Bom-Not. Die Analyse der Vergifcg. des Katholizismus. Eine 
historisch-psycholog. Lösg. des ultramontanen Problems. Kulturpolitische 
Briefe gegen welsche Anmassgn., Centrums Legenden u. andere reaktio
näre Intrigen. Zur Förderg. der antiultramontanen Bewegg. als Agi
tations-Schrift hrsg. (3. Aufl.) Augsburg, Th. Lampart (X, 234 u. 
X S. 8). 2.40. — Schröder, Fr., Aus dem Leben e. Abtrünnigen od. 
vom Orthodoxismus zum Liberalismus. Elberfeld, A. Martini & Grüttefien 
(102 S. gr. 8 m. 1 Taf. u. 2 [1 eingedr.] Bildnissen). 2 J t — Schwert- 
Schlager, Lyz.-Prof. Dr. Jos., Der biblische Schöpfungsbericht u. die Natur
wissenschaft. 2 Vorträge. [Aus: „Die christl. Schule“.] Eichstätt 
(Brönner) (34 S. gr. 8). 50 <4-

Praktische Theologie. Börner, Wilh., Weltliche Seelsorge. Grund
legende u. krit. Betrachtgn. Leipzig, A. Kröner (68 S. gr. 8). 1 J i  — 
Seelsorger-Praxis. Sammlung prakt. Taschenbücher f. den kathol. Klerus. 
XXI11. G ushurst, Pfr. Fel., Seelsorge u. 20. Jahrh. Paderborn, F. 
Schöningh (VI, 111 S. kl. 8). Geb. in Leinw. 1 Jt

Homiletik. Grlltzmacher, Prof. D. B. H., Johannes bleibt! Leipzig,
A. Deichert Nachf. (V, 103 S. gr. 8). 2.40. — Hadorn, Pfr. D. Wilh-, 
Er heisst Wunderbar. Ein Jahrg. Predigten. Neukiichen, Buchh. des 
Erziehungsvereins (472 S. 8). 4 J i  — Kühn, Pfr. Lio. Dr. Vict., Unser 
„Dennoch“ auf dem Friedhof des atlantischen Ozeans. Predigt. Dresden,
F. Sturm & Co. (11 S. 8). 20 /i&. — Pfleiderer, stadtpfr. Dr., Inneres 
Leben. Predigten, im Ulmer Münster geh. Ulm, Dr. K. Höhn (V, 
113 S. 8). 2.25. — Siedel, Kirohenr. Dr. Ernst, Nachklänge aus dem 
Heiligtum. Predigten üb. die Evangelien des Kirchenjahres. 5. Aufl. 
Dresden, C. L. Ungelenk (971 u. IV S. gr. 8). 4.50. — Veit, Pfr.
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"Willy, Wo war beim Untergang der Titanic der „liebe“ Gott? Predigt. 
2. Aufl. Frankfurt a. M., M. Diesterweg (12 8. 8). 20 4 -

Katechetik. Buchwald, Pfr. D. Geo., D. Mart. Luthers grösser 
Katechismus. Mit Erläutergn. u. den Bildern der 1. Ausg. dargebotsn.
6 , völlig umgearb. Aufl. Leipzig, B. Liebisch (XV, 130 S. 8). Geb. 
75 /i&. — Referate des Kongresses f. Katechetik, Wien 1912. Hrsg. 
v. der katechet. Sekt, der Österreich. Leo-Gesellschaft. Red. v. geistl. 
Kat Bürgersch.-Kateoh. Emerich Holzhausen. 1. Heft. Wien, H. Kirsch 
(VIII, 230 S. gr. 8). 4 Ji — Schäfer, Rekt. Wilh., Geschichte des Kate
chismus unter besond. Berücksicht, dea Gebietes der hannoverschen 
Landeskirche. Hannover, Hahn (VI, 124 S. gr. 8). 3 J i

Erbauliches. Julius, Karl, Der Segen der Trauer. Eine Betrachtg. 
zum Troat im Leid f. Trauernde. Berlin, L. Frobeen (10 8. 8). 20 4 -
— Nagel, G , Die Leiden der Erlösten u. ihre verborgene Herrlich
keit. 2. A u f l .  Gotha, Missionsbuchh. P. Ott (32 S. 8). 25 4 -  — 
ProhäBZka, Bisch. Dr. Ottok , Geist u. Feuer. Pfingstgedanken. Kempten, 
J. Kösel (VIII, 151 S. kl. 8 m. Titelbild). Geb. in Leinw. 1.20. — 
Renkewitz, E., Die mich frühe suchen, finden mich. Kinderstunden 
aus der Brüdergemeine. 3. Bd. Leipzig, F. JanBa (100 S. gr. 8). 1.25.
— Sohreiner, Ernst, Christus u. die Männerwelt. 11.—13. Taus. Stutt
gart, Buchh. des Philadelphia-Vereins (14 S. 8). 10 4  (Partiepreise).
— Steeger, A., Friede u. Freude. Trostworte f. Nervöse u. ängstliche 
Seelen. Warendorf, Schnell (VII, 200 S. kl. 8). Geb. in Leinw. 3.50.
— Testament, Das Alte, in religiösen Betrachtungen f. das moderne
Bedürfnis. Hrsg. v. Lio. Dr. Glob. Mayer. 14.—17. Lfg. M ayer, 
Lic. Dr. Glob., Die Psalmen. Psalm 1 — 69. 1.—4. Heft. 18. Lfg.
H ackenschm idt, Pfr. Dr. K., Der Prophet Jeremia. 1. Heft. Güters
loh, C. Bertelsmann (S. 1—320; S. 1—80 gr. 8). Je 1.20; Subskr.-Pr. 
je 1 Ji — Weg, Der, göttlicher Zeugnisse. 13. Bd. Heiligung, Ge
sunde. Elberfeld, Buchh. ‘der ev. Gesellschaft f. Deutschland (86 S. 
M. 8). 90 4 .

Mission. AUS allen Zonen. Bilder aus den Missionen der Franzis
kaner in Vergangenheit u. Gegenwart. Hrsg. v. P. Autbert Groeteken,
O.F.M. 9. Bdchu. Wörmann, Elisab., Msgr. Theotimus Verhaeghen,
e. Märtyrerbischof der Gegenwart. Nach dem Franz. des p. Noel 
Gubbels, O.F.M. (Umschlag: 1.—6. Taus.) 10. Bdchn. E lsner, 
P. Salesius, O. F. M., Die deutschen Franziskaner in Brasilien. Trier, 
Paulinus-Druckerei (120 S. m. Abbildgn.; 136 S. kl. 8 m. 15 Abbildgn.). 
Je 50 4 -  — Kirchlich-positiv. Flugschriften zum Verständnis u. zur 
Förderg. kirchl. Arbeit in der Gegenwart. 22. Heft. H ohenthal- 
Dölkau, D. Graf v., Die Pflicht der Laien zur Mitarbeit an der Heiden
mission. Referat. Berlin, Verlag der positiven Union (12 S. Lex.-8). 
Je 10 4  (Partiepreise). — Kluge, H., Hin u. her in Südafrika. Reise
berichte. Mit 10 Bildern (auf Taf.) u. e. Register. Herrnhut, Missions
buchh. (IV, 272 S. 8). 1.50. — Kongress, 22. internationaler eucha- 
ristischer, zu Madrid (24.-29. 6. 1911J. Die deutsche Sektionssitzung 
(26. 6. 1911). Cöln, Bachem (102 S. 8). 1 J i  — Tucker, Miss.-Bisch.
D. Alfr. R., 18 Jahre in Uganda u. Ostafrika. Uebertr. v. O. Brandner.
2. (Schluss-)Bd. Dresden, O. Brandner (XII, 266 S. gr. 8). 3.20. — 
WendetOUTg, Past. w ., Im Lande der Mitternachtssonne. Die beiden 
jüngsten grönländ. Missionsstationen Angmagssalik u. Nordstern. Nach 
dän. Quellen. Herrnhut, Missionsbuchh. (56 S. 8 m. 9 Abbildgn. u.
1 eingedr. Karte). 40 4 -  — Wurster, Prof. Dr. P., u. Dir. p. M. Hennig, 
Was jedermann heute von der inneren Mission wissen muss. 16. Taua. 
Heilbronn, Salzer (VI, 264 S. 8 m. Abbildgn.). 1.50.

Kirchenrecht. Bibliothek, Historische. Hrsg. v. der Red. der 
histor. Zeitschrift. 26. Bd. Schubert, Prof. D. Dr. Hans v., Staat u. 
Kirche in den arianischen Königreichen u. im Reiche Chlodwigs. Mit 
Exkursen üb. das älteste Eigenkirchenwesen. München, R. Oldenbourg 
(XIV, 199 S. 8). In Pappbd. 6 J i — Forschungen zur Verfassungs-
u. Verwaltungsgeachichte der Steiermark. Hrsg. v. der histor. Landes
kommission f. Steiermark. VIII. Bd. 3. Heft. L oserth , Prof. Dr. J., 
Das Kirchengut in Steiermark im 16. u. 17. Jahrh. Graz, Styria 
(VII, 234 S. gr. 8). 3.40. — Hoohstaedter, Dr. Ernst, Dia preusBische 
Feuerbestattungsgesetz u. seine Klippen. Ein Wegweiser f. die Freunde 
der Feuerbestattg. Frankfurt a. M., Neuer Frankfurter Verlag (24 S. 8). 
40 /$. — Schultes, Prof. P. Reginald M., O. P ., Die Autorität der 
Kirche in weltlichen Dingen. Mainz, Kirchheim & Co. (29 S. gr. 8). 
50 /$. — Seeholzer, Dr. H., Staat u. römisch-katholische Kirche in den 
paritätischen Kantonen der Schweiz. Zürich, Rascher & Co. (VIII, 
181 S. gr. 8). 3.50.

Universitäten. Bernheim, Prof. Ernst, Die ungenügende Ausdrucks
fähigkeit der Studierenden. Das Persönliche im akademischen Unter
richt u. die unverhältnismäBsige Frequenz unserer Universitäten. 2 Vor
träge. Leipzig, E. Wiegandt (74 S. 8). 1.50. — Ssymank, Dr. Paul, 
Neudeutsches Studentenbrevier. Aufsätze zur Einführung ins akadem. 
Leben der Gegenwart. Gesammelt u. hrsg. München, R. Beyschlag 
(206 S. 8). 2.50. — Studenten-Konferenz, Die 16. christliche. Aarau 1912. 
Den 4.—6. 3. Bern, A. Francke (75 S. 8). 1 Ji — Ziegler, Prof. Dr. 
Theob., Der deutsche Student. 11. u. 12., umgearb. Aufl. Berlin, G. J. 
Göschen (293 S. kl. 8). Geb. in Leinw. 3.50.

Philosophie. Baumann, Prof. Jul., Neues zu Sokrates, Aristoteles, 
Euripides. Leipzig, Veit & Co. (IV, 127 S. gr. 8). 3.50. — Bibliothek
f. Philosophie. Hrsg. v. Ludw. Stein. 2.Bd. H usik , lecturer Dr. Isaac, 
Matter and form in Aristotle. A rejoinder. Berlin, L. Simion Nf. 
(93 S. gr. 8). 2.50. — Bibliothek, Philosophische. Bd. 132a. F ich te , 
Joh. Glieb., System der Sittenlehre. (1812.) Neu hrsg. v. Fritz Medicus. 
Bd. 132b. F ich te , Joh. Glieb., Transzendentale Logik. Neu hrsg. v. 
Fritz Medicus. Bd. 132c. F ich te , Joh. Glieb., Die Staatslehre od. 
üb. das Verhältnis des Urstaates zum Vernunftreiche. Neu hrsg. v. 
Fritz Medicus. 141. Bd. L otze, Herrn., Logik. (System der Philo

sophie I.) Drei Bücher vom Denken, vom Untersuchen u. vom Er
kennen. Mit der Uebersetzg. des Aufsatzes: „Philosophy in the last 
forty years, e. Namen- u. Sachregister. Hrsg. u. eingeleitet v. Geo. 
Misch. Leipzig, F. Meiner (IV, 117 S.; V, 298 S.; IV, 209 S.; CXXVIII, 
632 S. 8 m. Bildnis). 1.60; 4 J i ; 3 J&; 7.50. — Bithorn, Stiftssuperint. 
Prof. Wilh., Lebensfragen u. Lebensbilder. Beiträge zur Lebenavertiefg. 
Merseburg, F. Stollberg (VII, 224 S. 8). In Pappbd. 3 Ji — Bölsche, 
Wilh., Hinter der Weltstadt. Friedrichshagener Gedauken zur äathet. 
Kultur. 6. u. 7. Taus. Jena, E. Diederichs (XII, 347 S. 8). 5 J i  — 
Bohn, Georges, Die neue Tierpsychologie. Uebers. v. Dr. Rose Thesing. 
Preisgekrönt v. der Pariser Acadämie des sciences morales et politiques. 
Leipzig, Veit & Co. (VIII, 183 S. 8). 3 J i — Boutroux, Emile, « 
William Jamea. Mit e. Brief dea Verf. an den Uebersetzer u. 2 Ab- 
handlgn. des Verf.: Die Bedeutg. der Geschichte der Philosophie f. das 
Studium der Philosophie u. Gegenstand u. Methode der Geschichte der 
Philosophie. Deutsche Ausg. v. Dr. Bruno Jordan. Leipzig, Veit & Co. 
(III, 133 S. 8 m. 1 Bildnis). 3 J i — Brandler-Pracht, Karl, Unter
richts-Briefe zur Entwicklung der Willenskraft. 7. Lehrbrief. Leipzig, 
Theosoph. Verlagshaus. 1 J i — Ebbinghaus, Herrn., Grundzüge der 
Psychologie. II. Bd. v. E. Dürr. 4. u. 5. Lfg. Leipzig, Veit & Co. 
Je 1.50. — Ebbinghaus, well. Prof. Herrn., Abriss der Psychologie.
4. Aufl., durchgeBehen v. Prof. Dr. Ernst Dürr. Leipzig, Veit & Co. 
(208 S. gr. 8 m. 18 Fig.). 3 Ji — Enzyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften. In Verbindg. m. Wilh. Windelband hrsg. v. Arnold 
Rüge. I. Bd. Logik. 1. Hälfte. Tübingen, J. C. B. Mohr (144 S. 
Lex.-8). Für vollständig 7 J i ; Subskr.-Pr. 6 Ji — Eucken, Rudolf, 
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on March 27, 1909. Translated with Introduction by A. G. Widgery. 
Cambridge (Heffer) (30 p. 8). 1 s. — Eucken, Rud, Der Wahrheits
gehalt der Religion. 3., umgearb. Aufl. Leipzig, Veit & Co. (XIV, 
422 S. gr. 8). 9 Ji — Falckenberg, Prof. Dr. Rieh., Geschichte der 
neueren Philosophie von Nicolaus v. Kuea bis zur Gegenwart. Im 
Grundriss dargestellt. 7., verb. u. ergänzte Anfl. 1. Hälfte. Leipzig, 
Veit & Co. (IV, 384 S. gr. 8). 5 Ji — Fraedrich, G., Ueber monistische 
Ethik. Eine Abwehr. Vortrag. Marburg, Verlag der Christi. Welt 
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nach Herbert Spencer unter Berücksicht, seiner Moralphilosophie u. 
Entwicklungslehre. Zürich, E. Speidel (87 S. gr. 8). 1.60. — Heiniohen, 
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Berlin, A. Unger (VII, 83 S. 8). 2 Ji — Hermann, E., Eucken and 
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(224 p. 8). 2 s. 6 d. — Jahrbuch, Philosophisches. Register zu Bd. 1—20 
(Jahrg. 1888—1907). Bearb. v. Prof. Dr. Christian Schreiber. Fulda, 
Fuldaer Actiendruckerei (VI, 208 S. gr. 8). 4 Ji — Kant’s, Imman., 
sämtliche Werke in 6 Bdn. (Grossherzog Wilhelm Ernst Ausg.) 1. Bd. 
(Hrsg.: Fel. Gross.) Leipzig, Insel-Verlag (680 S. kl. 8). Geb. in 
Leinw. 6 J i — Koffka, Priv.-Doz. Dr. K., Zur Analyse der Vorstellungen
u. ihrer Gesetze. Eine experimentelle Untersuchg. Leipzig, Quelle & 
Meyer (X, 392 S. gr. 8). 12.50. — Leisering, Ob.-Realsoh.-Oberlehr. Dr.
Konr., Studien zur Schicksalstrapödie. I. Tl. Progr. Berlin, Weid
mann (32 S. gr. 8). 1 Ji — Lucas, E., The Esaence of tha Universe. 
London, Author (339 p. 12). 5 s. — Nietzsche's, Frdr., Werke 15. Bd. 
(II. Abth. 7. Bd.) Nachgelassene Werke. Ecce homo. Der Wille zur 
Macht. 1. u. 2. Buch. 2., völlig neugestaltete u. verm. Ausg. des 
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16. Bd. (II. Abth. 8. Bd.) Nachgelassene Werke. Der Wille zur Macht.
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1. Abtlg. I. Hälfte. T oischer, Prof. Dr. Wendelin, Theoretische Päda
gogik u. allgemeine Didaktik. 2., umgearb. u. verm. Aufl. II- Bd.,
2. Abtlg. I. Hälfte. M atthias, Wlrkl. Geh. Ob.-Reg.-R. Dr. Adf., Prak
tische Pädagogik f. höhere Lehranstalten. 4., verb. u. stark verm. 
Aufl. München, C. H. Beck (XI, 250 S.; X, 294 S. gr. _8). 5 Ji; 5 J i 
— Eretzschmar, Realsoh.-Ob.-Lehr. Assist. Dr. Johs., Entwicklungspsycho- 
logie u. Erziehungswissenschaft. Eine pädagog. Studie auf entwicklungs- 
theoret., ethnolog. u. kulturhistor. Grundlage. Leipzig, E. Wunderlich 
(VII, 217 S. gr. 8). 3 JL — Monumenta Germaniae paedagogica. Be
gründet v. Karl Kehrbach. HrHg. v. der Gesellschaft f. deutsche Er- 
ziehungs- u. Schulgeschichte. 50. Bd. Schwartz, Prof. Dr. Paul, Die 
Gölehrtenschulen Preussens unter dem Oberschulkollegium (1787—1806)
и. das Abiturientenexamen. 3. Bd. Berlin, Weidmann (XII, 648S. Lex.-8). 
16.80. — Raumer, Karl v., Geschichte der Pädagogik vom Wieder
aufblühen klassischer Studien bis auf unsere Zeit. 2. Bd. Neua
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Ausg. 2. Auü. Langensalza, Schulbuchh. (III, 358 S. 8). 3.50. — 
Vogel, Dr. Aug., Die philosophischen Grundlagen der wissenschaftlichen 
Systeme der Pädagogik. (Locke, Kant, Schleiermacher, Hagel, Herbart, 
Beneke.) Zur Einführg. in das Verständnis der wisaenuchaftl. Päda
gogik. (Einleitung in „Gressler’s Klassiker der Pädagogik“.) 4. Aufl. 
Langensalza, Schulbuchh. (V, 188 S. 8). 3.50. — Volkmer, Schuir. Dr., 
Grundriss der Volksschul-Pädagogik in übersichtlicher Darstellung.
2. Bd. Geschichte der Erziehung u. des Unterrichts. Neb -.t Anh., enth.
e. kurze Geschichte der speziellen Methodik des Volkscnui Unterrichts 
sowie der Jugendliteratur. 14. Aufl. Habelschwerdt, Franke (VI, 
341 S. 8 m. 29 Abbildgn.). 3.20. — Wurster, Prof. D. Paul, Christ

liche Glaubens- u. Sittenlehre. Leitfaden f. den Religions-Unterricht, 
hauptsächlich an höheren Klassen v. Bealanstalten u. Realgymnasien.
3. Aufl. Heilbronn, E. Salzer (VIII, 116 S. 8). 90 4 -  — Ziehen, 
stad tr. Dr. Jul., Volkserziehung u. Schulreform. Vortrag. [Aus: „Neue 
Jahrb. f. Pädagogik“.] Leipzig, B. G. Teubner (26 S. Lex.-8). 80 /$.

Allgemeine Religionswissenschaft. Hartmann, Mart., Fünf Vor
träge üb. den Islam. Leipzig, O. Wigand (IV, 150 S. 8). In Pappbd.
2.60. — Jastro'W jr., M., Religion Babyloniens u. Assyriens. 18. Lfg. 
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Rieh. Wünsch u. Ludw. Deubner. XII. Bd. 1. Heft. S ta eh lin , 
Rud., Das Motiv der Mantik im antiken Drama. Giessen, A. Töpel
mann (230 S. 8). 7.20.

Judentum. Breuer, Distr.-Rabb. Dr. Raph., Die fünf Megilloth, 
übers, u. erläutert. 1. Ti.: Hoheslied. Frankfurt a. M., A. J. Hofmann 
(XXII, 46 S. gr. 8). Geb. in Leinw. 1.60. — Held, Hans Ludw., 
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V. Tl. Seder Kod&schiin v. Rabb. Dr. J. Cohn. 5. Heft. Menachot, 
Abschn. 7—11. Berlin. (Frankfurt a. M., J. Kauffmann) (S. 129—160 
gr. 8). 75 4 -
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