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A. Hauck’s Kirchengeschichte.
i .

H a u c k ,  D r. th .  A lb . (P ro fe sso r in  L e ip z ig ) , K i r c h e n 
g e s c h i c h t e  D e u t s c h l a n d s .  3. T h l. 1. H ä lf te . K o n so lid irn n g  
d e r  d eu tsch en  K irc h e  9 1 1 — 1 0 0 2 . 2 . H ä lf te . D as  U eber-
g e w ic h t  des K ö n ig th u m s in  d e r K irc h e  u n d  d e r  B ru ch  des
se lb en  d u rc h  Rom . L e ip z ig , 1 8 9 3  u . 1 8 9 6 ,  H in ric h s  (3 8 8  S. 
g r .  8 . u. V II I ,  S. 3 8 9 — 1 0 4 1  g r . 8). 7 Mk. u . 1 0 . 5 0 .

E in  n e u e r  B a n d  vo n  H a u ck ’s K irc h en g e sc h ic h te  is t  e in  
E re ig n is s ,  u n d  vo llends d e r  B a n d , w e lch e r d ie jen ig e  P e rio d e  
d e u ts c h e r  K irc h en g e sc h ic h te  b eh an d e lt, d e r  a n  W ic h tig k e it  n u r  
d ie  R e fo rm a tio n sze it g le ichkom m t. W e n n  R ef. dem  A u f tra g  
d e r  R e d a k tio n  e n tsp rec h en d  den  g ro ssen  B a n d  von  1 0 4 2  S. 
h ie r  z u r  B e sp re ch u n g  b r in g t,  so th u t  e r  es m it w eh m ü th ig e n  
G efü h len . D en n  W ilh . A rn d t, d e r  ü b e r  den e r s te n  un d  zw eiten  
B a n d  (1 8 8 7 , N r. 2 4 ;  1 8 9 1 , N r. 4 0 ) in  se in e r an sp rech en d en  
W e ise  b e r ic h te t  h a tte ,  i s t  h in w e g g es to rb e n , ehe e r  den  B e r ic h t  
ü b e r  d ie  e r s te  H ä lf te  des n u n  v o llen d e ten  B a n d es  g eben  
k o n n te . D em  R ef. i s t  d a m it e ine  sc h w ie rig e  A n fg ab e  z u g e 
f a l le n ,  denn  d e r  g a n z e  B a n d  e n th ä l t  e in  f a s t  ü b e rre ich e s  
M a te r ia l ,  d as sc h w e re r  zu  ü b e rb lick en  is t , a ls  d as d e r  be iden  
H a lb b ä n d e , d e ren  e rs te n  R ef. schon g le ic h  beim  E rsc h e in en  
d u rc h s tu d ir t  h a t t e ,  u nd  n u n  lieg en  d re i J a h r e  dazw isch en . 
K o n n te  A rn d t  be i se in e r B e sp re ch u n g  d ie  A rb e it  H a u c k ’s in  
i h r e r  E ig e n a r t  w ü rd ig e n , indem  e r  dan eb en  die D a rs te l lu n g  
d e r  m odernen  H is to r ik e r  vom  F a c h  h ie l t ,  so fe h lt  dem  R ef. 
d a z u  die g e n au e re  K e n n tn is s  d e r  m odernen  H is to r ik e r  in  dem  
U m fa n g , w ie  sie  A rn d t  zu  G ebote  s ta n d ,  um  e inen  w irk lic h  
zu tre ffen d e n  V e rg le ich  w a g e n  zu  k ö nnen . A b e r  H a u c k ’s 
E ig e n a r t  i s t  dem  R ef. b e k a n n t  un d  lieb  g ew o rd en , i s t  e r  doch 
b e i d e r  D a rs te l lu n g  d e r  be tre ffen d en  A b sch n itte  in  d e r 
W ü rtte m b e rg is c h e n  K irc h en g e sc h ic h te  ( S tu t tg a r t  u . C alw  1 8 9 3 ) 
w ie  e in  A e h ren le se r  h in te r  H a u c k  h e rg e g a n g e n  u n d  h a t  von 
ihm  g e le rn t.  G e rad e  vom  S ta n d p u n k t d e r  P ro v in z ia lk irc h e n 
g e sc h ic h te , die d r in g e n d  e in e r  so rg fä l t ig e re n  P fleg e  b e d a rf , 
d a r f  R ef. die W o r te  A rn d t’s au s se in e r A n ze ig e  des zw eiten  
B a n d es  w ie d e rh o len : „A uch  h ie r  s teh en  w ir  m it v o lle r  B e
w u n d e ru n g  v o r e in e r g ro ssen  u n d  schönen  L e is tu n g “ . W ird  
je d e  k ü n f tig e  D a rs te l lu n g  d e r  Z e it von 9 1 1 — 1 1 2 2  m it H a u ck  
z u  re ch n e n  h ab en , den  g rö ss te n  G ew inn  w ird  d ie p ro v in z ia le  
K irc h en g e sc h ic h te  von  dem  W e rk e  h a b en . H ie r  is t  d e r  Z eddel 
f ü r  se inen  E in sc h la g  g eg eb en . G an z  beso n d ers  g i l t  d ies fü r  
d ie  o s td eu tsch en  L an d e sk irch e n , d e ren  A n fä n g e  g ro ssen  T h e ils  
in  die von H a u c k  g e sc h ild e r te  P e rio d e  fa llen . W elch e  F ü lle  
b ie te n  n ic h t d ie  A b sch n itte  ü b e r  d ie  M iss io n s th ä tig k e it  in  
d ie se r  P e rio d e ! W ie  in te re s s a n t  d ie  G esch ich te  d e r  G rü n d u n g  
M a g d e b u rg s , die U rk u n d e n fä lsc h u n g  P i lg r im ’s von P a ss a u , d ie  
T rä u m e  A d a lb e r t’s von B rem en  vom  n o rd d eu tsch en  P a t r ia r c h a t ,  
d ie  W ec h se lb ez ieh u n g en  von M iss io n s fo rtsch ritt  u n d  tü c h t ig e r  
R e g ie ru n g  des R eiches! W e n n  A rn d t  noch  H a u c k ’s F le is s  u nd  
B e le se n h e it rü h m te ,  so b ra u ch e n  d iese V o rzü g e  a ls  se lb s t
v e rs tä n d lic h  n ic h t m eh r e r s t  h e rv o rg e h o b e n  zu  w erd en . R ef. 
h a t  s ic h  doch noch m eh r ü b e r  d ie  B e h e rrsc h u n g  des Stoffes

m it k la r e r  S ch e id u n g  des W ic h tig e n  un d  des U n w ic h tig e n  u n d  
d e r schönen  A n o rd n u n g  desselben  g e fre u t . D e r  L e s e r  k a n n  
m it G enuss dem  u m sich tig en  W a lte n  des B a u m e is te rs  fo lgen , 
d e r  v o r  se in en  A u g e n  d ie  G esch ich te  d e r  d eu tsch en  K irc h e  
a u fb a u t ,  u nd  ih re  E n tw ic k e lu n g  g e n au  v e rfo lg en . W e n n  
R a n k e ’s W e rk e  dem  L e s e r  h o hen  G enuss g e w äh re n , w e il n eb en  
d e r  D a rs te l lu n g  des E n tw ic k e lu n g sg a n g e s  im m er w ied er s c h a r f  
g e ze ich n e te  C h a ra k te rb ild e r  von Z e iten  u n d  P e rso n e n  s te h en , 
d ie zu  lä n g e re r  B e tra c h tu n g  e in lad en  u n d  R u h e p u n k te  g e 
w ä h re n , so d ü rf te n  au ch  bei H a u ck  d ie s c h a r f  g e ze ic h n e te n  
r e l ie f a r t ig e n  C h a ra k te rs c h ild e ru n g e n , z. B . die d e r  d eu tsch en  
H e r rs c h e r ,  d an n  d e r  P ä p s te  u n d  d e r  d eu tsch en  B ischöfe  u n d  
R e fo rm ä b te , z. B . e ines A n n o , A d a lb e r t  u n d  L ie m a r von 
B rem en  zu  d en  w e rth v o lls te n  T h e ilen  se ines B uches g e h ö ren .

S e h r  w o h lth u en d  b e rü h r t  d ie  R u h e  des w o h lg e g rü n d e te n  
U rth e ils , d as s te ts  M aass h ä l t  u n d  au ch  be i k r i t is c h e n  G ä n g en  
n ic h ts  von je n e r  p a th o lo g isc h en  S ch ä rfe  v e rsp ü re n  l ä s s t ,  die 
m an  n u r  zu  o ft in  th eo lo g isch en  B ü c h e rn  tr if f t .  U e b e ra ll 
b e g e g n e t H a u c k  dem  g e g n e risc h en  S ta n d p u n k t m it A c h tu n g  
u n d  s e tz t  sich  m it ihm  in  w o h lw o llen d er W eise  a u se in a n d e r , 
so m it G ie se b re c h t, M a r te n s , M irb t. N u r  e in m al sch ien  dem  
Ref. e in  e tw a s  iro n isch es L ä c h e ln  um  die L ip p en  des V e rf .s  
zu  sp ie le n , a ls  e r  dem  M ü n ch en er K nöpfle r S. 7 9 2  A nm . 2 
n ach w ies, w ie  au s „ e in e r kau m  ir r ig e n  A n n ah m e“ n a c h  k au m  
zw ei S e ite n  e ine „zw eifello se  T h a ts a c h e “ g ew o rd en . D ie se  
G esch w in d ig k e it v e rd ie n te  a lle rd in g s  fe s tg e le g t  zu  w erd en .

E in  g rö sse r  V o rz u g  des d r i t te n  B an d es is t  g e g e n ü b e r  den  
frü h e re n  B ä n d en  d as u m fassende  R e g is te r , d as  m an  in 'M irb t’a 
P u b liz is t ik  sch m erz lich  v e rm iss t, u nd  d as beso n d ers  im  e rs te n  
B a n d  zu  k u rz  g e h a lte n  w a r . D ie  L ite ra tu ra n g a b e n  s in d  f ü r  
d ie jen ig en  L ese r , w e lche  m it dem  g a n ze n  l i te ra r is c h e n  A p p a r a t  
n ic h t so v e r t r a u t  s in d  w ie  d e r  F a c h m a n n , le ic h te r  v e r s tä n d 
lic h  g ew o rd en . D och  w ä re  im m er noch m eh r H e ra b la s su n g  
z u  den L ese rn , w elchen  d e r O rg an ism u s des g ro ssen  Q uellen 
w e rk s  d e r  M onum enta  G erm an iae  n ic h t  b e k a n n t  is t , u n d  d ie 
beim  S tu d iu m  des W e rk e s  E in ze ln es  w e ite r  v e rfo lg e n  m ö ch ten , 
z. B. im  In te re s se  d e r  P ro v in z ia lk irc h en g e sc h ich te , zu  em pfeh len . 
W e r  z. B . e in ze ln e  B än d e  d e r  M onum enta  au s B ib lio th ek e n  
e n tleh n en  m u ss , h a t  g e n au e  A n g a b en  zu  m achen . A b e r w ie
m an c h e r  w eiss n ic h t ,  w as  S. 4 , A nm . 1. 2 S cr. IV , S . 1 0 .
A nm . 5 S tu m p f N r. 3 9 8 1 , S. 19 , A nm . 1 D ip l. I ,  S . 5 3 ,
A nm . 2 , M a rcu lf  I ,  5 b e d eu te t. H a u ck  h a t  e in  g ew isse s R e c h t
zu  e rw id e rn ,  dass e r  n ic h t fü r  A n fä n g e r  s c h re ib e , a b e r  e r  
w ü rd e  m it einem  B la t t  v o r dem  R e g is te r ,  d as W in k e  ü b e r  
d ie L i te r a tu r  g äb e , s ich  g ro ssen  D a n k  e rw erb e n  u n d  in  w e i
te re n  K re ise n  das S tu d ire n  se in es W e rk e s  fö rd e rn .

M e r x ,  A d a lb e r t ,  D o c u m e n t s  d e  p a l e o g r a p h i e  h e b r a i q u e  
e t  a r a b e .  P u b lie s  av ec  se p t p lan ch es  p h o to -lith o g rap h iq u es . 
L ey d e n  1 8 9 4 , E . J .  B r i l l  (5 9  S. F o l.) .

D en  H a u p tth e il  d e r n e u es te n  A rb e it  des b e k an n ten  H eid e l
b e rg e r  O rie n ta lis te n  A d a lb . M erx  b ild e t S. 1 0  —  43  die V e r
ö ffen tlich u n g  u n d  B esp re ch u n g  von  v ie r  U rk u n d en  des ra b b i-
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n isc lien  G erich tsh o fe s in  A l t - K a ir o  (F o s ta t)  au s den  J a h re n  
1 0 9 5 ,  1 1 1 5 ,  1 1 2 7  u n d  1 1 6 4 . V on den  d re i dem  1 2 . J a h r 
h u n d e r t  a n g e h ö r ig e n  sind , u n d  d a r in  l ie g t  n a ch  d e r  a u sd rü c k 
lich en  E rk lä r u n g  des V e rf .s  e in  H a u p tth e i l  des W e r th e s  se in e r  
V e rö ffen tlic h u n g , p rä c h t ig e  p h o to ty p isch e  A b b ild u n g en  b e ig e 
geb en . N eb en  z a h lre ic h e n  B ew eisen  fü r  M erx ’ v ie lse itig e  G e
le h rs a m k e it  finden  sich  in  d e r  U e b e rse tz u n g  w ie  in  d en  E r 
lä u te ru n g e n  le id e r  a u ch  re c h t  s tö re n d e  F e h le r . A b k ü rz u n g en  
w ie  i n  3.:n  rib Si f ü r  a s n  d b isn  «^nb “ni-o t „se in  A nd en k en  
zum  k ü n f t ig e n  L e b e n “ u n d  s o ir i i j  f ü r  P s .  2 5 , 13  m uss je d e r , 
d e r  e tw a s  ü b e r  ra b b in isc h e  L i t e r a tu r  v e rö ffen tlich t, w e n ig s ten s  
au s Z u n z ’ „ Z u r  G esch ich te  u n d  L i t e r a t u r “ , B e r lin  1 8 4 5 , 
S. 3 2 8 . 3 6 0  (aus dem  k la ss isc h en  A u fsa tz  „ D as  G ed äch tn iss  
d e r  G e re c h te n “ S. 3 0 4  ff.) sich  auflösen  k ö n nen . D a s  W o r t  
i^ n a  „ r a d i r t “ i s t  in  L e v y ’s T a lm u d w ö rte rb u c h  d u rc h  B e ra - 
k h o th  56  b b e le g t. D a ss  r rn x t  “d x  am  E n d e  d e r U rk u n d e  aus 
dem  J a h r e  1 1 1 5  k e in  E ig en n am e  se in  k a n n  (g e g e n  S. 20 ), 
l e h r t  d e r Z u sam m en h an g  so d e u tlich , d ass d e r  V erf., um  den 
S in n  zu  fin d en , d a  d ie W ö r te rb ü c h e r  von  B u x to rf , L e v y  un d  
K o h u t A u sre ich en d es n ic h t  b ie te n , e in en  jü d isc h e n  G e leh rten  
h ä t t e  zu  E a th e  z ieh en  m üssen . O hne solche H ilfe  s t ra u c h e lt  
a u c h  d e r  v e rh ä ltn is sm ä ss ig  k u n d ig e  c h r is tl ic h e  G e leh rte  g a r  
z u  le ic h t in  d e r jü d isc h e n  L i te r a tu r .  D a fü r  h ie r  w e n ig sten s  
E in  B e isp ie l: in  einem  im  J a h r e  1 8 9 4  e rsch ien en en  W e rk e  
ü b e r  h e b rä isc h e  M e tr ik  u n d  jü d isch e  M e tr ik e r  sc h lie ss t e in  
a n e rk a n n t  tü c h t ig e r  c h r is tl ic h e r  O r ie n ta lis t  au s den  am  Sch lüsse  
d es B uches -nran ro x b »  steh en d en  B u c h stab e n  ■rsSatf ^ b i i ,  d ass  
d iese  S c h r if t  im  J a h r e  [5] 1 8 9  (Z a h le n w e rth  d e r  B u c h s tab e n  
= r  1 4 2 9  n . C hr. v e r fa s s t  w o rd en  se i; e r  a h n t  a lso  n ich t, 
d a ss  h ie r  n a ch  fro m m er S c h re ib e r (oder D ru c k e r)  S i t te  e in fach  
m it A n w en d u n g  von J e s .  4 0 , 2 9  G o t te ,  d e r  dem  S ch w ach en  
K r a f t  g eg eb en  h a t ,  D a n k  g e s a g t  w ird .

K ap . 10  (S. 4 4 — 5 0 ) b e h a n d e lt W o rm se r  un d  M ain zer G ra b 
s te in e  u n te r  B e ifü g u n g  z w e ie r  T a fe ln  m it tre ff lic h e n  P h o to 
g ra p h ie n . H ie r  h a t  dem  V e rs tä n d n is s  m eh rfa ch  em pfindlich  
g e sc h a d e t, d a ss  d ie S c h r if t  L . L ew y so h n ’s „S ech z ig  E p ita p h ie n  
v on  G ra b s te in e n  des is ra e l i tis c h e n  F rie d h o fe s  zu  W o rm s“ , 
F r a n k f u r t  a . M. 1 8 5 5  ( 1 1 6  S.) dem  V erf. u n b e k a n n t g e 
b lieb en  is t .

K ap . 11 (S. 5 1 — 5 5 ) b r in g t  g le ic h fa lls  m it  A b b ild u n g en  
d re i jü d isc h e  U rk u n d e n  aus d e r S ta d t  S p e ier. L e id e r  h a t  
P ro f . M erx  w e d e r g e sa g t, dass d iese  S tü ck e  schon 1 8 8 5  d u rc h  
ih n  in  einem  B uch e  von A lfred  H ilg a rd  v e rö ffe n tlic h t w o rd en  
s in d , noch  h a t  e r  d ie  w ic h tig e n  V e rb esse ru n g en  b e a c h te t, 
w e lch e  D a v id  K au fm an n  (M o n a tssc h rift f ü r  G esch ich te  u n d  
W is se n sc h a f t  des Ju d e n th u m s X X X V  [1 8 8 6 ] ,  S. 5 1 7  —  5 2 0 ) 
se in e r  U e b e rse tz u n g  h a t  zu  T h e il  w e rd en  lassen .

U eb er d as n u r  n e u n , d azu  s e h r  u n v o lls tä n d ig e  Z eilen  e n t
h a lte n d e  P a p y ru s f ra g m e n t m it a ra b is c h e r  S c h r i f t ,  w e lches
S . 5 5 — 5 7  b esp ro ch en  is t , m uss ich  m ich  e ines U r th e ils  e n t
h a lte n . Z u r  E e c h tfe r t ig u n g  d e r  W o r te  „ e t  a r a b e “ a u f  dem  
T ite l  des B u ch es g e n ü g t  es n ich t. —  D ie  e in le iten d e n  K a p ite l ,  
in  denen  h a u p ts ä c h lic h  von B. K e n n ic o tt’s W irk e n  f ü r  die 
K r i t ik  des A lte n  T e s ta m e n ts  u n d  von A d. N e u b au e r’s V e r
d ie n s te n  um  die h e b rä isc h e  P a lä o g ra p h ie  d ie  E ed e  is t ,  s te h en  
m it dem  H a u p t in h a l t  des B u ch es n ic h t in  n o th w en d ig em  Z u 
sam m en h än g e . N ic h t a llen  L e se rn  w ird  b e k a n n t  s e in ,  d ass  
d ie  S. 4  a n g e fü h r te  A b h a n d lu n g  N e u b a u e r’s ü b e r  d ie ä lte s te n  
B ib e lh a n d sc h rif te n  in  den O z fo rd er „ S tu d ia  B ib lic a  e t  E cc le - 
s ia s t ic a “ B a n d  I I I  (1 8 9 1 )  g e d ru c k t  is t .

A m  S ch lü sse  d ie se r  A n ze ig e  h a b e  ich  d ie n ic h t  an g en eh m e, 
a b e r  um  d e r S ach e  w ille n  zu  e rfü llen d e  P flic h t h in zu w eisen  a u f  
d ie  a u sfü h rlic h e  B esp re ch u n g  des M erx ’schen  B u ch es d u rch  P ro f . 
D a v id  K au fm an n  in  „ M o n a ts sc h rif t f ü r  G esch ich te  u n d  W isse n 
sc h a f t  des Ju d e n th u m s X X X I X  ( J a n u a r  1 8 9 5 ) ,  S. 1 4 5 — 1 6 7 . 
D ie se r  G e le h r te  r ü g t  m it E e c h t, d ass  c h r is tl ic h e  G e leh r te  be i 
ih re n  U rth e ile n  ü b e r  jü d isc h e  L i t e r a tu r  o ft sich  a r g  b lo ssg e 
s t e l l t  h ab en . W ie  dem  a b zu h e lfe n , k a n n  h ie r  n ic h t e r ö r te r t  
w e rd en . Ic h  w ill n u r  d ies b e m e rk e n : es i s t  m ir  s te ts  a u f
f ä l l ig  g ew esen , d ass  d ie  jü d is c h e n  U n iv e rs i tä ts le h re r ,  w elche 
O r ie n ta lis te n  s in d , f a s t  g a r  n ic h t  V o rle su n g en  au s  dem  G eb iete  
d e r  jü d is c h e n  L i t e r a tu r  an k ü n d ig e n .

G r o s s - L i c h t e r f e l d e  bei Berlin. P ro f. D . H. L. S track .

F o s t e r ,  F r a n k  H u g h  (P ro fe sso r  in  th e  P ac ific  T h eo lo g ica l 
S e m in a ry ) , O u t l i n e  o f  l e c t u r e s  i n  s y s t e m a t i c  t h e o 
lo g y .  D e liv e red  in  C hicago  T h eo lo g ica l S e m in a ry , J a -  
n u a ry  an d  F e b r u a ry  1 8 9 4 . C hicago  1 8 9 4 , p re ss  o f D a v id  
O lip h an t (2 5 7  S. 16).

F r ü h e r  ( J a h rg .  1 8 9 1 ,  N r. 3 9 ,  v g l. 1 8 8 8 ,  N r . 4 3 ) i s t  in  
diesem  B la t te  d e r  v e rd ie n s tlic h e n  u n d  g e sc h ic k te n  B em ü h u n g en  
d es V erf .s  d ieses d o g m atisch en  L e itfa d e n s  g e d a c h t w o rd en , 
se ine  a m e rik a n isc h en  Z u h ö re r  in  e in e r  ä h n lich en  W eise  w ie  
d e r  h e im g e g an g e n e  E r la n g e r  F r a n k  a n z u le ite n  u n d  a u sz u 
b ilden . D as v o rlieg en d e  K om pendium  k a n n  n u n  in  z w e ifa ch e r  
H in s ic h t das A u g e  d e r  F re u n d e  e v a n g e lisc h -lu th e r isc h e r  G la u 
b e n s leh re  a u f  s ich  z ie h e n : a ls  e rfre u lic h e s  Z eichen  des E in 
flusses d e r  F r a n k ’schen  T h eo lo g ie  je n s e its  des W e ltm e e re s , u n d  
a ls  le h rre ic h e s  M u ste rb e isp ie l f ü r  d en  d o g m atisch en  U n te r r ic h t .  
N ic h t a ls  ob s ic h  d ieses B e isp ie l ohne w e ite re s  n ach a h m e n  
liesse . D em  s te h t  schon  im  W e g e , d a ss  es s ich  n a ch  d en  
V e rh ä ltn is se n  u n d  U e b e rlie fe ru n g en  e in e r b es tim m ten  E ic h tu n g  
o d er S chu le  d e r  k o n g re g a tio n a lis tisc h e n  T h eo lo g ie , d e r  N ew  
E n g la n d s  T h e o lo g y , r ic h te t .  A b e r  es w ill a n d e re rs e its  g e ra d e  
a n  d iese r T h e o lo g ie , a n  d e r  N ew  School D iv in ity , g ew isse  
A e n d e ru n g e n  v o rn e h m e n , w e lch e  von a llg em ein erem  In te re s s e  
s in d . E s  so ll, w ie  d as V o rw o rt e r k lä r t ,  von  d e r  se i t  dem  
B e g in n  des u n ita r is c h e n  S tr e ite s  im  A n fa n g  des g e g e n w ä r t ig e n  
J a h r h u n d e r ts  ü b lich en  W e ise , von d e r  n a tü r l ic h e n  V e rn u n f t 
a u sz u g e h e n , v ie lm eh r z u  d e r  „ f r ü h e r e n “ M ethode z u rü c k 
g eg riffe n  w e rd e n , g a n z  im  B e re ich e  c h r is tl ic h e r  G lau b en s
g e d an k e n  s te h en  zu  b le iben . D a ra u s  so llen  d ie „ k o n s tru k 
t i v e n “ , e r s t  in  z w e ite r  L in ie  ap o lo g e tisch e  G e sic h tsp u n k te  
gew o n n en  u n d  som it d ie w ie  ü b e ra l l  so a u ch  in  d e r  T h eo lo g ie  
fe h le rh a f te  „ a p r io r is c h e “ M ethode d u rc h  d ie „ in d u k tiv e “ e r 
s e tz t  w e rd en . D em n ach  se i b e s tä n d ig  G e b rau ch  zu  m ach en  
(w ie  d e r  U n te rz e ic h n e te  g le ic h fa lls  g ru n d sä tz l ic h  u n d  e in g eh en d  
th u t  in  se inem  d o g m atisch en  L e itfa d e n , b e t i te l t  „V on dem  B e
s tä n d e  u n se re r  G em ein sch aft m it G o tt  d u rc h  Je su m  C h ris tu m “ , 
L e ip z ig ,  H in rich s , 1 8 8 8 )  vo n  d e r  E r f a h r u n g  des C h ris ten , 
sow ol d e r je n ig e n  des E in z e ln e n  a ls  au ch  ih r e r  w issen sch a ft
lic h e n  A u s p rä g u n g  in  d e r  G esch ich te  d e r  c h r is tl ic h e n  L e h re , 
sow ie von den  E rg e b n is s e n  d e r  b ib lisch en  T h eo lo g ie . D a s  
Z ie l so lchen  U n te r r ic h ts  m üsse  s e in , dem  S tu d e n te n  den  W e g  
z u  e inem  m itfü h len d en  S tu d ire n  d e r  T h eo lo g ie , n ic h t  a b e r  z u  
e in e r  ü b e rk r it isc h e n  P rü fu n g  an sch e in en d  frem d e r  G eg en s tän d e , 
z u  b e re ite n . D em gem äss w e rd en  z u v ö rd e rs t  in  e in e r  E in le i
tu n g  d as P o s tu la t  u n d  d ie Q uellen  b esp rochen . U n te r  
„ P o s t u l a t “ w ird  e in fach  a u sg e g a n g e n  von  d e r  K i r c h e  a ls  
e in e r T h a ts a c h e ,  u n d  vo n  ih rem  W esen sm e rk m a l, d a ss  ih re  
w a h re n  G lied e r w i e d e r g e b o r e n  se ien ; von  d a  aus se i eb en  
fü r  den  C h ris ten  G o t t  a ls  „ P o s tu la t“ g eg eb en . D ie  „ Q u e l l e n “ 
d e r  c h r is tl ic h e n  L e h re  a b e r  (v g l. den  g le ic h en  A u sd ru ck  u n d  
v e rw a n d te  A u sfü h ru n g en  in  m einem  d o g m atisch en  L e itfa d e n , 
§ 5) se ien  d ie  c h ris tlich e  E r f a h r u n g ,  die V e rn u n ft u n d  d ie  
B ib e l, —  bei w e lch e r N e b en e in an d e rs te llu n g  fre il ic h  d ie  g ro sse  
U n te rsc h ie d e n h e it d ie se r  d re i In s ta n z e n  n ic h t z u r  G e ltu n g  
kom m t. D ie  a u f  so lche  W eise  k u rz  u n d  p ra k tis c h  d a rg e le g te  
M ethode  w ird  in  dem  e ig e n tlic h e n  „ S y s te m “ in n e rh a lb  e ines 
im  g a n z e n  tra d i t io n e ll  g e h a lte n e n  F a c h w e rk e s  in  d re i le id lic h  
w illk ü r lic h e n  T h e ilen  (1 .  G o tt, W e l t  u n d  M en sch , S ü n d e ; 
2 . C h ris tu s ;  3. S o te r io lo g ie , E sc h a to lo g ie , K irc h e ) m it e tw a s  
w u n d e rlic h  g e o rd n e te n  U n te ra b sc h n itte n  b e i s t a r k e r  N e ig u n g  
z u  sch em a tisch em  V e rfa h re n  m it Z iffe rn  u n d  B u c h s tab e n  d u rc h 
g ä n g ig  a n g e w a n d t. B e i d ie se r  E in z e la u s fü h ru n g  m uss m an  
n ic h t  v e rg e ss e n , d ass  es s ich  um  ein  D ik ta t  f ü r  S c h ü le r  
h a n d e lt .  Um so b e la n g re ic h e r  i s t  d ie  T h a ts a c h e , d ass d e r  
fü r  F r a n k ’s L eh rw e ise  so b e g e is te r te  V e rf . f re u d ig  se in en  
S ta n d p u n k t le h re n d  h a t  d u rc h fü h re n  u n d  au fw eisen  kö n n en .

Cr. SchnecLermann.

Kluge, P ro f. D r. H ., Geschichte der deutschen National-Literatur.
Zum Gebrauche an höheren Unterrichtsanstalten und zum Selbst
studium bearbeitet. 27. verbesserte Aufl. A ltenburg 1896, Oskar 
Bonde (263 S.). 2 Mk.

W enn eine Geschichte der deutschen National-L iteratu r Jahr für Jahr 
eine neue Auflage erlebt, und w ie die von H . K lu ge seit dem Jahre 1869, 
wo sie zuerst erschien, nunmehr der Zahl der Jahre entsprechend ihren 
27. G ang a n tr itt, so darf wohl angenommen w erden, dass sie einem.
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'wirklichen Bedürfnisse entgegenkommt. M it 150ft Exemplaren begann 
das Buch seinen ersten G an g, s tieg  dann auf die Zahl 3000 und 5000 
und bald auf 10,0o0, bis es m it der neunten Aufl. zu 15,000 überging, 
sodass allein die Höhe der letzten  sechs Auflagen 90,000 betrug. Da
neben erfolgten Uebersetzungen in die französische, italienische und eng
lische Sprache W as dies Buch im In- und Auslande so willkommen 
machte, und es auch in Zukunft willkommen machen w ird, is t derartig, 
dass es auch in diesem L iteratu rb la tt gew ürd igt zu werden verdient. Is t  
die Bestimmung des Buches d ie , „ i n  d ie  S c h ä t z e  d e u ts c h e n  
G e i s t e s  u n d  d e u ts c h e n  G e m ü th e s  e in z u fü h r e n “  (S. V ), so gehört 
es nicht zu letzt den christlichen ernst- und hochgerichteten Kreisen an, in 
welchen man diese Schätze vor allen zu würdigen versteht, w ie denn 
auch deutscher G eist und deutsches Gemüth nach seiner bereits tausend
jährigen  Vermählung m it Christentbum und K irche ohne sie nicht mehr 
gedacht werden kann, was ja  schon der geschichtliche Entwickelungsgang 
unserer Sprache zeigt, m it dessen Darstellung in kürzester Fassung das 
Buch beginnt. W ie  schon diese D arstellung, die man in so manchen 
anderen Handbüchern der Literaturgeschichte vergeblich sucht, vielen 
willkommen i s t , so namentlich die w irkliche Einführung in alle dichte
rischen W erke von dauernder Bedeutung, deren Inha lt in m usterhafter 
W eise , nicht begrifflich  summarisch, sondern in lebensvollen B ildern 
und Gestalten uns vorgeführt w ird. D er Verf. gehört eben nicht zu der 
grossen Zahl von Literaturhistorikern, welche bibliographische Notizen 
häufen, auch nicht zu jenen „fragmentenklaubenden Hündlein“ , wie 
F ischart gewisse Literarhistoriker nennt; —  es fehlen tausend Namen 
und Zahlen, die man sonst in einem literarhistorischen Index sucht und 
findet: er arbeitet für die deutsche Jugend und für sie m it jener umsich
tigen Beschränkung, in welcher sich erst der M eister zeigt. L itera r
historische W erke w ie die von Goedeke, Koberstein , Gervinus, W acker
nagel u. a. kommen hier nicht in Vergleich ; sie haben ihre selbständige 
dauernde Bedeutung ebenso wie V ilm ars nun in 24. Auflage vorliegende 
Geschichte der deutschen Nationalliteratur. A ber w ie das letztgenannte 
W erk  neben anderen Vorzügen auch den hat, dass es die Nation  in den 
vo llen , tiefen, starken Strom ihres Geisteslebens hineinführt, so hat 
K lu ge eben dies gerade von V ilm ar ge le rn t, d ie Jugend in die hervor
ragendsten und einflussreichsten Erscheinungen einzuführen, ohne ih r ein 
Chaos von N am en, Büchertiteln und Zahlen zu bieten. A lles  B ib lio 
graphische is t in kleinerem Druck in die Fussnoten verwiesen, wo man 
bei weiser Beschränkung der M ittheilungen doch alles findet, was zur 
weiteren Orientirung dient. Praktisch und übersichtlich, w ie das ganze 
Buch ist, zeichnet es sich vor allem  durch jenen echt deutschen Geist 
a u s , welcher der Entwickelungsgeschichte des geistigen Lebens unseres 
Volkes von Stufe zu Stufe fo lg t und die Lebensfaktoren dieser Geschichte 
zu erkennen und —  zu w ü r d ig e n  versteht Dass aber unter diesen 
Faktoren Christenthum und K irche die eigentlich treibenden sind, tr it t  
deutlich hervor. Dabei steht der Verf., w ie schon die sprachgeschichtliche 
E in leitung zeigt, durchaus auf der Höhe der wissenschaftlichen Forschung, 
und wenn das Buch auch zunächst nichts anderes w il l ,  als „ in  d ie  
S c h ä t z e  d e u ts c h e n  G e i s t e s  u n d  d e u t s c h e n  G e m ü th e s  e in z u 
fü h r e n “  —  was es m it Meisterschaft le istet und um dessen willen es wie 
w ol kein anderes Handbuch deutscher Literaturgeschichte auch vom Ausland 
begehrt w ird  —  so b ietet es doch andererseits auch denen, die in diesen 
Schätzen schon heimisch geworden, ohne Aufhäufung beschwerenden 
Ballastes eine so ausreichend gründliche, auch bibliographisch gründliche 
Orientirung, dass man es gern als altbewährten Freund das ganze Leben 
durch berathend zur Seite behält. W ird  uns dieser altbewährte Freund 
doch noch besonders lieb durch eine heutzutage im m er seltener werdende 
liebenswürdige Anspruchslosigkeit und durch eine W ärm e der Begeiste
rung, die nicht von der Reklam e des W ettbew erbes, sondern von der 
Freude an den Schätzen des deutschen Geistes und Gemüthes, von der 
Freude an dem lebt, was ihm G ott an nationalen K leinodien gegeben 
h a t, einer Begeisterung, welche in thatkräftiger W eise die Freude an 
solchen K leinodien vom Anfänge unserer Geschichte an bis in die fernsten 
Zeiten auch in anderen zu wecken und zu erhalten sucht. Und eben 
dies is t es, was dem Buche einen auf diesem Gebiete bis dahin kaum
erhörten E rfo lg  gab und ferner geben w ird. Obwol darum das Buch,
das sich selber aufs Beste em pfieh lt, so w enig w ie V ilm ar’s L iteratu r
geschichte einer Empfehlung bedarf, halten w ir es doch für angezeigt, 
auf die soeben erschienene siebenundzwanzigste Auflage alle die hinzu- 
weisen, welche für Schule und Haus nach einem zuverlässigen kundigen 
Führer durch die Jahrhunderte unserer L iteratu r verlangen. F.

S tre tto n , Hesba, S e r  grosse Leidensweg am  Ende des neunzehnten 
Ja h rh u n d erts . M it Vorw ort von O tto Funcke. 2. Aufl. Bremen
1896, C. Ed. M üller (X V I ,  336 S. 8). 4 Mk.

Diese Erzählung der bekannten englischen Schriftstellerin  hat einen 
Anspruch, auch im  „Theolog. L itera tu rb la tt“  berücksichtigt zu werden, 
denn ih r Gegenstand is t jene merkwürdige Erscheinung des Stundismus
111 der südrussischen K irche, welche die bis dahin stärkste E inwirkung 
des Protestantism us auf die orthodoxe K irche repräsentirt und zugleich 
durch den M ärtyrerm uth ihrer Bekenner es verdient, dass die evangelische 
Christenheit n icht achtlos an ih r vorübergehe. D ie Verfasserin schildert,

wie der Stundismus sich in einem kleinen Dorfe auszubreiten beginnt, 
religiös und s ittlich  erneuernd auf diejenigen einwirkt, welche sich von 
ihm gewinnen lassen, w ie aber schwere Verfolgungen über die „Stun- 
disten“  hereinbrechen, welche ihnen theils den Tod  im Kerker bereiten, 
theils sie nach Sibirien führen. Som it is t der Gegenstand der gleiche, 
w ie in  Schrill’s ■ S. K e lle r ’s) fesselnder Erzählung „D as Salz der Erde“ . 
Das Ende is t auch das g leiche: beide M ale werden die Stundisten in 
das asiatische Russland geschickt, die Einen müssen über die E isfelder 
Sibiriens hinziehen, die Ändern in die Steppen hinter Sarwan, wo auf 
eiue Tagereise im  Umkreis niemand wohnt und die räuberischen Kurden 
die nächsten Nachbarn sind. Doch feh lt der Erzählung Schrill’s dessen 
frisch-fröhliche A r t  n ich t, dagegen k lingt durch die Hesba S tretton ’s 
ein w eh m u tsvo lle rer Ton : es is t in  der That ein grösser Leidensweg, 
der uns h ier geschildert wird. Auch über jene Kenntniss der lokalen 
Verhältnisse, welche bei Schrill entgegentritt, verfügt H . Stretton nicht. 
A b er was stört es schliesslich, wenn es m itunter heisst „das (st. „d e r ) 
M ir“ , wenn P a ter s ta tt Pope oder „V a te r “ , wenn von Wassermelonen
beeten sta tt -feldern die Rede ist, wenn einen russischen Dorfbewohner 
Diebatahl befremden soll, oder wenn auch angenommen w ird, ein deut
scher Pastor werde sich bereit finden lassen, ein russisches Paa r zu 
trauen? D ie Verf. hat es doch vortrefflich  verstanden —  und das w ar 
das W ich tigste  — , sich in G eist und Empfinden des russischen Volkes 
einzutauchen, und in einer t ie f  zu Herzen gehenden W eise das leidens- 
volle Geschick jener russischen Pietisten  zu schildern. Stärker hätte 
vielle ich t noch der Antheil des Staates an dem Vorgehen gegen die 
Stundisten hervorgehoben werden können, denn der russische Pope is t 
im  Grunde noch toleranter, oder richtiger indifferenter, als das h ier ge
schilderte „Väterchen“  V as ili, und die Paissy sind nicht allzu häufig. 
Auch der Ref. hat durch solche evangelische Christen, welche die in 
den Kaukasus verschickten Stundisten besucht haben, Erschütterndes 
über deren Leiden und doch zugleich Erhebendes, ja  Begeisterndes über 
ihre Leidensfreudigkeit vernommen. A b er w ie einst die durch Nikolaus I. 
nach Transkaukasien gesandten Duchoborzen durch das mörderische 
K lim a zum Theil aufgerieben wurden, so werden auch nicht wenige 
dieser Stundisten ihrem herben Schicksal erliegen. Und dabei is t ein 
m it der protestantischen Theologie so vertrauter Mann w ie Janischew 
seit Jahren der Beichtvater des K a isers ! Kein  schöneres Geschenk hätte 
der russische Monarch zu seiner Krönung seinem Volke gewähren können, 
als die Gewissensfreiheit, n icht nur für den Unglauben —  diese besteht 
faktisch ja  in Russland — , sondern auch für den Glauben. Gewissens
freiheit und Schaffung eines gesicherten Rechtszustandes, das sind ja  
die beiden unentbehrlichen Bedingungen für ein wirkliches Gedeihen des 
russischen Reiches, sie allein werden auch dem Thron des Monarchen 
eine innerlich begründete F estigke it verleihen; w er ein Freund Russ
lands und seines Herrschers ist, muss wünschen, dass sie diesem Reiche 
bald und vollständig mögen zu Theil werden. Ob freilich  je tz t  noch 
der Stundismus in gesund evangelische Bahnen ge le itet werden kann, 
weiss ich nicht. D am it aber das Leiden jener um ihres Glaubens w illen  
Verfo lg ter nicht christlicher Theilnahm e entbehre, sei die S tretton ’sche 
Erzählung zur Lektüre warm  empfohlen. N . B.

F ro n , K onrad , Die Schwedensäule am  Rhein, Festspiel zur Feier 
des 300. Geburtstags Gustav A d o lf s. In  5 Aufzügen. Leipzig  1895,
E. Ungleich (59 S. 8). 80 P f.

In  der Gegend, wo der Rheinstrom von Oppenheim her an das andere 
Gestade hinüber W oge  um W oge sendet, war einst das deutsche Volk  
zur Kaiserwahl versammelt. —  Jahrhunderte waren seitdem vergangen.
—  Das dreizehnte Jahr des bösen K rieges g in g  zu Ende. Es war in 
den Dezem bertagen des Jahres 1632. Der S ieger von Breiten feld  kam 
über W ürzburg und Frankfurt an die S tä tte , wo je tz t  das D örflein  E r
felden steht. D ie Spanier drohten auf der anderen Seite des Stromes 
und wollten den Schweden nicht herüberlassen. E r aber w arf sie m it 
ganzer K ra ft  zurück. D ie Spanier haben noch lange an diesen T a g  
gedacht. Dem „Löw en  aus M itternacht“  aber wurde von seinen Ge
treuen ein Denkmal errichtet, dessen Schiller in seinem „dreissigj. K r ie g “  
m it den W orten  gedachte: E in marmorner Löwe auf einer hohen Säule, 
in der rechten K laue ein blosses Schwert, auf dem Kopfe eine Sturm
haube tragend, ze igte —  —  dem W anderer die Stelle, wo der unsterb
liche K ön ig  den Hauptstrom  Germaniens passirte. —  Zur Feier des 
300. Geburtstages Gustav A d o lfs  hat einer unserer Zeitgenossen diesen 
denkwürdigen Gegenstand entsprechend behandelt. D er in seines Volkes 
Geschichten wohlbewanderte, dichterisch begabte Schriftsteller h at im  
Jahre 1894 im  Sonntagsblatt des „Reichsboten“  das h ierauf bezügliche 
Festspiel erscheinen lassen, welchem er weiterhin auch die vorliegende 
Buchform gegeben hat. Man w ird es kaum anders erw arten, als dass 
in Personen und Handlung W ah rh eit und D ichtung Zusammenwirken. 
U eber den W erth  der D ichtung is t von den öffentlichen Stimmen ver
schieden geurtheilt worden. Unleugbar is t der Versbau häufig lahm 
und m att. N ich t im m er is t der Ausdruck edel und gewählt. Im  
Ganzen treten die geschichtlichen Gestalten neben den dichterisch er
fundenen Personen zu sehr zurück. D ie grossartige und sonnige Aus
sicht am Ende des letzten  Aktes eröffnet sich allzuplötzlich und unvor-
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bereitet. Dennoch is t die geschichtliche Lage gut veranschaulicht, die 
Bedeutung der Ereignisse k lar erfasst, eine edle Gesinnung beherrscht 
das Ganze, und dass grosse W ^rte  späterer geschichtlicher W enden und 
Höhepunkte, etw a aus unserem Jahrhundert, in die frühere Z eit herüber- 
genomraen werden, erscheint uns unbedenklich. W erfen  grosse Ereignisse 
ihren Schatten voraus, warum sollen nicht auch einmal grosse W orte  
A rn d t ’s oder Bismarck’s vom D ichter als Ahnungen früherer Zeiten auf
gefasst werden dürfen? Und m ag in den geschichtlichen Situationen, 
in der Zeichnung Gustav A d o lfs  Dieses und Jenes idealisirt sein; 
warum  n ich t? W ir  haben des täglichen und kläglichen Realismus 
genug. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R. Bendixen.

Zeitschriften.
K u n s tb la tt., C hristliches, f. K irche, Schule und  Haus. X X X V I I I .  

Jahrg., N r. 6 , 1. Juni 1896: E . G r a d m a n n ,  D ie  W andgem älde in 
Sant A n ge lo  in Form is und d ie byzantinische Frage. M it  acht A b 
bildungen. A lfre d  B a c h ,  E in  G ang durch Paris.

S tu d ien , Philosophische. X I I ,  2: E rnst N e u m a n n ,  Beiträge zur 
Psycholog ie  des Zeitbewusstseins I I I .  M it  7 F ig . im  T ex t. F rdr. 
K  i e s o >v, B eiträge zur physiologischen Psycholog ie  des Geschmacks
sinnes. M it  1 F ig . im  T ex t (Forts.). K a r l M a r b e ,  T h eorie  des 
T a lb o t’schen Gesetzes. M it  1 F ig . im T ex t. Jonas C o h n ,  D ie  G e
füh lsw irkung der Begriffe . E in  B eitrag zur psychologischen E r 
fassung der Geschichte der Philosophie.

T id s k r if t , K yrk lig . A ndra  argangen 1896. Fem te haftet: J. A . 
E k lu n d ,  K yrk an  och. den samtida kulturen. A . K .  N o r d s t r a n d h ,  
A eg e r  Ritschls lära om den kristliga fu llkom ligheten  företräde 
fram för den gammal-lntherska uppfattningen däraf? Carl N o r r b y ,  
N agra  ord m ed an ledn ing a f förhandlingarna v id  Augustana-Synodens 
36:te arsmöte. —  Sjette haftet: J. A . E k lu n d ,  K yrkan  och den 
samtida kulturen. P e r  P e r h s s o n ,  D en  uppväxande ungdomens 
fö rv ildn in g.

Z eitsch rift der D eutschen M orgenländischen Gesellschaft. L , 1:
G eorge A . G r i e r s o n ,  On the p liono logy o f the modern In d o-A ryan  
vernaculars. Herrn. O ld e n b e r g ,  Varuna und d ie  Ad ityas. Herrn. 
J a c o b i ,  Nochm als über das A lte r  des Veda. S t i c k e l  und V e r -  
w o r n ,  Arabische Felseninschriften bei T o r . Ignaz G o l d z i h e r ,  
U eber d ie E u logien  der Muhammedaner. W . F o y ,  Iranica. S ieg 
mund F r a e n k e l ,  D ie  Hauptstadt der „F ran k en “  in arabischen B e
richten. W . F o y ,  E rk lärung e in iger altindischer O pferru fe. Theod . 
N ö ld e k e ,  Zu r persischen Chronologie. F ranz P r a e t o r i u s ,  W e ite re  
Bem erkungen zu der sybäischen Vertragsinschrift. J. W e l I h a u s e n ,  
E rgänzung e iner Lücke im  K itab  a l-Aghan i. M ark  L i d z b a r s k i ,  
E in e  angeblich neuentdeckte Rezension  von  1001 Nacht. E . H a r d y ,  
Jona c. 1 und Jat. 439.

Z e its c h r ift  des Deutschen P a lästin a -V ere in s . X I X ,  1: M . B la n c k e n -  
k o r n ,  Entstehung und Geschichte des Todten  Meeres.

Antiquarische Kataloge.
H ein r ich  S c h ö n in g h  in M ünster i. W ., Salzstr. 1, Lam b erti-K irch 

hof. N r . 41: Zeitschriften, Encyk lopäd ie etc., E xegese des A lten  und 
Neuen  Testamentes m it biblischen Hilfswissenschaften (1096 N rn . 8). —  
N r . 42: K irchenrecht, Eherecht, Staat und K irche, K irchengesetzgebung, 
Sozia le Frage (1000 N rn . 8).

Verschiedenes. Die 1530 gedruckte Schrift des Johann H o s t  v o n  
R o m b e r c h  über den gefeierten rheinischen M ärtyrer der Reform ation 
K la r e n b a c h  befindet sich je tz t im  Besitz des Prof. Bratke in Bonn, 
der auch in N r. 25 d. B l. über ihre Auffindung durch Dr. Paulus in 
München berichtet hat, und w ird von ihm nach Erled igung anderer 
literarischer Arbeiten  herausgegeben werden Romberch war nicht blos 
M itg lied  der gegen Klarenbach organisirten Inquisitionsbehörde, sondern 
hat auch die letzten interessanten Verhandlungen m it dem M ärtyrer ge 
führt. E r  is t trotz Beines Eifers für Rom  später auf den Index ge
kommen, daher tr if ft  man je tz t  seine Schriften sehr selten an.

PersoDalien.
A m  9. Juni -j- in G enf der Dekan der theologischen Fakultät, Professor 

Jean-M arc C o u g n a r d ,  im  75. Lebensjahre. '

Eingesandte Literatur.
Nachstehend bringen w ir das Verzeichniss der uns seit letzter Ver

öffentlichung zugegangenen Literatur, wom it w ir zugleich den Herren V er
legern über den Em pfang quittiren. Für die Besprechung werden w ir 
nach M öglichkeit Sorge tragen , können jedoch eine solche für minder  
w ich tige und u n v e r la n g t  zugesandte Bücher nicht garantiren.

Die Redaktion.

A . H e p d in g ,  Julius Sturm. E in Gedenkblatt nebst einem Lieder- 
etrauss aus den W erken des D ichters zusammengestellt. Giessen, 
J. Ricker. —  D i e  e v a n g e l i s c h e n  M is s io n e n  in den deutschen 
Kolonien und Schutzgebieten. Herausgegeben von dem Ausschuss der 
deutschen evangelischen Missionen. Berlin, Friedenstr. 9, Buchhandlung 
der Berliner evangelischen Missionsgesellschaft. —  Julius R i c h t e r ,  
Mission und Kolonialpolitik. V o rtra g , gehalten in Berlin  auf der
X I I .  Jahresversammlung der Brandenburgischen Missionskonferenz. 
Ebenda. —  Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche.

U nter M itw irkung vieler Theologen und Gelehrten in d ritter verbesserter 
und verm ehrter Auflage berausgegeben von D. A lbert H a u c k . 2.— 4. H eft. 
L e ip z ig , J. C. Hinrichs. —  D. Friedrich Z im m e r ,  D er Evangelische 
Diakonieverein, Verein  zur Sicherstellung von Dienstleistungen der evan
gelischen Diakonie. E. G. m b. H . Seine Aufgaben und seine A rb e it.
3. durchgesehene Auflage Herborn , Evangelischer Diakonie verein. —  
J. B la u ,  Das Gleichnis vom verlorenen Sohn in fünf Pred igten  ausge
leg t. W ittenberg, P . Wunschmann. —  C W . v. K ü g e l g e n ,  Immanuel 
K an t’s Auffassung von der B ibel und seine Auslegung derselben. E in  
Kompendium Kant’scher Theologie. Leipzig, A . Deicherts Nachf. (G eorg 
Böhm e).—  D r med. Sigismund K r ö g e r  sen., D ie Grundbegriffe christlicher 
W eltanschauung Eine philosophische Studie. Ebenda. -  O tto H a r d e  - 
la n d ,  Andenken an den T a g  der Konfirmation. Konfirmationsreden. 
Ebenda. —  Martin K a h l e r ,  Der sogenannte historische Jesus und der 
geschichtliche, biblische Christus. 2. erweiterte und erläuterte Auflage. 
Ebenda. —  F r. N a u m a n n , W as heisst Christlich-Sozial? Gesammelte 
Aufsätze. 1. und 2. H eft. Ebenda — Gustav B ra u n , Das Buch des 
Propheten Hosea als Spiegel unserer Zeit. E in Versuch praktischer 
Auslegung seinen Brüdern im Am te und sonstigen Freunden des göttlichen 
W ortes darg-boten. Rothenburg a. d. Tauber, J. P . Peter. —  D. J. J. P . 
V a l e t o n ,  Christus und das A lte  Testament. Berlin, Reuther &  Reichard^
—  Eberhard N e s t l e ,  Philologica Sacra Bemerkungen über die U rge- 
sta lt der Evangelien und Apostelgeschichte. Ebenda. — D . K arl K n o k e ,  
Das G öttinger Rektoreosem inar im  W in ter 1895/96. Ebenda. —  M. 
E v e r s  und D r F. F a u t h ,  H ilfsm itte l zum evangelischen Religions
unterricht. I. Ab th  2 und 3. Stück. D ie Gleichnisse Jesu, von M . 
E v e r s .  2. verbesserte und bereicherte Auflage. Ebenda. —  Dr. Friedrich  
S e y r in g ,  Führer durch die L iteratu r des evangelischen Religionsunter
richts an höheren Schulen (1886 -1895 ). Ebenda. — K a rl V o e lk e r ,  
Leben und Lehre Jesu nach den vier Evangelien. Für das B ibellesen 
und den Katechismusunterricht in Schule und Haus bearbeitet. Ebenda.
—  W . M u s s - A r n o l t ,  Assyrisch-Englisch-Deutsches Handwörterbuch.
4. Lieferung. Ebenda. — Lic. theol. W ilh . von L a n g s d o r f f ,  A lt 
testamentliche Perikopen. Hom iletisches Handbuch für evangelische 
Geistliche. 8. und 9. Lieferung. Leipzig, Fr. R ichter. —  D ie  P r e d i g t  
d e r  K ir c h e .  K lassikerbibliothek der christlichen P red igtlitera tu r. 
X X X  Band: Cäsarius von Arelate. Ebenda. — Dr. Johannes R e h rn k e ,  
Grundriss der Geschichte der Philosophie zum Selbststudium und für 
Vorlesungen. Berlin, K arl Duncker. —  Dr. Th. L in d s t r ö m ,  Deutsch- 
christliche Bildung. E in schlichtes W o rt über die Gruudlage unserer 
nationalen W iedergeburt. Gera, Julius Becker. —  Evangelium Palatinum  
Reliquias IV  Evangeliorum ante Hieronymum Latine Translatorum  ex 
Codice Palatino Purpureo Vindobonensi Denuo E did it J. B e ls  h e i  m. 
Christian iae, L ibraria Jacobi DybWad. —  H . D u n t z e ,  Das biblische 
Lesebuch (die Schulbibel) der Bremischen B ibelgesellschaft, seine Be
rechtigung und seine Bedeutung. Bremen, J. Morgenbesser.
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