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Sch äfer, Rudolf (Lic. d. Theol.), D as H errenm ahl nach  
U rsprung und B edeutu ng mit Rücksicht auf die neuesten 
Forschungen untersucht. Gütersloh 1897, Bertelsmann 
(VII, 420 S. gr. 8). 6 Mk.

Es liegt dem Verf. daran, die Ergebnisse der neuesten 
Forschungen über das Abendmahl denen, die sie noch nicht 
kennen, bekannt zu machen, und vor allem nachzuweisen, dass 
das Abendmahl trotz derselben als Sakrament eingesetzt ist. 
Zu dem Zweck gibt er zuerst einen guten Bericht über die 
Resultate der Untersuchungen aus der Zeit von 1891— 96, 
meist mit den eigenen Worten der Autoren (S. 1— 40). Am 
Schluss desselben werden als die beiden Hauptfragen die nach 
Ursprung und Bedeutung des Herrenmahls hingestellt.

Die erste Frage wird so untersucht, dass (1.) die Zeit der 
Feier Jesu bestimmt wird (S. 53— 99). Spitta’s Ausscheidung 
von Joh. 6, 51— 59 und Mark. 14, 12— 16; Chwolson’s Hypo
these über den Todestag Jesu, sowie die Annahme einer 
Anticipation des Passahmahls werden abgelehnt. Die Richtig
keit der synoptischen Tradition steht dem Verf. trotz der 
Gegenargumente fest. Nach einem Hinweis darauf, dass Jesus 
gekommen war, den alten Bund zu erfüllen, und dass darum die 
historische Situation des letzten Mahles für dieses selbst von 
grösser Bedeutung ist, werden nun (2.) die einzelnen Berichte 
auf diese Situation hin ins Auge gefasst (S. 99— 175). Die 
Differenz zwischen dem 4. Evangelium und den Synoptikern kann 
Verf. nicht leugnen. Vielleicht, meint er, hat im 4. Evange
lium eine spätere Veränderung stattgefunden. Im 1. Korinther
brief weist eis ttjV ejnqv avot|xv7]atv aufs Passahmahl hin. Bei 
den Synoptikern kann kein Zweifel obwalten. Darum ist es auch 
von vornherein wahrscheinlich, dass eine innere Verbindung 
von Passah- und Abendmahl stattfand. Dass die äusseren 
Züge der damaligen Passahmahlzeit nicht deutlich hervor
treten, ist nur natürlich, da es den Evangelisten nicht aufs 
Passahmahl ankam. Einen Anschluss an Einzelheiten des 
Passah (z. B. auch jährliche Wiederholung) kann man für das 
Abendmahl nur mit Unrecht verlangen. Passah- und Bundes
opfer stehen in engster Beziehung, da Exod. 12 und 24 eng 
zusammengehören. So liegt die Parallele zwischen Passah 
und Abendmahl deutlich vor, obgleich die Berichte keine Ver
bindungslinien ziehen. Das tendenziöse Petrusevangelium und 
das Didaskaliaevangelium können an diesem Resultate nichts 
ändern, ebensowenig der Umstand, dass bei Paulus der Becher 
gelegentlich vor dem Brot genannt wird (Erklärungen dafür 
auf S. 149). Auch die Gebete der Didache und die Be
hauptungen Brandt’s und Hoffmann’s beweisen nichts dagegen. 
So ist denn (3.) die Bedeutung des Passahmahls zu unter
suchen (S. 176— 191). Es hat nach den verschiedenen Quellen 
des Pentateuchs heilsgeschichtliche Bedeutung und ist zur Zeit 
Jesu als Opfermahl aufgefasst, das eine sakramentale Gemein
schaft zwischen Gott und seinen Verehrern begründete. —  
Um den damit gefundenen Schlüssel zum Verständniss des 
Mahles an der richtigen Stelle anzuwenden, untersucht Verf. 
(4.) die Beschaffenheit der Abendmahlsberichte (S. 191— 210).

Er hält die Verse 19 b und 20 in Lukas 22 für lukanisch, 
bestreitet gegen Hoffmann die Priorität des justinischen 
Berichts, nimmt an, dass alle neutestamentlichen Berichte auf 
die Urapostel zurückgehen, auch der des Paulus (S. 202 ff.). 
Unter Berufung auf die Offenbarung, die Paulus von Jesus 
über die B e d e u tu n g  des Mahles erhalten hat, stellt er seine 
Autorität (syo)) der Meinung der Gemeinde gegenüber. Nicht 
der Christus in ihm, sein durch Christus beeinflusster Geist, 
hat ihm die rechte Art der Feier kundgethan (Brandt), auch 
hat er nicht auf Grund einer Offenbarung das Abendmahl 
nach heidnischen Vorbildern gestaltet (Gardner) — die anderen 
Apostel haben ihm die Einsetzung Jesu berichtet. So steht 
sein Bericht gleichwerthig neben dem des Markus. Da man 
nun gerade aus letzterem geschlossen hat, Jesus habe keine 
Wiederholung des Mahles beabsichtigt, will Verf. (5.) nach- 
weisen, dass auch nach Markus das Abendmahl als Sakrament 
eingesetzt ist (S. 211— 260). Zu dem Zweck geht er von
Jülicher’s Zugeständniss aus, dass Markus an der Einsetzung 
nicht gezweifelt habe, und folgert daraus, dass seine Quelle 
auch von einer Stiftung des Mahles gewusst haben muss. 
Haben die Apostel Jesu Absicht verstanden und das Mahl 
wiederholt, so ergibt sich schon daraus, dass es nach der Ab
sicht Jesu wiederholt werden sollte. Markus hat den 
Stiftungsbefehl fortgelassen, weil er ihm nicht sicher genug 
überliefert schien. Die Jünger hatten die Worte Jesu nicht 
genau behalten, wol aber, dass Jesus ein neues Bundesmahl 
hatte stiften wollen. Der Ausdruck „Bundesblut“ bei Markus 
zeigt deutlich, dass es sich nach ihm um ein Bundesmahl 
handelt (trotz Spitta, Hoffmann, Jülicher, Haupt), das dem 
alttestamentlichen entsprechen soll. Aus Sta&^xTjs und 
iroXXujv ergibt sich so deutlich die Absicht der Wiederholung, 
dass Markus gar keines Stiftungsbefehls zu bedürfen glaubt 
(S. 249 —  254). Zu den positiven Gründen kommt nun (6.) 
die Unmöglichkeit, die Wiederholung des Mahles ohne Befehl 
Jesu zu erklären (S. 2 6 0 —281). Das innere Bedürfniss der 
Jünger reicht zur Erklärung nicht aus. Nur auf Grund be
stimmter Weisungen Jesu konnte die Feier sich so allgemein 
verbreiten. Nur wenn sie als Sakrament eingesetzt war, ver
steht man die weitere Entwickelung.

Im zweiten Haupttheil (S. 285— 420) werden zunächst die 
allgemeinen Deutungen Harnack’s, Haupt’s, Brandt’s abgelehnt. 
Nach Markus gibt Jesus den Jüngern seinen (wahren) Leib 
und sein (wahres) Blut, das er für viele vergiessen will. Die 
Jünger haben das, im Bann seiner Persönlichkeit stehend, 
gläubig hingenommen, ohne nach dem W ie zu fragen. Die 
Vorstellbarkeit ist kein Kriterium der Wahrheit. Es handelt 
sich um ein Mysterium. —  Die Differenzen zwischen Jülicher 
und Zahn betr. der Feier in Korinth sieht Verf. als unbedeutend 
an. Aus 1 Kor. 10, 3 f. folgert er dynamische Gegenwart 
Jesu und himmlischen Ursprung, himmlisches Wesen, himmlische 
Wirkung des Mahles; aus 10, 16 ff., dass die Theilnehmer 
am Mahl mit dem Leibe und Blute des Herrn zu einer Einheit 
zusammengeschlossen werden, und zwar (nach Phil. 3, 21) mit
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dem verklärten Leibe nnd Blute des Herrn; aus 1 Kor. 12, 1 2 f., 
dass die Gemeinschaft mit dem Herrn im Abendmahl als reale 
gedacht ist, ebenso wie die Gemeinschaft mit den Dämonen und 
die Gemeinschaft mit Christus in der Taufe. Dem entsprechend 
ist Pauli Abendmahlsbericht zu verstehen. Die UnVollziehbar
keit der Vorstellungen darf nicht daran irre machen, da hier 
„die Grenze ist, wo die Vernunft aufhört und der Glaube be
ginnt“. Die avafAvrjais im Stiftungsbefehl schliesst nur die 
irdisch-leibliche Gegenwart aus. Auch der Unwürdige empfängt 
Christi Leib und Blut. —  Gemeindeüberlieferung und urapoato- 
lische Tradition lassen sich in jener Zeit nicht scheiden; 
Paulus hat die Abendmahlslehre nicht weiter gebildet, sondern 
nur aus dem überkommenen Bericht die praktischen Folgerungen 
gezogen.

Schon aus dieser Inhaltsübersicht ergibt sich, dass Verf. 
sein Thema in sachkundiger Weise behandelt hat. Er be
herrscht die neuere Literatur über das Abendmahl und zieht 
aus ihr alles ihm brauchbar erscheinende zur Widerlegung 
der von ihm bekämpften Ansichten heran. Dabei geht er 
doch seinen eigenen Gang; in manchen Punkten ergänzt er, 
was bisher über die Sache gesagt ist. Brandt’s und Hoflf- 
mann’s Aufstellungen haben wol noch nicht eine so eingehende 
Widerlegung gefunden, wie hier S. 152— 172 und an anderen 
Stellen. Die Schwierigkeiten der Annahme, dass trotz der 
thatsächlichen Wiederholung des Mahls eine solche von Jesus 
nicht beabsichtigt sei, werden mit Recht nachdrücklich hervor
gehoben. Für den inneren Zusammenhang zwischen Passah 
und Abendmahl führt Verf. gewichtige Gründe an und wider
legt manche Gegengründe mit Geschick. (Ich habe schon 
bald nach Veröffentlichung meiner Schrift erkannt, dass meine 
Gegengründe nicht stichhaltig sind und dass als das Opfermahl, 
durch das der erste Theil der Feier den Jüngern verständlich 
wurde, am natürlichsten das Passahmahl anzusehen ist.) So 
enthält der erste Theil der Schrift werthvolles trotz allem, was 
vorher schon über das Abendmahl geschrieben war. Werth
voller wäre er noch, wenn Verf. nicht so ausgiebig die Argu
mente Anderer zitirend verwandt hätte. Er w ill ja freilich 
hauptsächlich für solche schreiben, die die neuere Literatur 
über das Abendmahl nicht kennen, die also durch die Zitate 
Neues erfahren. Aber im Ganzen ist doch der Charakter der 
Schrift der einer gelehrten Abhandlung und in einer solchen 
müssten die wörtlichen Zitate mehr zurücktreten. Vielleicht 
hängt es auch mit der genannten Absicht zusammen, dass 
Verf. Wiederholungen nicht vermeidet und dass die Darstellung 
oft recht breit ist. Es würde ihm aber jeder lieber folgen, 
wenn das nicht der Fall wäre und wenn er, ohne abzuschweifen, 
auf geradem Wege seinem Ziele entgegenführte. Durch Ver
zicht auf die eingehende Widerlegung Spitta’s, die gelegentlich 
störend in den Zusammenhang eintritt, wäre schon manches 
gewonnen —  und Spitta ist doch jetzt wol oft genug widerlegt.

Von dem Bericht des Markus auszugehen, war angesichts 
der Behauptung, dass durch Paulus Veränderungen herbei
geführt seien, nur empfehlenswerth. Die historische Situation 
dabei zu berücksichtigen war auch ganz richtig. Allerdings 
wäre es besser gewesen, letzteres erst an zweiter Stelle zu 
thun, und im Anfang nur nachzuweisen, dass das Mahl am 
14. Nisan gelegentlich des Passahmahls stattfand. Der Weg, 
den der Verf. einschlägt, hat zur Folge, dass er schon mit 
der Gewissheit: das Abendmahl ist Antitypus des Passahmahls, 
an den Bericht des Markus herantritt und so das zu Beweisende 
schon zum Theil voraussetzt. Der Abschnitt über das Passah 
(3.) ist wichtiger für den Sinn als für den Ursprung der Feier. 
Wenn im 5. Abschnitt vom Bericht des Markus ausgegangen 
und aus ihm nachgewiesen wäre, dass ihm zufolge das Mahl 
als Passahmahl gedacht und zur Wiederholung bestimmt ist, 
wenn danach der Sinn der Feier bestimmt und zum Schluss 
erst eine. Erklärung versucht wäre, weshalb Markus den 
Stiftungsbefehl, den Jesus nach der Ansicht des Verf.s ge
geben, fortgelassen hat, so würde Alles sich auf der festen 
Grundlage des markinischen Berichtes aufbauen, während der 
Verf. diesen Bericht erst zum Schluss untersucht und den 
Hauptbeweis mit auf die sehr zweifelhafte Annahme gründet, 
Markus habe den Stiftungsbefehl nicht aufgenommen, weil er 
ihm nicht sicher genug überliefert gewesen wäre. Gerade bei

der Hauptsache entspricht das Verfahren des Verf.s mehr dem 
des vertheidigenden Anwalts, der die Gründe der Ankläger 
widerlegt, als dem des Forschers, der die Quellen untersucht 
und aus ihnen den Thatbestand erhebt. Dass Paulus mit der 
Einleitung seines Berichtes eine Garantie für den Wortlaut 
übernehme, ist mir nicht wahrscheinlicher geworden.

Schon im ersten Theile steht viel von der Bedeutung des 
Mahles. Der zweite behandelt hauptsächlich die Frage, ob 
die Einsetzungsworte eigentlich oder symbolisch zu verstehen 
sind. Viele werden ihn mit Freuden leBen, da der Verf. hier 
die substantielle Gegenwart des Leibes und Blutes Christi mit 
Energie betont. Es finden sich auch in ihm manche Aus
führungen, denen man gern zustimmt. Mit Recht wird den 
paulinischen Stellen entnommen, dass Gabe und Wirkung des 
Mahls nach Paulus objektiver Art sind. Man erwartet nur 
nach dem ersten Theile, dass als Bedeutung des Mahls vor 
allem die hervorgehoben wäre, das Passah des neuen Bundes 
zu sein. Wenigstens musste doch von dieser Bedeutung aus
gegangen werden. Die Schwierigkeiten der wörtlichen Auf
fassung wären besser noch gründlicher erwogen als durch die 
Berufung auf das Mysterium erledigt. Eine Auseinander
setzung mit Herrn. Schultz wäre hier wol sehr am Platze 
gewesen, da man gerade nach dem ersten Theile eine Hervor
hebung des Opfercharakters des Abendmahls erwarten musste. 
Der Gedanke, dass hier die Vernunft auf hört (!) und der 
Glaube anfängt, ist doch etwas bedenklich. —  Die Gemeinschaft 
mit Christo und die mit dem Leibe Christi werden gelegent
lich einfach vertauscht, auch ist nicht beachtet, dass reale 
Gemeinschaft mit Christo noch anders als durch Genuss des 
verklärten Leibes Christi vermittelt sein kann.

Der Satzbau ist zu beanstanden: S. 27 o., 55 u., 71 Z. 1 2 ff.,
74 Z. 15 ff., 81 u., 121 Z. 7 ff., 124 u., 327 Z. 4 v. o.,
353 u. u. ö. —  S. 37 Z. 15 lies: da statt dass; S. 63 Z. 12
Unordnungen statt Anordnungen; S. 229 Z. 2 f. Gebot statt
Gebet; S. 372 Z. 20 Idole statt Ideale.

Iburg. __________________ P. Lic. Schnitzen.

Braun, Dr. Friedrich (Hofprediger und Oberkonsistorialrath 
in Stuttgart), D ie ew ige G ottheit Christi. Präexistenz 
und Menschwerdung. Vortrag. Stuttgart 1897, Gundert 
(48 S. gr. 8). 60 Pf.

R iggenb ach , Lic. Ed. (Docent in Basel), D ie R ech tferti
gungslehre des Apostels Paulus. Ein erweiterter Vortrag. 
Stuttgart 1897, Ebenda (27 S. gr. 8). 40 Pf.

Diese beiden Vorträge sind bei dem theologischen Kursus 
in Stuttgart im Oktober 1896 gehalten worden. Dr. B raun  
bespricht sein Thema in vier Abschnitten. Der erste ist der 
geschichtlich exegetische und „lehnt sich vielfach dankbar an 
an den trefflichen Vortrag von D. Th. Zahn-Erlangen“ : „Die 
Anbetung Jesu im Zeitalter der Apostel“. Die Kenntniss der 
letztgenannten Schrift setzen wir voraus; Braun legt dar, 
wie die Anbetung Jesu als des Sohnes Gottes im meta
physischen Sinn des Wortes in der Urgemeinde sich einge
bürgert hatte ganz im Einklang mit der jüdisch-monothei
stischen Anschauungsweise und im Gegensatz zu heidnischer 
Apotheose; wie Jesus seine Gottheit selber verkündet haben 
muss, womit wir an das Johannes-Evangelium als eine authen
tische Geschichtsquelle gewiesen sind. Der zweite Abschnitt 
ist der dogmatische und erörtert die prinzipielle Frage: 
Woher schöpft der Glaube die Erkenntniss Christi, die intel
lektuelle Anschauung von seiner Person? Zwei Quellen werden 
abgewiesen: die exakte geschichtliche Forschung und die 
religiöse Erfahrung des Christen, obgleich natürlich beide vor 
jener Erkenntniss sich legitimiren können. Die erstere, weil sie 
unmittelbar mit der unsichtbaren W elt und damit mit der ewigen 
Gottheit Christi nichts zu thun hat, sondern blos vor das 
Räthsel seiner Person uns hinstellen kann. Die letztere, weil 
sie sich nicht im Blick auf Vergangenes vollziehe, sondern 
in der Gegenwart, in der Gemeinschaft mit dem erhöhten 
Christus. Die Voraussetzungen zu solcher Gemeinschaft stammen 
aber aus der neutestamentlichen Gedankenwelt. „So erscheint 
der aus dem Neuen Testamente geschöpfte Christusglaube nach 
der Seite der geschichtlichen Forschung und der religiösen 
Erfahrung gesichert“. Diesen Gedankengängen gegenüber muss
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man doch zwei Fragen aufwerfen. Kann man von unserer 
Cbristuserkenntniss sagen — denn um das Erkenntnissprinzip 
handelt es sich —  sie schöpfe nur aus dem Neuen Testa
ment? Ist sie nicht mitbedingt durch die ganze kirchliche 
Lehrentwickelung, in welcher die neutestamentlichen Gedanken 
sich weiter ausgebildet haben? Hat nicht die Erfahrung 
der geistigen Väter unserer Kirche der Christologie ein be
stimmtes Gepräge verliehen, wenn sie sich auch ganz im
Einklang weiss mit den Aussagen des Neuen Testaments?
Damit ergibt sich von selbst die zweite der angedeuteten 
Fragen: Lässt sich nicht doch die christliche Erfahrung als 
einziges Erkenntnissprinzip aufstellen ? Das dogmatische Denken 
muss ein systematisch-einheitliches sein. Wenn doch die kirch
liche und die eigene persönliche Erfahrung in weitestem 
Umfange mitreden, so hindert nichts zu sagen: Unsere
Cbristuserkenntniss schöpfen wir aus der an dem Neuen 
Testamente und der Lehre unserer Kirche, die wir dankbar 
die unsere nennen, geschulten christlichen Erfahrung. Jede 
Dogmatik ist ein Glaubensbekenntniss des betreffenden Dog
matikers. Es müssen nicht alle Lehraufstellungen unmittelbar 
„erfahren“ sein; wenn sie nur irgendwie im Zusammenhang 
Btehen mit den grundlegenden Erfahrungen von Sünde und 
Gnade. Was den Jüngern und Aposteln geoffenbart worden 
ist, sprechen sie nicht als Lehrsatz aus, ohne es in solchen 
Zusammenhang gerückt zu haben. So verarbeiten wir, was 
wir aus Schrift und Kirche gelernt haben, zu einer Er- 
kenntniss in uns, welche dann die Quelle der dogmatischen 
Aufstellungen wird. Blos aus dem Neuen Testamente schöpfen, 
heisst biblische Theologie treiben. Braun hätte aus seinem 
Wort in Theil 6 (S. 40): „Die dem Ergebniss der religiösen 
Erfahrung, dem Heilsbesitz des Christen, zugewandte Er
wägung führt auf jene Glaubensartikel zurück“, die Konsequenz 
betreffend seines Erkenntnissprinzips ziehen sollen. — Treffliche 
Ausführungen enthalten die beiden letzten Abschnitte, der 
ethische und der praktisch-kirchliche. Im dritten wird die 
Selbstentäusserung Christi als der beherrschende Mittelpunkt 
seines Handelns und Selbstentäusserung als die grundlegende 
Aufgabe unserer Nachfolge geschildert, im vierten die Rück
wirkung positiver Christologie auf kirchliches Leben (das 
Kirchenjahr mit seinen Festen, Kirchenlieder, Liturgie, Gebet, 
Predigt). — Am Schluss setzt sich Braun mit Kaftan und 
Chapuis kurz auseinander. Es ist schade, dass der Vortrag 
(sammt den Thesen dazu 42 Seiten Oktav) zu programmatisch 
gehalten ist. Es war dies nicht anders möglich bei der 
Ausdehnung des Themas und seiner Anwendung auf das 
ethische und kirchliche Gebiet. Um so mehr Anregungen 
bieten uns die Ausführungen des Verf.s; sie können das 
Nachdenken über das christologische Problem nur bereichern.

Eingehender, weil der Gegenstand ein begrenzterer ist, 
bespricht R ig g e n b a c h  „die Rechfertigungslehre des Apostels 
Paulus“. Die alte Wahrheit hat der Verf. bieten wollen und 
hat sie auch geboten. In klarer, den vorurteilsfreien Sinn 
überzeugender Weise zeigt er, wie die Anschauung des Apostels 
in diesem wichtigsten Stück seiner Lehre eine einheitliche ist, 
wie die paulinische und die kirchliche Auffassung sich decken 
und wie beide das religiöse Bedürfniss vollauf befriedigen. 
Der Gedankengang der Schrift von Riggenbach ist folgender. 
Pauli Lehre von der Rechtfertigung verdankt ihre Gestaltung 
der Auseinandersetzung mit dem Pharisäismus. Worin aber 
Paulus mit dem Judenthum seiner Zeit trotz des darin 
herrschenden Pharisäismus übereinstimmt, ist 1. die streng 
religiöse Fassung des Begriffs der Gerechtigkeit, 2. das foren- 
siBche Moment desselben, sofern nur die Geltung entscheidend 
ist, die wir in Gottes Urtheil haben, 3. der Gedanke, dass 
Gott ein gerechter Richter ist, der Gedanke des Vergeltungs
gerichtes. Paulus ist stets der Anwalt Gottes. Gott ist alles 
im Verurtheilen wie im Vergeben; der Glaube ist wol Voraus
setzung (ix), Mittel (öia) und Wirkung (sk), aber nicht Grund 
der Rechtfertigung. Gnade und Recht sind in der Recht
ler tigUDgsidee geeinigt. Der göttliche Richter kann auch einen 
Schuldigen freisprechen, weil dieser als Glaubender in einem 
Verhältniss der Zugehörigkeit zu Christus steht. Der Begriff 
der Rechtfertigung bleibt ein forensischer und wird damit kein 
ethischer. Die Sache des Sünders ist durch den Glauben mit

derjenigen Christi identifizirt. Dadurch entsteht die Frage: 
Inwiefern ist die Rechtfertigung der Gläubigen an Christus 
gebunden? Die Antwort gibt Paulus Röm. 3, 24 f. iXaoxrjpiov 
kann nicht identisch sein mit rn'ss, weil der letztere Begriff 
bei den LXX nicht ausschliesslich durch IXaa-Yjpiov wieder
gegeben wird. Wahrscheinlich ist, dass Paulus nach dem 
profanen Sprachgebrauch das Wort in der Bedeutung „Sühn- 
geschenk“, „Sühnmittel“ gebraucht hat. Die Initiative in der 
Darstellung Jesu als eines Sülinmittels muss dabei immer auf 
Seiten Gottes bleiben. Dass ein Jude das Wort so verstehen 
konnte, beweist die Stelle des 4. Makkabäerbuches 17, 22. 
Vergegenwärtigt man sich nun, dass Paulus bei der Recht
fertigung immer auf den Tod Jesu verweist, und nimmt man 
zu Röm. 3, 24 f. noch 2 Kor. 5 ,21 . Röm. 5, 9. Gal. 3 ,13  hinzu, 
so ergibt sich als Anschauung des Apostels, dass unsere 
Rechtfertigung an den stellvertretenden Straftod Christi ge
knüpft ist. Der Gedanke eines Tausches ist in 2 Kor. 5, 21 
unverkennbar. Aber Jesus muss in seinem Sterben nicht nur 
als der Leidende, sondern auch als der Handelnde erkannt 
werden; sein Sterben ist eine That des Gehorsams, der Liebe 
und Selbsthingabe. — Durch die Identifikation unserer Sache 
mit derjenigen Christi ist die Verbindung hergestellt zu der 
scharf ausgeprägten ethischen Gedankenreihe des Apostels. 
Durch die Thatsache, dass der Sieg prinzipiell errungen ist, 
ist keine Zumuthung an die Einbildungskraft (Ritschl), sondern 
an den Willen gestellt. Im Anschluss an die Sache Christi 
erhält der Glaubende den Geist Christi (Christus in uns) als 
Norm, Kraft und Element des Lebens. Das Prinzip der 
Rechtfertigung wie der sittlichen Erneuerung ist Christus. —  
Wir begnügen uns mit dieser kurzen Darlegung der Gedanken 
der obengenannten Schrift. Die Absicht der letzteren ist, 
in grossen deutlichen Zügen die paulinische Lehre darzuthun. 
Einzeluntersuchungen, wie sie ja dem theologischen Denken 
durch dieselbe nahegelegt werden, sind möglichst vermieden. 
Trotzdem sind die Hauptgedanken und die dazwischen liegen
den Verbindungslinien deutlich und ausführlich aufgezeigt. 
Wir sehen namentlich, wie der lebendige Christus der Recht
fertigungslehre des Apostels Farbe und Leben verleiht. So 
sei das Schriftchen jedermann empfohlen, der ein abgerundetes 
Bild der paulinischen Rechtfertigungslehre sich vergegenr 
wärtigen möchte. j.

W eber, Dr. Ferdinand (Pfr. in Polsingen, Mittelfr.), Jü d isch e  
T h eologie au f Grund des Talm ud und verw andter  
Schriften  gem ein fasslich  d argeste llt. Nach des Ver
fassers Tode herausgegeben von Franz Delitzsch und 
Georg Schnedermann. Bisher unter dem Titel „System 
der altsynagogalen palästinischen Theologie“ oder „Die 
Lehren des Talmud“. Zweite verbesserte Auflage. Leipzig 
1897, Dörffling & Franke (XL, 427 S. gr. 8). 8 Mk.

Weber’s bahnbrechendes Werk wird nun 17 Jahre nach 
seinem ersten Ausgehen durch den nach dem Tode Franz 
Delitzsch’s allein übriggebliebenen zweiten Herausgeber aufs 
neue ausgesandt. Es ist höchst dankenswerth, dass auf diese 
Weise dem sich mehrenden Interesse der Theologie für die 
jüdische Gedankenwelt dieses werthvolle Mittel zur Orientirung 
wiederum zugänglich gemacht wird. Der Herausgeber hat 
keine Mühe gespart,' durch eine durchsichtigere Gestaltung des 
Stoffes und durch Redaktion der von einem genauen Kenner 
der einschlägigen Literatur, Herrn I. I. K ah an  in Leipzig, 
dargebotenen zahlreichen Verbesserungen das Buch sehr wesent
lich zu vervollkommnen, ohne den ihm vom Autor gegebenen 
Charakter zu ändern. Es war bei der ersten Ausgabe ein 
schlimmer Uebelstand, dass die letzte Hand des Verf.s ihm 
fehlte. So kam es, dass zahlreiche falsche Zitationen, un
richtige Uebersetzungen und voreilige Schlussfolgerungen sich 
eingeschlichen hatten, die erst jetzt durch die Hühwaltung 
Kahan’s beseitigt wurden. Freilich konnte es Vorkommen, dass 
eigentlich infolge solcher Berichtigungen ein grösserer Zu
sammenhang seinen Halt verloren hätte und eine vollständige 
Umarbeitung eines Abschnitts nöthig geworden wäre. Um dies 
zu vermeiden, ist der Herausgeber in solchem Falle so wol im 
Text als in den Nachträgen (S. 400 — 410) mehr nur an
deutend verfahren und hat es dem Leser überlassen, die sich
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eigentlich ergebenden Konsequenzen selbst zu ziehen. Sehr 
dankenswerth ist, dass durch Kahan nun auch die Zitations
weise so umgestaltet is t , dass die angeführten Stellen auch 
von dem nachgeschlagen werden können, der nicht die zufällig 
von Weber benutzten Ausgaben rabbinischer Schriftwerke zur 
Hand hat. Wer Weber’s Werk zu Studien auf dem Gebiete 
rabbinischer Theologie benutzen w ill, wird darum wohlthun, 
sich der neuen Auflage zu bedienen.

Der die ganze Arbeit Weber’s durchziehende Fehler, dass 
Aussprüche verschiedener Zeiten und Länder unterschiedslos 
zusammengestellt, dass auch die zunächst nur individuellen 
Anschauungen einzelner Männer ohne weiteres zu einem Systeme 
jüdischer Theologie verarbeitet werden, liess sich selbstver
ständlich nicht beseitigen, wenn nicht ein neues Buch ge
schrieben werden sollte. Solange Bacher’s vorzügliche, von 
den Theologen viel zu wenig benutzte Arbeiten über die 
Aggada Palästinas nicht zum vollen Abschluss gelangt sind, 
konnte indess gesagt werden, dass Weber’s Buch immer noch 
nicht überholt sei und somit ein nochmaliges Ausgeben des
selben gerechtfertigt.

Nicht um Weber’s Werk zu tadeln, sondern um zu zeigen, 
dass rege Fortarbeit auf dem von ihm gelegten Grunde nöthig, 
sei beispielsweise § 77 hier näher ins Auge gefasst. Die Lehre 
von einer dem Erscheinen des Messias vorangehenden Wirk
samkeit des Elias soll nach Weber die Antinomie lösen, dass 
Busse und Gesetzeserfüllung Vorbedingung der Erlösung sein 
sollten, während doch Israel sich gerade in der letzten Zeit 
in tiefstem sittlichen Verfall befinden wird. Zu diesem dem 
Elias im System des Nomismus angewiesenen Platze stimmt 
aber nicht recht das von Weber selbst mitgetheilte Material. 
Er müsste dann vor allem erfolgreicher Bussprediger sein. 
Dafür verweist Weber aber nur auf Aussagen der Pirke 
Eliezer und Saadja’s. Die ersteren reden thatsächlich von 
einer mit dem Kommen Elia’s zusammenhängenden Busse 
Israels. Doch legt selbst der von ihnen mitgetheilte Aus- 
spruch den Hauptnachdruck auf die Nöthe jener Zeit, welche 
zur Busse führen. Saadja ist in Emunot we-Deot so weit 
davon entfernt, Elia zum Bussprediger zu machen, dass er 
den von Weber S. 353 Z. 2 zitirten Ausdruck rraixn “jpna 
„Wiederhersteller des Volkes“ (welches eine Parallele zu 
anoxafhoTavsi Mark. 9 , 12 sein soll) in Wirklichkeit gar 
nicht von Elia braucht, sondern von dem Messias ben 
Joseph, welcher Messias ben David vorangehen soll. Saadja, 
der älteste jüdische Dogmatiker, ist dabei in denselben 
Fehler gerathen wie Weber, indem er seinem Messias ben 
Joseph als Vermittler der Busse Israels eine Stellung im 
System verlieh, welche er im Gedankengefüge des ältesten 
Rabbinismus gar nicht hat. In Wirklichkeit hat nämlich weder 
Elia noch Messias ben Joseph die Aufgabe, Israel zur Busse 
zu führen. Beide Gestalten sind zwar charakteristische Pro
dukte der jüdischen Schriftgelehrsamkeit, aber für das „System“ 
ohne durchschlagende Bedeutung. Elia soll nach der vor
wiegenden Anschauung der Rabbinen schwebende Rechtsfragen 
lösen, wohin es auch gehört, wenn er endgiltig feststellt, 
wer Israelit ist und wer nicht. Dies letztere hat die neue 
Auflage S. 352 wesentlich korrekter als die erste auseinander
gesetzt; aber wenn dann Sir. 48 ,11 und Mark. 9 ,12  auf diese 
Thätigkeit des Elias gedeutet wird, sollte doch irgendwie 
erwiesen werden, dass d e r g le ic h e n  dort wirklich mit der 
„Wiederherstellung“ Israels gemeint ist.

Der Rabbinismus hat für jene Antinomie in Wirklichkeit 
eine viel einfachere Lösung, wenn er erklärt, dass, im Fall 
Israel nicht Busse thut, die Erlösung eben ohne solche Busse 
komme, weil göttliche VerheiBsung nicht unerfüllt bleiben 
kann. Die Busse kann das Eintreten der Erlösung beschleu
nigen; absolut nöthige Voraussetzung für dieselbe ist aber 
nicht sie, sondern der göttliche Gnadenwille. — Als Schrift
lehre wird von Weber bezeichnet, dass Elia der Vorläufer 
des Messias sein werde, während er doch bei Maleachi Vor
läufer des zum Gerichte kommenden Gottes ist; und nicht 
aufgehellt wird deshalb, dass die Eliaerwartung ursprünglich 
unabhängig n eb en  der Messiashoffnung stand, und dass erst 
die jüdische Schriftgelehrsamkeit beides kombinirte mit wesent
licher Umzeichnung des ursprünglichen Eliabildes der W eis

sagung. Dass statt des Jalkut Schimoni S. 352 f. die von ihm 
benutzte, ziemlich späte Quelle der Pesikta rabbati (Kap. 35) 
hätte genannt werden sollen und statt des jungen Targum 
jeruschalmi I (zu 2 Mos. 4 0 ,10 ) lieber Siphre zu 4 Mos. 25 ,13, 
dass die Thätigkeit Elia’s als Versöhner und als Beschnei
dungszeuge nicht übergangen werden durfte, sei zum Schlüsse 
erwähnt. Castelli, Hamburger, Edersheim, Schürer und der 
Rezensent haben zu einer vollkommeneren Darstellung der alt
jüdischen Eliaerwartung Material geliefert, das noch der 
Sammlung und Bearbeitung harrt. — Möchte Weber künftig 
nicht nur zahlreiche Benutzer, sondern vor allem auch Nach
folger und Fortsetzer seines Werkes finden!

L eipzig . ________  Cr. Dalman.

K aufm ann, Karl Maria, D ie  Jenseitshoffnungen  der 
G riechen und R öm er nach  den  Sep ulcra linschriften . 
Ein Beitrag zur monumentalen Eschatologie. —  Freiburg
i. Br. 1897, Herder (VI, 85 S. gr. 8). 2 Mk.

Das hier behandelte Gebiet der älteren Religionsgeschichte 
hat während der letzten Jahrzehnte manche gründlich ein
gehende Behandlung erfahren. Der Verfasser beabsichtigte
—  wie schon das seinem Eingangkapitel voran gestellte 
Literaturverzeichniss mit seiner nur auswahlsweisen Bericht
erstattung über die Arbeiten der letzten Vorgänger zu er
kennen gibt* — nicht die Darbietung einer den Ertrag dieser 
Vorarbeiten vollständig zusammenfassenden Monographie: 
Nur zur „monumentalen“ Eschatologie, d. h. zur Kenntniss 
der in Grabinschriften und dergl. ihren Ausdruck findenden 
Erwartungen der Alten in Bezug auf das Jenseits, hat er 
einen Beitrag bieten wollen. Dass er unter diesem beschränkten 
Gesichtspunkte —  also von den ausführlichen l i t e r a r is c h e n  
Quellen für die antike Jenseitslehre (bei Plato, Plutarch etc.) 
ganz Umgang nehmend und überall nur inschriftliches Material 
ausbeutend — recht Tüchtiges geleistet hat, zeigt der reiche 
Gehalt seiner Darlegungen nach verschiedenen Richtungen hin, 
besonders auch was die im Schlusskapitel (S. 69 ff.) gegebene 
Rückschau auf die Periodenfolge der sepnlcral-epigraphisch be
zeugten Jenseitsvorstellungen der Alten betrifft. Es werden 
hier drei Zeiträume in der Entwickelung dieser Vorstellungen 
namhaft gemacht: 1. vom 7. bis 4. Jahrhundert v. Chr.: eine 
durch „unerschütterliche volle Sicherheit des Jenseitsbegriffes“ 
einerseits und durch das Fehlen näherer Auslassungen über 
das andere Leben andererseits charakterisirte Zeit; 2. vom 3. 
bis zum Ende des 1. vorchristlichen Jahrhunderts: eine „Zeit 
der beginnenden Unsicherheit und des Zweifels“ ; 3. die mit 
den vier ersten Jahrhunderten des Christenthums zusammen
fallende Periode „der schroffsten Gegensätze von Zweifel, 
Leugnung und gläubiger Sicherheit“. Mehrere chronologische 
Tabellen (S. 7 2 —75) führen das successive Hervortreten der 
Grabestitel (soweit diese des Elysiums oder seiner plutonischen 
Vorstufe Erwähnung thun) während der drei Zeiträume in 
lehrreicher Uebersicht vor. f .

S to sc h , Georg (Pfarrer am St. Elisabeth - Kranken- und 
Diakonissenhause zu Berlin), D ie Seele und ih re G e
sch ich te . Meditationen für das innere Leben. Berlin 
1897, Martin Warneck (168 S. 8). 3 Mk.

Der Verf. hat in letzter Zeit wiederholt die christliche 
Gemeinde mit Erzeugnissen seiner Forschung oder Meditation 
bedacht. Trotzdem verräth die vorliegende Schrift in keiner 
Weise ein Zurückgehen seiner produktiven Kraft oder eine 
gewisse Hast der Bearbeitung. Vielmehr entspricht sicht
lich gerade dieser Stoff mehr als mancher andere der eigen- 
thümlichen Begabung des Verf.s, dessen Stärke auf dem Gebiet 
der Meditation, der intuitiven Versenkung in das Wort der

* Es fehlen in diesem Verzeichniss, das ganz richtig auf Erwin Rohde 
und Albrecht Dieterich als die neuesten Hauptförderer der betr. Unter
suchungen hinweist, doch einige frühere einschlägige Arbeiten von Be
lang. So das reichhaltige Sammelwerk von Leonh. Schneider („Die Un
sterblichkeitsidee im Glauben und in der Philosophie der Völker“, Regens
burg 1870); so Bd. III von Friedländer’s „Sittengeschichte Roms“ etc.; 
so der Aufsatz Pr. Wolfgramm’s über den „Unsterblichkeitsglauben der 
Griechen und Römer“ in der Zeitschrift für kirchliche Wissenschaft 1892, 
Heft X; auch noch aus den letzten Jahren Zaibel’s Abhandlung über 
„Christliche Friedhofspoesie“ (Deutsche Rundschau 1894).
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Schrift nnd in die Geheimnisse des geistlichen Lebens liegt. 
Schon die Sprache zeichnet sich durch edle Salbung im besten 
Sinne des Wortes und durch einen Reichthum von Bildern aus, 
die die Seele des Lesers unwillkürlich in den Gedankenkreis 
des Verf.s hineinziehen; freilich verliert sie sich auch zuweilen 
in mystisches Dunkel und künstliche Effekte, die mehr die 
Sinne als den Geist in Anspruch nehmen. Der Inhalt aber erweist 
sich als reife Frucht einer tiefinnerlichen anbetenden Beschäf
tigung mit dem geheimnissvollen Walten des Geistes Gottes 
in dem innersten Heiligthum des Menschen.

Freilich der nach grossem Muster gewählte Titel: Ge
schichte der Seele, könnte zunächst anderes erwarten lassen, 
als der Verf. in diesem zur Erbauung bestimmten Buche that- 
sächlich geben will. Er bietet weder eine wissenschaftliche 
Psychologie noch eine geschichtliche Studie über die Er
scheinungen und Entwickelungen der Volksseele, sondern auf 
Grund des Schriftzeugnisses über Ursprung und Wesen, Fall 
und Erlösung der Menschenseele Meditationen über diese ge
heimnissvollen Realitäten und inneren Vorgänge, die ebenso 
den Reichthum der göttlichen Liebe als den Ernst der mensch
lichen Sünde, die Erziehung der göttlichen Gnade wie die 
Gesetze unserer Heiligung und das Ziel unserer Vollendung 
ins Licht stellen.* Er geht deshalb allerdings von einer kurzen 
Studie über Ursprung und Wesen der Seele aus, aber es 
versteht sich von selbst, dass dies nicht in Form einer wissen
schaftlichen Auseinandersetzung geschehen kann, geschweige 
dass uns rler Verf. mit den ohnedies für das wissenschaftliche 
Verständniss der psychologischen Hauptfrage wenig austragen
den Schlagworten: Dichotomie oder Trichotomie behelligte. 
Er selbst steht jedenfalls auf dem Boden der letzteren Ver- 
hältnissbestimmung von Leib, Seele und Geist, wie er über
haupt in den Grundanschauungen sich an das System der 
biblischen Psychologie von Delitzsch anlehnt. Ja er scheint 
in der Betonung des Unterschiedes der Seele vom Geist und ihrer 
Selbständigkeit noch weiter zu gehen als dieser, indem er der 
von ihm persönlich gedachten Seele als unmittelbares Organ 
das Blut, dem Geiste aber die Nerven zuweist und von einem 
eigenen Denken, Wollen und Empfinden der Seele spricht, 
sodass man auf die weitere „Geschichte“ der also bestimmten 
Seele gespannt werden könnte. Andererseits verkennt er aber 
auch, und gewiss mit noch grösserem Recht, den innigsten 
Zusammenhang von Geist und Seele nicht, und so vermisst 
man doch eine klare Auseinandersetzung der wichtigsten Fragen, 
ohne die nun einmal über dies schwierige Problem nicht ge
redet werden kann. Es fehlt dem Verf. zwar nicht an Bildern 
und Parallelen, aber zuweilen wird dadurch die Entscheidung 
eher verhüllt als beleuchtet, und jedenfalls ist es gut, dass 
er im weiteren Verlauf den selbständigen Charakter der Seele 
im Unterschied vom Geist fast ganz zurücktreten lässt, wie 
das auch der heiligen Schrift entspricht, die eine solche 
Trennung nicht durchführt und sonderlich in dem Prozess der 
Heilsaneignung den Geist allein betont. Nur auf Eines kommt 
der Verf. mit sichtlicher Vorliebe immer wieder zurück, auf 
seine Anschauung von den Seelenkräften, in der er sich auch 
am meisten von Delitzsch entfernt. Zwar geht auch er von 
der siebenfältigen 5o£a des Geistes Gottes nach Jes. 11, 2 aus 
und fordert deshalb auch für die Seele ein siebenfaches Aus
wirken und Zurückgeben der Kräfte des Geistes. Sie strahlt 
die Dreiheit der Kräfte des Geistes zweimal wieder, in ihrem 
Verhältniss zu Gott und zu der Welt. Aber diese Dreiheit fasst 
Stosch in augustinischer Weise als Gedächtniss, Erkenntniss 
und Wille und spricht deshalb der Erinnerungskraft des Geistes 
entsprechend von den rezeptiven Kräften oder Empfindungen 
der Seligkeit in Gott und Freude an der Welt, während der 
Denkkraft des Geistes die produktiven Seelenkräfte der Wahr
heit (Erkenntniss Gottes) und Weisheit (Erkenntniss der 
Kreatur), und der geistigen Willenskraft die Seelenkraft des 
Gehorsams und der Freiheit entspricht und endlich der Friede 
als die Zentralkraft der Seele Ausgang und Ziel dieser ganzen 
Bewegung ist. Diese Seelenkräfte bringt nun der Verf. nicht 
nur in engste Beziehung zu Jes. 11, 2 , sondern auch zu den 
Seligpreisungen in der Bergpredigt, wobei er die Armuth im 
Geist dem Frieden, die Sanftmuth der Freude und die Reinheit 
des Herzens sogar den Seelenkräften der Wahrheit und W eis

heit entsprechen lässt, offenbare Künsteleien, die nicht nur 
nicht überzeugen, sondern auch den Eindruck dessen schmälern, 
was die Anschauung des Verf.s an gesunder Psychologie enthält. 
Auch ist es mehr als fraglich, ob wir in jenen Gesinnungen, 
die der Herr s e l ig  preist, nur Regungen verstehen dürfen, 
welche unter dem Wirken der vorlaufenden Gnade entstehen. 
Auch die Ausführungen über die Temperamente bieten neben 
vielen geistvollen und zutreffenden Gedanken Einseitiges und 
Verkehrtes; so kennt er keine Mischung derselben und macht 
den Apostel Paulus, diesen Mann der That und des Willens, 
zum ausgesprochensten Vertreter des melancholischen Tempe
raments, weil „bei diesem die Gedanken vorwiegen, Gefühl 
und Wille oft in die Knechtschaft einer von der Wirklichkeit 
abirrenden Gedankenwelt gerathen“.

So fehlt es auch in diesem Buch des Verf.s nicht an 
willkürlichen Behauptungen und phantastischen Anschauungen; 
aber diese Mängel treten hier weit hinter grossen Vorzügen 
zurück, und je mehr sich der Verf. seiner eigentlichen Auf
gabe zuwendet, desto mehr tritt die Tiefe seiner Erfahrung, 
die Reife seiner Erkenntniss und der Ernst seiner Auffassung 
in wahrhaft erbauender Weise hervor. Es ist ebenso geistvoll 
als lehrreich, was der Verf. über den Fall und die dadurch 
entstandene Verwirrung der Seele sagt. Besonders schön ist 
der Abschnitt über das Gewissen, wo nur die Behauptung be
fremdet, dass Kain 1 Mos. 4, 14 nur die Geister der Rache 
habe fürchten können, da sonst noch kein Mensch auf Erden 
war, dessen Blutrache ihm gedroht hätte. Die Bedeutung des 
Gesetzes und die verschiedene Stellung zu ihm, namentlich die 
pharisäische Verkennung und wachsende Abstumpfung der 
Stimme des Gesetzes gegenüber ist mit psychologischer Fein
heit entwickelt. Die schon in den „heiligen Sakramenten“ des 
Verf.s vorgetragene Auffassung von der Taufe Christi als 
Mittel seiner Wiedergeburt begegnet uns auch hier, ohne da
durch an Wahrheit zu gewinnen. Besonders werthvoll sind 
dagegen seine Ausführungen über die Heiligung und ihren 
innigen Zusammenhang mit der Rechtfertigung, wie er auch 
bei den Sakramenten diesen Zusammenhang mit Recht nach
drücklich hervorhebt. Es ist dies bei ihm um so willkommener, 
als sonst seine Anschauung, namentlich vom Altarsakrament, 
von magischen und mystischen Elementen nicht frei ist. Es 
geht über lutherische Nüchternheit und evangelische Einfalt 
hinaus, wenn wir lesen: Ueber dem Brot des Altars dämmert 
leise der lichte Abendschein des Abends der Welt, von dem 
Sacharja sagt: Um den Abend wird es licht sein, und wenn 
es vom Leibe Christi, den wir im Sakramente empfangen, 
heisst, dass er in verborgener Weise die Seele umspinne (!) 
wie mit einem geistlichen Kleide für die Hülle des natürlichen 
Leibes, den sie ablegen muss. Auch der Heimgang der Seele 
wird mit einer Anschaulichkeit beschrieben, die ihren Nähr
boden mehr in der Phantasie des Verf.s, als im Wort der 
Schrift hat, während die beiden letzten Abschnitte über die 
Wartestätte und die Vollendung der Seele sich durch ihren tiefen 
Zusammenklang mit dem Zeugniss der Schrift auszeichnen (auch 
der Chiliasmus des Verf.s kommt nur ganz leise zur Geltung) und 
durch ihre gehaltvollen Gedanken und herrlichen Ausblicke in 
besonderem Masse erquicken. Ueberhaupt birgt diese Arbeit 
des Verf.s für Freunde einer wahrhaft geistlichen Speise und 
eines tieferen Schriftverständnisses reiche Ausbeute in sich 
und kann für stille Stunden der Meditation und zur Vertiefung 
des geistlichen Lebens angelegentlich empfohlen werden. H.

Daab, Friedrich, Die Zulässigkeit der Gelübde, betrachtet vom evan
gelischen Standpunkt aus. Gütersloh 1896, Bertelsmann (IV, 56S. 8). 
80 Pf.

Dem Herrn Verf. gab zu dieser Untersuchung die Thatsache Anlass, 
dass sich in der Gegenwart infolge der Thätigkeit des „blauen“ sowie 
anderer „Kreuze“ auf evangelischem Gebiet eine gewisse Neigung ein- 
zubürgem beginnt, das Gelübde als etwas religiös unanfechtbares an
zusehen und ihm einen bedeutsamen Platz im christlichen Leben ein
zuräumen. Diese Neigung ist nun zwar nicht dem deutschen evangelischen 
Boden entwachsen, sondern nur hierher verpflanzt, während das anglo- 
amerikanische Gebiet ihre eigentliche Heimat ist, und zwar, was be- 
achtenswerth erscheint, ebenso sehr dasjenige, welches einst puritanisch, 
jetzt von den Dissenters besetzt ist, wie das romanisirende der angli
kanischen Kirche. Aber die Empfehlung der Gelübde von Seiten des
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„"blauen“ und des „weissen“ Kreuzes ist doch auch bei uns so laut 
geworden, dass in Erinnerung an die lange Zeit, in welcher die evan
gelische Kirche Deutschlands „Gelübde“ fast nicht kannte, die Frage, 
ob denn Gelübde auf evangelischem Boden überhaupt zulässig sind, wol 
am Platze ist. Der Verf. begnügt sich nun aber nicht mit Her
vorhebung der Argumente, welche sich vom praktischen Gesichtspunkt 
aus für oder gegen das Gelübde Vorbringen lassen, sondern erörtert die 
Frage prinzipiell, indem er aufzeigt, wie die Antwort auf die angeregte 
Frage aufs engste mit den Anschauungen zusammenhängt, welchen man 
über das Verhältniss von Gesetz und Evangelium und das von Religion 
und Sittlichkeit huldigt. Man wird dieses Verfahren nur billigen können, 
da nur so ein sicheres, der heiligen Schrift und dem Bekenntniss ent
sprechendes Resultat gefunden werden kann. Wie die Methode, so ist 
auch das Kesultat zu billigen, welches dahin lautet, dass das Gelübde 
,,im Bereich des religiösen Lebens des evangelischen Christen“ „nicht 
zulässig“ ist, — es werde denn aus Liebe um des „Nächsten willen“ 
vollzogen (S. 48. 50). Wenn ich diesem Resultat zustimme, so geschieht 
das freilich unter einem Vorbehalt: dass nämlich die mit Recht vom 
Verf. zugestandene Berechtigung, das Gelübde auf ethischem Gebiet 
auch als pädagogisches Mittel bei dem noch Unerzogenen um seiner 
Schwachheit willen zu verwenden, mir auch nach gewonnener Mündig
keit insofern zugebilligt werde, als ich noch in der „Erziehung“ stehe 
und das Ziel noch nicht erreicht habe, den „neuen Menschen“ aber im 
Kampfe mit den Wünschen des „alten“ unterstützen muss in einer 
Weise, welche derjenigen sehr ähnlich ist, durch welche die Erziehung 
dem Knaben behilflich ist, seine Schwäche und Thorheit zu überwinden. 
Dies leugnet der Verf. und zwar auf Grund sehr energischer anti- 
nomistischer Anschauungen, die er in dem Abschnitt vom G esetz und 
E vangeliu m  entwickelt. Bei diesen Ausführungen muss man aller
dings viele Fragezeichen machen, wenn einem die Lehre des lutherischen 
Bekenntnisses vom tertius usus legis, die Daab verwirft, feststeht. Die 
Seiten 30—43 bedürfen, so viel ich sehe, einer gründlichen Revision. 
Sie sind meines Erachtens weder biblisch, noch dem lutherischen Be
kenntniss gegenüber haltbar und werden auch der Stellung, die Luther 
in den antinomistiEchen Streitigkeiten einnahm, wie überhaupt seiner 
Lehre über Gesetz und Evangelium nicht gerecht. Steht aber der tertius 
usus legis fest, so wird auch das Gelübde, das allerdings zum Gebiet 
der lex gehört, unter Umständen berechtigt sein und zwar bei einem 
Manne mit weissen Haaren so gut, wie bei einem Kinde Denn unsere 
Erziehung währt so lange, bis wir „in die Gruben“ fahren. Die An
erkennung dieser Thatsache schliesst aber die grosse und beherzigen s- 
werthe Wahrheit nicht aus, welche der Verf. vertritt und siegreich 
vertheidigt, dass das Gelübde auf evangelischem Gebiete ein inferiores 
Mittel ist und in dem Masse entbehrlich erscheint, als sich der Strom 
des geistlichen Lebens in Fülle ergiesst, und dass sehr viel besser als 
jedes Gelübde der Gebrauch der Gnadenmittel und das ernste Gebet 
ist, welches unmittelbar die Schleussen öffnet, aus denen die himmlische 
Kraft, der heilige Geist zu uns strömt. Es ist verdienstlich, dass Verf. 
dies energisch hervorgehoben hat, und es ist zu wünschen, dass sonder
lich die Agenten der verschiedenen „Kreuze“ seine Schrift zur Orien- 
tirung über den religiösen „Werth“ ihrer Bestrebungen lesen möchten, 
damit eie nicht, was immer nur als Hilfsmittel, als Krücke gelten kann, 
zur Hauptsache im Christenthum machen. Denn das „Gelübde“ und 
die daran erinnernde „Busennadel“ thut es doch nicht, sondern der 
Geist Christi, der aus Wort und Sakrameüt zu uns strömt.

Schw erin  i. M. M. Pistorius.

Oettli, D. Samuel ( ord. Professor der Theologie in Greifswald), Fälsche PrO" 
pheten oder: Das Merkmal des Göttlichen. Vortrag, gehalten in 
der evangelischen Kirche zu Unterbarmen am 6. August 1896. 
Barmen 1896, Wupperthaler Traktat-Gesellschaft (E. Biermann) 
(21 S. 8).

Durch die Erzählung der Begebenheit 1 Kön. 22, 5 ff., wo Zedekia 
sammt vierhundert Propheten und Micha als prophetische Gegner sich j  

t'egenüberstehen, werden wir medias in res geführt. Die Propheten i  

Israels, die Träger, Zeugen und Mittler der fortwährenden Selbstmit- ! 
theilung Gottes an das für ihn erschlossene und empfänglich gemachte : 
Menschenherz, ziehen als Schatten allenthalben hinter sich her die ! 
fälschen Propheten. Am meisten ist das der Fall zu Jeremia’s Zeit, ; 
als der Höhepunkt des Prophetenthums erreicht ward. Diese Er- I 
scheinung stellt dem Volke Gottes die Aufgabe der Geisterprüfung. ! 
Mit Sicherheit zwischen dem, was auB Gottes Herzen und dem, was ; 
aus der Menschen Herzen stammt, zu scheiden, thut auch unserer Zeit i 

noth, die der jeremianischen, was zersetzende und gährende Elemente, j 
was umwälzende und auflösende Bestrebungen betrifft, aufs äusserste j 
gleicht. Welches ist nun das untrügliche Merkmal des Göttlichen, ; 
damals wie heute? Es liegt nicht in der äusseren Form. Auch mit | 
der Bibel allein ist die Frage nicht zu entscheiden: denn ihr geistes- | 
massiges Verständniss ist so selten. Ebenso wenig darf man die falschen 
Propheten durchweg als bewusste Betrüger bezeichnen: persönliche 
Aufrichtigkeit beweist noch nicht für den göttlichen Wahrheitssinn.

Aber auch die Genialität macht es nicht, weder übersteigendes Wissen 
noch ausserordentliche Krafterweisungen. Vielmehr ist dies das positive 
Ergebniss: es gilt erstlich festhalten an den längst gelegten Fundamenten 
des Heils, am Worte Gottes, am Sohne Gottes, dem gekreuzigten und 
auferstandenen; ferner ist demuthsvollo Selbstlosigkeit ein sicheres 
Unterscheidungszeichen; sodann muss die Frucht der wahren Prophetie 
Kampf wider und Sieg über den alten Menschen sein. Nur wer in 
göttlicher Erziehung steht, hat für diese letzte Wirkung, die grosse 
Hauptsache eine Empfindung. Die Geisterprüfung ist die grosse Aufgabe 
unserer Zeit. — Die in die Tiefen des Schriftwortes und Menschen
herzens eindringenden Darlegungen des Verf.s sind ein herrliches und 
kräftiges Mahnwort an die Siebentausend der Gegenwart, die ihre Kniee 
nicht gebeugt haben vor Baal. Sie fordern mit ganzem Ernste Nüch
ternheit und Selbsteinkehr. Möchten sie in weiten Kreisen die ver
diente Beherzigung finden!

K em nitz (Ostprignitz). J. Böhmer.

Schäfer, P. e. D., C. Otto (Rektor der Bethmannschule zu Frankfurt a. M.), 
und Krebs, Lic. theol. Dr. (Professor am Königl. K aiser-Friedrichs- 
Gymnasium in Frankfurt a. M. ) ,  Biblisches Lesebuch für den Schul- 
gebrauch. I. Aus den Büchern der Heiligen Schrift Alten 
Testaments nach der durchgesehenen Ausgabe der deutschen Ueber
setzung Dr. Martin Luther’s. Mit 8 Abbildungen und 3 KarteD.
II. Aus den Büchern der Heiligen Schrift Neuen Testaments etc. Mit 
mehreren Anhängen und Karten. Frankfurt a. M. 1896, Moritz 
Diesterweg (270 S. und 232 S. gr. 8). Geb. 1 Mk. und 80 Pf.

Es ist hier nicht der Ort, die prinzipielle Frage der Ersetzung der 
Vollbibel für den Schulgebrauch zu erörtern. Die Verff. haben jedenfalls 
damit das Rechte getroffen, dass sie von einer „Schulbibel“ absahen 
und den Titel „Biblisches Lesebuch“ wählten; denn sie wollen zwar 
viel mehr bieten, als die sogen. „Biblischen Geschichten“ und auch die 
dort nicht genügend berücksichtigten Abschnitte der Gesetzgebung, der 
Prophetie, des Psalters, der Spruchweisheit und der apostolischen Briefe 
zu ihrem Recht kommen lassen, aber sie wollen andererseits auch alles 
vermeiden, was die Bibel aus der Schule oder gar aus dem Hause 
verdrängen könnte. Deshalb sind sie mit Recht auf grosse Kürzungen 
bedacht., die von vornherein verhindern sollen, in diesem Auszug einen 
dauernden Ersatz für die Vollbibel zu sehen; sie beschränken sich auf 
das unmittelbar für die Jugend Geeignete und Heilsame und lassen sich 
nur durch pädagogische Rücksichten leiten. Es ist jedoch fraglich, 
ob sie in dieser Beziehung Dicht zu ängstlich gewesen sind. Besonders 
im Psalter und in den Propheten und dann auch wieder in den Reden 
des Herrn bei Johannes bleibt dies Lesebuch weit z. B. hinter der 
Bremer Schulbibel zurück und lässt manche wichtige und köstliche 
Stelle vermissen. Da die Verff. selbst zugeben, dass auch dem Lehrer 
noch ein gewisser Spielraum für die Auswahl bleiben soll, so ist vollends 
nicht abzusehen, warum eine so weitgehende Beschränkung geübt wurde. 
Dazu kommt, dass auch die gutgemeinte Unterscheidung des Lesebuchs 
von der Bibel nach anderer Seite nicht durchgeführt ist. Von dem 
Gedanken geleitet, dass die Schüler am Gebrauch des „Biblischen 
Lesebuchs“ die Vollbibel sollen gebrauchen lernen und dass deshalb 
eine gewisse Uebereinstimmung beider unerlässlich ist, haben die Verff. 
ihrem Lesebuch durchaus die Form der Bibel gegeben. Sie haben 
nicht nur gespaltenen Satz, sondern auch die volle Kapitel- und Vors- 
eintheilung, und der einzige äussere Unterschied, nämlich der fort
laufende Text in den einzelnen Abschnitten ohne Unterbrechung bei den 
einzelnen Versen, wird nicht so ins Gewicht fallen, dass dadurch das 
Bedürfniss nach der Vollbibel geweckt und genährt würde, während 
andererseits das Fehlen gewisser Kapitel und Verse manchen Schüler 
in gefährlicher Weise auf die Vollbibel hinlenken wird. Wir glauben, 
dass erst dann die Gefahren der Schulbibel völlig beseitigt sind, wenn 
mit dem Gedanken eines „Biblischen Lesebuchs“ wirklich Ernst ge
macht wird. In rechter Weise abgefasst wird es auch ohne Kapitel 
und Verse dem Schüler seinerzeit zu einer baldigen Vertrautheit mit 
der Vollbibel verhelfen, und jedenfalls werden sich dann auch die 
Auslassungen und Korrekturen nicht so aufdrängen, die man im päda
gogischen Interesse für unerlässlich erachtet. In dieser Beziehung be
folgt unser Lesebuch im Wesentlichen die Grundsätze der Bremer 
Schulbibel und geht nur zuweilen mit Recht über die dort geübte 
allzugrosse Vorsicht hinaus. Dass Archaismen vermieden werden, ist 
gut; aber wozu schreiben die Verff. Heva statt Eva? Die Beilagen 
sind sehr schätzenswerth; so beim Alten Testament eine Zeittafel, 
Abbildungen der Stiftshütte und ihrer Geräthe und KarteD, heim Neuen 
Testament ausser einer Zeittafel die Erklärung der wichtigsten biblischen 
Masse, Gewichte und Münzen und gleichfalls verschiedene Karten. 
Möge das „Biblische Lesebuch“, das durchweg den Eindruck fleissigster 
Arbeit, pädagogischen Verständnisses und pietätsvoller Stellung zum 
Worte Gottes macht, seinen Zweck allenthalben erreichen und die 
Jugend unserer Mittelschulen zu Freunden der Bibel machen. H.
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T3 xat xaÖoXtxou opfrooö ôu xaTptapytxoü d'pövou t u j v  IepoaoX6|j.(«v xat 
Tjj.irf, IlaXatTctV/jc a~oxsiu.3vojv IXXyjvtxüjv xujoixiLv auvia^frstaa jj.Iv xa.t 
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jiaai xoD aü-oxpaiGptxoü opö-oSô ou IlaXaiaTtvou auXX&jou. Töaoc III 
xat IV. ’Ev Ilc-poü-oXsi. (Leipzig, O. Harrassowitz) (X, 585 u. XVII, 
G13 S. Lex.-8). ä 20 J i

Biblische Einleitangswissenschaft. Copinger, W. A., The Bible 
aud its transmission. Being an historical and bibliographical view of 
the Hebrew and Greek texts, &c., with 28 facsimiles. Folio. Sotheran 
net, 105 s.

Exegese u. Kommentare. Booka of Joel and Amos, The, with 
introduction and notes by the Rev. S. R. D river . (The Cambridge 
Bible for schools and Colleges.) Cambridge University Press (244 p. 
er. 8). 3 s. (> d. — Ezekiel. Edited, with an introduction and notes 
by Richard G. Moulton. Macmillan (240 p. 16). 2 s. 6 d. — First 
Book of Kings, The. Wilh introduction, notes, and maps. Edited by 
Rev. W. O. Burrows. Rivington (138 p. 12). 1 s. 6 d. — Fiske, Amos 
Kidder, The myths of Israel. The ancient book of Genesis, with 
analysis and explanation of its composition. Macmillan (366 p. 
er. 8). 6 s. — Zion, Philo, Die Offenbarung Jesu Christi. Zum Studium 
eingeteilt u. m. Bemerkgn. versehen. Aus dem Engl. Heilbronn, 
Schröder & Co. (VIII, 152 S. gr. 8). 2 J i

Biblische Hilfswissenschaften. Emile-Soldi, La Langue sacr^e; 
la Cosmoglyphie; le Mystfere de la cr^ation. Ouvrage accompagn£ de 
900 dessins räunis dans 400 figures. (Missions artistiques et scienti- 
fiques du minist&re de l*instruction publique et des beaux-arts.) Paris, 
Heymann (XVI, 984 p. 8). 30 fr. — LepßiUS, C. Rieh., Denkmäler 
aus Aegypten u. Aethiopien, nach den Zeichngn. der v. Sr. Maj. dem 
Könige v. Preussen Friedrich Wilhelm IV. nach diesen Ländern ge
sendeten u. in den J. 1842—1845 ausgeführten wissenschaftl. Expedition 
auf Befehl Sr. Majestät hrsg. u. erläutert. Text. Hrsg. v. Ed. Naville, 
unter Mitwirkg. v. Ludw. Borchardt bearb. v. Kurt Sethe. 1. Bd. 
Unteraegypten u. Memphis (X, 239 S. gr. 4 m. Abbildgn.). Nebst Er- 
gänzungsbd. Hrsg. v. Ed. Naville, unter Mitwirkg. v. Ludw. Borchardt 
bearb. v. Kurt Sethe. 1. Lfg. Leipzig, J. C. Hinrichs (16 Lichtdr.- 
Taf. gr. Fol.). 40 J i — Moulton, W. Fiddian, D.D., and Geden, Rev. 
A. S., eds., A concordance to the Greek Testament, according to the 
texts of Westcott and Hort, Tischendorf and the English revisers. 
Neŵ  York, Scribner (12+1037 p. O.). cl., $ 7 . — Rossi, G. B., Nei 
paesi d Islam, in Barberia, in Egitto, il pellegrino d’Islam, el Yemen: 
impressioni e ricordi. Rocca S. Casciano, Cappelli (VIII, 239 p. 8 con 
fig.). 4L._

Altchristliche Literatur. Assumption of Moses, The, Translated 
from the Latin Sixth Century MS., the unemended text of which is 
published herewith, together with the text in its restored and critically 
emended form. Edited, with introduction, notes, and indices, by R.
H. C harles. Black (184 p. er. 8). 7 s. 6 d. — Texte u. Unter
suchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. Hrsg. von 
Osc. v. Gebhardt u. Adf. Harnack. XV. Bd. 2. u. 3. (Schluss-)Heft.
2. Heft: K le tte , E. Thdr., Der Process u. die Acta S. Apollonii.
3. Heft: B ru ck n er, !r*fr. Lic. Alb., Julian v. Eclanum, sein Leben 
und seine Lehre. Ein Beitrag zur Geschichte des Pelagianismus. 
H arn ack , Adf., Ueber den dritten Johannesbrief. Leipzig, J. C. 
Hinrichs (IV, 136 S. u. III, VIII, X, 180 u. 27 S. gr. 8). 4. 50 u.
7 J i — Dasselbe. Archiv f. die v. der Kirchenväter-Commission der 
kgl. preuss. Akademie des Wissenschaften unternommene Ausgabe der 
ältesten christl. Schriftsteller. Hrsg. von Osc. v. Gebhardt u. Adf. 
Harnack. Neue Folge. 1. Bd. 4. Hft. Der ganzen Reihe XVI, 4: 
A c h e lis ,  Priv.-Doz. Lic. Dr. Hans, Hippolytstudien. Ebd. (VI, 233 S. 
gr. 8). 7.50.

Patristik. Anecdota Maredsolana seu monumenta ecclesiastica 
antiquitatis ex mss. codicibus nunc primum edita aut denuo illustrata. 
Opera et studio Presbyt. D. Germani Morin, O. S. B. Vol. III, pars 2: 
H ie r o n y m i, Sancti, presbyteri tractatus sive homiliae in Psalmos, in 
Marci evangelium aliaque varia argumenta. Partem nuper detexit, 
partem adulteris mercibus exemit, auctori vindicavit, adiectisque com- 
menlariis criticis primus ed. M. Maredsoli. Oxford, J. Parker & Co.

423 S. 4). 15 J i — Benson, E. White, Abp., Cyprian: his life, 
his times, his work; with introd. by Bishop H. C. Potter. New York, 
Appleton (8). cl., $7.

Allgemeine Kirchengeschichte. Ecke, Past. Gust., Die theo
logische Schule Albrecht Ritschls u. die evangelische Kirche der 
Gegenwart. (In 2 Bdn.) I. Bd.: Die theolog. Schule Albrecht Ritschls. 
Berlin, Reuther & Reichard (XII, 318 S. gr. 8). 5 J i

Beformationsgeschichte. Luther’s, Dr. Mart., Briefwechsel. 
Bearb. u. m. Erläutergn. versehen v. pfr. D. Ernst Ludw. Enders. 
(Sämmtliche Werke in beiden Originalsprachen, nach den ältesten Ausg. 
kritisch u. historisch bearb. Hrsg. v. J. K. Irmischer, Chr. S. Th.

389
Elsperger, H. Schmid, H. Schmidt u. E. L. Enders.). 7. Bd.: Briefe 
vom Oktbr. 1528 bis Juni 1530. Calw u. Stuttgart, Vereinsbuchh. 
(VIII, 391 S. 8). 4.50.

Kirchengeschichte einzelner Länder. Bedford, W. K. R., The 
| Blazon of Episcopacy: being the arms borne by or attributed to the 

Archbi9hops and Bishops of England and Wales. 2nd ed., revised and 
enlarged. Clarendon Press (Imp. 8). 31 s. 6 d. — Mission, The, of 
St. Augustine to England according to the original documents: being 
a Hand-book for the 13th centenary. Cambridge University Press 
(272 p. er. 8). 5 s. — Mulder, Jan-Joris, et Julius Frederichs, Twee 
verhandelingen over de inquisitie in de Nederlanden tijdens de 16de 
eeuw. De uitvoering der geloofsplakkaten en het Stedelijk verzet tegen 
de inquisitie te Antwerpen (1550—1566), door Jan-Joris M ulder. De 
inquisitie in het hertogdom Luxemburg, vöör en tijdens de 16de eeuw, 
door Julius F red erich s. Gand, Vuylsteke (XVI, 127 p. 8). 3 fr. — 
Stubbs, W., Registrum sacrum Anglicanum: An attempt to exhibit the 
course of Episcopal succession in England from the records of the 
Church. Clarendon Press (4). 10 s. 6 d.

Orden. Berry, L. C. abb6, Les Monastferes de la Visitation Sainte- 
Marie dans le dioefese d’Autun. Autun, impr. Dejussieu (306 p. 8). — 
Bilttgenbach, Bergingen. Frz., Armand-Jean de Ranc6, Reformator der 
Cistercienser v. la Trappe u. erster Abt der Trappisten. Aachen, 
I. Schweitzer in Komm. (118 S. gr. 8 m. 2 Ansichten u. 1 Bildnis). 
Kart. 2 J i — ])oreaU, dom Victor Marie, Les Eph&n^rides de l’ordre 
des Chartreux, d’aprfcs les documents. T. 1er: Jan vier-fövrier-mars. 
Montreuil-sur-Mer, impr. Duquat (X X IX , 376 p. 8 ). — Lewis, 
David, Life of St. John of the Cross of the order of Our Lady of 
Mount Carmel, born A.D. 1542, died 1591. T. Baker (er. 8). 4 s. 6 d.
— Vie de la R6v6rende Mfere Camille de l’Enfant- J6sus, n6e de 
Soyecourt, religieuse carmglite. Avec prgface de Mgr d’Hulst. Paris, 
Poussielgue (IX, 588 p. 8 et portrait).

Christliche Kunst a. Archäologie. Barbier de Montaul t , Mgr 
X., Les mosaiques des dglises de Ravenne. Bruxelles, Descl^e, De 
Brouwer et Cie (128 p. 4, gravv.). 3 fr. — Schulz, Hofpriest. Subdiak. 
Adb., Die St. Michaels - Hofkirche in München. Ihre Geschichte u. 
Beschreibg. zur Feier des 300jähr. Jubiläums der Einweihg. Mit 
18 Abbildgn. u. 2 Grundrissen. München, J. J. Lentner (VIII, 135 S. 
gr. 8). 2 J i — Stubbs, Charles William, Historical memorials of Ely 
Cathedral, in two lectures delivered in Cambridge in the summer of 
1896. 1, The shrine of S. Awdrey. 2, Alan de Walsingham. Dent 
(206 p. Imp. 16). 4 s. 6 d.

Praktische Theologie. Bouchage, le Pfere Fr., Introduction k la 
vie sacerdotale. Paris et Lyon, Delhomme et Briguet (X, 574 p. 8). — 
Hardeland, Superint. Aug., Geschichte der speciellen Seelsorge in der 
vorreformatorischen Kirche u. der Kirche der Reformatoren. I. Hälfte. 
Berlin, Reuther & Reichard (VIII, 234 S. gr. 8). b J i  — Pniel. 
Kasualreden-Bibliothek f. Prediger, hrsg. v. Pfr. Adf. Ohly. 7. Bd. 
Konfirmationsreden. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer (VII, 188 S. 12). 
Geb. 1.50.

Katechetik. Förster, Sem.-Lehr. Osw., Der biblische Geschichts
unterricht in der Elementarklasse ev. Volksschulen. Praktische An- 
leitg. f. Lehrer u. Lehrerinnen. 4. Aufl. Leipzig, F. Fleischer (VI, 
132 S. gr. 8). 1.40. — Voelker, Rekt. Karl, Die Lehre Jesu nach den 
vier Evangelien in den Rahmen des kleinen Lutherschen Katechismus 
gefasst. Für die evangel. Volksschuljugend bearb. Berlin, Reuther & 
Reichard (II, 93 S. gr. 8). 40

Liturgik. Analecta hymnica medii aevi. Hrsg. v. Clem. Blume 
u. Guido M. Dreves. XXVI. Historiae rhythmicae. Liturgische Reim- 
officien des Mittelalters. 6. Folge. Aus Handschriften u. Wiegen
drucken hrsg. v. Guido Maria D rev es , S. J. Leipzig, O. R. Reisland 
(292 S. gr. 8). 9 J i — Beiträge, Hymnologische. Quellen u. Forschgn. 
zur Geschichte der latein. Hymnendichtg. Im Anschlüsse an ihre 
Analecta hymnica hrsg. v. Clem. Blume u. Guido M. Dreves. 1. B d .: 
Godescalcus Lintpurgensis. G o ttsch a lk , Mönch v. Limburg an der 
Hardt u. Propst v. Aachen, e. Prosator des XI. Jahrh. Fünf un
gedruckte Opuscula, m. histor. Einleitg. u. e. Anh. v. Sequenzen hrsg. 
v. Guido Maria Dreves, S. J. Leipzig, O. R. Reisland (219 S. gr. 8).
7 J t — Chevalier, Ulysse, Repertorium hymnologicum. Catalogue des 
chants, hymnes, proses, söquences, tropea, en usage dans l'^glise latine 
depuis les origines jusqu’ä nos jours. Tome II, L —Z (nos 9936 — 
22256). Louvain, impr. Polleunis et Ceuterick (8). — Feasey, H. J., 
Ancient English Holy Week Ceremonial. T. Baker (8). 7 s.

Erbauliches. Murray, Andr., Der grosse Hohepriester. Im Auf
blick auf Jesum. Eine Erklärg. des Briefes an die Ebräer u. der 
himml. Geheimnisse des eröffneten Heiligtums u. des Priesters auf dem 
Throne Gottes. Ein Leitfaden f. das Glaubensleben. (In 4 Hftn.)
1. Hft. Kassel, E. Röttger (160 S. gr. 8). 1 J i

Universitäten. Milkau, Fritz, Verzeichniss der Bonner Uni
versitätsschriften 1818—1885, nebst e. Anh., enth. die ausserordentl. 
Promotionen. Im Aufträge der Bonner Universitätsbibliothek zusammen
gestellt. Mit e. Vorwort v. dem Direktor der Bibliothek. Bonn, F. Cohen 
(XXIV, 440 S. gr. 8). 10 J i

Philosophie. Blavatsky, H. P., The secret doctrine: The syn- 
thesis of science, religion and philosophy. Vol. 3. Theosophical 
Publishing Society (614 p. Roy. 8). — Hoyer, Dr. R., Die Heilslehre. 
Der Abschluss sokrat. Philosophie u. die wissenschaftl. Irrunalage 
späterer Religionssysteme. Bonn, F. Cohen (191 S. gr. 8). 5> J i  
Renouvier, Ch., Philosophie analytique de l’histoire. Les ldees; les 
Religions; les Systfemes. T. 3. Paris, Leroux (676 p. 8). — Sammlung 
v. Abhandlungen aus dem Gebiete der pädagogischen Psychologie u. 
Physiologie. Hrsg. v. Proff. Geh. Ob-Schuir. H. Schiller u. Th. Ziehen.
1. Bd. 3. Heft: B aum ann, Prof. Geh. Reg-R. Dr. Jul., Ueber Willens-

390



391 392
u. Charakterbildung auf physiologisch-psychologischer Grundlage. Berlin, 
Reuther & Eeichard (86 S. gr. 8). 1.80. — Smyth, Newman, The 
place of death in evolution. T. Fisher Unwin (242 p. er. 8). 5 s. — 
Studien, Berner, zur Philosophie u. ihrer Geschichte. Hrsg. v. Prof. 
Dr. Lud w. Stein. VII. Bd.: R u b in , Dr. S., Die Erkenntnistheorie 
Maimons in ihrem Verhältnis zu Cartesius, Leibniz, Hume u. Kant. 
Bern, Steiger & Co. (57 S. gjr. 8). 1.75.

Allgemeine Religionswissenschaft. Jataka, The; or, Stories of 
the Buddha’s former births. Edit. by Prof. E. B. Cowell. Vol. 3. 
Transl. by H. T. Francis and R. A. Neil. Cambridge University Press 
(Roy. 8). 12 s. 6 d. — Forlong, J- G. R., Short studies in the Science 
of comparative religions. Embracing all the religions of Asia. Quaritch 
(Roy 8). 28 s. — Qldenberg, Herrn., Buddha. Sein Leben, seine Lehre, 
seine Gemeinde. 3. Aufl. Berlin, Besser (VIII, 460 S. gr. 8). 9 Ji — 
Saussaye, Prof. D. P. D. Chantepie de la, Lehrbuch der Religions
geschichte. In Verbindg. m. Dr. Edm. Buckley, Biblioth. H. O. Lange, 
DD. Frdr. Jeremias, Prof. J. J. P. Valeton jr., Prof. M. Th. Houtsma, 
Edv. Lehmann hrsg. (Sammlung theolog. Lehrbücher.) 2. Aufl. 2. Bd.
Freiburg i. B., J. C. B. Mohr (XVII, 512 S. gr. 8). 11 Jk

Judenthum. Amram, D. W., The Jewish law of divorce according 
to Bible and Talmud. Nutt (224 p. 8). 6 s.

Soziales u. Frauenfrage. Nash, H. S., Genesis of the social
conscience. The relation between the establishment of Christianity in 
Europe and the social question. Macmillan (318 p. er. 8). 6 s. — 
Reichesberg, Doc. Dr. Naüm, Die Arbeiterfrage einst u. jetzt. Ein 
akadem. Vortrag. Leipzig, G. H. Wigand (55 S. 8). 50 a&. — Tre- 
maudan, la comtesse Ernestine de, J6sus-Christ et la femme. Bruxelles, 
JDesclöe, De Brouwer et Cie. (XXVII, 302 p. 12). 3 fr.

Zeitschriften
Antologia, Nuova. XIII, 1. Luglio: Giov. B o g lie t t i ,  II socialismo 

in Francia. II.
Bullettino di archeologia Cristiana, Nuovo. II, No. 4: F. S a v io , 

S. J., Di alcune chiese di Milano anteriori a S. Ambrogio. L. L e fo r t ,  
Nouvelles observations sur la mosaique de Ste Prudentienne. O. 
M aru cch i, Un frammento di sarcofago cristiano inedito del Museo 
Lateranense. N o tiz ie . E. S tev en so n , Gerusalemme. Scoperta di 
una chiesa presso la piscina di Siloe. E. S tev en so n , Scoperte 
epigrafiche a S. Agnese fuori le muro.

Gazette des beaux-arts. 1. Juillet: Ary R enan , Une nouvelle Illu
stration des Evangiles par M. James Tissot. Henry B o u ch o t, Bau- 
douin peintre r^ligieux (II. fin).

Mind. No. 23, July: Alex. F. Shand, Types of will. B. R u sse ll, 
On the relations of number and quantity. J. E. M cT aggart, 
Hegel’s treatment of the Categories of the subjective notion II. W. H. 
F airb ro th er , Aristotle's theory of incontinence. A contribution 
to practical ethics. D iscu ss io n s: Mrs. B a in , Reply to Mr. Muir- 
head’s criticism.

Missions-Magazin, Evangelisches. August: L. Oe., Die evangelische 
Mission auf Madagaskar (Schl.). R. M eum ann, Die Mission auf 
den Sangi-Inseln (Forts.). Margaret P aton , Aus dem Leben einer 
Missionsfrau auf den Neuhebriden (Schl.). Missionszeitung. Rund
schau: Südamerika.

Mittheilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche in Russ
land. 53. Bd. N. F. 30. Bd., Juli 1897: G. H i l ln e r , Die kirchliche 
Armenpflege in den livländischen Landgemeinden. G. P u n ga , Die 
Entwickelung des Kirchengesanges.

Monatsschrift, Allgemeine Konservative, für das christliche Deutsch
land. Begründet 1843 als Volksblatt für Stadt und Land. 54. Jahrg., 
August 1897: A. S. Sw an, Echtes Gold. Eine Geschichte aus dem 
modernen Glasgow. Uebersetzt von E. Eckert. F. v. S., Unser 
Parlamentarismus mit und ohne Diäten. Eine statistische Skizze. 
M. R eich m an n , Die Noth der Arbeitslosigkeit und ihre Be
kämpfung. E. D en n er t, Reiseerinnerungen aus Holland. W. 
S ch ia tter , Dämmerschein ohne Tagesanbruch. Ein Bild aus 
Spaniens besseren Tagen. Alida L e p o r in , Erlebnisse einer Gnaden
freier Schwester in Böhmen im Sommer 1866.

Monatsschrift für Innere Mission, Diakonie und die gesammte Wohl- 
thätigkeit. XVII. Bd., 7. Heft: Th. S ch ä fer , Erinnerungen an Löhe. 
D ers., Zur Agende der Inneren Mission. Der Name „Rauhes 
Haus“. Die Irrenkolonie Gheel in Belgien. Statistik der Bibel
verbreitung in Deutschland vom Jahre 1885—1890. Die Bibel in 
den verschiedenen Sprachen der Welt. Christlich-, Evangelisch-, 
Kirchlich-Social.

Philosophie de l ’avenir. No. 198, juin 1897: Agathon D e P o tter , 
Le collectivisme. Fr£d6ric B orde, Enquete sur la question sociale 
en Europe. Fr^deric B orde, Propagande du socialisme rationnel. 

Revue Toibliq̂ ue internationale. No. 3, 1. Juillet: R. P. L agran ge , 
L’innocence et le pech<3. Mgr. L am y, Les commentaires de Saint 
Ephrem sur le prophfete Zacharie. R. P. C ondam in , Le texte de 
J^remie XXXI, 22, est-il messianique? M. B o u r lie r , Les paroles 
de Jesus ä Cana. M ^langes. B a t if fo l , Les origines du Nouveau 
Testament d’aprfcs un livre r^cent. R. P. D om  P a r iso t , Les 
psaumes de la captivit<5. R. P. G erm er D u ran d , L’äge de pierre 
en Palestine. R. P. L a g ra n g e , Jerusalem d’apres la mosaique de 
Mädaba. R. P. R h e to r 6, La prise de Jerusalem par les Perses ä 
propos d’un document nouveau.

Saat auf Hoffnung. Zeitschrift für die Mission der Kirche an Israel. 
XXXIV. Jahrg., 3. Heft: W. U., An das Haus Israel. K., Nicht 
das falsche, sondern nur das wahre Israel hat je und je die Welt 
überwunden und wird sie überwinden. Zwei neue jüdische Zeit-

Verantwortl. Redakteur: Dr. C. £ .  Luthardt, — Verlag von DÖrffling <

Schriften. Die Generalversammlung des ev.-luth. Zentral V e r e in s  für 
Mission unter Israel- Karoline W est geb. L e n th e , Erlebnisse 
in der Judenmission (Forts.).

Sitzungsberichte der Berliner Akademie. X X X III—XXXV, 1. Juli: 
V a h le n , Festrede über Leibniz als Schriftsteller. B orch ardt, 
Ueber das Alter der Sphinx bei Giseh. H arnack , Ueber die 
„Ordinationes“ im Papstbuch.

Sitzungsberichte der philos.-philolog. u. histor. Blasse der Akademie 
ZU München. 1897, II: G. F. U n g er , Zu Josephos.

Sonntagsblatt, Leipziger. Leipziger Kirchenblatt. Hrsg. auf Ver
anlassung der Diözesanversammlung der Ephorie Leipzig I. Schrift
leitung: Past. Grosse. 6. Jahrg. 2. Sem. Juli—Dezember 1897. 
26 Nrn. Leipzig, Exped. (Pöschel & Trepte) (Nr. 27. 8 S. gr. 4). 
Vierteljährlich 75 Pf.

Tijdschrift, Theologisch. XXXI, 4: F. W. B. van B e ll ,  Zedekunde III. 
W. C. van M anen, Jacobus geen Christen?

Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. CX, 1: Rud.
E u ck en , Zur Erinnerung an Immanuel Hermann Fichte. Oswald 
K ü lp e , Zur Lehre von der Aufmerksamkeit. Julius B ergm an n , 
Die Gegenstände der Wahrnehmung und die Dinge an sich. H. 
S chw arz, Descartes’ Untersuchungen über die Erkenntniss der 
Aussenwelt.

Zeitschrift für praktische Theologie. X IX , 3: D rew s, Die An
schauungen reformatorischer Theologen über die Heidenmission. II  
u. III, 1. T e ich m an n , Einiges zur Frage nach der richtigen Ge
staltung der Konfirmation. B au m garten , H. Holtzmann’s Lehr
buch der neutestamentlichen Theologie und seine Bedeutung für die 
praktische Theologie I. K aw erau , Eine Interpunktionsfrage in 
dem Liede „Allein Gott in der Höh’ sei Ehr“. Sm end, Festgottes
dienst bei der Feier des Universitätsjubiläums in Strassburg am
2. Mai 1897. R iem an n , Kurze Ansprache bei der Nachfeier des 
Missionsfestes des Allg. Ev.-protest. Missionsvereins am 21. Februar 
1897 in Berlin.

Zeitschrift f. wissenschaftliche Theologie. XL, 3: J. B öhm er, Wer 
ist Gog von Magog? A. K lö p p er , Das gegenwärtige und zu
künftige Gottesreich in der Lehre Jesu bei den Synoptikern. A. 
H ilg e n fe ld , Prolegomena zum Lukasevangelium. D ers., Alt
christliche Prolegomena zu den Evangelien. G. L in d er , Gesetz 
der Stofftheilung im Johannesevangelium. C. C lem en, Nochmals 
der Märtyrertod des Petrus in der Ascensio Jesaiae. C. S ie g fr ie d ,  
Stellenfehler in Mandelkern’s Veteris Testamenti hebr.

Zeitschrift, Neue Kirchliche. VIII. Jahrg., 8. Heft: O. U n d r itz , Die 
Entwickelung des Schriftprinzips bei Luther in den Anfangsjahren 
der Reformation. J. B reh m er, Das Reich Gottes in den Psalmen. 
Johs. D rä sek e , Gennadios Scholarios.

Personalien.
Der Privatdozent der Theologie an der Universität Heidelberg, 

Lic. Dr. G rützm acher, ist zum ausserordentlichen Professor ernannt 
worden.

Am 1. August f  in Nizza der englische Orientalist Dr. F rank  
C hance, ursprünglich Arzt, in späteren Jahren an der englischen 
Uebersetzung des Alten Testaments wesentlich betheüigt.

Eingesandte Literatur.
T h eo log isch er  J a h resb erich t. Herausgegeben ron H. H o ltz -  

m ann u. G. K rüger. 10. Bd., enthaltend die Literatur des Jabrea 1896.
2. Abth. Historische Theologie. Bearbeitet von Lüdemann, Krüger, 
Ficker, Lösche, Hegler, Kohlschmidt u. Furrer. Braunschweig, C. A. 
Schwetschke & Sohn. — P. K a iser , Von Kind auf! Christliche Reden 
an die hebe Jugend. 2 , wenig veränd. Aufl. 5. Heft. Halle a. S., 
Rieh. Mühlmann (Max Grosse). — Sophie von K eller , Wallheim. 
Eine Erzählung für die reifere Jugend. Wolfenbüttel, Julius Zwissler. — 
Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum. Vol. XXXII. S. Ambrosii 
Opera. Pars II. Ex recensione Caroli Sehen kl. Leipzig, G. Frey
tag. — Adolf H arnack, Ueber die jüngst entdeckten Sprüche Jesu. 
Freiburg i. B., J. C. B. Mohr. — Karl K aiser, Zeitschrift der Ge
sellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte. Unter Mitwirkung 
von G. Uhlhorn und Paul Tschackert herausgegeben. 2. Jahrg. Braun
schweig, Albert Limbach. — Karl Ke Iber, Ein Kirchenjahr in Kate
chismuspredigten. München, Theodor Ackermann. — Theologische 
Studien. Herrn Wirkl. Oberkonsistorialrath Professor D. Bernhard 
W eiss zu seinem 70. Geburtstage dargebracht von C. R. G regory, 
Ad. H arnack, M. W. Jakobus, G. K o f f m a n e ,  E. K ühl, A. R esch ,
O. R its c h l, Fr. S ie ffer t, A. T itiu s , J. W eiss , Fr. Zimmer. 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. — K arl C lem en, Die christliche 
Lehre von der Sünde. Erster Theil: Die biblische Lehre. Ebenda. — 
Hermann S ch u ltz , Grundriss der evang. Ethik. 2. erw. Aufl. Ebenda.
— W. W rede, Ueber Aufgabe und Methode der sogen. Neutestament
lichen Theologie. Ebenda. — Friedr. G ieseb reeh t, Die Berufs
begabung der Alttestamentlichen Propheten. Ebenda. — Neue Christo- 
terpe. Ein Jahrbuch, begründet von Rudolf K ögel, Emil F rom m ei 
und Wilhelm Bau r. Herausgeg. von Max Vorberg. Bremen, C. Ed. 
Müller. — C. H. Spurgeon , Alttestamentliche Bilder. 52 ausgew ählte 
Predigten. 3. Aufl. Hamburg-Borgfelde, J. G. Oncken Nachf. (Phil. 
Bickel). — D erselb e , Die Natur und das Reich der Gnade. Mit 
einem Vorwort von C. C. G. Behrmann. Autorisierte Uebers. von A. 
Steen. Ebenda. — Hermann V. H ilp rech t, Recent research in 
bible lands, its progress and results. Philadelphia, John D. Wattles 
and Co. _______________
Franke, — Druck von Ackermann & Glaser, sämmtlich in I^ipzig.


