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Methodismus in Amerifa. — Litteratur: 1. Quellen. The Doctrines and Dis- 
eipline of the Methodist Episcopal Church (erjceint feit 1789 alle 4 Jahre nad jeder 
Generaltonferenz; legte Ausgabe 1900; wenn fein Bublifationsort angegeben, jind bie Bücher 
im Methodist Book Concern zu New-York und Cincinnati — deutſche Ausgabe: 
Die Lehre und Kirchenordnung der Biſchöflichen Merhodiftenfirhe (letzte Auflage 1900); 5 
Journal of the General Conference of the M. E. (Wbfürzung für Methodist Episcopal) 
Church, jeit 1792 alle 4 Sabre; Minutes of the Annual Conferences of the M.E. Church 
(jährlich in 2 Bänden; bis 1784 j. Wesley's Larger Minutes, London); Methodist Review 
jeit 1819 (vorher Arminian Magazine, London 1777ff. und Methodist Magazine, London 
1797#.); The Christian Advocate, New-Yort 1826 fj.; Der Ehrijtliche Apologete, Cincinnati 10 
1848f.; Daily Christian Advocate, 1848 ff. (während der —— der Generalkonferenz). 
— 2. Neuere Geſamtbearbeitungen. Stevens, History of the M. E. Church, 4 vols. 
1864, deutſche Bearbeitung in 2 Bänden von Liebhart, 1867 und 1872 (Bd 1 ift die unver- 
fürzte Ueberjegung von vol. 1, Bd 2 eine Zufammenfaffung von vols. 2—4 des Originale); 
derſ, Compendious History of American Methodism (Auszug aus erjtgenanntem Werke); ı5 
derj., A Supplementary History of American Methodism, 1899 (Fortjeging des vorigen, 
von 1866— 1399); derf., Centenary of American Methodism. A Sketch of its History, Theo- 
logy, Practical System and Success, 1866. Deutjche Ueberfegung von Jacoby, Bremen 
1866; Scudder, American Methodism, Hartford Conn, 1868; Jacoby, Gejhichte des Me— 
thodismus, Bd 2; derf., Geſchichte des amerifunifhen Merhodismus, Bremen 1870; Naſt, 0 
Der bundertjährige Beitand des amerit, Meth., 1866; Porter, The Revised Compendium of 
Methodism, 1875; derj., Comprehensive History of Methodism, 1876; Simpson, A Hundred 
Years of Methodism, 1876; derf., Cyclopedia of Methodism, Philadelphia 1876; Daniels, 
The Illustrated History of Methodism, 1880; Atkinson, Centennial History of American 
Methodism, 1884; Hyde, The Story of Methodism, 1889; Curtiss, Manual of the M. E. »5 
Ch., 1893; Tigert, A Constitutional History of American Episcopal Methodism, Nashville, 
Tenn. 1894; derf., The Malking of Methodism, 1899; Buckley, A History of Methodism 
in the United States, 2 vols, Nemw»V)ort 1898; The American Church History Series, 
vol. I; H.R. Carroll, The Religions Forces of the U.S. p. 221ff., New-Yort 1893; vol. V 
The Methodists by J. M. Buckley; vol. XI, M. E. Church, South by Gross Alexander; 30 
vol, XII, United Brethren, Evangelical Association; Dorchester, Christianity in the U.S., 
New-Yort 1895; Artikel „Methodism“ in Me Clintock and Strong, Theological Encyclo- 
pedia; Nippold, Handbuch der neueften Kirchengeichichte, Bd 4, Amerikaniſche Kirchengeſchichte, 
©. 99ff., Berlin 1892. — 3. Gründung und Anfänge. The Journal of the Rev, Francis 
Asbury, Bishop of the M. E. Church from 1771 to 1815, 1821; Atmore, Concise History gg 
of the Introduction of Methodism in America, Mandejter 1802; Atkinson, The Begin- 
nings of the Wesleyan Movement in America 1766—1773, 1896; derſ., Centennial History 
of American Methodism, 1784—1804; Phoebus, Beams of Light on Early Methodism in 
America, 1887; Wakely, Loss Chapters Recovered from the Farly History of American 
Methodism, 1889; Jesse Lee, A Short History of the Methodists in the U.S., Baltimore 40 
1810; N. Bangs, A History of the M. E. Church, 12 edition. 4 vols,, 1832; Lednum, 
History uf the Rise and Progress of Methodism, 1859; Sandford, Wesley’s Missionaries 
to America, 1844. — 4. Geſchichte des Methodismus in einzelnen Staaten. 
Seaman, Annals of New York Methodism; Rayhold, Methodism in West Jersey, 1849; 
Barker, History of Ohio Methodism, 1899; Redford, Methodism in Kentucky, 3 vols., 45 
Nafbville 1868; Smith, Methodism in Indiana, Indianapolis 1879; Bennet, History of 
Meth. in Wisconsin, 1890; Burkhead, Meth. in North Carolina, Raleigb, 1876; Day, 
Meth. in New Providence, Newart 1898; Jones, Meth. in Mississippi, Najhville 1887; 
Mc Farrin, Meth. in Tennessee, Najhville 1869; West, Meth. in Alabama, Nafhville. — 
9. Biographien. Jackson, Lives of Early Methodist Preachers, London 1838, Vol. III 60 
enthält die Lebensgefhichte der von Wesley nad Amerifa gefandten Prediger. Auf Veran: 
lofjung Wesleys ſchrieben die meiften feiner Prediger Autobiographien, welche im Arminian 
Magazine veröffentliht wurden; Strickland, The Pioneer Bishop, or Life and Times of 
Francis Asbury, 1858; Larabee, Asbury and his Condjutors, 2 vols., 1853; Briggs, Bi- 
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shop Asbury, 3 ed. Zondon; Smith, Life of Franeis Asbury, Nafhville 1899; Nippert, A» 
bury8 Leben, Bremen 1884; Cooper, Funeral Discourse, Delivered in St. Georges Church, 
Philadelphia, on the Death of Francis Asbury, Philadelphia 1819; Drew, Life of Thomas 
Coke, 1818; Wm. Watters, A Short Account of the Christian Experience and Ministerial 

6 Labors of William Watters, Drawn up by himself, Wlerandria 1806; Nathan Bangs, Life 
of Freeborn Garretson, Compiled from his Printed and Manuscript Journals and other 
Authentic Documents, New-Yort 1832; Firth, Experience and Gospel Labors of Benjamin 
Abbott, Philadelphia 1825; Henry Boehm, The Patriarch of One Hundred Years; Flood 
and Hamilton, Lives of Methodist Bishops, 1882; Bishop R. Paine, Life and Times of 

10 Wm. Mc Kendree, 2 vols., Najhville 1874; Stevens, Life and Times of Nathan Bangs, 
New-Nork 1863; Charalterbilder aus der Geſchichte des Methodismus. Vorleſungen gehalten 
von verjdiedenen deutihen Predigern, Cincinnati 1881; Cartwright, Fifty Years a Presi- 
ding Elder; derj., Autobiography; auch überjegt unter dem Titel: Reformation im Hinter- 
wald. Ein Charakterbild von P. Cartwright und feiner Zeit; Strickland, Autobiography of 

15 Dan. Young. A New England Preacher of the Old Time, 1860; Clark, Life and Times 
of Elijah Hodding, 1855; Curry, Life Story of Bishop D. W. Clark, 1874; Hibbard, 
Biography of Bishop L. S. Hamline, 1880; Ridgaway, The Life of Bishop E. S. Janes, 
1882; Prentice, Life of Bishop Gilbert Haven, 1883; Rust, Jsaac W. Wiley, —— Bishop of 
the M. E. Ch., 1885; Roche, The Life of John Price Durbin, 34 ed. 1890; Crooks, Life 

20 Dort 10 of John Me Clintock, 1876; derſ., Life of Bishop Matthew Simpson, New- 
or 1 

I. Gejbichtlicher Überblid. 1. Anfänge und Organifation. Die Anfänge 
des Methodismus in Amerifa führen zurüd auf die Nachlommen der durch die Ver: 
nichtungsfriege Yudwigs XIV. aus ihrer Heimat vertriebenen Pfälzer. Eine Anzahl der: 

35 jelben hatte ſich in Yımerid County in Irland niedergelaffen, und unter ihnen fand der 
Methodismus raſch Eingang. Als im Jahre 1760 mehrere Kamilien (Peter Switzer, Paul 
Held, Paul Rudle, Philipp Embury, — wohl urfprünglibd Imburg — u. a.) nad) 
Amerifa auswanderten, befanden ſich unter denjelben einige Metbodijten. Embury war 
ſogar wesleyaniſcher Yolalprediger, doch predigte er im neuen Yande nicht, bis Barbara 

so Hed, deren Unwille auf das beftigfte erregt wurde, als fie ihren Bruder mit einigen 
Freunden beim Kartenfpiele antraf, in ibn drang, Gottesdienfte abzubalten. Zur erften, 
1767 in Emburys Haufe zu New-York gehaltenen Predigt ftellten ſich vier Zuhörer ein, 
bald jtieg jedod die Zahl der Teilnehmer, welche meift den ärmeren Klaſſen angehörten 
oder aus Soldaten der engliihen Garnifon bejtanden. Allgemeine Aufmerkjamfeit er: 

85 regten dieſe Berfammlungen erit als Thomas Webb, ein böberer englifcher Offizier und 
wesleyaniſcher Yofalprediger nah New-York fam und fofort mit bingebendem Eifer und 
feueriger Beredſamkeit zu predigen anfıng. Bald vermochte fein Privatbaus die Zu: 
börer mehr zu faflen, man mietete einen Tafelboden (rigging loft) in der Williamftraße, 
und bejonders auf Betreiben der energiichen Barbara Heck ſowie des Hapitains Webb 

«0 wurde eine Baujtelle an der Johnſtraße erworben. Am 30, Oftober 1768 wurde die 
erite Methodiftenfapelle in Amerika eingeweiht. Sie war ein fchmudlojes Gebäude, 
60 Fuß lang, 42 Fuß breit, die Emporen waren obne Geländer und wurden mittelft 
Leitern erreicht, ein Feuerplatz nebſt Kamin durfte nicht fehlen, da es damals den Difft- 
denten nicht gejtattet twar, „Kirchen“ zu bauen. Zu dem Bau batten die vornehmiten 

4 Bürger der damals 20000 Einwohner zählenden Stadt New: Nort wie auch unbefannte 
Negerfllaven Beiträge gegeben, einen beträchtlichen Teil der Unkosten beitritt Webb aus 
eigenen Mitteln, und Emburb, feines Handwerks ein Zimmermann, legte ſelbſt Hand 
ans Werk. Nur ein wenig jpäter fand der Metbodismus im Staate Maryland Ein: 
gang. (Die vielfah für Maryland beanfpruchte Priorität ift durch die Unterfuchungen 

5 von Atkinson „the Beginnings of the Wesleyan Movement in America“ end— 
gültig zu Gunſten New-Yorks entjchieden worden; vgl. Alfred Hegler im theologifchen 
Lıitteraturbericht XVI, 358). Ein eingewanderter irifcher Methodiſt Robert Stramwbridge 
fing an der Sams Creek an zu predigen und errichtete bald eine Blodfapelle (Log 
chapel), 22 Fuß im Quadrat, ganz rob, obne Fußboden und ftatt der Thüren und 

55 Fenſter nur einige Öffnungen in den Wänden. 
In den nächiten Jabren wurde durch metbodiftiiche Einwanderer aus England und 

Irland, ſowie durch amerikanische Methodiften, die ihren Wohnſitz veränderten, der Grand 
zu methodijtifchen Gemeinden in den Staaten New-York, New-Jerſey, Pennſylvania, 
Maryland, Virginia und in Canada gelegt. Einzelne Männer wie Webb und Straw— 

0 bridge, denen bald andere folgten, reiſten als Wanderprediger landauf, landab, doch die 
ganze Bewegung war ohne Plan oder Leitung, ausichließlich durch eifrige Yaienprediger 
hervorgerufen und genährt. Einige Jahre zuvor hatte Whitefield, der gewaltigjte Prediger 
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aus der Anfangszeit des englischen Metbodismus, die Kolonien bereift und ein tiefes 
religiöjes Intereſſe bervorgerufen. Er bahnte dem Metbodismus vielfach den Weg, gründete 
aber feine Gemeinden. Der Aufentbalt von Jobann und Karl Wesley in Georgia 
(1735—37) war für die Gründung des Methodismus in Amerifa von feiner Bedeutung. 
Sollte die jegige Bewegung nicht im Sande verlaufen, jo bedurfte es einer planvollen 5 
Leitung. Wesleys organifatoriicher Scharfblid erkannte dies und als bei der Konferenz 
im Jahre 1769 eine Betition der New-Yorker Metbodiften um Prediger einlief, — „wir würden 
unſere Röcke und Hemden verkaufen, um die Ueberfahrt zu bezahlen“, jchrieben die 
Vetenten, — ſandte er zwei Prediger Richard Boardman und Joſeph Billmoor nad 
Amerika. In den nächſten Jahren folgten noch mehrere andere, unter welchen befonders 10 
Francis Asbury und Thomas Rankin zu nennen find, da fie die eigentlichen Yeiter des 
raſch ich ausdehnenden Werkes wurden. Erſterer war ein unermübdlicher Reifeprediger, 
voll heiligen Eiferd und berzlicher Yiebenswürdigfeit, dabei ein vortrefflicher Menſchen— 
fenner und ein organifatorifches Talent erjten Ranges, legterer ein ftrammer Disziplinär, 
dem Wesley befonders die Durchführung der metbodiftifhen Gemeindeordnung aufgetragen 15 
hatte. Es handelte ſich bauptjächlih um die Einführung des jog. Klaſſenſyſtems, wodurd 
die Einzelfeelforge auch in Abweſenheit der Prediger ermöglicht wurde, ſowie um das 
regelmäßige Reifen der Prediger und ihren Wechſel. In England mußten die „Helpers“ 
oder „Cireuit Preachers“ alle ſechs Monate wechjeln, die „Assistants“ oder Superinten: 
denten über Bezirke alle drei; in Amerifa zeigte ſich die Neigung einiger Prediger zu 20 
einem dauernden Bajtorat. Der Umficht Asburys und der Entſchloſſenheit Rankins iſt 
es zuaufchreiben, daß dieſe Eigentümlichkeiten, welche trefflich geeignet waren, die in fo 
kurzer Zeit über ein großes Yändergebiet ſich ausbreitende Bevölkerung religiös zu beein- 
Hufen, und welchen der Metbodismus nicht zum mindejten feinen Erfolg verdankt, ihm 
von Anfang an gewahrt blieben. Eine weitere Frage, welche bis zur Organifation der 26 
Gemeinden zu einer felbititändigen Kirche Meinungsverjchiedenbeit bervorrief, betraf die 
Verwaltung der Saframente. Wesley wollte weder in England noch in Amerika eine 
Kirche gründen und batte deswegen jeinen Predigern das Austeilen der Saframente 
unterjagt. Asbury ſowie die anderen englifchen Prediger gingen in die Epiffopalfirchen 
zum Abendmabl, ſelbſt wenn die betreffenden Geiftlihen den Methodiſten feindlich gefinnt 80 
waren. Strambridge, der ſchon vor Ankunft der Emifjäre Wesleys das Abendmahl aus: 
geteilt hatte, weigerte fich davon abzufteben, und überall in Maryland und Virginia be 
itanden die Gemeinden darauf, daß ihre Prediger aud die Sakramente verwalteten. An 
der eriten, zu Philadelphia am 14. Juli 1773 abgebaltenen Konferenz wurde die Autori- 
tät Wesleys anerkannt, feine Vorfchriften angenommen und den Predigern unterjagt, die 35 
Saframente zu verwalten. Auf jener — waren 10 Prediger anweſend, alles 
Europäer (der erſte amerikaniſche Prediger W. Watters war nicht anweſend, erhielt aber 
eine Bejtellung), angegeben wurden 180 Glieder in New-York, 180 in Philadelphia, 200 
in New-Jerſey, 500 ın Maryland und 100 in Virginia, zufammen 1160. Auf der nädhit: 
jährigen Konferenz wurde auch der wesleyaniſche Neifeplan durchgeführt. Kein Prediger 40 
durfte länger als 6 Monate an einem Orte bleiben; die Prediger in den Städten mußten 
alle 4 Monate wechſeln. 

Die Stürme des Unabbängigfeitskrieges fchienen die Entwidelung des Methodismus 
aufs äußerſte zu bedrohen. Nicht nur, daß durch die politijhen Ereigniſſe jowie infolge 
des verrobenden Einflujfes, den ein lange dauernder Krieg ftets auf manche Schichten der 45 
Bevölferung ausübt, die religiöfen Fragen zurüdgedrängt wurden, jondern da die meijten 
Prediger Engländer waren, demnach zu den Loyaliſten oder Tories gebörten, jo wurde 
der Metbodismus als ein engliihes Gewächs betrachtet, und je drobender die politische 
Xage wurde, defto mehr wuchs das Miftrauen. Einige Prediger waren fo unflug, ibren 
Sympathien mit England offenen Ausdrud zu verleihen, und als Wesley im Jabre 1775 ſich so 
verleiten ließ, ein politiiches Flugblatt gegen die Unabhängigkeit der Kolonien zu jchreiben 
(A calm address to our American Colonies), da wurden die Methodiften allgemein 
ala Yandesfeinde betrachtet. Die Prediger wurden von Volkshaufen angegriffen, manche 
„getbeert und gefedert“, andere arretiert. Die meiſten febrten, wie auch die Getftlichen 
der Epiſtopalkirche nach England zurüd. Nur Asbury blieb, doch auch er mußte ſich 55 
monatelang verborgen balten, zumal da nad) der Unabbängigkeitserflärung (4. Juli 1776) 
Loyalität gegen England als Hochverrat bejtraft wurde. Während der legten Kriegsjahre 
wirkten die amerifanifchen Prediger namentlich in den füdlichen Staaten und gewannen großen 
Anhang. Manche der beveutenditen Prediger der eriten Zeit, wie Jeſſe Lee, Freeborn Garret- 
jon, Benjamin Abbot, C. Pedicord u. a. ſchloſſen ſich in jenen Jahren den Methodiſten an. 60 

1 
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Die religiöfen Zuftände der jungen Republik boten ein trauriges Bild. Viele Pres 
diger hatten ihre Gemeinden verlaffen und als Haplane oder Soldaten in der Armee ge: 
dient. Manche Kirchen waren zu Spitälern umgewandelt, oder ſonſt ihrem eigentlichen 
Zwecke entfremdet worden. Sp waren von den 19 Kirchen der Stadt New-HYork nur 

snoch 9 zu gebrauden; von 95 Kirchipielen der Epiffopaltiche in Virginia waren 34 
ohne Prediger und 23 ganz aufgelöft; von 91 Geiftliben waren nur 28 auf ihrem 
Poften. Daß bei diefem ° Mangel an geiftlicher Pflege das fittliche Yeben viel zu wünſchen 
übrig ließ, auf der Hand. — Der neue Staat hatte mit dem Prinzip einer Staats— 
firche gänzlich gebrochen. Keine Kirchengemeinfchaft wurde vom Staate offiziell anerkannt, 

10 noch mit Seldmitteln unterjtügt. Religion war Privatſache in dem Sinne, daß die Pflege 
des religiöfen Lebens ſowie die Aufrechthaltung aller kirchlichen Organifationen gänzlich 
dem freien Willen der Bürger anheimgeftellt war (vgl. Constitution of the United 
States Art. VI, Sec. 3 und Amendment I. Scaff, Church and State in the 
U.S.). Unter diefen Umftänden betonte Asbury in feinen Berichten an Wesley die Not- 

15 wendigkeit einer befonderen firchlichen Organifation und befürtwortete eine biſchöfliche Ne- 
gierungsform. Da oft hunderte von Meilen weit fein ordinierter Geiſtlicher zu finden 
war, jo batten die Prediger in den Südjtaaten ſchon 1779 ein Komitee organifiert, 
welches die Saframente verwalten und das Recht haben follte, Prediger zu diefem Zwecke 
zu ordinieren. Auf der Konferenz zu Leeds 1784 entiprac Wesley dem Verlangen feiner 

2 amerifanijchen Anhänger. Er ordinierte die Prediger Wbatcoat und Vaſey als Pres— 
byter (Älteſte) für Amerika und fette ſolenn durch Auflegung der Hände und mit Gebet 
Dr. Thomas Cote, Presbyter in der Kirche Englands, als Superintendenten ein, „um die 
Aufficht über die Herde Chrifti in Amerika zu führen.“ Ferner beauftragte er ihn, Asbury 
als feinen Mitfuperintendenten einzujegen (vgl. Kirchenordnung, Geſchichtliche Daritellung). 

2 Das Recht Wesleys, dieſe Ordination anzunehmen, iſt ſeitens ſeiner kirchlichen Gegner 
heftig beſtritten worden. In feinem Schreiben an Dr. Cote, Mr. Asbury und die Brü- 
der in Nordamerika führt er aus, wie feine Studien über die primitive Kirche ibn ſchon 
vor Jahren überzeugt hätten, daf Biſchöfe und Presbyter in demfelben Ordnungsrange 
jtehen und folglich das gleiche Necht zu ordinieren haben. Er babe ſich aber geweigert, 

so in England diejes Recht zu gebrauchen, weil er die Ordnung der Nationalfirche, zu der 
er gehöre, nicht übertreten wollte. „Aber die Verhältnifje in Amerika find von denen in 
England jehr verſchieden. Meine Skrupel find deshalb bezüglich der amerikanischen 
Staaten zu Ende, und ich glaube bier in vollfommener ‚Freiheit handeln zu können, da 
ich feine Ordnung übertrete, noch in jemandes Rechte greife, indem ich Arbeiter im die 

35 Ernte ſende. . . . Wenn Einer einen vernünftigeren und ichriftgemäßeren Weg anzeigt, 
b will ich ihn gerne einjchlagen. Cs iſt freilich vorgeichlagen worden, die englijchen 

iſchöfe zu erſuchen, einen Teil unferer Prediger für Amerika zu ordinieren. Aber zu 
dieſem Anfinnen kann ich mich nicht verftehen, 1. weil ich den Biſchof von London er 
fuchte, aber nicht beivegen fonnte, auch nur einen unferer Prediger r zu ordinieren; 2. wenn 

40 jie wirklich einwilligen, ſo wiſſen wir beſtimmt, daß ſie zu langſam zu Werke gehen, 
während unſere Angelegenheit keinen Aufſchub erleiden darf; 3. würden die engliſchen 
Biſchöfe unſere Prediger ordinieren, ſo würden ſie ebenfalls erwarten, Autorität über ſie 
auszuüben, und in welche Schwierigkeiten würde uns das verwickeln; 4. da unſere 
amerikaniſchen Brüder jetzt gänzlich vom engliſchen Staate und von der engliſchen 

45 Hierarchie befreit find, jo dürfen wir fie nicht wieder weder mit dem einen noch mit der 
anderen verjtriden. Ste baben völlige Freibeit, einfach der Schrift und der primitiven 
Kirche zu folgen. Und wir halten es für das Beſte, daß fie nun befteben in der Frei: 
beit, womtt Gott fie jo wunderbar befreiet bat.“ (Wesley, Works VII, 311f.). 

Cote landete mit jeinen Gefährten am 3. November 1784 in New-Norf, reifte gleich 
so nach Delaware, wo er mit Asbury zufammentraf, und berief alle Trediger zu einer 

Konferenz nach Baltimore. Am 24. Dezember 1784 kamen gegen 60 Prediger in der 
Lovely Lane Chapel zu Baltimore zufammen, und an jener jog. Weihnachtsfonferenz 
wurde die Biſchöfliche Methodiſtenkirche organifiert. Die Beichlüffe diefer Konferenz 
wurden unter dem Titel: „Kirchenordnung für die Prediger und anderen Glieder der 

55 biichöflichen Methodiſtenkirche in Amerika“, Pbiladelpbia 1785, publiziert. Nebſt den 
Slaubensartifeln, Regeln u. ſ. w. enthielt die Kirchenordnung aud die von Wesley ab: 
gekürzte Liturgie (Sunday Services) der anglifanifchen Kirche, welche regelmäßig ge— 
braucht werden * Dieſelbe fand jedoch keinen Anklang, und nach 1792 verſchwindet 
fie aus der Kirchenordnung. _ An Stelle des Titels Superintendent trat 1788 die Be— 

0 zeichnung Biſchof, „da die Überſetzer unjerer Bibel das Wort Biſchof ftatt des Wortes 
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Zuperintendent angewandt baben, fo ſchien es ung fchriftgemäßer zu fein, die Bezeichnung 
Biſchof zu adoptieren.“ (Bangs, History I, 166). Asbury batte nur unter der Be: 
dingung in feine Ordination eingewilligt, daß die Konferenz ihn zum Biſchofsamte er— 
wäble. Bei der Ordination aſſiſtierte der Pfarrer Otterbein von der deutichen reformierten 
Kirche, ein warmer Freund Asburys. Die neue Kirche zählte etwa 15000 Glieder. 6 

Die nächſten Jahre zeigen ein rafches Ausbreiten des Methodismus, namentlich in 
den Neuengland-Staaten (durch Jeſſe Lee), in Kanada (wohin Barbara Hea, Ph. Em: 
bury u. a. gezogen waren), auch in Neufchottland und Weftindien. Die unermüblichen 
Reifeprediger folgten auch den Zügen der Anfiedler, welche über die Allegbenvgebirge 
nah dem Weiten ginge und den Grund zu den großen Staaten des mittleren Weftens 10 
bis zum Mifftffippt legten. Wiederum waren es zumeift eifrige Yaien, Ermahner und 
Yofalprediger, welche Klafjen und Gemeinden gründeten. Die Statiftifen für 1792 jeigen 
266 Prediger und ca. 66000 Glieder, für 1812 688 Prediger und 195377 Glieder. 
Als Prediger werden nur die aktiven Reifeprediger angeführt, nicht die Lofalprediger. 
Infolge der Strapazen, mit welchen damals das beftändige Neifen verbunden war, ſahen 16 
ſich jedes Jahr manche genötigt, aus den Neihen der Reifeprediger auszufcheiden und als 
Lokalpredi * (ſiehe über dieſelben ſpäter) zu wirken. Mit dem Wachstum der Kirche 
mußte auch die Organiſation weiter ausgebildet werden. Zuerſt gab es nur eine Konferenz, 
zu welcher alle Prediger gehörten, bald mußte dieſelbe in eine nördliche und ſüdliche, 
dann in noch mehrere geteilt werden. Auf 1792 wurde eine zweite Generalkonferenz ein 20 
berufen, welche die ganze Kirchenordnung noch einmal gründlich beriet, manche Einzel: 
beiten feſtſetzte und beftimmte, daß alle 4 Sabre eine Seneraltonferenz, beftebend aus 
allen Predigern als oberfte Kirchenbebörde tagen folle. Die Frage nad der Autorität 
der Biſchöfe, ſpeziell ihr Necht, den Predigern ihre Arbeitsfelder anzuweiſen, führte zur 
erften Trennung. Ein Prediger O'Kelly zog fih zurüd und gründete die Republican 2 
Methodist Church, die fid) aber nad einigen ‘jahren ſchon auflöfte. Die General: 
fonferenz von 1796 teilte das ganze Wert in 6 Konferenzen ein und traf auch Be 
ſtimmungen betreffs des Kircheneigentums, eines firchlichen Verlagshaufes, des Erziehungs: 
weſens, ferner der Stellung zur SHlaverei und zum Handel mit geiftigen Getränken. Im 
Jahre 1808 erbielt die Organisation durch Beftimmung der Zufammenfegung und Rechte der 80 
Öeneralfonferenz ihren vorläufigen Abſchluß. Da die wachſende Zahl der Prediger, fo: 
wie die räumliche Ausdehnung der Kirche es bald unmöglich machte, daß alle Prediger 
an der Generalfonferenz, teilnehmen fonnten, jo wurde eine Delegierte Generalkonferenz 
angeordnet, die aus je einem Delegaten auf je 5 Glieder der jährlichen Konferenzen be— 
fteben follte. (Mit dem Wachstum der Kirche wurde die Ratio der Vertretung erhöht, 86 
jegt ein Delegat auf je 45 Prediger.) Um baftige Gefeßgebung zu verbüten, twurden 
dur die jog. 6 restrietive rules die Nechte der Generaltonferenz beichräntt. Am 
1. Mai 1812 verfammelte ſich die erſte delegierte Generalkonferenz und ſeit jener Zeit 
tritt dieſe Körperſchaft alle vier Jahre im Monat Mai zuſammen Die Kirche war nun 
nah innen und außen fo erſtarkt, daß weder der Tod Wesleys (2. März 1791) noch der @ 
Wegzug und Tod von Bischof Coke (15. Mat 1814), noch von Biſchof Asbury (31. März 
1816) eine Störung ausüben konnte. Bifhof Thomas Coke, geboren 9. September 1747 
zu Wales, wurde in Orford zum Kirchendienft erzogen. Als Rilar gelangt er zum per: 
Jönlichen Heilsglauben, wurde wegen feiner evangeliſtiſchen Predigten ſeines Amtes ent— 
ſetzt, ſchloß ſich darauf den Methodiſten an und wurde bald die rechte Hand Wesleys. 46 
Er war die Seele aller Miffionsunternehmun en der Wesleyaner und freuzte ſelbſt den 
Iran 18male, die Neifefoften aus eigenen Mitteln beftreitend. Auch nach feiner Or— 
dination als Bifchof der Kirche in Amerika machte er mehrere Neifen nach England und 
wurde auf Erfuchen der englifchen Konferenz im Jahre 1796 von der amerifanifchen General: 
fonferen; auf unbeftimmte Zeit beurlaubt. 1813 begab er ſich auf eine Mifjionsreife so 
nad Ceyſon und wurde am 15. Mai 1814, vom Schlage getroffen, tot in feiner Kabine 
gefunden. Biſchof Francis A sbury wurde am 20. August 1745 als Sohn wesleyaniſcher 
Eltern in England geboren und zeigte ſchon von feiner Jugend an großen Eifer und 
Arbeitswilligkeit. Während feiner Wirkfamfeit in Amerifa predigte er etwa 16500 mal, 
ordinierte mehr als 4000 Prediger und legte zu Pferd und Wagen über 270000 Meilen 65 
zurüd. Er ftarb am 31. März 1816, jeine Leiche wurde nach Baltimore gebracht und 
während der Generalfonferenz unter großer Beteiligung begraben. Wesley, Whitefield, 
Coke und Asbury werden mit Necht als die 4 bedeutendſten Repräfentanten der metho⸗ 
. Bervegung bezeichnet. 

2. Ausbreitung und Abzweigungen. Mit der wachſenden Bevölkerung des 60 
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Landes bielt auch die Ausbreitung des Methodismus Schritt, und je nachdem es die Be- 
dürfniffe erforderlih machten, wurde die Kirchenverfaffung weiter ausgebildet. In feiner 
Lehre und in feinen Eigentümlichkeiten ift der Metbodismus einheitlich geblieben, doc) 
löften fich teild aus Zweckmäßigkeitsgründen, teils aus Meinungsverfchiedenheiten über 

6 firchenrechtliche Fragen einzelne Teile von der Mutterfirche, der bifchöflichen Methodiſten— 
fire (Methodist Episcopal Church) los und bildeten ſelbſtſtändige Kirchengemein: 
ſchaften. Im den Vereinigten Staaten eriftieren 17 verfchiedene Zweige des Methodis— 
mus, in Kanada 2 und außerdem find noch 4 Kirchen als verwandte Denominationen 
zu zäblen. Daß der Methodismus jo viele Zweige zählt, bat er mit allen —— 

10 Kirchen gemein — unterſcheiden ja auch die Lutheraner in Amerika 21 Zweige, die Pres— 
boterianer 12, die Baptiften 13, fogar die Katholiken 7 — und liegt in der Natur der 
amerifanifchen kirchlichen VBerbältniffe begründet. An den ökumenischen Konferenzen, welche 
alle 10 Jahre gebalten werden (die erite fand 1881 in London ftatt, die ziveite 1891 in - 
Wafhington, die dritte 1901 wieder in London, ſ. Proceedings of the Ecumenical 

15 Methodist Conference), beteiligen fich jämtliche methodiſtiſche Gemeinfchaften und bringen 
dadurh das Bewußtſein ihrer Zufammengebörigfeit jum Ausdrud. Die verjchiedenen 
Zweige teilen wir ihrer Entjtebung nad in folgende Gruppen: 

A. Selbititändige KHirdben unter der Negerbevölferung. Die Neger, welde 
fih in großer Zahl den Methodiften anſchloſſen, bildeten anfänglich feine gefonderten 

20 Gemeinden, fondern gebörten den „weißen“ Gemeinden an, mußten fich aber, wie in 
allen Kirchen des Landes, mit Siten auf der Gallerie begnügen und durften feine Ver: 
fammlungen für fich abhalten. Bald wurde das Verlangen nad eigenen Gemeinden mit 
farbigen Predigern ftärfer und führte zur Organifation folgender Kirchengemeinſchaften. 

1. African Methodist Episcopal Zion Church. Discipline of the 
25 African M. E. Zion Church; Bishop Hood, One Hundred Years of the African M. E. 

Zion Church. New-York 1896; Moore, History of the African M. E. Zion Church. 
Philadelphia 1884. 

Die Entftehung wird in der Einleitung zur Kirchenordnung mie folgt berichtet: 
Rafienvorurteil verhinderte die farbigen Glieder der Kirche in New-York das Abendmahl 

8o zu genießen, bis alle Weißen dasfelbe genofjen batten. Diejes ſowie der Wunſch nad 
anderen Vorrechten, die ihnen verweigert wurden, veranlaßten fie, fich zu organifieren, Sie 
bauten 1796 eine Kirche, welche fie „Zion“ nannten, jtanden aber in den erjten Jahren 
nob in Verbindung mit der Mutterfirche, deren Biichöfe ihre Prediger ordinierten und 
anftellten. Seit 1820 find fie felbftitändig. In Lehre und Ordnung ftimmen fie faft 

85 ganz mit der bifchöflichen Methodiftenfirche überein. Sie zählen (1900) 3155 Pre— 
diger, 536271 Glieder, 1906 Kirchengebäude im Werte von ca. 37, Millionen Dollar; 
publizieren 2 Zeitjchriften „The Star of Zion“ und African M. E. Zion Quarterly 
(New: Nork); unterhalten das Livingstone College in North Carolina und 4 High 
Schools. Für die Miffion in Afrika haben fie innerhalb der legten 10 Jahren 5000 Dollar 

40 beigefteuert. 
2. Union American Methodist Episcopal Church. Gegründet 1813 

zu Wilmington, Delaware, indem die dortigen farbigen Methodiften einen aus ihrer Mitte 
als Prediger ordinierten. Ihre legte Statiftit (1900) giebt 125 Prediger, 15500 Glie- 
der, 155 Kirchen an. 

45 3. African Methodist Episcopal Church. Discipline of the African 
M. E. Church; Articles of Association of the African M. E. Church. Philadelphia 1899; 
Bishop Arnett, Semicentennial of the African M. E. Church. Cincinnati 1874; Payne, 
History of the African M. E. Church. Naſhville 1891. 

Ein reich getvordener Neger in Philadelphia baute 1793 eine Kapelle für feine Raſſe— 
50 genoffen. Anfänglich ſtand die Gemeinde unter Auffiht von weißen Predigern, bald aber 

entitand Unzufriedenheit und 1816 organifierte ſie fich zu einer unabhängigen Kirchen: 
gemeinſchaft. Diejelbe breitete ſich raſch aus und ift heute die einflußreichite farbige 
Methodiſtenkirche. Sie zählt (1900) 65 Konferenzen, 5862 Prediger, 675462 Glieder, 
5630 Kirchen, 20 Schulen mit 165 Xebrern und 5237 BZöglingen. Der Geſamtwert 

65 ihres Stircheneigentums beläuft ſich auf 10310993 Dollar. Die Kirche betont die Not: 
wendigfeit beſſerer Schulbildung für die Schwarzen; von 1884—1900 gab fie über 
1 Million Dollar für Erziebungszwede aus. Ihre bedeutendfte Schule ift die Wilber- 
force University zu Xenia, Obio. Sie befitt ein Buchgefchäft in Philadelphia, Ba. ; 
gibt eine wöchentliche Zeitichrift „The Christian Recorder“ heraus und zwei Mif: 

0 jionszeitjchriften „The Voice of Missions“ und „Woman’s Light and Love for 
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Heathen Africa.“ br Arbeitsgebiet umfaßt aud Bermuda, Guiana, Trinidad, 
St. Thomas, Hayti, Liberia und Sierra Leone. 

4. African Union Methodist Protestant Church. Entſtand zur jelben 
Zeit wie die African M. E. Church. (1816), doch famen bier nebjt der Nafjenfrage 
noch Meinungsverjchiedenbeiten bezüglich der Kircbenverfafjung in Betracht, indem diefe 5 
Gemeinden die bifchöflihe Negierungsform, das Reiſepredigerſyſtem und ein falariertes 
Predigtamt verwarfen. Sie zählen (1900) 106 Prediger, 3563 Glieder, 88 Kirchen. 

5. Zion Union Apostolie Church. Gegründet 1869 in Virginia. Gie 
zäblen (1900) 30 Prediger, 2346 Glieder, 32 Kirchen. 

6. Colored Methodist Episcopal Church. Discipline of the Colored 10 
M. E. Church; Minutes of the General Conference of the Colored M. E. Ch.; Holsey, 
Manual of the Discipline; Hamilton, Handbook on Church Government of the Colored 
M. E. Church; C. H. Phillips, The History of the Colored M. E. Church. Jadfon, 
Tenneſſee 1898. 

Iſt ein im Dezember 1870 organifierter Zweig der M. E. Church South. Nach 16 
dem Bürgerfriege verlor die füdliche Kirche, welche ganz auf feiten der Sezeſſion ge: 
ſtanden, jebr viele ihrer farbigen Glieder, da diefe es vorzogen, ſich mit einer der _jelbjt- 
jtändigen Negerfirchen zu vereinigen. Im Jahre 1860 zäblte die jüdliche Kirche 207 766 farbige 
Glieder, 1866 nur noch 78742. Daber beichloß die Generalfonferenz im Jahre 1866 die 
Negergemeinden zu einer jelbitjtändigen Denomination zu organifieren. Der neuen Kirche 20 
wurde alles Kircheneigentum, welches bisher von ſchwarzen Gemeinden benüßt worden 
war, im Werte von ca. 1’, Millionen Dollars geſchenkt. Sie zählt (1900) 19 Kon: 
ferenzen, 2061 Prediger, 204972 Glieder, 1433 Kirchen. Ihr offizielles möchentliches 
Organ „The Christian Index“ erjcheint in Jackſon, Tennefjee. In Lehre und Kirchen: 
un ftimmt fie vollftändig mit der bijchöflihen Metbodijtenkirhe des Südens 26 

ein. 
7. Congregational Methodists, Colored. Die jelbititändigen farbigen 

un der Congregational Methodists. Es find nur 5 Gemeinden mit 319 
iedern. 

8. Evangelical Missionary Church. Gegründet im Jahre 1886 in Obio 80 
al3 ein Zweig der African M. E. Church 48 Prediger, 2010 Glieder, 13 Kirchen. 

Außer diefen Denominationen baben drei der „weißen“ metbodiftifchen Kirchen ein 
blübendes Merk unter der farbigen Bevölkerung, nämlich die Mutterfiche (M. E. Church) 
mit 2984 Kirchen und 246249 Gliedern, die Methodist Protestant Church mit 
54 Gemeinden und 3183 Gliedern und die Independent Methodists mit 222 ®lie: 86 
dern. Die durchjchnittliche Bildung ſowie die religtöfe Erkenntnis der Neger ift niedrig, 
doch haben die verjchiedenen Schulen und Kirchen jchon fehr viel zur Jebung der ſchwarzen 
Kaffe beigetragen. Ob die Neger ſchon zur kirchlichen wie ſtaatlichen Selbitverwaltung 
reif find, dürfte beztweifelt werden. Kenner der ſüdlichen Verbältniffe behaupten, daß die: 
jenigen Negerfirchen, twelche unter der Auffiht von Meißen ftehen, durchweg beſſere Ar- 40 
beit leiften als die jelbitjtändigen. 

B. Abzweigungen wegen Berfafjungsfragen. Drinkhouse, History of Me- 
thodist Reform, Baltimore 1899. 

9. Methodist Protestant Church. Discipline of the Methodist Protestant 
Church; T. Colhouer, Sketches of the Founders of the Methodist Protestant Church and 4 
its Bibliography, Pittsburg 1880; Basset, A. Concise History of the Methodist Protestant 
Church from its Origin 2. Edition, Pittäburg 1882. 

Die Organifation diefer Kirche, zu Baltimore, Md. am 2, November 1830 bildete den 
Abihlup langer und aufregender Kämpfe über die Frage nach der Gleichberechtigung der 
Laien in der Kirchenregierung und der Machtbefugniſſe der Biſchöfe. Eine wachſende so 
Partei verlangte gleiche Vertretung der Laien in den jährlichen Konferenzen und in der 
Generaltonferenz und forderte, daß die vorſtehenden Altejten (Presiding Elders) nidıt von 
den Biihöfen angeftellt, jondern von den Konferenzen erwählt werden. Die General- 
fonferenzen weigerten ſich diefem Verlangen nachzugeben, die Agitation wurde beftiger, 
ganze Gemeinden nebſt ihren Predigern zogen ſich zurüd und jchlofjen fih zu Union 56 
Soeieties zufammen, eine Zeitjchrift „Mutual Rights“ wurde 1824 gegründet, 1830 
wurde eine jeparate Kirche organifiert. Die Methodist Protestant Church ftimmt in 
allen Lehrpunkten mit der Mutterfirche überein, bat auch dieſelbe Kirchenordnung, nur 
daf fie feine Biſchöfe bat, und daß fie in allen ihren Konferenzen Yaienvertretung zuläßt. 
Die erfte Generalkonferenz fand 1834 ftatt, und auf derfelben wurden 14 jährliche Kon: 6o 
ferenzen mit über 500 Predigern und gegen 27000 Gliedern angegeben. Sie iſt jetzt 
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(Bericht der Generalfonferenz 1900) herangewachſen auf 181310 Glieder, 1645 Prediger, 
2001 Kirchen, 2042 Sonntagsfchulen mit 16680 Lehrern und 126031 Schülern. Der 
Wert ihres Kircheneigentums beträgt 4756721 Dollar. Sie befitt zwei Verlagshäufer, 
zu Baltimore, Md. und zu Pittsburg, Pa., zwei wöchentliche Organe The Methodist 

6 Protestant und The Methodist Recorder, außerdem mehrere Sonntagsjchul: und 
Mifftionszeitichriften. Die Kirche unterhält 1 tbeologifches Seminar und 3 Gollegien in 
Amerifa und treibt Miffion in Japan (12 Miffionare und 15 eingeborene Helfer auf 
19 Stationen. Seit 1894 eritiert auch ein Frauenmiffionsverein (Jahreseinnahme 
ca. 7000 Dollars), der 6 Miffionarinnen in Japan und 2 in Shanghai, China 

10 unterhält. 
10. Primitive Methodist Church. Dieſe Denomination ift ein Zweig des 

englifchen Metbodismus (fiehe d. A. Metbodismus Bd. XII S. 747). Sie wurde durch 
engliiche Einwanderer nad Kanada verpflanzt (1844), und fam von da aus nad) den 
Vereinigten Staaten. Sie zäblte (1900) 3 Konferenzen, 74 Prediger, 6549 Glieder, 90 Kirchen. 

15 11. Congregational Methodist Church. Gegründet am 8. Mai 1852 
von einer Anzahl Prediger und Laien der füdlichen Methodiſtenkirche, da fie die kongre— 
gationale Form des Kirchenregimentes der bifchöflichen vorzogen. In der Lehre ftimmen 
fie mit den übrigen Metbodijten überein. Die meijten Gemeinden traten zu den Kongre- 
gationaliften über, als diefelben nah dem Bürgerkriege in den Südftaaten zu arbeiten be- 

20 gannen. Sie zählten (1900) 325 Prediger, ca. 20000 Glieder und 330 Kirchen. Ihr 
Organ ift The Congregational Methodist. 

12. Free Methodist Church. Doctrines and Discipline of the Free Metho- 
dist Church, Chicago 1895; E. Bowen, History of the Free Methodist Church, Rodejter, 
New:Nork 1871. 

25 Seit etwa 1850 machte fich hauptjächlih in den Staaten Ohio und New-York eine 
Bewegung gegen die Logen und geheimen Gefellichaften, ſowie gegen die vermeintliche 
Verweltlihung der Kirche im allgemeinen geltend. Mehrere Prediger wurden in ihren 
Angriffen auf die Kirche fo heftig, daß fie von ihren Konferenzen ausgeſchloſſen wurden. 
Die Unzufriedenen gründeten am 23. Augujt 1860 zu Pekin, New-York eine eigene 

80 Kirche. In der Lehre find fie Methodijten, fügen ibren Glaubensartifeln einen befonderen 
über „Heiligung“ bei (Article XIII Entire Sanctification) und haben ftrifte Regeln 
gegen gebeime Gefellfchaften und weltlide VBergnügungen. An Stelle von Biſchöfen 
haben fie Superintendenten, welche auf 4 Jahre gewählt werden. Sie unterhalten Miſ— 
fionen in Afrika, Indien, San Domingo und Japan (Beiträge von 1890-94 

3 23569 Dollar), befisen 1 College und 7 Seminarien (Vorbereitungsihulen). Im Jahre 
1900 hatten fie 922 Prediger, 27292 Glieder, 944 Kirchen. 

13. New Congregational Methodists. Einige Gemeinden der füblichen 
Metbodiftenkirhe im Staate Georgia traten 1881 aus und vereinigten fich unter dieſem 
Namen. Die meiften ſchloſſen fich bald nachher den Kongregationaliften an. Immerhin 

40 zählen fie (1900) noch 192 Prediger und gegen 4000 Glieder. 
14. Independent Methodists. Mit diefem Namen bezeichnen fih 15 Ge— 

meinden mit 2569 Gliedern in den Sübdftaaten, die in der Lehre Metbodijten, in der 
Verwaltung jedoch ganz unabhängig find. 

C. Spaltungen wegen der Stlavenfrage. Hy. Wilson, History of the Rise 
45 and Fall of the Slave Power in America, 3 vols. Boſton 1872— 77; L. C. Matlack, History 

of American Slavery and Methodism, 1849; E. Bowen, Slavery in the M. E. Church, 1859; 
L. ©. Matlack, Anti-Slavery Struggle and Triumph in the M. E. Church, 1881; L. M. 
Hagood, The Colored Man in the M. E. Church, 1890, 

Keine andere Frage hat in der erften Hälfte des Jahrhunderts in Staat und Kirche 
so mehr Kämpfe verurjacht als die Sklavenfrage. Die Kämpfe in beinahe allen Denomina= 

tionen des Yandes, welche zu einer Neibe von Spaltungen führten, waren ein Vorſpiel 
der politiichen Sezeſſion, melde den blutigen Bürgerkrieg entzündete. Die Metbodiiten- 
kirche hatte vor 1800 eine entjchiedene Stellung gegen die Sklaverei eingenommen, indem 
fie diefelbe als ein moralifches Übel verurteilte. Die Konferenz von 1784 nahm einen 

55 eingebenden Plan zur Abjchaffung der Sklaverei an; wer nicht innerhalb eines Jahres 
jeine Sklaven freigab, follte von der Kirche ausgefchloffen werden. Die Biſchöfe Coke 
und Asbury bejuchten Präfident MWafbington und legten ihm eine Petition an den Kon— 
greß dor, die Wafbington auch zu befürtvorten verſprach. Dieſe Beftrebungen ſtießen 
jedoch in den Südftaaten auf wachſenden Widerftand, der ftets bitterer wurde, zumal da 

so die moralifchen Fragen mit politifchen verquidt wurden. In den nördlichen Staaten ent: 
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ftanden die Abolitionsgefellichaften, die füdlichen trafen Gegenmaßregeln ; einige verboten fogar 
die Freigebung von Sklaven. Von Jahr zu Jahr wuchs die Spannung. An den jährlichen 
Konferenzen und den Generaltonferenzen liefen Petitionen über Petitionen ein und riefen 
beftige Debatten bervor. Die Konferenzen in Neu-England unterftügten die politische 
Abolitionspartei, deren Beitrebungen von den dortigen kirchlichen Zeitichriften befürwortet 6 
wurden; einige neue Zeitjchriften wie Zion’s Watchman und The True Wesleyan 
wurden ins Leben gerufen und führten eine beftige, aufreizende Spradie. Seit 1832 
aab es 3 Parteien in der Kirche, die ertreme Abolitionspartei, die Sklavenbalter und 
die vermittelnden Konfervativen.. Mit Spannung jab man der Generalfonferen; von 
1840 entgegen. Doch da diefelbe Kompromigbeihlüfje aunabm, welche feine Partei be— 10 
friedigten, jo jchritten die Führer der Abolitioniften zur Gründung einer neuen Kirche. 

15. Wesleyan Methodist Connection of North America. Discipline 
of the Methodist Wesleyan Connection in America; Matlack, History of American Slavery 
and Methodism from 1780—1849 and History of the Wesleyan Connection of America, 
2. vols. New-York 1849, 15 

Organifiert 1843 zu Utica, NN). durch die Abolitioniftenführer Orange Scott, La 
Roy Sunderland, L. C. Matlaf u. a. Der neuen Kitche fchlofjen fih im erjten Jahre 
gegen 15000 Glieder aus den andern Metbodiftenkirhen an, eine große Anzahl derjelben, 
unter ibnen die Leiter, kehrten 1867 wieder zur Mutterfirche zurüd, nachdem die Sklaven: 
frage endgültig bejeitigt war. Sie zäblt jest (1900) 595 Prediger, 17201 Glieder, 20 
506 Kirchen; bat ein Buchgeihäft in Spracufe, N.-P)., wo ihr wöchentlides Organ 
„Wesleyan Methodist“, der monatliche Gospel Record und 4 Sonntagsjchulzeitichriften 
ericheinen. 

16. Methodist Episcopal Church South. Discipline of the M. E. Ch. 
South, Nafbville, Tenn. 1898; Journals of the General Conference of the M. E. Ch. 3 
South; Minutes of the Annual Conferences M. E. Ch. South; Ritual, General Rules, and 
Articles of Religion of the M. E. Ch. South; M. Tyeire, Manual of the in an With 
Episcopal Decisions Added; Th. O. Summers, Commentary on the Ritual of the M. E. 

. South; Chas Elliott, History of the Great Secession from the M. E. Ch., Cincinnati 
1854; History of the Organization of the M. E. Ch. South, Comprehending all the Offi- 80 
cial Proceedings of the General Conference of Nashville 1845; Myers, Disruption of the 
M. E. Ch. 1844—46, Comprising a thirty Years’ History of the Relations of the two 
Methodisms, Nafhville; Harrison, Methodist Union, Threatened in 1844, Formally dissolved 
in 1848, Naſhville; Redford, History of the Organization of theM. E. Ch., South, Nafhville 
1871; Alexander, History of the M. E. Ch. South, New-York 1894 (Vol. XI American 95 
Church History Series) Mc Tyeire, History of Methodism, Naſhville 1884; The Year 
Book of the M. E. Ch. South, Najhville 1900 (wird jedes Jahr publiziert), The Methodist 
Review, Nafhville Tenn. 

Waren es bei Gründung der Wesleyan Connektion die radikalen Elemente des 
Nordens, welche jih von der Kirche loslöften, weil diefelbe der Sklaverei gegenüber nicht 40 
Üttenge genug war, fo follte es bald zu einer noch größeren Sezeffion des füdlichen Ele 
mentes kommen, dem die Kirche zu jtrenge war. Der Bruch erfolgte auf der General: 
fonferenz zu New-York 1844. Diefelbe beitand aus 62 Delegaten von Sflavenftaaten 
und 118 von „freien“ Staaten. Es verlautete, daß einer der Bilchöfe, T. O. Andreiv 
Haven beſitze und auf direfte Anfrage gab er unumwunden zu, daß er durch Erbichaft «6 
in den Befig von 2 Sklaven gefommen fei. Die Gefege feines Staates (Georgia) ver: 
bieten die Emanzipation, nad einem freien Staate oder nach Afrifa wollten die beiden 
nicht geben, fie ſeien nur gejeßlich fein Eigentum, tbatfächlich bewegen fie jich mit völliger 
Freiheit und er babe feinen materiellen Nuten von ihnen. Ferner ſei feine rau Eigen: 
tümerin mehrerer Sklaven, die fie aus erjter Ehe geerbt babe, die aber geſetzlich ihr aus: 50 
ihlieglih angehörten. Nach mebrtägiger jebr erregter Debatte (andere Debatten über die 
SHavenfrage twaren ſchon vorangegangen, befonders aus Anlaß des Appells eines Pre: 
digerd der Baltimorefonferenz, welcher wegen Beliges von Sklaven juspendiert worden 
war) wurde beichloffen, das Biihof Andrew von der Ausübung feines Amtes jo lange 
abiteben jolle, bis dies Hindernis befeitigt fei. Die füdlichen Delegaten protejtierten da= 56 
gegen und Ffündigten an, daß fie fich trennen müßten, falls diefer Beichluß beſtehen bliebe. 
Ta trog der eingebenden Grörterungen fich fein Ausweg zeigte, die ftrittige Frage zur 
allgemeinen Zufriedenheit zu orbnen, jo wurde ein Plan entworfen, nach welchem die 
Teilung von ftatten geben follte (Plan of Separation), fall® die ſüdlichen Konferenzen 
fh nicht fügen wollten. Am 10. Juni vertagte ſich die Generaltonferenz, und am folgen: 60 
den Tage hielten die füdlichen Delegaten eine Verſammlung und beriefen eine Konvention 
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auf den 1. Mat 1845 nad Louisville, Ky., melde von den Konferenzen der Sklaven: 
ftaaten beſchickt, und auf welcher die neue Kirche gegründet werden follte. Auf jener Kon: 
vention wurde die Methodist Episcopal Church, South gegründet, mit der fich 
13 jährliche Konferenzen, 2 Biſchöfe (Soule und Andrew), 1519 Prediger und 458050 

6 (Hlieder vereinigten. Die Kirche zählte im Jahre 1900 11 Bifchöfe, 47 jährliche Konferenzen 
mit 6120 Reifepredigern, 5329 Yofalprediger, 1464808 Glieder, 13940 Sonntagsfhulen 
mit 849101 Schülern, 3382 Epworth-Liga(Jugendbund-)VVereine mit 119748 Gliedern. 
Über ihre Wohlthätigkeits- und Erziehungsanitalten ſiehe fpäter. 

17. Methodist Episcopal Church. Die Trennung der füblichen Kirche 
10 war der ſchwerſte Schlag, der den Methodismus getroffen bat, war aber auch die leßte 

Trennung. Die Zahl der Prediger war von 4282 im Jahre 1844 auf 3296 im Jahre 1848, 
die der Glieder von 1171356 im Jahre 1844 auf 631 558 im Jahre 1848 herabgefunten. Doch 
jeit jener Zeit hat die Gliederzahl und auch der Einfluß der Methodiſtenkirche rajch zugenommen. 
Sie zählte im Jahre 1901 19 Biſchöfe, 4 Mifftonsbifchöfe, 124 jährliche Konferenzen, 17752 

15 Neifeprediger, 14232 Lofalprediger, 2907877 Glieder, 32119 Sonntagsichulen mit 
2700543 Schülern, 27382 Kirchengebäude im Werte von 126273871 Dollar und 
11202 Predigerwobnungen im Werte von 19486073 Dollar. Nachdem die Wunden, 
welche der Bürgerkrieg dem bürgerlichen und politifchen Leben der Nation gefchlagen bat, 
langſam zugebeilt find, ift auch das Verhältnis der beiden Hauptzweige des Methodismus 

x zu einander ein jehr freundliches und brüderliches geworden. Die Frage der organifchen 
Wiedervereinigung wird öfters erörtert und gewinnt an Befürwortern. Die General: 
fonferengen beider Zeige baben eine „Commission on Federation“ ernannt, und fo- 
mit mag die Miedervereinigung in abjehbarer Zeit zu ftande fommen. 

Die Gefamtftärfe des amerifanifchen Metbodismus, einfchlieglich feiner auswärtigen 
25 Miffionen, beträgt nach der Statiftif der dritten öfumenifchen Konferenz; (September 1901) 

42064 Reifeprediger (im Jahre 1881: 32632; 1891: 39974); 46884 Xofalprediger; 
6437361 Glieder (im Jahre 1881: 4999581; 1891: 5384194); 62030 Kirchen im Werte 
von über 180 Millionen Dollars; 62409 Sonntagsfchulen mit 5091987 Schülern. 

D. Metbodismus in Kanada. Playter, History of Methodism in Canada, 
80 Toronto 1862; Corniſh, —— of Methodism in Canada, Toronto 1881; Ryerson, 

Canadian Methodism, Its Epochs and Characteristies, Toronto 1882; Carmichael, Organic 
Union of Canadian Churches, Montreal 1887; Proceedings of the Annual Conferences of 
the Methodist Church, Toronto. (Wird jährlich publiziert.) 

1. Methodist Church of Canada. Der Methodismus wurde fchon im Jahre 1763 
85 durch engliiche Einwanderer in Neufundland eingeführt, im Jahre 1771 in Neu-Schottland. 

Die öftlihen Provinzen wurden zumeift von England aus mit Predigern verfeben, 
während die weitlichen Teile amerikanische Koloniften befiedelt wurden und in 
organifcher Verbindung mit der M. E. Ch. blieben. (Im Jahre 1774 fiedelten fih Embury, 
Barbara Hed und andere Pfälzer bei Montreal an; der erjte kanadiſche Neifeprediger, 

10 W. Blad, wohnte der Weihnachtskonferenz zu Baltimore bei). Bald wurde auch unter 
den Indianern miffioniert. Durch den Krieg von 1812 (zmifchen England und den Ver— 
einigten Staaten) wurde das Werk empfindlich geftört; die amerikanischen Prediger mußten 
Kanada verlaffen; mande Gemeinden blieben ohne Prediger und wandten fih nach Eng- 
land, von wo aus fie firchlich verforgt wurden. Sp faßten auch die (englifchen) Wes— 

45 leyaner feiten Fuß in Kanada. Auch nad) Beendigung des Krieges fonnten die Ge— 
meinden der M. E. Ch. feine geſetzlichen Rechte erlangen, da fie unter Kontrolle einer 
„ausländischen“ Kirche ftanden. Im Jahre 1824 wurde eine feparate Konferenz von Kanada 
organifiert, und durch die Generalfonferen; von 1828 erhielt das fanadifche Werk völlige 
Selbitftändigfeit. Die Wesleyaner, die ſich unter dem Namen Wesleyan Methodist 

60 Church in British North America organiſiert hatten, dehnten ſich beſonders in den 
öftlihen Provinzen aus. Etwas fpäter wurden durd Einwanderer von England einige 
andere Zweige des englischen Metbodismus eingeführt, die Wesleyan New Connection, 
Primitive Methodist Church und Bible Christian Church. Im Jahre 1874 vereinigten 
fih die Wesleyan New Connection und die Wesleyan Methodist Church, 1883 

55 ſchloſſen ich die drei anderen Zeige diefer Vereinigung an und bilden jeitvem die 
Methodist Church of Canada. Die vereinigte Metbodijtenkirche zählte 1633 Prediger, 
169803 Glieder und beſaß Kircheneigentum im Werte von 9130807 Dollar. Im Jahre 1900 
betrug ihre Gliederzabl 284901, die Zahl der Prediger 2032. Die Kirche treibt Miſſion 
unter den Indianern, Chinefen und Japaneſen GCanadas und auch in Japan (34 Miſ— 

60 jionare und 2355 Glieder) und Weſt-China (7 Mifftonare), Sie unterhält im ganzen 
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533 Miffionsitationen mit 647 Miffionaren und Helfern. Im Jahre 1900 betrug die Mif- 
fionsfollefte 265979 Dollar (fiehe 77 Annual Report of the Missonary Society 
of the Methodist Church, Toronto 1901). Die bedeutendfte Hochichule iſt Vietoria 
University zu Toronto, ferner find 9 andere Schulen mit 2201 Studenten unter Zeitung 
der Kirche (fiebe 171% Annual Report of the Educational Society, Toronto 1901). 6 
Buchgeſchäfte befinden fich in Toronto, Halifar und Montreal, wo die offiziellen Organe: 
The Christian Guardian, The Wesleyan, The Methodist Magazine, The Epworth 
Era, publiziert werden. 

2. British Methodist Episcopal Church. Die Gründung diefer aus 
Negern bejtebenden Gemeinfchaft fand im Jahre 1856 Statt, in welchem Jahre die kanadiſchen 10 
Gemeinden der African M. E. Ch. jelbititändig organifiert wurden. 

E. Berwandte Kirchen. 1. United Brethren in Christ. (Vereinigte 
Brüder.) Diseipline of the Church of the United Brethren in Christ, Contains a state- 
ment of the Origin of the Church, Confession of Faith, the Constitution, and the Rules 
of Government. Auch in Deutidh.; Drury, Disciplines of the U. B. in Christ from 1814 15 
till 1841; Minutes of General Conference of the U. B, from 1873—1897; Naft, Katechis: 
mus für die deutichen Gemeinden der U, B. in Chriſto; Frig, Leitfaden zur Kirchengeſchichte 
und der Entjtehung und Lehren der Kirche der U. B. in Chrijto; Kephart, Manual of Church 
Discipline; Weaver, Practical Comment on the Confession of Faith of the U. B. in 
Christ; Shuey, Handbook of the U. B. in Christ; Daniel Berger, History of the Church » 
of the U. B. Prepared and published under the direction of the General Conference; 
fear Book of the U. B. (wird jedes Jahr herausgegeben); Drury, Rev. Philip William 

Ötterbein, Founder of the Church of the U. B. in Christ. — (Sämtlih erjhienen zu 
Dayton, Ohio im Verlag des U. B. Publishing House). 

Die Gründung diefer Gemeinfchaft, zuerft vielfach „deutiche Methodiften” genannt, 26 
fübrt zurüd auf den zu Dillenburg, Naffau, im Jabre 1726 geborenen und in Deutfchland 
tbeologisch ausgebildeten Philipp Wilhelm Otterbein. Er wanderte im Jahre 1752 nad) Yancajter 
Co. Pennſylvania aus und wirkte dort als reformierter Paſtor, bis er durch Vermittelung 
von Biſchof Asbury, mit welchem ibn berzliche Freundichaft verband, an eine deutiche 
reformierte Gemeinde nach Baltimore a wurde. Diterbein ſowie der lutheriſche so 
Paitor Swoop jchlofjen fib an Asbury an und folgten in ihrer Wirkfamfeit dem Bei- 
viele der Metbodiften. Sie ftießen bald auf MWiderjtand, doch fchloffen ſich gleichgefinnte 
Paſtoren ihnen an, die fih vom Jahre 1789 an zu regelmäßigen Konferenzen zufammen fanden. 
Unter diefen befand ſich Martin Böhm, deſſen Großvater als Pietift in feiner Heimat, 
der Schweiz, verfolgt worden und nad der Pfalz zu den Mennoniten geflohen mar 86 
(1. Hp. Böhm, The Patriarch of One Hundred Years, New-York). Im Jahre 
1800 wurde eine jeparate Organifation unter dem Namen United Brethren in Christ 
gegründet, Dtterbein und Böhm wurden als Superintendenten oder Bifchöfe gewählt, die 
Lehre und Kirchenordnung wurde feitgefegt und zwar in Anlehnung an die der Metbodiften, 
mit welchen die neue Kirche alle Eigentümlichkeiten teilte. Sie wirkten anfänglich unter «0 
den Deutſchen Pennſylvanias, wurden aber allmäblih engliſch, fo daß jest nur 2 ihrer 
48 Konferenzen deutich find. Eine Spaltung wurde im Sabre 1889 brrbeigeführt, indem 
eine Minorität der Prediger und Gemeinden eine von der Generaltonferenz angeordnete 
Verfaffungsänderung nicht anerfannte und fich als die eigentliche Kirche der U. B. profla- 
mierten. Da die beiden Zweige in Namen, Lehre und bis auf wenige Einzelheiten in 46 
Kirbenordnung übereinftimmen, nennt man die Majorität U. B. (New Constitution), 
die Minorität U. B. (Old Constitution). Letztere zäblen (1900) 619 Prediger und 
26296 Glieder; eritere 1833 Prediger, 239639 Glieder. Sie befiten 3235 Kirchen: 
gebäude im Werte von 5343294 Dollars; unterhalten die Otterbein University, das 
Union Biblical Seminary und 10 andere Schulen; treiben Miffion in Japan, Afrika, so 
Vorto Rico und haben ein Werk in Deutichland. Seit 1875 eriftiert ein Frauenmiſſions— 
verein, der bis 1899 273903 Dollar für Miffionszwede beigetragen hat. Seit 1899 
Young People’s Christian Union mit 1791 Wereinen und 71547 Gliedern. br 
Buchgeſchäft befindet fib in Dayton, Obio, wo das wöchentliche Religious Telescope, 
„Der Fröhliche Botfchafter”, „Quarterly Review“, „Watchword for Young People“, 56 
ſowie mehrere Sonntagsfchulzeitungen verlegt werden. — Die Vereinigten Brüder find 
in dem Artikel „Baptiften“ als eine Nebenpartei der Baptiften in Amerika aufgezäblt 
worden (Bd. II ©. 390); fie fteben jedoch in feiner Verbindung mit jener Kirche. 

2. Evangeliſche Bemeinthaft und Vereinigte Evangelifheftirdhe fiebe den 
Artikel Evangel. Gemeinfhaft. Bd. V ©. 667. 60 

F. Der deutſche Methbodismus in Amerila. „Der Chriſtliche Apologete“, 
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Deutjches Organ der Biſchöfl. Meth. Kirche. Erſcheint wöchentlich feit 1839, Cincinnati; 
„Haus und Herd“, erſcheint monatlid jeit 1872, Kincinnati; Kalender nebſt den Prototollen 
und Statiftiten ber deutſchen Konferenzen der Biſchöfl. Meth. Kirche. Erjcheint jedes Jahr; 
Jacoby, Geſchichte des amerifanifhen Methodismus (S. 186Ff.) Bremen 1870; Adam Miller, 

6 German Missions in the M. E. Ch., Cincinnati 1843; Adam Miller, Experiences of Ger- 
man Methodist Preachers, Cincinnati 1859; Meßmer, Fünfzig Jahre des deutichen Methodis- 
mus, Nocejter 1885; Georg Leonhard Mulfinger, Ein Lebensbild; G. N. Brennig, Bon 
Rom nad Zion; E. Riemenjhneider, Mein Lebensgang, Bremen 1882. — Eine reichhaltige 
Sammlung von Dokumenten, Berihten u. f. w. beſitzt das „Mufeum der biftorifchen Geſell— 

10 jchaft des deutihen Methodismus“ zu Cincinnati. 
Der Methodismus fam fchon früh mit dem Deutichtum in Pennfulvania und 

Maryland in Berührung. Unter den erjten Methodiftenpredigern befanden fich einige 
Deutſche, welche in deuticher Sprache ihren Landsleuten predigten, wie Simon Müller, 
Heinrihb Böhm, Jakob Gruber (vgl. Böhm, Reminiscences), Böhm überfegte mit 

15 Hilfe eines deutjchen Arztes namens Romer die methodiftiiche Kirchenordnung und ließ 
1500 Eremplare druden (Lehre und Zuchtordnung der Biichöflich-Methodiftiiche Kirche. 
Aus dem Englifchen überfegt. Auf Anraten des Ehrwürdigen Biichofs Asbury und der 
Philadelphiſchen Konferenz, unter der Anweiſung von Heinrich Böhm zum Drud be: 
fürdert. Lancafter, Pa. 1808). Es wurde aud der Verfuh gemacht, das Werk der 

% „Vereinigten Brüder”, welche als „Deutjche Metbodiften” bekannt waren, der Methodiften- 
firche einzuverleiben, er fcheiterte aber an dem Miderjtande von Biſchof Asbury und 
anderen, welche der Anfıcht waren, daß das Deutjchtum in Amerika binnen wenigen 
Jahren ausjterben werde. So entitanden die beiden feparaten Denominationen, die 
„Bereinigten Brüder” und die „Evangelifche Gemeinſchaft“, welche anfänglich ausſchließ— 

35 lic unter den Deutfchen wirkten. Die deutichen Metbodiften bilden feine jeparate Kirchen: 
gemeinschaft, fondern fie find organisch mit den drei englifchen Kirchen verbunden, welche 
unter den Deutfchen Amerikas wirken. Die Biſchöfl. Meth. Kirche des Südens bat eine 
deutſche Miffionsfonferenz (21 Neifeprediger, 17 Lokalprediger, 1294 Glieder, 30 Sonntags: 
jchulen, 192 Lehrer, 1135 Schüler) in Zoutfiana und Teras, die protejtantifche Methodiſtenkirche 

0 zählt 5 deutſche Gemeinden in Illinois und Indiana (vgl. Minutes of the First 
Annual Session of the Chicago German Mission Conference of the Meth. 
Prot. Ch. held at Elkhart Ind. 1898), weit bedeutender ift aber das deutjche Werk 
der Biſchöfl. Metb. Kirche. Dasjelbe nahm 1835 feinen Anfang, ale Dr. Wilhelm Naft 
als deutjcher Miffionar in Cincinnati, Obio angeftellt wurde. Naft, geboren 1807 zu 

8 Stuttgart, wurde von feinen ftreng gläubigen Eltern zum Pfarramt bejtimmt. Während 
des Konfirmationsunterrichtes erbielt der Anabe tiefe religiöje Eindrüde und gelangte zur 
Gewißheit der Vergebung feiner Sünden. Sein Wunſch war, nun ins Basler Mifjtons- 
haus einzutreten, doch fandte ihn fein Vater aufs Seminar nad Blaubeuren und fpäter 
nach Tübingen. An beiden Orten ftand er unter dem Einfluß von E. %. Bauer; in 

so Tübingen ſchloß er fih an feinen Mitjtudenten D. %. Strauß an. Naft geriet in ſchwere 
religiöje Zweifel, entfagte dem Studium der Theologie, zahlte die Studiengelder zurüd 
und widmete fich pbilologifchen und äjtbetifchen Studien. Im Jahre 1828 wanderte er 
nach Amerifa aus, wurde zuerft Hauslebrer in einer methodiſtiſchen Familie, ſodann nad) 
einander Sprachlehrer an der Militäralademie zu Weſt-Point, dem lutherifchen Seminar 

45 zu Gettysburg und dem Kenyon Gollege. Innerlich rubelos, bejuchte er metbodiftifche 
Gottesdienſte und fand fchließlich wieder Friede für feine Seele. 1835 wurde er als 
Neifeprediger in die Gincinnatisfonferenz aufgenommen (j. Golder: Nev. W. Naſt in 
Deutjch- Amerikanische Zeitfchrift für Theologie und Kirche, Mai 1899.) — Der geiftlich 
verrmahrlofte Zustand der Deutichen, welche in den dreißiger Jahren mafjenbaft ein- 

650 wanderten, ließ an manchen Orten den Wunſch nach deutjcher Predigt entjtehen, die An- 
gelegenbeit wurde in der methodiftifchen Preſſe erörtert und da man in Naft den paſſen— 
den Mann gefunden batte, wurde die deutjche Miffion eröffnet. Am Ende des eriten 
Jahres hatte Naft troß der größten Oppofition (die deutfchen Zeitungen Cineinnatis über- 
fchütteten ihn mit Hohn, und öfters wurde er jogar thätlich angegriffen) eine Eleine Ge- 

55 meinde von 12 Perſonen gefammelt. 1837 wurde der Katechismus und die „Allgemeinen 
Regeln“ der methodiſtiſchen Kirche in deutfcher Überfegung gedrudt, im Jahre 1839 wur: 
den die Mittel zur Herausgabe einer Wochenschrift „Der Chriftlihe Apologete” gefichert. 
Unter den Gehilfen, die fih bald um Naft fammelten, find bejonders zu nennen Adam 
Miller, ein Nachkomme deutjcher Mennoniten, ein eifriger Mitbegründer des deutfchen 

co Werkes (geft. 1901); Peter Schmuder, ein früherer lutberifcher Baftor, Johann Swahlen 
(geit. 1898), Wilhelm Ahrens (geft. 1901), Franz Nuelfen, Leonhard Mulfinger, Engel: 
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bard Riemenjchneider (geft. 1899) u.a. Das Werk dehnte ß nun raſch aus. In Pitt: 
burg organifierten fich eine Anzahl deutfcher Pietiften, die ſich den englifhen Methodiften 
angeſchloſſen batten, als eine deutſche Gemeinde, in Wheeling, Weft-Birginia, wurde die 
erite deutfche metbodiftifche Kirche gebaut. 1844 wurde das beutjche Werk in eigene 
Diftrifte eingeteilt, 1864 wurden deutſche jährliche Konferenzen organifiert. Die Aus: 5 
breitung des Werkes im einzelnen zu — S iſt hier nicht der Ort. Gegenwärtig 
(1901) zählt der deutſche Methodismus in Amerika 10 jährliche Konferenzen, 774 Pre— 
diger, 411 Lofalprediger, 62811 Glieder, 880 Sonntagsſchulen mit 11078 Lehrern und 
Beamten und 56116 Schülern, 596 Jugendbundvereine mit etwa 16000 Gliedern. Er 
befitst 878 Kirchengebäude im Wert von gegen 3’, Millionen Dollar, und 529 Prediger: 10 
wohnungen im Werte von beinahe 900000 Dollar. Die Gefamteinnabmen für alle 
firhlihen Zwecke beliefen 9 auf 771000 Dollar, über 11 Dollar pro Glied, davon 
etwa 70 Cents pro Glied für das Miſſionswerk (ſ. Golder in Deutſch-Amerikaniſcher 
Zeitſchrift für Theologie und Kirche, Januar 1899). An dem beſonderen Dankopfer von 
20 Millionen Dollars, das die Biſchöfl. Meth. Kirche zum Beginne des 20. Jahrhunderts 15 
fammelt, baben die deutjchen Methodiften etwa 7 Dollar pro Mitglied gefammelt. Das 
offizielle Organ iſt der wöchentlich erjcheinende, 32 Seiten jtarfe „Chrijtlihe Apologete“, 
von 1839—92 von Dr. W. Naft, jebt von deſſen Sobne, Dr. Albert J. Naſt und 
Dr. C. Golder redigiert; ferner publizieren fie das monatliche Familienmagazin „Haus 
und Herd,“ gegründet 1872 durch Dr. Xiebbart, jet redigiert von Dr. %. uns, die 20 
mwöchentlihen Sonntagfchulzeitichriften „Die Glode” und „Die Kleine Glode“, ſowie den 
vierteljäbrlichen „Bibelforfcher.” Außer den Gefangbühern und Sonntagsjhulbüchern 
wurden 410 Bücher und 700 Traftate in deutjcher Sprache herausgegeben. 

An böberen Schulen befist der deutiche Metbodismus 1. das Naſt theologijche 
Seminar zu Berea, Ohio mit 4 Profefjoren und 36 Studenten. Der Zjährige Kurjus 25 
desfelben jet Abfolvierung eines Collegialturfus voraus. Seit 1899 wird die inter: 
denominationelle Deutſch-Amerikaniſche Zeitjchrift für Theologie und Kirche von der Fakul— 
tät herausgegeben; 2. Deutſches Wallace Collegium zu Berea, Obio, mit welchem das 
Naft tbeol. Seminar verbunden ift. Die Anftalt wurde 1864 durch Dr. Naſt gegründet, 
ihr gegenwärtiger Präfident ift Dr. E. Riemenjchneider. Sie zählt 19 Lehrer, 223 Stu: so 
denten, bat Gebäude im Wert von 106000 Dollar und einen Unterhaltungsfond von 
12000 Dollar (j. „Der Bereaner,“ das monatliche Schulorgan); 3. Central Wesleyan 
College und theologiſches Seminar zu Warrenton, Mo.; 18 Lehrer, 294 Studierende, 
Wert des Eigentums 105000 Dollar, Unterbaltungsfond 78000 Dollar (f. The College 
Star; 4. Mt. Pleasant College zu Mit. Pleafant, Jowa, in Verbindung mit der Jowa 36 
Wesleyan University, 20 Lehrer (einjchließlich der an der englifchen Anſtalt angejtellten), 
115 Studierende, Wert des Eigentums 20000 Dollar, Unterbaltungsfond 28800 Dollar 
ſſ. Mt. Pleafant Wesleyaner); 5. Charles City College zu Charles, City, Jowa, 
13 Xebrer, 212 Studierende, Wert des Eigentums 55000 Dollar, Unterhaltungsfond 
24000 Dollar (ſ. The School Quarterly); 6. St. Paul’s College zu St. Paul so 
Bart, Minn., 7 Lehrer, 75 Studierende, Wert des Eigentums 45000 Dollar; 7. Blinn 
Memorial College zu Brenham, Texas, 7 Lehrer, 130 Studierende, Wert des Eigen: 
tums 16000 Dollar, Unterhaltungsfond 33000 Dollar (ſ. Der Teras Stern); 8. Enter- 
prise Normal Academy zu Enterprije, Kanjas. An Wobltbätigkeitsanjtalten find zu 
nennen die Waiſenhäuſer zu Berea, Obio (gegründet 1864, Wert des Eigentums 120000 Dollar, 45 
136 Kinder) und zu Warrenton, Mo. (Wert des Eigentums 25000 Dollar, 84 Kinder); 
das Altenheim zu Duinch, Jllinois (gegründet 1889, Wert des Eigentums 16000 Dollar, 
32 Injaflen); das Diatonifjenmutterhaus und „Bethesda Hospital“ zu Cincinnati, 
Ohio mit 40 Schweitern, Eigentum im Werte von 90000 Dollar und Zweiganſtalten 
Ind. Milmaufee, Wis. und La Croſſe, Wis.; die Diafonifjenanftalten zu Brooklyn so 
(7 Schweſtern), Chicago (7 Schweitern), Youisville (6 Schweitern) (ſ. Golder, Geſchichte 
der weibliben Diakonie S. 296 ff., Bethesda, monatlihes Organ des Mutterhaufes). 
Tiefe Diakoniffenbäufer ftehen unter Leitung einer Gentralbebörde, bejtehend aus Ver: 
tretern der jährlichen Konferenzen und der verjchiedenen Anftalten. 

II. Zebre und Eigentümlicdhfeiten. — 1. Quellen. Die Glaubensartifel fiehe in 56 
den Kirhenordnungen und in Schaff, Creeds of Christendom, III, 822 ff.; The Works of 
John Wesley, 7 Bde, 1831; The complete Works of Rev. John Fletcher, 4 Bde, 1831; 
Annual Minutes of the Methodist Conferences from the First held in London by the Late 
Rev. J. Wesley in 1744; Arminian Magazine ſeit 1778; Richard Watson, Theological 
Institutes, 2 ®de; vgl. H. D. Decanver, Catalogue of Works in Refutation of Methodism 60 
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from its Origin in 1729 to the Present Time, Philadelphia 1846 (277 Titel); Osborn, 
Outlines of Wesleyan Bibliography or a Record of Methodist Literature from the 
Beginning, London 1869. — 2. Gejamtdarftellungen von jeiten amerikaniſcher Mtethodiiten. 
M. Raymond, Systematie Theology, 3 Bde; J. Miley, Systematic Theology, 2 Bde, 1893; 

ö R.S. Foster, Studies in Christianity, 7 Bde, 1898 ff.; Mc Clintock and Strong, Cyclopaedia 
of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Science and Literature, 18 Bde, New-York 1859 ff. 
(die dogmatiſchen Artikel); Jacoby, Kurzer Inbegriff der hriftlichen Glaubensiehre, Bremen 1855; 
Naft, Der größere Katechismus für die deutjchen Gemeinden der Biſchöfl. Meth. Kirche. 
Mit Genehmigung der Generaltonferenz herausgegeben, Cincinnati und Bremen; Sulzberger, 

10 Erklärung der Glaubensartifel und Hauptlehren der Methodiftenkirche, Bremen; Sulzberger, 
Chriſtliche Glaubenslehre, 2. Aufl., Bremen 1886; Hülfter, Die chriſtliche Glaubenslehre 
vom Standpunkte des Methodismus, 1888; W. F. Warren, Syſtematiſche Theologie, Bremen 
1865 (nur Bd I „Einleitung“ erſchienen. Auf Seite 168 ff. eine Bibliographie methodijtiicher 
Fitteratur); Nippert, Leitfaden zur chriftlihen Glaubens: und GSittenlehre, Bremen 1881; 

15 C. F. Paulus, Das hriftliche Heilsleben, 1900. — 3. Monographien; Garrison, Probationers 
Handbook. Auch in Deutih: Handbüdjlein für Probeglieder; Bass, Probationers Manual; 
Hawley, Manual of Methodism, 1869; Marvin, The Doctrinal Integrity of Methodism, 
St. Louis 1878; Curtiss, Arminianism in History; Miley, The Atonement in Christ; Merrill, 
Atonement, 1901; Hare, Scripture Doctrine of Justification; Davies, Treatise on Justification ; 

20 Merrill, Aspects of Christian Experience. In Deutih: Die KHrijtlide Erfahrung auf den 
verjchiedenen gr des Gnadenwertes, 1883; Foster, Philosophy of Christian rience. 
Ueber die Taufe: Merrill, Christian Baptism; Hibbard, Christian Baptism; Hughey, Baptismal 
Remission; über Heiligung: Wesley, Plain Account of Christian Perfection. Auch in Deutih: 
Eine kurze Erklärung der chriſtlichen Vollkommenheit; J. Fletcher, Christian Perfection ; 

25 Geo. Ped, The Scripture Doctrine of Christian Perfection; D. Steele, Looe Enthroned, 
Essay on Evangelical Perfection; J. T. Peck, The Central Idea of Christianity; Foster, 
Christian Purity; Lowrey, Possibilities of Grace; Mudge, Growth in Holiness Toward 
Perfection or Progressive Sanctification, 1895; dagegen: D. Steele: A Defense of Christian 
Perfection und Dunn, Manual of Holiness. — Huntington, Sin and Holiness or What it 

30 is to be Holy, 1898; Rodemeyer, Bibliihe Heiligung, 2. Aufl., Bremen 1879. Beitjchriften 
Guide to Holiness und Wegweifer zur Heiligung, herausgegeben von H. Grengenberg. 

In feiner Lehre ftimmt der amerikanische Methodismus mit dem englifchen überein. 
Die 25 Glaubensartifel, welche feine doftrinelle Baſis bilden, und melde „nicht wider: 
rufen, verändert, noch mit anderen vertaufcht werden dürfen” (KO 8 67), find die Wesleyſche 

35 Bearbeitung der 39 A. der anglikaniſchen Kirche, mit Ausnahme von A. 23, weldyer von 
der Regierung der Vereinigten Staaten bandelt und erit 1804 angenommen wurde. 
Daneben gelten als „standards“ methobdiftifcher Lehre Wesleys 58 vor 1771 veröffent- 
lichte Predigten und feine Notes on the New Testament (eine Abkürzung von Bengels 
Gnomon, ſ. Preface). In Übereinftimmung mit dem urfprünglichen Weſen des Me- 

40 thodismus, der nicht eine Reformation der Lehre, fondern des Lebens, nicht Gründung 
einer Kirche, jondern Erweckung und Vertiefung des geiftlichen Yebens bezweckte, bat auch 
der amerikanische Metbodismus die methodiftiichen Eigentümlidhkeiten nicht in Glaubens- 
artifeln formuliert. In der methodiftiichen Predigt werden diejelben jedoch beitimmt und 
übereinjtimmend vorgetragen. Die bejonders betonten Lehren find: 1. Die Allgemeinheit 

45 der Sünde und des Verderbens der menfchlichen Natur und die Allgemeinheit der gött- 
lihen Gnade. Die vorlaufende Gnade wirft univerfell und unmittelbar, nicht gebunden 
an Kirche, Sakrament oder göttliches Erwählungsdekret. Kein Menſch ſteht nur unter 
dem Einfluß der Sünde, jondern auch unter dem der Gnade, mwodurd er in den Stand 
gefeßt wird, die Bedingungen des Heils anzunehmen oder zu verwerfen, jo daß „das 

so Heil oder Nichtheil eines jeden Menſchen lediglib von feinem eigenen freien Verhalten 
gegenüber den Einflüffen des Heiligen Geiftes abbängt” (j. Miley, Spit. Theol. II, 241 
immediate or unconditional benefits of the atonement). 2. Die Notwendigkeit 
der Buße und der Wiedergeburt. Buße oder Sinnesänderung beiteht „darin, daß man 
jeine Sünden mit Scham und Webmut erfennt und befennt, diejelben haſſet und läßt 

55 und ſich von Herzen zu Gott kehrt“ (Naft, Katechismus Fr. 282). Die Wiedergeburt ift 
„die große Veränderung, welche Gott in der Seele wirkt, wenn er fie in Chriſto Jeſu 
erneuert nach dem Ebenbilde Gottes, wodurd wir Kinder Gottes werden” (Katechismus 
Ft. 293). Diefe Veränderung geſchieht nicht in der Taufe, fondern fie wird von Gott 
zu gleicher Zeit mit der dur den Glauben erlangten Rechtfertigung („diejenige That 

co Gottes, wodurd er mir aus freier Gnade alle meine Sünden um Chriſti willen vergiebt,‘ 
Kate. Fr. 289) gewirkt. Daß der Methodismus eine beitimmte Methode für das Ent: 
fteben und den Verlauf der Buße lehre oder daß jeder Methodift Zeit und Ort feiner 
Belchrung (Welcher andere Ausdrud wird gebraudyt, um die große Veränderung zu be 
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zeichnen, welche jeder Sünder erfahren muß, um in den Himmel zu fommen? Antw.: 
Die Belehrung, welches Wort das bezeichnet, mas der Menjch zu tbun bat, während die 
Wiedergeburt das ift, was Gott allein tbun kann.” Katech. Fr. 294) angeben müſſe, ift 
eine unbegründete Behauptung. Noch kein methodiſtiſcher Dogmatiker hat je derartiges 
gelebt. Der Name Methodismus hat nichts mit einer Heilsmethode zu thun, jondern 6 
wurde den Brüdern Wesley und ihren Genofjen vom „heiligen Klub“ während ihrer 
Studentenzeit zu Orford als Spottname ihres jtreng methodiſchen Lebenswandels wegen 
aegeben, it aljo lange vor Wesleys Bekehrung entitanden, zu einer Zeit, da er noch nicht 
die lebendige Glaubenserfahrung gemacht hatte, fondern wie Luther im Klojter durch) 
allerlei gejegliche Werke das Heil feiner Seele zu erlangen ſuchte (Stevens, History of 10 
Methodism. I, 72 f.). . Die metbodiftifche Lehre von der Buße wird Har und treffend 
von Paulus (Das chriftlihe Heilsleben) dargelegt. Er definiert Buße als „die völlige, 
rütbaltlofe Abkehr von der Sünde, die fihb in die 3 Momente der Sündenerfenntnis, 
der Neue über die Sünde und der Sehnſucht nad Erlöfung von der Sünde zerlegen 
läßt” und jchreibt: „In der Erfahrung der einzelnen nimmt die Buße, troß der Gleich- ı5 
beit ibrer weſentlichen Momente, die mannigfaltigjten Formen an. Es läßt ſich daber 
ebenjo wenig eine bejtimmte Zeit für die Dauer oder eine bejtimmte Form für die 
Auferungen der Buße feitjtellen, als ein bejtimmter Grad der ntenfität des Buß: 
jhmerzes oder Bußkampfes. Wo der Geift des Herren ift, da iſt Freiheit. Nur die An: 
maßung eines engberzigen Fanatismus kann bier fefte Schranfen ziehen und bejtimmte 20 
Formen vorjchreiben wollen. Für das Leben gelten Pi Borjchriften nicht; da werden 
vielmehr die Außerungsformen der Buße aufs manchfachſte modifiziert. Hier erfcheint fie 
vorwiegend als ein Akt Har bewußten, nüchternen Wollen, dort als das Nejultat einer 
übermächtigen Steigerung des religiöfen Gefühls; bier gleicht fie mehr dem jtillen Schmerze 
des liebenden Kindes, das trog dem Bewußtſein feiner Schuld und Strafbarkeit nicht an 26 
des Vaters Liebe zweifeln kann, dort mehr der Angjt wilder Verzweiflung, wie fie den 
Verbrecher ergreift, dem das Geſetz das Todesurteil gejprochen bat; bier —* die Angſt 
vor der Hölle im Vordergrund, dort die Sehnſucht nach Erlöſung; hier reichen die An— 
fänge der Buße zurück bis in die früheſte Jugendzeit, und ihr Verlauf erſcheint als ein 
allmählich Fortjchreitender, fich ſtets vertiefender Prozeß der Yosfagung von Sünde und so 
Welt, dort dritt fie plöglich ein mit einer gewaltigen Erjchütterung nicht nur des geiftigen, 
jondern auch des leiblichen Yebens, jo daß fih der Bußkampf fogar bis zum „Bußframpf“ 
Heigert” (S. 111). — 3. Die Gewißheit des Heils oder das Zeugnis des bl. Geiſtes. 
Die Heilsgewißbeit wird nicht als eine unumgängliche Bedingung der Seligfeit, wohl 
aber ala ein allen Gläubigen verheißenes föjtliches Vorrecht aufnefaßt. Diefelbe iſt nicht 85 
an die Saframente gebunden, fondern wird nah Rö 8, 16 dur das birefte Zeugnis 
des bl. Gerjtes bewirkt. „Der Geiſt Gottes iſt die zeugende Perſon und mas er 
uns bezeugt, ift, daß wir Gottes Kinder find“ (Wesley). Daß wir nicht mehr den Geift 
der Anechtjchaft und der Furcht empfangen, fondern den Geift der Kindichaft, „ift die 
Gabe des bi. Geiftes und wird den Gläubigen gegeben, weil fie Gottes Kinder «0 
find, nicht um fie zu ſolchen zu machen. Er bezeugt ihnen ihre Kindichaft, ſobald fie aus 
dem Geifte geboren find, und ift fomit das Zeugnis des Geiftes etwas Unterjchiedliches 
von dem, was der Geift in der Wiedergeburt wirft. Es ift etwas diefem Werke Hinzu: 
gefügtes, um dem Herzen das Daſein und die Echtheit desjelben zu bezeugen: «8 iſt das 
gewiſſe Siegel, das Gott den Seinen aufdrüdt, das Unterpfand der verheigenen Gnade” 46 
Merrill, Chriftl. Erfahrung ©. 129). Dieſe ſubjektive Gewißheit, die durch den unmittel- 
baren Einfluß des Geiftes Gottes „auf eine mächtige obgleich unerklärliche Weiſe“ (Wesley) 
witande kommt, ift nicht eine bloße Gefühlserregung, Einbildung oder Schwärmerei, 
ſondern fie ift gegen diefen Selbitbetrug geſchützt durch die diefem Zeugnis boraufgehenden 
und nachfolgenden Kennzeichen, Buße, Glaube, Vergebung der Sünden, Wiedergeburt, 50 
wabrbaft gottjeliger geiftliher Wandel. „Ein jeder, welder vor Selbjtbetrug bewahrt 
bleiben möchte, wird bei forgfältiger und aufrichtiger Prüfung diefer Kennzeichen nicht die 
Finſternis für Licht halten, und den zwifchen dem twirklichen und nur angemaßten Zeugnis 
der Kindſchaft beftebenden großen Unterjchied jo bejtimmt erfennen, daß er nicht das eine 
mit dem andern verwechſelt. So wenig es Schwwärmerei tft, den Baum an feinen Früchten 56 
zu erkennen, fo wenig fann das Bekenntnis der Erfahrung vom Zeugnis der Kindſchaft 
Shwärmerei genannt werden, wenn diefelbe mit den bibliichen Merkmalen unzweideutig 
übereinftimmt” (Sulzberger, Glaubenslehre S. 429). — 4. Die völlige Liebe oder chriſt— 
liche Volllommenbeit. Dieje Lehre nimmt im Methodismus eine fold zentrale Stellung 
ein, daß fie von Warren als „das formale Brinzip des Methodismus” (Syſt. Theol. S. 149), 60 
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von Stevens als „die große, machtgebende dee des Methodismus“ (History of Me- 
thodism I, 406), von Peck als die „Zentralidee des Chriftentums“ (Central Idea of 
Christianit ) bezeichnet wird. Sie ift nicht autoritativ formuliert worden, es wird aber 
von allen Methodiſten übereinjtimmend gelehrt, daß es das Vorreht und die Aufgabe 

5 eines jeden Gläubigen it, ein Xeben der völligen Liebe und des bejtändigen Sieges über 
jede erfannte Sünde im Glauben an Jejum führen zu dürfen. „Das Prinzip der chriit- 
lichen Vollkommenheit iſt nach Wesley die völlige Liebe zu Gott und zu unjerem Nächiten, 
und die Frucht derfelben die Reinheit des Herzens und Lebens. Da diefelbe weder eine 
abfolute, noch eine paradiejische, noch eine geſetzlich-moſaiſche, — eine chriſtliche Voll: 

10 fommenbeit ift, jo jchließt fie Wachstum in der Gnade und Erkenntnis, menſchliche Mängel 
und Gebrechen, Verfuhungen, Prüfungen und möglichen Abfall nicht aus und bedarf 
ftets des Verfühnungsopfers Chrijti. Sie wird allein durch den Glauben an Chriftum, 
al3 an unfern vollendeten Erlöfer, erlangt und bewahrt“ (Sulzberger, a. a. D. 445). 
Es herrſcht jedoch Meinungsverſchiedenheit binfichtlih der Art und Weife, wie diefer Stand 

15 der chriftlihen Vollkommenheit erreicht werde; die einen nehmen einen definitiven, auf die 
Nechtfertigung folgenden ziveiten Aft an (second blessing), die anderen jehen darin das 
allmählih zu erreichende Wachstum der in der Rechtfertigung begonnenen Heiligung 
(f. Miley, Syſt. Theol. II, 354 ff.); und während einige eine völlige Ausrottung (era- 
dieation) der angeborenen Sündbaftigfeit annehmen (ſ. Lowry, Possibilities of Grace), 

20 jo lehren die meijten eine völlige Unterdrüdung (suppression) der fündhaften Neigungen 
(jo Foſter, Christian Purity, ©. 74, „power of suppression or subjugation over 
the remnants of depravity“; Whedon, Commentary on Rom. VII, Wiley, a. a. D. 
©. 364.). 

Eigentümlichfeiten. Der amerikanische Methodismus war von Anfang an und ift 
25 heute noch „feinem Weſen nach eine Erwedungsfirche, feiner Organifation nach eine Miffions: 

firche”. Seine Prediger, wenn auch oft der theologiichen Bildung ermangelnd, waren 
zumeift „Männer von unermüblichem Eifer für die Nettung unfterblicher Seelen, von 
energiſchem Miffionsgeifte, gefunden, praftiihen Verjtand, populärer und eindringlicher 
Beredſamkeit“ (Schaft). Seine Predigt trägt durchweg evangeliftiiches Gepräge; „im all: 

30 gemeinen ijt die beite Methode des Predigers: 1. von der Sünde zu überzeugen, 2. Chriſtum 
anzubieten, 3. einzuladen, 4. zu erbauen; und alles diejes einigermaßen in jeder Predigt 
zu thun“ (KO 8 134). Daß aber die methodiftiiche Predigt ausſchließlich die Gefühle 
erregen will, ift eine unbegründete Behauptung. Man muß unterjcheiden zwiſchen dem 
primitiven fulturellen und geiftlihen Zuftande der Pionierbevölferung Amerifas und den 

85 heutigen Verhältniffen, ebenjo zwiſchen den äußerft lebhaften Berfammlungen der unge: 
ildeten, naiven Neger und den religiöfen Bedürfniffen einer gebildeten amerikaniſchen 

(Gemeinde. , Männer wie der ermordete Präfident Me Kinley ſowie viele in den höchiten 
Staatlichen Amtern ſtehende Polititer und Juriften, wären wohl faum zeitlebens Metbodijten, 
wenn der Methodismus nur ihre Gefühle bearbeitete. Ihren Höhepunkt erreichte Die 

40 methodiftifche Ertwedungspredigt auf den „Yagerverfammlungen‘“ (camp meetings). Dieje 
im Sabre 1799 in einer Presbyterianer-Gemeinde zuerit entjtandenen Verfammlungen wurden 
jehr rajch allgemein eingeführt. „Mebr als 10 000—20 000 Menſchen famen oft bei diefen 
Helegenbeiten zufammen, gewöhnlich ward eine Woche ausſchließlich mit gottjeligen Übungen 
zugebracht, während die Yeute in Zelten oder Buben mohnten, die um den Predigtitand 

45 ber arrangiert waren. Hellflammende, auf Gerüften erhöhte Feuer erleuchteten nachts den 
Platz, wo nad beftimmten Regeln und von einer temporären Polizei Ordnung ‚gebalten 
wurde. Eie erhielten bald den Namen ‚Allgemeine Yagerverfammlungen‘, weil alle Kirchen: 
parteien ſich daran beteiligten” (Stevens, Hist. of M. E. Ch. I, 260). Dieje Ver: 
jammlungen finden auch heute noch jtatt, wenn auch zum Teil in ettwas anderer Weile. 

so Während in den neueren Gegenden des Weſtens = der primitive Charakter zu Tage 
tritt, find in den älteren Gebieten an den Lagerverfammlungsitellen permamente Villen: 
folonien entjtanden, mit Hotels, Penfjionen, großen „tabernacles“, wo Hunderte von 
Familien ihre Sommerfrifche zubringen. Ocean Grove, Marthas Vineyard, Round Lake, 
Chautauqua, Lakeſide zählen zu den beliebtejten Sommerfrijden, da dort feine weltlichen 

55 VBergnügungen geduldet werben und dem geiftigen wie geiftlihen Bedürfnis durch Vorträge 
und Bibelfurfe Rechnung getragen wird. Die eigentliche Yagerverfammlung dauert ge 
wöhnlich eine Woche (3. ©. Swallotv, Camp Meetings, Their Origin, History and 
Utility). — Die befonderen, faft jedes Jahr in beinahe allen Gemeinden jtattfindenden, 
oft mehrere Wochen dauernden Evangelifationsverfammlungen (Revivals, Protracted 

so Meetings, anhaltende Verfammlungen) find jegt nicht mehr bloß dem Methodismus eigens 
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tümlich, jondern baben fich bei den anderen Kirchen eingebürgert und gehören geradezu zum 
Weſen des amerifanifchen Kirchentums. Vielfach berricht der Gebrauch „erivedte und beil- 
ſuchende“ Perſonen, welche wünjchen, daß man mit ihnen oder für fie bete, aufzufordern, 
fih zu erbeben oder zum „Altar (mourners bench, „Bußbank,“ eine von Metbodijten 
jelten, von ihren Gegnern oft gebrauchter Ausdrud) zu treten oder zu einer Nachverfamm: 6 
lung zurüdzubleiben. Dem Methodismus eigentümlich find immer noch die „Yiebesfejte” 
und Klaſſen“. Bet eriteren wird in Anlehnung an die urchriftlichen Agapen Brot und Waſſer 
zum Zeichen der brüderlichen Gemeinjchaft berumgereichht und die Zeit mit Singen und 
freien Bekenntniſſen, Mitteilungen von Gnadenerfabrungen zugebradt. Das Klaſſenſyſtem 
war bei den großen Bezirken, welche die Neifeprediger früber zu bedienen batten, von be: 10 
fonderer Wichtigkeit, um das geiftliche Yeben rege zu halten und die Kirchenzucht zu band: 
baben. Der Zweck der Urganifation von Klaſſen, die wo möglich aus nicht mehr als 
2) Perfonen bejteben und ſich wöchentlich verfammeln follen, ijt: 1. eine Baftoralaufficht 
zu erzielen, von welcher tbatjächlich jedes Glied der Kirche erreicht wird; 2. eine zum ge: 
meinſchaftlichen Gebet, zu gegenfeitiger Belehrung, Aufmunterung und Ermahnung be 
ſtimmte Verſammlung einzufübren und aufrecht zu erhalten als ein jegensreiches Gnadenmittel; 
3. wenn es verlangt wird, in der Durchführung des firchlichen Finanzplanes bebilflich zu 
fein” (KO S 50). In manden Gemeinden it, ſeitdem die Amtszeit der Prediger ver: 
längert worden ift, das Klaßſyſtem eingegangen, und an Stelle der einzelnen Klaſſen it 
eine ſonntägliche „allgemeine Klaßverjammlung” (Belenntnisitunde) oder die wöchentliche 20 
Bet: und Erfahrungsitunde bezw. die Befenntnisftunde des Jugendbundes getreten (ſ. RO 
s 50—55. — 5%. Atfinfon, The Class Leader, His work and how to do it; J. 9. 
Vincent, The Class Meeting, Methodist Review, September 1901). — Bezüglich) 
der Ordnung der jonntäglichen Gottesdienfte berrichte bis vor wenigen Jahren völlige 
Freiheit. Erſt die Generalfonferenz von 1892 ſetzte die folgende Ordnung feit: 1. Vrä: 25 
ludium auf der Orgel; 2. Gemeindegefang, jtebend; 3. das apojtolifche Glaubensbefenntnis; 
4. Gebet, weldes mit dem Gebet des Herrn, das alle laut mitbeten, jchließen foll; 5. Lied 
vom Gemeindechor; 6. Schriftleftion aus dem AT. Wenn diejelbe aus den Pſalmen ge: 
nommen wird, jo mag fie in reſponſiver Weife gelefen werden; 7. Singen des Gloria 
Patri; 8. Schriftleftion aus dem NT; 9. Kollefte und Bekanntmachungen; 10. Ge: 30 
meindegefang, ftebend; 11. Predigt; 12. Kurzes Schlußgebet, worin der Segen Gottes 
auf Das gepredigte Wort berabgeflebt wird; 13. Gemeindegefang mit der Dorologie 
Ihließend; 14. der apoitolifhe Segen. Nr. 1,3, 5, 7 fünnen weggelaflen werden (KO 
$ 56). — Die vorgejchriebenen Rituale für Taufe, Abendmahl, Aufnabme von Mit: 
aliedern, Trauung, Begräbnisfeier, Weihe und Ordination, Editeinlegung und Kirchen: 86 
einweihung, Einjegnung von Diakonifjen finden fih in der KO S 442—463 und Anbang 
S 55 (R. G. Cooke, History of the Ritual of the M. E. Church). 

VBerfaffung und Ordnung. — R. Emory, History of the Discipline of the M. 
E. Ch. 1851, 1864; D. Sherman, History of the Revisions of the Discipline of the M. E. Ch. 
1874, 1888; J. J. Tigert, Constitutional History of American Episcopal Methodism, 40 
Nashville, Tenn.; S. M. Merrill, Digest of Methodist Law 1885, 1901; Baker, Guide in 
the Administration of the Discipline 1876; G. H. Dryer, Manual for Church Öfficers; 
H. N. Mc Tyeire, Catechism on Church Government with Special Reference to that of 
the M. E. Ch. South; J. W. Henry and W. L. Harris, Ecclesiastical Law and Rules of 
Evidence; Th. A. Morris, Discourse on Methodist Church Polity; Th. E. Bond, The 4 
Economy of Methodism Illustrated and Defended 1852; J. T. Crane, Methodism and its 
Methods. 1876; D. Dorchester, The Why of Methodism 1887; Th. B. Neely, Evolution of 
Episcopacy and Organic Methodism; Neely, History of the Origin and Development of 
the Governing Conference in Methodism 1893; Potts, Pastor and People 1879. 

Nebit feiner Yebre und dem Eifer feiner Anbänger bat der Methodismus von jeber 50 
jeinen Erfolg feiner Organijation zugejchrieben. Diejelbe entitamınt dem organifatorischen 
Genie Wesleys, hat aber im Yauf der Zeit bedeutende Modififationen durchgemacht, „um 
den neuen Anjprücen, welche durd das Wachstum der Kirche an fie gejtellt wurden, 
gerecht zu werden” (KO Biichöfliche Anrede). Die gefammte Verwaltung liegt in Händen 
dreier Kreife von Stonferenzen, den „WVierteljäbrlichen”, den „Jährlichen“ und der General: 55 
Konferenz. Jede einzelne Gemeinde jtebt unter Yeitung der „Bierteljäbrlichen Konferenz“, 
jo genannt, weil fie viermal des Jahres in Sitzung tritt. Sie beitebt aus allen Beamten 
der Gemeinde, nämlich den Neije: und Yofalpredigern, den Ermabnern, Klaßführern, Ber: 
mwaltern, Truftees, Superintendenten der Sonntagsichulen und Präjidenten der Jugend— 
bereine; den Vorſitz führt der „Boritebende Alteſte“ oder deſſen Stellvertreter. Sie 60 
beauffihtigt alle Gemeindeangelegenbeiten, ernennt oder bejtätigt ſamtliche Beamte (aus: 

Real:Encyllopäbie für Theologie und Kirche. 3. A. XIII. 5) 

— 5 
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genommen den „Auffichtsprediger”), nimmt deren Berichte, ſowie den Bericht des Predigers 
entgegen, verwaltet jfämtliche Finanzen und das Eigentum der Gemeinde, bejtimmt den 
Gehalt des Predigers, u. j. w. Damit den Angelegenheiten der Gemeinde fowie den 
MWohlthätigkeitsanftalten die gebübrende Aufmerkſamkeit geſchenkt werde, ernennt fie aus 

5 den Reihen der Gemeindeglieder Ausſchüſſe für 1. Miffionen,; 2. Kirchenbau; 3. Sonn: 
tagsſchulen; 4. Traftate; 5. Mäßigkeitsſache; 6. Erziehungsſache; 7. Geſellſchaft für be: 
freite Sklaven; 8. Kirchenbücher; 9. Predigerwohnung und Austattung; 10. Kirchenmufit; 
11. Beitimmung des PBredigergebalts und andere fpezielle Ausſchüſſe, welche im Verein 
mit dem Prediger handeln und der Konferenz berichten. Die vierteljäbrlihe Konferenz 

10 kann fihb auch als „Kirchenvorftand“ organifieren und unter dem Vorſitze des Predigers 
monatlich oder öfters fich verfammeln; die Beichlüffe müffen jedoch von einer regelmäßigen 
Verfammlung der vierteljährlihen Konferenz bejtätigt werden. Der Vorſtand oder Die 
Klapführer- und Verwalter-Verfammlung berichtet auch bezüglich franfer oder finanziell 
bebürftiger Glieder und empfiehlt Probegliever zur Aufnahme in volle Verbindung (KO 

15 $ 96—102). Je 20-50 Gemeinden bilden einen Diſtrikt, über melden der „Vor: 
jtebende Altefte” die Aufficht führt, und 2—6 Diftrikte bilden eine „Jährliche Konferenz“. 
(Die Diftriktstonferenzen, KO S 88—92 find zumeift eingegangen.) Diejelbe bejteht nur 
aus Neifepredigern und verjammelt fich jährlih unter dem Vorſitze eines Biſchofs. Cie 
nimmt Prediger auf, prüft den Charakter jedes Predigers, empfiehlt zur Ordination, unter: 

20 fucht etwaige Klagen gegen Prediger, bat Disziplinargewalt über diefelben, nimmt die 
Berichte derjelben fowie alle während des Jahres für mwohltbätige Zivede eingegangenen 
Gelder entgegen, führt die Aufficht über etwaige Konferenzanftalten wie Schulen, Waifen: 
bäufer, Diafonifjenanftalten u. j. w. und an der Roc weiſt der Bifchof jedem 
Prediger fein Arbeitsfeld für das fommende Jahr an (KO S 69—85). Die General: 

25 fonferenz, die höchſte gefeßgebende Behörde, verfammelt fih alle 4 Jahre und bejtebt aus 
Predigern (je ein Delegat auf 45 Glieder einer jährlichen Konferenz) und aus der gleichen 
Anzahl von Laien. Die Yaienvertretung wurde erſt 1872 eingeführt; zuerſt nur 2 Yaien 
aus dem Gebiete jeder jährlichen Konferenz, feit 1900 gleiche Vertretung. Die Yaien- 
delegaten werden von einer Laienwahlkonferenz ertwäblt, welche aus je einem Vertreter 

0 aus jeder vierteljährlihen Konferenz befteht, und ſich am jelben Ort und zur felben Zeit 
verfammelt wie die betreffende, der Generaltonferenz unmittelbar vorangebende jährliche 
Konferenz. Die Bifchöfe führen abwechſelnd den Worfis, haben aber fein Stimmredt. 
Die Generalfonferenz bat volle Macht, Regeln und Verordnungen für die Kirche zu er 
lafjen mit Ausnahme einiger Einfchränfungen die Glaubensartifel, das Bifchofsamt, die 

35 „Allgemeinen Regeln” u. j. w. betreffend. Etwaige fonftitutionelle Anderungen müſſen 
durch zwei Drittel Stimmenmehrheit der Generaltonferenz bejchlofjen und den jährlichen 
Konferenzen zur Natififation vorgelegt werden, und bedürfen eine drei Viertel Stimmen: 
mebrbeit aller Glieder der jäbrliben Konferenzen, um in Kraft zu treten. Die General: 
fonferenz erwählt die Bischöfe, die Nedakteure der offiziellen Zeitichriften, die Buchverwalter 

0 und die Sefkretäre der MWobltbätigfeitsanftalten und führt die Aufficht über die allgemeinen 
ficchlichen Anftalten (RD SS 58—68). 

Sliederfhaft. Die Aufnabme in die volle Verbindung geichiebt nad einer 
mindeftens jechsmonatlichen Probezeit auf Empfehlung des Klaßführers und des Kirchen: 
vorjtandes. Die füdliche Methodiſtenkirche bat die Probezeit ganz abgeſchafft. Die ge 

45 tauften Kinder von Gliedern der Kirche find den Probegliedern gleich gejtellt und fünnen, 
„wenn fie ein binreichendes Alter erreicht haben, die Verbindlichkeiten der Religion zu 
verjteben, und Beweife von Herzensfrömmigfeit geben, auf die Empfehlung eines Führers, 
deſſen Klaffe fie mindeſſens 6 Monate bejucht haben, als volle Glieder in die Kirche 
aufgenommen werden, indem fie öffentlich vor der Gemeinde fih zu dem Taufbunde be: 

co kennen und die Frage über Lehre und Kirchenordnung bejabend beantworten” (RO $ 47). 
Konfirmationspraris tft im Metbodismus nicht befannt, doch find die Prediger angewieſen, 
die getauften Kinder, „jobald fie 10 Jabre alt find, in bejondere Klaffen einzuteilen und 
diefelben über diejenigen Wabrbeiten zu unterrichten, welche notwendig find, um weiſe zu 
machen zur Seligkeit” (RD $ 46). In den deutjchen Gemeinden wird regelmäßig 

65 Katechismusunterricht erteilt, welcher mit einer öffentlichen Prüfung fließt. Die Auf 
nahme der Katechumenen als volle Glieder der Kirche ift aber nicht immer mit der Ent: 
lafjung aus dem Neligionsunterricht verbunden. Die Forderungen, welche an die Glieder 
gejtellt werden, find in den von Wesley aufgeitellten und von der Generaltonferenz nicht 
zu twiderrufenden „Allgemeinen Regeln“ enthalten (RO SS 26— 33). Die Grundforderung 

so iſt „ein Verlangen, dem zukünftigen Zorn zu entfliehen und von Sünden erlöft zu werden,” 
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und demgemäß lauten die Fragen, welche an folche Perſonen geitellt werden, die ſich auf 
Probe anzuſchließen wünſchen: 1. Habt ihr ein ernſtes Verlangen, von euren Sünden 
erlöft zu werden? 2. Wollt ibr alles, was den Lehren des Wortes Gottes zuwider it, 
meiden, und euch beftreben, ein beiliges Leben zu führen und die Gebote Gottes zu balten? 
3. Seid ihr entichloffen, den ebrerbietigen Gebraud der Gnadenmittel, die Predigt des 5 
göttlichen Wortes und das verborgene und öffentliche Gebet gewiſſenhaft zu beobachten?” 
(KO S 444) An die in volle Verbindung aufzunebmenden Probeglieder werden die 
folgenden Fragen geftellt: „1. Erneuert ibr in der Gegenwart Gottes und diefer Gemeinde 
das feierliche Verſprechen, melches im Taufbunde enthalten iſt? Beltätigt und befräftigt 
ihr dasjelbe und erfennet ihr eure Verpflichtung an, diefen Bund treu zu beobachten und 
wu balten? 2. Befiget ihr jeligmacenden Glauben an den Herrn Jeſum Chriſtum? 
(Antwort: Ich glaube es zuperfichtlich.) 3. Glaubet ihr an die Lehren der heiligen 
Schrift, wie fie in den Glaubensartifeln der Biſch. Metb. K. entbalten find? 4. Wollt 
ibr bereitwillig euch den Regeln der Biſch. Meth. K. unterwerfen, die Verordnungen 
Gottes beilig balten und euch bejtreben, jo viel an euch it, das Wohl eurer Brüder und 
die Ausbreitung des Neiches Chriſti zu befördern? 5. Mollt ihr von eurer irdiſchen Habe 
nah eurem Vermögen zur Unterjtügung des Evangeliums und der verjchiedenen wohl: 
tbätigen Anjtalten der Kirche beitragen?” (RD 8 445.) Wünſcht ein Glied ſich mit 
einer anderen Gemeinde zu vereinigen, fo joll der Prediger ibm einen Gliederjchein 
ausitellen, auf Grund dejjen der Betreffende in irgend einer Metbodiftengemeinde, wo er 20 
denjelben abgiebt, als Glied aufgenommen wird (KG 41—55). Das Kircheneigentum 
wird von einem „Trustee-Board“ (nicht weniger als 3, nicht mehr ala 9 Perjonen) ver: 
waltet, der geſetzlich inforporiert it und das Eigentum in trust für die betreffende 
Gemeinde eignet (KO 8 299-320). Die Sorge für den finanziellen Haushalt liegt in 
Händen der „Verwalter“ Stewards (nicht weniger ald 3, nicht mehr als 13). Ins 
einigen Gemeinden werden die Kirchenbänfe vermietet, in den meiften unterbreiten die 
Verwalter der Gemeinde jährlich einen Überjchlag über die nötigen Ausgaben wie Prediger: 
gehalt, Heizung, Beleuchtung, Reparaturen des Kirchengebäudes, Kirchendiener, Organiſt 
u.j. tw. und fragen jedes Glied perfönlich, wie viel es in wöchentlichen, monatlichen oder 
vierteljährlichen Beiträgen beizufteuern willens ift (RO S 276— 291). 30 

Das PBredigtamt. Es werden zwei Klaffen von Predigern unterjchieden: 1. Lokal— 
prediger, d. b. Laien, welche ibrem irdischen Berufe folgen und daneben predigen, obne 
beiondere Vergütung zu empfangen; 2. Neifeprediger, welche ihre ganze Zeit dem Dienfte 
der Kirche widmen und Glieder einer jährlichen Konferenz find. Yofalprediger werden 
von ihrer wierteljäbrlichen Konferenz, nachdem fie über Yehre und Kirchenordnung geprüft 35 
worden find, eingejegt. Während der eriten 4 Jahre müfjen fie jährlich eine Prüfung über 
einen von den Bilchöfen vorgejchriebenen Studienfurfus ablegen, und ihre Yicenz muß 
jedes Jabr erneuert werden. Wenn es die jährliche Konferenz für gut findet, fünnen 
Ne au ordiniert werben, nach vierjäbriger Amtszeit als Diafone, nad achtjähriger als 
Atefte (RO SS 196— 202, 165, 168). — Die Bedingungen zur Aufnahme in das Reife: : 
predigtamt find: 1. eine Empfehlung feitens einer vierteljährliben Konferenz; 2. Ablegen 
aner Prüfung; 3. eine mindeftens zweijährige Probezeit. Obne die Empfehlung einer 
vierteljäbrlichen Konferenz, in welcher Charakter, Frömmigkeit, Gaben und Nüslichkeit des 
Kandidaten berüdfichtigt werden, darf feine jährliche Konferenz jemanden auf Probe auf: 
nehmen. Dadurch liegt die Beitimmung, wer die künftigen Prediger der Kirche fein follen, as 
in Händen der Gemeinden. Das Hauptgewicht wird auf die perjönliche Frömmigkeit ge: 
legt, ſowie auf die Überzeugung des Kandidaten, einen göttlihen Ruf zum Predigtamte 
zu baben, wie aus $ 103 der KO hervorgeht: „Um diejenigen zu prüfen, welche glauben, 
vom beiligen Geift zum Predigen angetrieben zu fein, stelle man folgende Kragen: 
I. Kennen fie Gott als einen Sünden vergebenden Gott? Wohnt die Liebe Gottes in x 
ihnen? Berlangen fie nichts als Gott allein? Sind fie heilig in ihrem Lebenswandel? 
2. Haben fie Gaben jowohl ale Gnade zu dem Werke? Haben fie in einem binreichen: 
den Grade, klaren, gefunden Berjtand, richtiges Urteil in göttlichen Dingen, richtige Be: 
arıffe von dem Seligwerden durch den Glauben? Hat ibnen Gott irgend einen Grad 
von Beredfamfeit gegeben? Sprechen fie richtig, fließend, deutlih? 3. Sind irgend 55 
welche Berjonen dur ihr Predigen wahrhaft von ihren Sünden überzeugt und zu Gott 
befebrt worden, und erden die Gläubigen dur dasjelbige erbaut? Mo diefe Henn: 
zeichen bei einem Menſchen vorbanden find, da glauben wir, daß derjelbe von Gott zum 
Predigen berufen iſt. Wir erkennen diejelben an, als genügenden Beweis, daß er vom 
bl. Geifte angetrieben wird.” — Theologiſche Schulbildung wird nicht unbedingt ge: 60 
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fordert, doch rät die Generaltonfereng den Kandidaten den Beſuch eines theologiſchen 
Seminars an (KO Anbang $ 56), und den einzelnen Konferenzen bleibt es überlafien, 
dabin gebende Forderungen zu jtellen. Ginige Konferenzen nehmen feinen Kandidaten 
auf, der fich nicht über eine wiſſenſchaftliche Ausbildung ausweiſen kann. Die einzige 

5 theologiſche Qualifikation, welche die Generalkonferenz verlangt, iſt Abſolvieren eines von 
den Biſchöfen feſtgeſetzten Studienkurſus während der erſten 4 Jahre des Predigtamtes 
vor einer von der jährlichen Konferenz bejtimmten Prüfungstommiffton. Auf Grund 
eines Abgangszeugnifjes von einem theologiſchen Seminar fann der Kandidat von diefem 
Examen entbunden werden mit Ausnahme der Prüfung in Lehre und Kirchenordnung (KO 

10 Anbang SS 57—65). Die mwiflenjchaftliche VBorbildung der Prediger ift demnach je nadı den 
Forderungen der einzelnen Konferenzen eine ſehr verjchiedene. Es liegt jedoch im eigenen 
Intereſſe der Kandidaten, ſich eine möglichit umfafjende Vorbildung anzueignen, da der 
Natur der Sache nad die böberen Stellen dem weniger Gebildeten oder Befäbigten ver: 
jchlofjen bleiben. — Jedes Glied einer jährlichen Konferenz bat das Necht auf eine An: 

15 jtellung; die Konferenz kann demnach nur jo viele Kandidaten aufnehmen, wie fie offene 
Stellen bat. Die Beſtimmung des Arbeitsfeldes jedes Predigers liegt ausſchließlich in 
den Händen des Biſchofs; die Bejtimmung des Gebaltes ift der einzelnen Gemeinde an: 
beimgeftellt. Eine Sebaltjtala erijtiert nicht, ſo daß in diefer Beziebung ſehr große 
Unterjchiede eriftieren. Gemeinden in neuen Anfiedelungen oder in verwabrlojten Teilen 

0 don Großſtädten, die nicht einen Prediger erbalten können („Miffionen“ im Gegenſatz zu 
„selbiterhaltenden Gemeinden“) erhalten Zuſchuß aus der Miſſionskaſſe. — Nebit den 
„effektiven“ Predigern unterjcheidet man „jupernumerierte”, d. b. joldhe, die aus Gefund: 
peitBeückichten ein oder mehrere Jabre feine Arbeit verrichten und auch feinen Gebalt 
bezieben (RD 8 194), und „juperannuierte” oder altersſchwache Prediger. Die legteren 

25 jowie die Witten und Waifen der verjtorbenen Prediger erhalten aus den der Konferenz 
zur Verfügung jtehenden Mitteln (Neinertrag des Buchgejchäftes, Fonds, Legate, Kollekten) 
eine Penſion, die aber bisher noch ſehr gering iſt. Erſt in legter Zeit werden „energüfche 
Anftrengungen zur befjeren Berforgung der altersſchwachen Prediger gemacht (KO 8 195). 
— Es werden zwei ordines unterjchieden: 1. Diafone, nad zweijähriger Dienitzeit; 

30 haben das Recht zu taufen, zu trauen und bei Austeilung des Abendmables zu aſſiſtieren 
(KO SS 163— 165, : 451). 2. Älteſte, nach vierjähriger Dienitzeit (RO SS 166— 170, 450). 
Die Biſchoſe ſind ers: die zu ihrem bejonderen Amt, nicht ordo, gewählt und gewveibt 
werden (RO 88 171, 449). 

Die höchſten Beamten find die Bifchöfe. Sie werden auf Yebenszeit (das einzige 
35 lebenslänglice Amt) von der Generaltonferenz gewäblt; ibre Wobnfige werden von der: 

jelben Bebörde bejtimmt, doch haben fie feine Diöcefen, jondern jollen das ganze Gebiet 
der Kirche bereifen. Sie führen an den jährlichen Konferenzen den Vorſitz (zweimal 
jährlid) findet eine Zuſammenkunft der Bijchöfe ftatt, an welcher der Neifeplan für das 
ommende halbe Jahr feitgeitellt wird), entjcheiden alle gejeglihben Fragen (Appellation 

40 an die Seneraltonferenz erlaubt), vollzieben die Ordinationen und weiſen den Predigern ihre 
Arbeitsfelder für das fommende Jabr an. Jeder Prediger und jede Gemeinde iſt verpflichtet, 
die Beitellung des Biſchofs anzunehmen (feine Appellation möglid), doc berücfichtigen 
die Biſchöfe ſoviel wie tbunlic die Wünſche der Prediger und Gemeinden. Die vor: 
itebenden Alteſten find die Berater der Biihöfe und bilden das „Kabinett“. Die Be: 

5 jtellung der Prediger gilt nur für je ein Jahr, bis zur nächiten Sitzung der Konferenz. 
Vor 1804 konnte fein Prediger länger als 1 Jahr an derjelben Gemeinde bleiben; im Jabre 
1804 wurde der Termin auf 2 Jahre feſtgeſetzt, 1864 auf 3, 1888 auf 5 Jahre, und 
die Generalfonferenz von 1900 bat die Zeitbeichränfung ganz — ſo daß es 
jetzt dem Biſchof frei ſteht, einen Prediger Jahr für Jahr an dieſelbe Gemeinde zu ſenden. 

so Auf Wunſch der Konferenz und mit Zuitimmung der betreffenden Prediger "Tann der 
Biſchof diejelben auch als Lehrer an den kirchlichen Hochſchulen, Redakteure, Evangeliſten, 
Kaplane u. ſ. w. anſtellen (RO SS 171—188). Die vorſtehenden Älteften werden vom 
Biſchof eingeſetzt (längſte Amtszeit vor 1888 4 Jahre, jegt 6) und Jübeen die Aufſicht 
über alle Prediger und Gemeinden ihres Diftrifts. Sie müſſen den Dijtrikt regelmäßig 

65 bereifen, an den vierteljäbrlichen Konferenzen den Borfig führen und an den Biſchof 
ſowie an die jährliche Konferenz berichten (RD SS 189 —192). Die Pflichten der „Auf: 
fichtsprediger“ (pastors), d. b. derer, die eine Gemeinde bedienen, find in $ 193 der 
Kirchenordnung feſtgeſetzt. (S. überhaupt Koss 103—195.) 

Wohlthätigkeits- und Erz iehungsanitalten. Die folgende Überſicht erjtredt 
60 ſich nur auf die betreffenden Anftalten der beiden Hauptzweige, da Diejenigen der anderen 
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Zweige ſchon erwähnt find und fie in ihrer Organifation denjenigen der Hauptzweige 
gleichen. 

1. Die Miffionsgejellihaft. — J.M. Reid, Missions and Missionary Society of 
the M. E. Ch. Revised and Extended by J. T. Gracey, 3 vols. — Annual Report of the 
Miss. Soc. — Die Zeitjchriften Gospel in all Lands und World Wide Missions. — 5 

Die Gefellibaft wurde 1819 zu New-York gegründet, befonders zum Zwecke der 
Indianermiffion. Im erften Jahre nahm fie 823 Dollar ein. Sie tft als „Geſellſchaft“ 
inforporiert, iſt aber nicht ein Privatunternehmen, jondern ſteht unter Zeitung der General: 
fonferenz. Jeder Prediger ift verpflichtet, mindejtens einmal im Jahre über Miffion zu 
predigen, jeden Monat eine Miffionsbetitunde abzubalten, im Verein mit dem von feiner 10 
vierteljäbrlichen Konferenz eingefegten Komitee über Miffionen für die Verbreitung von 
Miffionslitteratur zu forgen und perjönlich oder durch Kolleftoren Beiträge zu fammeln 
(RD SS 368—372). Dem Vorjtebenden Altejten liegt es bejonders ob, darauf zu fehen, 
daß Ddiefe Anordnungen ausgeführt werden ( KO SS 366, 367). In allen Sonntags: 
ſchulen follen Miffionsgefellicaften organifiert und jeden Monat eine Miſſionskollekte 15 
erboben werden ($ 374). Mit der Verwaltung der Gejellfchaft, deren Sit in New-York 
it, jind betraut zwei von der Generalfonferenz auf je 4 Jahre (zumeift Wiederwahl) ge: 
wählte Sefretäre (jest Dr. A. B. Yeonard und H. K. Carroll), ferner ein aus Predigern 
und Laien beitebender Verwaltungsrat (Board of Managers), der ſich jeden Monat 
verfammelt, und jchließlih das General Missionary Committee, das alle Jahre zu: 20 
ſammentritt. Yebteres beſteht aus den Sefretären, dem Schatmeifter, jämtlichen Biſchöfen, 
12 Vertretern der Verwaltungsrates und je einem Vertreter jedes Generalfonferenz: 
diitrifts (die jährlichen Konferenzen find in „Oeneralfonferenzdiftrifte gruppiert; die 
deutichen Konferenzen bilden einen Diſtrikt). Das Komitee ift die höchſte Miffionsbebörde, 
es entjcheidet, in welchen Feldern Miffton betrieben werden joll und beftimmt jedes Jahr 3 
die Geldbewilligungen für jedes einzelne Feld ſowohl im ausländifchen, wie im ein: 
beimtjchen Werk, da beide Gebiete unter einer Leitung jtehen (RD SS 350—374). Am 
Sabre 1901 betrugen die Einnahmen 1345297 Dollar, für das einheimische Werk wurden 
bewilligt 495297, für das ausländifche 683942 Dollar, für Verwaltungskoſten, Aus- 
ſendung von Miffionaren, Verbreitung von Miffionslitteratur, unvorbergefebene Nusgaben 30 
166058 Dollar. Das einbeimishe Miffionswert umfaßt außer dem Werke unter der 
engliichredenden Bevölkerung in neuen Yandesteilen der weftliben Staaten und der Groß— 
hädte, das Werk unter der Negerbevölferung der Südftaaten, ſowie unter \ndianern, 
Chineſen, Japaneſen, Finnländern, Bortugiefen, Böhmen und Ungarn, Franzoſen, Jtalienern, 
Spaniern, Weljchen (Welsh), Norivegen, Dänen, Schweden, Deutjchen. Die ausländifchen 35 
Miſſionen find folgende: 1. Afrika, begonnen 1833, bat 3 Konferenzen, Liberia, Weſt— 
Gentral-Afrifa an der Weſtküſte füdlib vom Aquator, und Oſt-Central-Afrika nördlich 
von Transvaal, 37 Mifftonare (ſtets einjchlieglih der von der Frauenmiffionsgefellichaft 
ausgefandten Frauen), 7665 Glieder (volle Glieder und Probeglieder), Bewilligung 
WON Dollar. Das Werk in Afrika ftebt unter Leitung von Mifftionsbifchof J. Hartzell. 10 
— 2. Südamerika, begonnen 1836, 2 Konferenzen, die ſüdamerikaniſche in Brafilien, Argen: 
tunen, Uruguat und die weſtlich-ſüdamerikaniſche in Chili und Ecuador, 54 Miffionare, 
1984 Glieder, Berwilligung 79167 Dollar. — 3. China, begonnen 1847, 5 Konferenzen, 
115 Mifftonare, 25081 Glieder, Bewilligung 126630 Dollar. Die Generalfonferenz 
beitimmte Shanghai als regelmäßigen Biichofsfis, Biſchof D. H. Moore bat die Aufficht. 45 
— 4, Indien, begonnen 1856, 5 Konferenzen, 153 Mifftonare, 94488 Glieder, Be: 
wilfigung 149589 Dollar. Das Werk ftebt unter Aufficht der drei Mifftonsbischöfe, 
Thoburn, Parker und Warne. — 5. Japan, begonnen 1872, 47 a 5620 Glieder, 
Bewilligung 54000 Dollar. — 6. Meriko, begonnen 1873, 15 Miftonare, 5155 Glieder, 
Bewilliaung 51586 Dollar. — 7. Malanfien, begonnen 1885, 34 Miffionare, 775 Glie: wo 
der, Bewilligung 25981 Dollar. Schließt auch das Werk auf den Philippinen ein, wo 
nun 3 Mifftonare ſtehen. — 8. Korea, begonnen 1885, 26 Mifftonare, 3897 Glieder, 
Betvilligung 23000 Dollar. — Unter Leitung der Geſellſchaft fteht auch das Werk in 
Europa. Deutjchland, begonnen 1849 durd Dr. X. S. Jacoby, 2 Konferenzen mit 
148 Bredigern, 18678 Gliedern, einer Predigerfchule zu Frankfurt a. M. (Martins 56 
Nifionsbaus) und Buchgefhäft zu Bremen (Verlag des Traktathaufes), Bewilligung 
35700 Dollar (fiebe Jacoby, Geſchichte des amerikaniſchen Methodismus, ©. 248 ff., 
Bremen 1870; H. Mann, Jacoby und feine Mitarbeiter, Bremen 1892; „Der Evangelift“, 
wöcentlihes Organ der Biſch. Meth. Kirche in Deutjchland, Bremen feit 1850). — 
Schweiz, begonnen 1856, 50 Prediger, 8420 Glieder, Buchgeſchäft in Zürich (Chriftliche co 
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Vereinsbuchhandlung), Betvilligung 7250 Dollar (fiehe Peter, Geſchichte der Biſch. Metb. 
Kirche in der Schweiz, Zürih 1892; „Der Schweizer Evangelift,“ Zürich feit 1893). — 
Nortvegen, begonnen 1853, 49 Prediger, 6053 Glieder, Bewilligung 11600 Dollar. 
— Schweden, begonnen 1854, 118 Prediger, 16352 Glieder, Bewilligung 15000 Dollar. 

Dänemark, begonnen 1857, 22 Prediger, 3440 Glieder, Bewilligung 7000 Dollar. 
- Finland, begonnen 1884, 9 Prediger, 955 Glieder, Bervilligung 5200 Dollar. — 

Bulgarien, begonnen 1857, 15 Prediger, 241 Glieder, Bewilligung 7868 Dollar. — 
Italien, begonnen 1870, 30 Prediger, 2325 Glieder, Bervilligung 45000 Dollar. Das 
europäifche Werk ift unter Auffiht von Biſchof 3. H. Vincent, wobnbaft in Züri, 

10 Schweiz (von der Generalfonferenz; von 1900 als Bifchofsfit bejtimmt). — Außer diejer 
Miſſionsgeſellſchaft beſtehen noch wei weitere unter den Frauen der Kirche, eine für 
auswärtige Miſſion, die Woman's Foreign Missionary Society, und eine für ein— 
heimiſche Miſſion, die Woman’s Home Missionary Society. Erſtere wurde 1869 
zu Bofton gegründet von einigen aus Indien zurüdgefebrten Mifjionarsfrauen, um die den 
Miffionaren unzugänglichen, in den Zenanas eingefchlofjenen Frauen Indiens zu erreichen. 
1872 wurde fie von der Generalfonferenz anerkannt. Sie bat einen von rauen ge 
leiteten Verwaltungsrat, die Beſtimmung der Arbeitsfelder ſowie die Geldbewwilligungen 
unterliegen jedoch der Vejtätigung des Allgemeinen Miffionsfomitees (RD 8 375; M. ©. 
Wheeler, The Woman’s Foreign Missionary Society, 1881; F. I. Baler, Story of 

2o the Woman’s F. M. $. 1896). Die Gefellfchaft zählt jeßt 6469 Zofalvereine” mit 
164.046 Mitgliedern, darunter 282 deutſche Vereine mit 6490 Gliedern (ſ. 31. Jahres— 
beriht 1899— 1900). Sie unterhält 219 Miffionarinnen, zumeift in Indien, China und 
Japan, von denen 24 geprüfte Arztinnen find; außerdem über 1000 eingeborene Bibel: 
frauen. Sie befist 19 Spitäler und Kliniken und unterrichtet über 18.000 Schüler in 

35 ihren — Im Jahre 1900 wurden 414531 Dollar geſammelt; außerdem will die 
Geſellſchaft ein beionderes 20. Jahrhundert: Danfopfer von 200000 Dollar fammeln. Sie 
publiziert 4 Zeitfchriften, davon eine in deutſcher Sprache, „Der Frauen:Miffions: Freund“. 
— Die Frauen-Gefellfchaft für einbeimishe Miffion beſteht ſeit 1880. Ihr Zweck iſt 
beſonders unter den bedürftigen und verwahrloſten Frauen und Kindern in den Ber: 

0 einigten Staaten ohne Unterjchied der Nafle oder Nationalität zu arbeiten. Ihre Ein: 
nabme im Jahre 1900 betrug 240911 Dollar; der Wert ihrer Gebäulichkeiten (Induſtrie— 
ichulen, Kindergarten, Spitäler) beläuft fich auf 737 712 Dollar. 

Die Gefamtftatiftit des auswärtigen Miſſionsweſens it: 265 Miffionare, 225 Frauen 
von Miffionaren, 33 unverbeiratete Miffionare, 219 Miffionarinnen der Frauen-Geſell— 

35 ſchaft, 1221 eingeborene Helferinnen der Frauen-Miffionsgefellichaft, 831 eingeborene or: 
dinierte Prediger, 1038 eingeborene unordinierte Prediger, 1384 eingeborene Yehrer, 2829 
eingeborene Xofalprediger, Kolporteure, Bibelboten, 182957 ©lieder, 8024 Taufen von 
Erwachſenen, 8151 Taufen von Kindern, 13 tbeologifche Schulen mit 48 Lehrern und 
311 Zöglingen, 63 böbere Schulen mit 482 Lehrern und 6861 Zöglingen, 1344 Tages: 

40 ſchulen mit 55 794 Schülern, 4302 Sonntagsſchulen mit 201908 Schülern, 1174 Kirchen 
und Kapellen im Wert von 3503 154 Dollar, 914 gemietete Säle, 576 Miffionsgebäude 
(Homes) im Werte von 1085839 Dollar, Waifenbäufer, Schulen, Spitäler, Drudereien 
im Werte von 1625286 Dollar. Geſamtwert des Miffionseigentums nah Abzug der 
Schulden 4756836 Dollar (f. 824 Annual Report of the Miss. Soc. 1901). Be 

45 jondere Vorbereitungjchulen für Miffionare erijtieren nicht (doch fiche unten die Scarritt 
Bible School). Die Miffionare werden aus den Reiben der Neifeprediger genommen. 
„Bei jeder jährlichen Konferenz ſoll man diejenigen, welche auf Probe oder in volle 
Verbindung aufgenommen werden, fragen, ob fie willig find, fich dem Miſſionswerk zu 
widmen, Alle, welche fich bierzu bereit erflären, ſollen als willig und bereit angejehen 

50 werden, fich als Miſſionare anftellen zu lafien, ſobald einer der Biſchöfe ſie zum Miſſions— 
dienſte beruft” (RO 8 149). 

Die Miffionsgefellichaft der ſüdlichen Metbodiften wurde 1846 gegründet. Ihre 
Einnahme im Sabre 1900 betrug 346079 Dollar. Davon wurden bewilligt für 
einheimische Mifftonen 57997 Dollar, für ausländiſche 181249 Dollar. Die 

55 Miffionsfelder find: China, begonnen 1848, 35 Mifftonare (einjchlieglih der von der 
Frauen Mifftonsgefellichaft gusge ſandten) 957 Glieder, Bewilligung 33416 Dollar. — 

a 

1 or 

Brafilien, begonnen 1874, 25 Miffionare, 2785 Olieber, Bewilligung 36800 Dollar. — 
Mexiko, begonnen 1874, : Konferenzen, 33 Miffionare, 5788 Ölieder, Bewilligung 
56577 Dollar. — Japan, begonnen 1886, 20 Miffionare, 688 (lieder, Bewilligung 

36254 Dollar — Korea, begonnen 1896, 8 Miffionare, 242 Glieder, Bewilligung 
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10802 Dollar. — Cuba, begonnen 1872, 10 Miffionare, 499 Glieder, Bewilligung 
11400 Dollar. — Die Frauengefelfchaft für auswärtige Miffion wurde 1878 gegründet. 
Sie zählt 3420 Lofalvereine mit 72524 Gliedern, unterhält 50 Niffionarinnen, 166 Lehrer, 
17 Sculinftitute (Boarding Schools), 61 Tagesfchulen, 2 Spitäler, 60 Bibelfrauen. 
Die Einnahmen, einſchließlich des bejonderen Dantopfers betrugen 118707 Dollar. 5 
Unter ibrer Yeitung it auch die Scarritt Bible and Training School in Kanfas 
City, Mo., woſelbſt junge Leute für den einheimischen und ausländijchen Miffionsdienft 
ausgebildet werden. Die Frauengejellfcbaft für einheimiſche Miffion wurde 1886 ge 
gründet. Sie unterbält 6 Induſtrieſchulen, eine für Cubaner, ftellt Stadtmiffionare an 
und leibt armen Gemeinden Geld zum Bau von Predigerwohnungen. Die Gejamt: 
miſſionsſtatiſtik der ſüdlichen Metbodiften it: 131 Mifftonare, 100 eingeborene Neifeprediger, 
312 „Helfer“, 10959 Glieder, 121 Kirchen und Kapellen, 90 Schulen, 2 Bibeljchulen, 
6 Spitäler, Geſamtwert des Miffionseigentums 994 755 Dollar (f. 55% Annual Report 
Board of Missions 1901 und 234 Annual Report Woman’s Foreign Miss. Soe. 1901). 

Die Kirchenbaugefellihaft (Church Extension Soeiety) wurde 1884 gegründet, um 16 
neu gegründeten, ärmeren Gemeinden das Erbauen von paflenden Kirchengebäuden zu 
ermögliben. Die Verwaltung ift ähnlich wie die der Miffionsgejellicbaft, die Glieder 
des Generalmiffionsfomitees bilden auch die höchſte Behörde dieſer Geſellſchaft. Bedürftige 
Gemeinden werden durch Gaben unterftügt und auch durch unverzinsliche, in Raten 
yurüdzuzablende Darlehen. Der zu letzterem Zweck verfügbare Fond beträgt 2"); Millionen 20 
Dollar. In jeder Gemeinde wird jährlich eine Kollekte dafür gehoben. Seit "Gründung 
der — Mu gegen 7 Millionen eingegangen, womit 11677 Kirchen unterftügt 
wurden (RD SS 379—402). 

Das Diakoniffentvert verdankt feine Anregung bauptfächlih dem Diakoniſſenweſen 
Deutſchlands. Seit 1872 wurde die Angelegenheit in den Zeitjchriften erörtert, doch erft 25 
im jahre 1886 wurden die eriten praftifchen Schritte durch den aus Andien zurüd- 
gefebrten Dr. Thoburn, ſowie durch Fr. 2. Nider Meter und Fr. Nobinfon, die in 
Deutibland eine Anzahl Diatoniffenanftalten befucht hatte, getban. 1888 nabm eine 
zu Chicago abgebaltene Konferenz von Freunden des Wertes einen einheitlichen Plan an 
und im Jahre 1900 organifierte die Generaltonferenz das Diakoniſſenweſen. Die Leitung 30 
liegt in Händen der Bilchöfe, welche die „Allgemeine Diakonifjenbebörde” bilden. jede 
Konferenz fol eine Behörde von 9 Perfonen, von denen 3 Frauen fein follen, ertwählen, 
welche die Aufficht über die in den Grenzen der Konferenz befindlichen Anjtalten hat. 
As Diakoniffen werden Jungfrauen ordiniert, „Die das 23. Yebensjahr überſchritten 
haben und von ihrer vierteljährlichen Konferenz oder von dem Vorſtand einer Anſtalt 35 
empfohlen find. Sie müfjen 2 Jahre als Probeſchweſtern gedient und vor der Konferenz: 
bebörde eine Prüfung über ihre religiöfe Befähigung und ihre Kenntnis in dem von den 
Biſchöfen für Diakoniſſen vorgezeichneten Studienkurſus beſtanden haben, ebenfalls ein 
geſundheitliches Atteſt von einem Arzte bringen“. „Keiner Diakoniſſin ſoll ein Gelübde 
Icbenslänglicher Dienftzeit abgenommen werden, und es foll ibr zu jeder Zeit das Recht 0 
zuiteben, aus dem Diakoniſſenamt auszutreten.” Die Diakoniſſen find teils Kranken 
pilegerinnen, teild Gemeindeichweitern. „Es foll die Pflicht einer Diakoniffin fein, den 
Armen beizufteben, die Kranken zu pflegen, für die Waiſen zu forgen, die Traurigen zu 
tröften, den Werirrten nachzugeben und, indem fie alle anderen Berufsarten einjtellt, fich 
diefen und anderen Formen hriftlicher Thätigfeit zu widmen” (KO SS 205—212, An: 6 
bang 88 55, 63). Die Kirche beſitzt jet 73 Diakoniffenanftalten und Spitäler im Werte 
von über 1'/, Millionen Dollar. Im ganzen arbeiten 561 Diafonifjen. Die be: 
deutenditen Spitäler find in Cincinnati, Brooklyn, Minneapolis, Chicago (j. C. Golder, 
Geidichte der weibl. Diakonie, 1901, ©. 201 ff.), ferner 14 Waifenbäufer und 6 Heimaten 
für alte Leute. In der füdlichen” Kirche iſt das Diakoniſſenwerk erſt in feinen An: 50 
fängen, doch wird jetzt in St. Louis, Mo. ein Spital gebaut, infolge eines Legats von 
110000 Dollar. 

Tas Erzie ——— — Liebhart, Die Stellung des Methodismus zu geiftiger Sk 
bildung, 1866; . Cummings, Early Schools of Methodism, 1866; M. V 
Ministerial Education in the M. E. Church, Bojton 1853. 

Die Gründer des Metbodismus in England wie in Amerika waren akademiſch ge: 
bildete Männer, die den Wert der gelehrten und der Volfsbildung ſchätzten und diefelbe 
in den neuen Zändergebieten zu beben verfuchten. Gleich bei ihrem erſten Zufammen: 
treffen beichloffen Coke und Asbury ein Kollege zu gründen, und bald nach der „Weib: 
nachtslonferenz wurde der Grund zu dem Cokesbury College in der Nähe von co 

m 0 
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Baltimore gelegt. Das Gebäude brannte 1797 nieder, und als es nach dem Miederaufbau 
von dem gleichen Schidjal betroffen wurde, da meinten die vielen Gegner des Schulwejens 
unter den Predigern und den Yaien, darin den Willen Gottes zu erfennen, daß der 
Metbodismus nicht berufen ſei, Schulen zu gründen. Im Sabre 1818 machte man in 

5 Netv-Hampfire den Verſuch ein Seminar zu gründen, und im Jahre 1820 empfahl die 
Heneraltonferenz die Anlage böberer Schulen. Nun entjtanden in rajcher Folge 
Seminarien, Gollegien und Univerfitäten. Gegen theologiſche Schulen berrichten lange 
Zeit große Vorurteile, da man befürchtete, diefelben möchten rrlebren erzeugen oder doch 
der Herzensfrömmigfeit binderlich fein, indem ſie verftandesmäßiges Wiſſen für mabre 

10 Krömmigfeit jubtituierten. Nach beftiger Oppofition wurde 1847 das Methodist General 
Biblical Institute zu Goncord, New-Hampfire begonnen, welches jpäter nah Boſton 
verlegt und die theologische Fakultät der Boston University wurde, im Jahre 1855 
folgten die weltlichen Konferenzen mit der Gründung des Garrett Biblical Institute 
zu Evanſton bei Chicago, jegt die theologiſche Fakultät der Northwestern University 

15 und im Jahre 1866 wurde das Drew Theological Seminary zu Madifon, N. J. in 
der Näbe von New-York von S. Dretv durd eine‘ Söjenkung von einer halben Million Dollar 
gegründet. Die Biſch. Meth. Kirche beſitzt jet in den ‘ Vereinigten Staaten 56 Collegien 
und Univerfitäten mit 1821 Yebrern und 28619 Studenten und einem Gejamtvermögen 
von über 28 Millionen. Die bedeutenditen find: Boston University (Präfident 

20 Dr. W. F. Warren) mit 144 Dozenten, 1430 Studenten und über 2 Millionen Ber: 
mögen; Northwestern University zu Gvanjton bei Chicago mit 296 Dozenten, 
2685 Studenten und gegen 5 Millionen; Syracuse University im Staate New: Vork 
mit 130 Dozenten, 1402 Studenten, 2" , Millionen ; Wesleyan University zu Middle— 
toton, Connecticut mit 35 Dozenten, 339 Studenten und 2 Millionen. Die 3abl der 

25 Worbereitungsichulen (Classical Seminaries) beträgt 59. Gemeindejchulen, wie Die 
Yutberaner und Katbolifen fie baben, unterbalten die Methodiften nicht; fie jenden ihre 
Kinder in die ftaatlichen Voltsfehulen, Die wichtigften tbeologischen Seminarien find in 
Madiion (7 Brofefioren, 206 Studenten), Bofton (9 Profeſſoren, 182 Studenten), 
Evanſton (10 Profefloren, 154 Studenten), Berea, Warrenton (fiebe unter Deutſcher Metb. 

5.13 Zeile 28u.32. In Atlanta, Georgia befindet ih das Gammon Theological Seminary 
für Neger (6 Profeſſoren, 79 Studenten). Die ſüdlichen Methodijten befigen 20 Collegien 
und 52 WVorbereitungsjchulen mit Gebäulichkeiten im Werte von über 3. Millionen und 
Vermögen von 2", Millionen. Die beveutendite Schule ift die Vanderbilt University 
zu Najboille, Ten, von der Familie VBanderbilt mit einer Schenkung von beinabe 

35 I Million gegründet. — Seit einigen Jahren werden auf Anregung von Biſchof Hurft 
Gelder gefammelt, um in Wafhington eine große Univerfität, die American University, 
zu gründen, an der ſich alle Zweige des Metbodismus beteiligen. Diefelbe ſoll jedoch erft er: 
öffnet werden, wenn außer den notiwendigen Gebäuden ein Fonds von mindeitens 5 Millionen 
vorbanden iſt. — Das ganze Erziehungsweſen ftebt unter Yeitung eines von der General: 

40 fonferenz eingejegten „University Senate“, telcder das Minimum der in den firchlichen 
Schulen zu verfolgenden Yebrpläne bejtimmt, und des Board of Education mit einem 
Sefretär, der feine ganze Zeit der Erziebungsfache widmet. Dieſe Behörde verwaltet den 
Erziebungsfond, aus welchem bilfsbedürftige Studenten unterjtüßt werden, indem fie un: 
verzinsliche, im Raten zurüdzuzablende Anleihen erhalten. In jeder_ Gemeinde und 

45 Sonntagsjchule wird jährlich eine Kollette zu diefem Zwecke erhoben (RO 88 331-334. 
Annual Report of the Board of Education 1901. — „The Christian Student“, 
published by the Board of Education. — Die Brogramme und Nabrbücher der 
verschiedenen Gollegien). 

Dem Sonntagsichulweien wird ebenfalls große Beachtung geſchenkt, was um fo not- 
50 wendiger iſt, da in den Volfsfchulen fein Bibel- oder Neligionsunterricht ftattfindet. Die 

Yeitung des ganzen Sonntagsſchulweſens unterjtebt einem von der Generalfonferenz er: 
wählten Sekretär, welcher auch die umfaſſende für Lehrer und Schüler herausgegebene 
Litteratur beauffichtigt (KO 8 313—349). Der frühere Sekretär, Dr. (jet Biſchof) 
Vincent veranſtaltet am Chautauqua-See im Staate New-York während des Sommers 

55 Bibelkurſe für Sonntagsſchullehrer, woraus ſich die große, alle Kirchen in den verſchiedenen 
Teilen des Yandes umfafjende Chautauqua Bewegung mit ibren Sommerjchulen (im Jabre 1900 
120 „Assemblies“) und Leſekurſen (über 260000 Teilnehmer) entwidelt bat, welche als 
ein wichtiger Faktor der amerikanischen Volksbildung anerkannt wird (ſ. J. H. Vincent, 

The Chautauqua Movement, %.-)). 1856. „The Chautauquan“, Cleveland, Obio, 
o Monatsſchrift). „Um Bildung und wahre Frömmigkeit unter den jüngeren Yeuten in 
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unferen Gemeinden zu fördern und fie zu chriftlicher Thätigkeit heranzubilden“ (RD 8 329), 
dient auch der Jugendbund oder Epworth League (ſo genannt nad) dem Geburtsorte 
Weslens), welcher 1889 gegründet und 1892 von der Generaltonferenz anerfannt wurde 
(RO S 339-342). Er zäblt jet 20420 Yofalvereine mit gegen 1900000 Mitgliedern. 
Das offizielle Organ it der wöchentlich erjcheinende Epworth Herald mit über 6 
100000 Abonnenten. Alle 2 Jahre bält der Jugendbund der nörbliden und ſüdlichen 
Kırde und der Metbodiften Canadas eine gemeinfame Konvention ab (die Konvention zu 
Zan Francisco, California im Juli 1901 batte eine Teilmebmerlifte von 18841). — Für 
das Erziebungswert unter den Negern und aud unter der vernacläffigten weißen Be- 
völkerung der Sübdjtaaten bejtebt feit 1866 die „Freedmens’ Aid and Southern 10 
Educational Society.“ Diejelbe unterhält jest 23 Schulen für Neger, darunter das 
Gammon Theological Seminary, und 25 für Weiße. Die meilten derjelben find 
\nduftriejchulen. Im Jahre 1900 wurden für dieſen Zweck 90625 Dollar verausgabt 
KO $ 403—407). Der jetzige Sefretär iſt ein Neger. — Die „Traktatgeſellſchaft“, 
ſchon 1817 angeregt, aber erjt 1852 von der Generalfonferenz anerkannt, bejtebt zu dem 16 
Zwede, chriftliche Yitteratur unentgeltlich oder zu den billigjten Preifen zu verbreiten. Im 
Jahre 1899 wurden 24723 Dollar dafür verwandt. Für alle dieſe Gefellichaften, "die 
unter der Yeitung der Generalfonferenz jteben, ſowie für die interdenominationelle 
„Amertfanische Bibelgejellichaft“, wird in jeder Gemeinde jäbrlih eine Kollekte geboben. 
— Ende 1898 erliegen die Biihöfe einen Aufruf mit der Aufforderung, den Anfang des 20 
neuen Nabrbunderts durch eine befondere Dankopfergabe von 20 Millionen, die bejonders 
für die Erziebungs: und Woblthätigkeitsanftalten, ſowie zur Abtragung von Kirchen— 
ſhulden beſtimmt ſein ſoll, zu bezeichnen. Bon dieſer Summe find bis November 1901 
gegen 13 Millionen in baar eingegangen oder in Unterſchriften geſichert. 

Buchweſen. Fünf Jahre nach der Organiſation der Kirche gründete die General: 26 
fonferenz ein firchliches Buchgeichäft. Der erjte „Book Steward“, J. Didins fing das 
Geihäft in Philadelphia mit einem geborgten Kapital von 600 Dollar an. Das erite 
Bud, das verlegt wurde, war die Wesleyſche Bearbeitung von Kempis Nachfolge Jeſu. 
Im Jahre 1804 wurde das Gefchäft nach New-York verlegt, im Jahre 1820 wurde ein 
zweites in Cincinnati, Obio gegründet, und aus diefen Anfängen bat fi das Methodist so 
Book Concern, das größte firchliche Verlagshaus in Amerika entwidelt. Die Yeitung 
ſteht unter einem von der Generalkonferenz erwählten, meift aus Laien beftebenden Book 
Committee, das aus einem Vertreter für jeden Generalfonferenzdiftrift beſteht und ſich 
jährlich verfammelt. Es führt die Aufficht über das ganze Buchwejen und beitimmt auch) 
de Gehälter der Bifchöfe, Nedakteure und Bublifationsagenten. Die Generaltonferenz 86 
mablt 2 Agenten für das Geſchäft in New⸗NYork, jetzt Eaton & Mains, Zweiggeſchäfte 
in Boſton, Philadelphia, Detroit, San Francisco, und 2 für Cincinnati, jetzt Jennings & Pye, 
weiggeſchafte in Chicago und Kanſas City (der Verlag der deutſchen Bücher iſt mit dem 
Geſchäft in Cincinnati verbunden); ſowie die Redakteure der offiziellen Zeitſchriften. Aus 
dem Reingewinn werden die Unfoften der verfchiedenen Komiteen bejtritten, Die Reife: 40 
toten der Bifchöfe u. ſ. w. Der Überſchuß wird den jährlichen Konferenzen zur Unterftügung 
der juperannuierten Prediger übertviefen. Für dieſen Zweck wurden vom Duchgeicäft 
gegen '/, Million beigejteuert. Der Verlagstatalog weit über 3000 Titel auf. Die Ver: 
füufe des öſtlichen Geſchäftes betrugen im Jahre 1900 946051 Dollar, das Vermögen 
1656201 Dollar, die des weſtlichen Gejchäftes 1063915 Dollar, das Vermögen 45 
1339906 Dollar. — Die auf Beſchluß der Generalkonferenz veröffentlichten offiziellen 
Urgane find Methodist Review, eine alle zwei Monate erjcheinende theologiſche Zeit: 
ihrift, der wöchentliche Christian Advocate (New-Nork), Pittsburg Christian Advocate 
( Nittsburg), Western Christian Advocate (Cincinnati), Northwestern Christian 
Advocate (Chicago), Central Christian Advocate (Kanjas Gitv), Pacifie Christian bo 
Advocate (Bortland, Oregon), Southwestern Christian Advocate (New⸗Orleans), 
Der Chriſtliche Apologete und Haus und Herd. Nebſt dieſen exiſtieren eine Anzahl von 
Yolalblättern, die von einzelnen Konferenzen oder Dijtriften berausgegeben werden. Das 
Buchgeichäft der ſüdlichen Metbodiften befindet fich zu Naſhville, Tennefjee. 

J. 2. Nuelfen:Berea, Ohio. 56 

Methodins, Biſchof von Olympus in Lycien, geftorben wahrjcheinlich 311. — Ueber die 
Schriften und Ausgaben des Methodius j. Richardſon. Bibliogr. Synopsis zu Ante-Niec, 
Fathers (Buff. 1887) ©. 75 f.; 9. Harnad, eich. der althriftl. Litt. bis Eufebius I, 468 ff. ; 
G. a Geſch. d. altchriftl. Litler. in d. erſten drei Jahrh. S. 145 fſ.; Bardenhewer, Patro— 
logie? 154 ff.; Ehrhardt, Die altchrijtl. Litter, und ihre Erforihung von 1884-1900 60 
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(Straib. Theol. Stud. Supplementband I), Freib. in Br. 1900 ©. 363 fi. Das Sympofion 
hat zuerjt Yeo Allatius herausgegeben, Rom 1656; im Jahre darauf erfchien eine Ueber— 
jeßung des Poſſinus. Schon früher hatte Meurfius den Anfang von De autexusio ediert (in 
Varia divina ©. 91 ff.*, Leiden 1619); Fr. Combefis hat 1644 und 1672 alles von M. Er: 

5 haltene herausgegeben und Gallandi deſſen Ausgabe in Bd III der Bibl. vet. patr. auf 
genommen, Migne diejelbe, durd von A. Mai, Nova Coll. VII veröffentlichte Fragmente ver: 
mehrt, Bd 18 jeiner Patrol. gr. abgedrudt. In neuer Durdarbeitung gab A. Jahn eine 
Tertausgabe des M. (Halle 1865). Die Ausgabe von N. Bonwetſch enthält die bis dahin 
befannten Schriften außer dem Sympofion und den unmechten, aber zugleich eine beutfche 

10 Wiedergabe der altilavifhen Berjion von De autexusio und De resurrectione und einer An: 
zahl nur in diefer Ueberjegung erhaltener Schriften (Erlangen und Leipzig 1891); bier aud) 
eine weitere Ueberjicht über die Ausgaben und die Litteratur S. VIf. — Ueberjegungen: 
englifh von W. R. Clarf, Ante-Nic. Fath. XIV (1874); Ed. Core VI (1886); ruſſiſch von 
E. Lowjagin, St. Petersburg 1877. Wal. Leo Allatius, Diatriba de Methodiorum seriptis, 

15 1656 (abgedr. in Hippol. opp. II, 76 ff. ed. Fabrie,; Ritter, Geſch. d. Philoſ. VI, 4ff; 
G. Fritichel, M. v. Olympus u. ſ. Philoſ., Diff. Lpz. 1879; G. Salmon, DehrB III, 909; 
Pitra, Anal. f. III, 610 fi. IV, 203 f.; Th. Zahn, 3EG VIII (1886), 1 ff. IX, 221 ff.; U. Pankow, 
M., Bi. v. Olympos. Katholif 1887 IL, und felbititändig, Mainz 1888; Harnad, Dogmengeſch.“ 
I, 696 ff; A. Seeberg, Dogmengeſch. I, 132 ff.; L. Apberger, Gejch. der chriſtl. Eschatologie 

% innerh. d. vornic. Zeit, Freib. 1896, ©. 469 ff.; Bonwetſch in Abh. A. v. Dettingen gewidmet, 
Münden 1897, ©. 35 ff.; Des Wardapet Eznik von Kolb „Wider die Sekten“ aus dem Armen. 
überjegt v. J. M. Schmid, Wien 1900; Krumbader, Byz. Litt. 653, 697; W. H. van de 
Sande Bakhuyzen, Der — des Adamantius, Lpz. 1901; Holl, Fragm. vornic. Va.d. 
Sacra Parall. TU, NF V, 2, 162 ff. — Ueber die Apokalypſe des Pſeudomethodius vgl. 

25 Orthodorographa, Bajel 1555; V. Jitrin, Die Apok. des M. von Batara und die apokr. Vifionen 
des Daniel in der byz. und flav.sruff. Litteratur (ruffiich), Mostau 1897; E. Sadur, Sybyll. 
Terte und Forſchungen. BPieudomethod., Adjo und die tiburtin. Sibylle, Halle 1898; Fr. 
Kampers, HF3G XX (1899), S. 417; W. Boufjet, ZRG XX (1900), ©. 261 ff. 

1. Leben und Schriften M. mar Bilchof zu Olympus in Lycien, vgl. Zahn 
30 S. 15ff., nidt auch von Patara, wie zuerjt Yeontius, oder von Torus, wie Hieron. De 

vir. ill. 83 angiebt Ramſay, The class. Rev. VII [1893], 311 erflärt den Irrtum 
des Hier. ſo, daß M. Biſchof von Olympus und Phönikus geweſen ſei). Wahrſcheinlich 
311 unter Maximinus iſt er Märtyrer geworden, aber ſicher nicht zu Chaleis in Griechen— 
land (Hier... Eufebius erwähnt ihn nicht, obwohl er ihn fennt (Sier., Apol. I adv. 

3 Ruf. c. 11) und De autex. 5—12 (allerdings unter anderem Namen) feiner Praepar. 
evangel. VII, 22 einverleibt hat. Als Biſchof von Olympus bezeichnen ihn die Hand: 
ichriften und jchon Socrates, KO VI, 13. Des Berges Olympus gedenkt M. felbit De 
res. II, 23. — Von den Schriften des M. iſt nur das Sympoſion griechiſch voll: 
ftändig erhalten (vgl. auch Photius Bibl. 237 und die Sacra Parallela). Schon fein 

0 Name zeigt es als ein Gegenftüd zu Platos Sympoſion. Die formelle Abhängigkeit 
des M. von Plato ift bier die meitgebendite, vol. Jahn, M. platonizans (2. Teil jeiner 
Ausgabe). Zehn in den Garten der Arete, den Aeıumr tjs dodapotas, geladene Yung: 
frauen führen die Geipräde. Dem Preis der Yungfräulichkeit als des Weſens der erit 
durch Chriſtus gebrachten Gottähnlichkeit (or. 1) folgt (or. 2) die Betonung der göttlichen 

45 Ordnung der Ehe. Doch gilt Epb 5, 26 ff. eigentlich von Chriftus und der Kirche und iſt 
die Virginität nach 1 Ko 7 das Vorzüglichere (or. 3). Sie tft nad Pi 137 das beite 
Heilmittel zur Unjterblichfeit (or. 4), das große Gelübde des ganzen Menſchen Nu 6, 
1 ff. (or. 5). Die Jungfrauen bewahren nad Mt 25, 1 ff. ſich unbefledt zur Vermählung 
mit dem Logos (or. 6). Ihnen gilt Hob 2, 2. 4, 9ff., 6, 7f., den Märtyrern fteben 

50 fie gleich (or. 7). Das Weib Apk 12, 1 ff. ift die Kirche, die ald Mutter zur Teilnahme 
an Chriſtus gebiert; durch feinen freien Willen, denn ein Fatum giebt es nicht, vermag 
dabei der Menich der Führung der Tugend zu folgen (or. 8). Mit ihr baben wir uns 
für das Yaubbüttenfeit Ye 23, 39 ff., d. b. die Auferftebung, zu jchmüden (or. 9). Erſt 
durch Chriſtus ift die dyreia, die vollfommene Gerechtigkeit Ri 9, 8ff., in die Welt ge 

65 fommen (or. 10). Schließlich vereinigen fich alle Nungfrauen zu einem Hymnus auf den 
bimmlifchen Bräutigam. — Von De autexusio ift nur 1—7,5 jelbititändig griechiſch 
überliefert, aber 5—12 unter dem Namen des Marimus in des Euſebius Praep. 
evang. VII, 22, von wo es die Philocalia entlehnten, Photius Bibl. 236 bietet um: 
fangreiche Erxcerpte, die Sacra Parallela zahlreiche ‚ragmente, der Dialog des Adaman- 

60 tius (ſ. BDIV, 620.) und Eznik „Wider die Sekten“ 1,4.3, 17 ©. 29—54. 168 ff. haben 
es ausgeichrieben, eine altjlavifche Überjegung des 11. Jahrh. es ganz wiedergegeben. Die 
Überjchrift diefer Überſetzung „Bon Gott, von der Materie und von dem freien Willen“ 
zeigt den Inhalt noch deutlicher; der Uriprung des Böſen das eigentliche Thema. Zwei 
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Ungewordene fönnen nicht fein, auch befreit die Annabme einer ewigen Materie Gott 
nit von der Urbeberichaft des Böfen und können die ſich widerfprechenden Elemente 
nicht aus einer einfachen Urmaterie ſich entwidelt baben (ep. 5—13). Das Böfe, als 
Accidenz muß auf eine Willensthat zurüdgeben. Durch das Verbot Gottes hatte der ein 
Rebell gewordene Teufel die Kenntnis des Böfen erlangt. Gott bat diefen, obwohl feinen 6 
Abfall vorherwiſſend, erjchaffen und bat ihn hernach nicht vertilgt, damit das Gute eine 
freie That fei und ſich in Überwindung des Böfen bewähre (14—22). — In zeoi 
yerırav, wovon nur bei Photius Bibl. 235 kurze Fragmente, befämpft M. des Origenes 
Lehre von einer ewigen Weltihöpfung; Gott in feiner Abjolutbeit bedarf nicht der Melt, 
um Schöpfer zu fein, und ein Anfang feines Schaffens widerſtreitet jo wenig wie fein 
tbatfächliches Aufbören der Unveränderlichkeit Gottes. Da einer der Kollofutoren bier 
Xenon beift, jo fünnte dies der Dialog diefes Namens fein, deſſen Socrates 1. c. ge: 
denkt; doch liegt bier fein Widerruf des Angriffs gegen Drigenes vor. — Gegen diefen 
it auch die neben dem Sympoſion bedeutendite Schritt des M., die „über die Auferftehung“ 
gerichtet. Die Verhandlung, in PBatara unter dem Vorſitz eines Theophilus, führen für 15 
Irigenes ein Arzt Aglaopbon und ein Proflus; M. (in feinen Dialogen Eubulius) und 
Memian greifen an. Befonders des Drigenes Darlegungen in der Erflärung des 1. Pſalms 
werden mitgeteilt (I, 20—24. III, 2—13. 17. 19—22) und dur naturwiſſenſchaftliche 
Argumente unterftüßt I, 9—11. 25. Dem jet M. neben Gründen aus der Schrift 
logiſche und naturwiſſenſchaftliche Beweisführung (II, 9—14. 20. 22—24. 26—30) ent: © 
gegen. Der Yeib ift nicht Urfache der Sünde und nicht Strafe für diefelbe, fondern als 
Bottes eigenes Werk zur Unfterblichkeit beftimmt (I, 29—35). Er ward fterblich, damit 
die Zünde, die in ihm Wohnung gemacht, durch den Tod twieder völlig ausgetilgt werde, 
wie ein verumftaltetes Bild in jeine Elemente zerſchmolzen wird, um es wieder mafellos 
berzuftellen (I, 36—46). Gewordenes tft, wie die Engel betveifen, noch nicht notwendig % 
vergänglich; auch it das Vergeben der Welt nur ihre Umwandlung, alfo muß nicht der 
Leib mit ihr völlig vergeben (I, 47f.). Nicht leiblofe Engel, ſondern „wie die Engel“ 
werden die Auferftandenen fein, bewahrt in ihrer Art (I, 49 ff). Nur das Tote kann 
auferjteben, Die Seele aber ift unfterblih (I, 51, 4ff). Bi 66 redet nicht von dem all 
der Seelen, fondern von den Märtyrern (I, 54ff.). Ebenfo fchildert Nö 7 nicht den Zu: 80 
itand vor und nad Empfang des Yeibes (I, 57—II, 8). Durchgebends beftätigt die 
Schrift die Auferftebung des Yeibes: 2 Ko 4, 10ff., 5, 1 ff. (II, 15), au 1 Ko 15, 50 
(N, 17—19), Xe 23, 39f. (IL, 21), 1 Tb 4, 16 (II, 21, 4), Io 1. 2 (II, 25). Eine 
Widerlegung der Schriftgründe des Drigenes im einzelnen giebt III, 1—22, worauf 
ep. 23 mit einem Gebet ſchließt. — Auch De resurrectione iſt ganz nur in alt: 86 
ſlaviſcher, leider gegen Ende immer mehr verfürzend verfabrender Überfegung vorbanden. 
Den griechiſchen Tert von I, 20—II, 8 bat Epipbanius durch Aufnahme in fein Panarion 
haer. 64, 12ff. gerettet. Dazu kommen Ercerpte des Photius, Bibl. 234, Fragmente 
in den Sacra Parallela (vgl. Hol 1. ec. 162ff.) und in den davon unabhängigen ſyri— 
ſchen Florilegien, die Verwertung bei Adamantius, die aber bier nicht jo umfangreich 40 
und nicht jo tertgetreu ift wie bei De autex. (Die Entlebnungen angegeben bei Bak— 
buvzen S. XXXVIIIF. und ſchon fait fämtliche in meiner Ausgabe [gegen Preufchen Bd IV, 
621, 47), und von I, 38 ff. in der Gatene des Procopius, ferner durch Juſtinian ad 
Menam, Decumenius, Euftratius u. a. Wie das Sympoſion fo iſt auch De resurr. 
wenigſtens größtenteils) vor De eibis 1, 1 geichrieben. — Nur drei Fragmente find 45 
aus der Schrift gegen Porphyrius erhalten (ex parte bat nad Hier, In Dan opp. V, 
617. 730 M. dem Porphyrius erwidert), fie gewähren aber einen Ginblid in die Er: 
löfungslebre des M. — Die Fragmente mit Erklärungen des M. zu Hiob 9. 25. 
2729. 38. 40 geben wertvolle Beiträge zu feiner Gnadenlebre. Ganz gering find die 
Fragmente aus reol uagriowv bei Theodoret und den Parallel. — Weitere Schriften co 
jmd nur (oder faft nur) altjlaviich erhalten. Die Abbandlung „Über das Leben und die 
wrnünftige Handlung“ will das rechte menfchenwürdige und chriftliche Verhalten in den 
Wechſelfallen des Lebens zeigen; fie iſt noch ſtärker ſtoiſch beeinflußt als die übrigen 
Schriften des M. Ein mehrfach in der alten Kirche erörtertes Thema behandelt die 
Schrift „Über die Unterfcheidung der Speifen und über die junge Kub, die im Leviticus 56 
erwahnt wird, mit deren Ajche die Sünder befprengt werden.” Cp. 1—5 durd eine 
Ausführung über den Segen des Leidens eingeleitet, giebt fie dann ep. 6—15 in einer 
Erllärung von Nu 19, 14ff. eine Darlegung über das Mefen wahrer Neinbeit und über 
das geiftige Verftändnis der Schrift. Won der Abhandlung „An Siftelius, Vom Aus- 
ſatz“ bat die Handſchrift Coisl. 294 aud einige griechiiche Fragmente aufbewahrt, die er: 60 

0 — 
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fennen lafjen, wie auch bier der Slave gekürzt bat. M. zeigt (ep. 4—10 bezw. 12), 
daß die Anordnungen des Geſetzes über den Ausfag eine Anweifung für die chriſtliche 
Bußpraris ſind; dann giebt Siſtelius noch (ep. 13 ff.) von einer Schriftforſcherin empfangene 
Aufſchlüſſe über die rechte Exegeſe, fpeziell von Le 13, 47 ff. In der Schrift „Vom 

b gel, welder in den Sprichwörtern iſt, und von Die Himmel verfünden die Ehre 
(Hottes” deutet M. den Igel Pr 30, 13ff. (24, 50 FF.) auf die geiftige Schlange, die un: 
gehörige Begierden in der Seele ertvedt, und giebt eine mehrfache seitige Auslegung von 
Bi 19, 2f. Die Schrift „Vom Leib“, auf die M. bier ep. 10 ©. 339, 40 verweilt, 
ijt verloren. Ebenſo die von Hieronymus, De vir. ill. 83 erwähnten De Pythonyssa 

10 und die Kommentare zur Geneſis und zum Hohenlied (über —* daraus und zu 
den Pſalmen und Habakuk ſ. Preuſchen bei Harnack, Litt. Geſch. I, 478) und eventuell 
(ſ. o.) der Dialog Xenon. Über ein im Cod. 1182 saee. 17 des Klojters Iwiron er: 
wähntes Verzeichnis von Schriften des M. ſ. Pb. Meyer, ZRKG XI, 156. — Unedt 
find die Reden De Symeone et Anna, In ramos palmarum und die armenifchen 

15 Fragmente aus In ascensionem d. n. J. Christi. Über die Revelationes Me- 
thodii ſ. u. 

2. Die Theologie des M. bat zwei Centren und ift durch ein doppeltes Bejtreben 
harakterifiert: fie will gegen Origenes den altchriftlichen Realismus aufrecht erhalten und 
andererjeits in einem gewiſſen Anſchluß an jenen durch Askeſe und Kontemplation zu 

20 höherer Vollkommenheit anleiten. M. ift in weitem Umfang von der platonifchen — 
formell jo ſehr, daß felbit feine eregetifchen Abhandlungen zum Teil den Eingang von 
Plato entlebnen —, aber auch der ſtoiſchen Philoſophie abhängig und gleich den Alexan— 
drinern glaubt er nur durch allegoriſche Schriftauslegung in die Tiefe chriſtlicher Erkennt⸗ 
nis eindringen und zur Vollkommenheit gelangen zu können. Andererfeits befämpft er 

3 jede Zurüdführung des Böſen auf ein materielles Weltfubitrat, lehnt des Drigenes Yebre 
von einer ewigen Weltichöpfung und von einer Präeriftenz der Seele und deren Ein- 
ferferung in den Yeib ab und vertritt eine wirkliche Auferitebung des Yeibes. Wielleicht 
gebört die Polemik gegen Origenes mebr der fpäteren Yebenszeit des M. an (anders 
Socrates 1. e.), aber die gleihen Anfchauungen begegnen ſchon im Sympoſion und find 

30 weſentlich von der kirchlichen Tradition überfommene — M. will Schrifttbeolog fein; 
aber wie er der Schrift MWelterfenntnis entnimmt (vol. De res. II, 10. 13, 6. 9), fo 
dient ibm auch die Philoſophie und Naturbeobachtung zu einer Quelle in Fragen der 
Heilserfenntnis. Faft nur dialeftiich wird De autex. 5 ff. die Frage nach dem Urfprung 
des Böſen erörtert und Symp. 8, 13 ff. die Unmöglichkeit eines Fatums erwieſen; vgl. 

85 auch die breiten naturwiſſenſchaftlichen Ausführungen in De resurreetione. — Für ben 
Sottesbegriff auch des M. ift das Ungewordenfein, daber dann Macht und Bedürfnis— 
loſigkeit charakteriſtiſch. Gegen die Ewigkeit einer von Gott unabhängigen Welt entjcheidet 
ibm jchon die Unmöglichkeit des Neben: und \neinanderjeins zweier Unendlicher. Ein 
Weltſubſtrat genügt auch nicht zur Erklärung des Böfen, denn au dann wäre Gott ent- 

40 weder Urheber des Böjen oder unfähig, es zu überwinden (De autex. ſ. o.). Cbenjo 
lehnt M. aber auch in De ereatis (f. o.) die von Drigenes gelehrte ewige Weltſchöpfung 
ab, während er allerdings De autex. 22, 9 ©. 61 feftbält, daß Gott die Welt jchon 
vor ihrem äußeren Dafein in feinem Denken fich gegenwärtig batte. Iſt der Water das 
eigentlibe Prinzip alles Seienden, jo der Sohn die nach aufen wirkende Kraft, die felbit 

4 am Vater ihr Prinzip bat und durch die Gott alles manigfach geitaltet (De creat. 9. 11 
S. 343, 45ff. 344, 16ff, Somp. 2,6 ©. 45, 5f. 8, 11 ©. 203, 2). Photius war 
geneigt im Symp. wegen des Subordinatianismus nterpolationen anzunebmen (Bibl. 
©. 313a, 11ff. ed. Bekker). Doc betont M. auch. ſtark die göttliche Art des Sohnes 
(De sanguis. 7, 4); alles Meltverbältnis Gottes ift durch ihn vermittelt (De res. 1, 

6037, 2. II, 10, 2. 4), wie er zugleich der Mittler aller Heilsoffenbarung ſchon im AT ift 
Symp. 7, 6). Das Ziel der Welt ift der Menſch, er gleihjam das Bild in diefem 
Tempel und allein von Gottes Hauch belebt (De aut. 22, 8. De res. I, 34, 1. 35, 2), der 
Mifrofosmos (De res. II, 10, 2), und deshalb zur Herrichaft über die Melt berufen 
(ebd. I, 49, 3). Sein eigentümlichfter Vorzug it die Wablfreibeit (De aut. 16, 2. 5. 

65 17, 1. 18, 11. De res. I, 36, 2. 38, 3. II, 2, 7), ein Fatum giebt es nicht (Symp. 
8, 13); die volle Gottesgemeinfchaft soll jo der Lohn jeiner freien That fein (De aut. 
16, 6ff. De res. II, 2, d. Damit war freilih die Möglichkeit des Böfen, nämlich 
des Ungeborfams (De aut. 17,2. 18, 10), zu dem es durch die Verführung des Teufels 
gekommen (j. 0. zu De aut.), gegeben. Hat durch den ‚all das Verderben in dem 

co Menjchen Wohnung gemacdt (vgl. 3. B. De res. II, 7, 2. 8, 2. 6), jo begegnet doch 
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Gott demjelben durch den leiblichen Tod (De res. I, 38—45. Symp. 9, 2). Zugleich 
lebrt Gott den Menſchen den Teufel zu befiegen (De aut. 20, 4. 21, 5ff.). Dur eine 
itufenmäßig — Offenbarung unterweiſt er über ſeinen Willen (zu Hi 28, 13. 
Symp. 7, 5. 6. 2 und bereitet dur Geſetz und Propheten für die Erlöſung vor 
(De eib. 7 ff. Simpy , 7f). Das AT bildet jo das NT vor, wie diefes das Wahr: 5 
baftige (Sump. 9, 2). Aber erſt der Menſch gewordene Yogos bat durch fein Kreuz die 
Dämonen niedergerungen“ und den durch das Verderben vergemwaltigten Menjchen befreit 
(Adv. Porph. ©. 346, 7 ff); leidenslos leidend ward er allem Leiden ein Yeiden und bat 
er den ſterblichen Menſchen zur Unvergänglichkeit erhoben (ebd. S. 347 f. und De res. III, 
23, 4). In Chriſtus bat ſich das vorbildlich in der Ekſtaſe Adams Gen 2, 21 Ge: 10 
ihebene vertvirklicht. Denn er ift ein Menſch zum Bollbejtand gelangt durch die lautere 
und volltommene Gottbeit und iſt Gott in einem Menjchen befaßt (Symp. 3, 4ff.). Der 
dur die Aufnahme der dvyaguooria jelbit dvdpuooros gewordene Denfe jollte durd) 
die Aufnabme der douovia in Chriſtus wiederbergejtellt werden (ebd. 3, 7). Daber die 
Notwendigkeit der wirklichen Fleijhwerdung des Yogos (De res. II, 18, 8). Chriſtus 16 
bat die „Erfenntnis des Vaters des Als“ Er und durch feinen Tod unjer „Fleiſch 
in das ewige Yeben eingeführt” (De eib. 9ff., 12, 2.8, vgl. zu Hi: 38, 16). „Bon dem 
alten Menjchen die Xenſycheit entblößend, erleuchtete” er fie „mit jeinem Fleiſch“ (De 
lepra 16, 3). — Dieje Neubelebung erfolgt aber durch die Kirche, das Weib Apf 12 
Symp. 8, 5), wegen defjen der Logos den Bater im Himmel verlaffen (Zymp. 3, 8% 
2. 70). Aus feiner „Seite“, d. b. feinem Geift, bereitet ibm Gott nad) der „Gtitafe” 
(Sen 2, 21), d. b. der Renfätoerdung und feinem Leiden, die „Gehilfin“, d. b. die ibm 
verlobten Seelen (ebd. ©. 72f.). Geſchieht die Seftaltung zur Ähnlichkeit Chrifti durch 
die Einprägung derjelben in der Taufe, jo iſt doch das eigentliche Wefen der Kirche die 
durb Menſchwerdung und Yeiden wirkſam gewordene neufchaffende Kraft des Yogos, daber 26 
bilden die wabre Kirche die Bolllommenen, die als „Bebilfin“ Chriſti mitwirken, die An: 
fünger zur Nollgeftalt der Tugend wwiederzugebären (ebd. S. 73) und fie gleichfalls zu 
olchen den Glauben in anderen erzeugenden Gliedern der wahren Kirche zu machen 
Symp. 3, 9 ©. 75). Einen gewiſſen bierarchifchen Zug erbält diefe Abjtufung, wenn 
ın De lepra 15, 3 in der Kirche als dem Kleid des Herrn die Biichöfe und Yebrer den 80 
Aufzug bilden, in den die Yaiengemeinde eingewebt wird. Aber charakterijtifch werden 
bier Biſchöfe und Yebrer zufammengeordnet, und auc der Biſchöfe vornehmliche Aufgabe 
iſt Arzt der Seelen zu jein (ebd. 7, 5) und „mit heiligen Grfenntnifien zu nähren“ 
(ebd. 18,5); zu der ichriftfundigen Yebrerin (ebd. 13 ff.) vgl. Plato, Symp. 22. Daber ift 
auch für M. die äußere Zugebörigfeit zur Kirche weder Garantie noch Bedingung | des Heils 35 
(ebb. 8, 2ff.); bie Bußzucht bat jeelforgerliche Art zu tragen (vgl. Abb. A. v. Dett. gew. 
© 39 ff.). — Das Heil ift freilich ein Werk der Gnade, die das dem ernſtlich Streben: 
vun noch) mo. ergänzt (zu Hi 25, 1) und dem Wollen das Vollbringen ſchenkt 
(De mart. ©. 349, 15). Auch der Ghrift gelangt jedoch in diefem Yeben nicht zu 
völliger Auswurzelung der Sünde (De res. I, 38ff.). Zu begebren oder nicht zu bes «0 
geben ſteht nicht in unjerer Macht, jondern nur den Begierden nicht durch Die böfe That 
Folge zu leiten (De res. II, 37.); durch die Vergebung der Sünden und die eriveiterte 
und vertiefte Stenntnis des göttlichen Willens ift nur das natürlide Gute in uns geitärft 
(ebd. 8, 7). Aber durch die in der Kirche wirkſame Gnade joll Chriftus jo ın den 
Öläubigen geboren werden, daß ſie durch Umgeſtaltung in ihn gleichſam ſelbſt een 45 
werden (Symp. 8, 7 ff. ©. 190 ff.). Prinzipiell durch die Taufe geichebend (Symp. : 
8, 6. 8), ift Diefe Hineinbildung doch als eine durch geiftliches Wachstum ſich erſt je 
Birne gedacht (ebd. 3, 9). In der Nichtung auf fie ſpricht ſich der religiöſe Charakter 
der Ethik des M. aus. Dieſe „Einbildung“ Chriſti in das Herz vollzieht ſich durch 
gläubige Erkenntnis (Symp. 8, Ihre Grundbedingung iſt daher die rechte Gottes: 50 
erfenntnis und reine Lehre (ebd. 8 ‚10f. De lepra 11,4. 14, 4). Das Eindringen in 
das wahre geiftige Verſtändnis der Schrift iſt das — ei alle Schäden und die 
Wurzel alles wahrhaft fittlihen Verhaltens (Symp. 1, , 4. 7, 2.9, 3f. De lepra 
1,27. 2,4. 3, 2. De eib. 1, 4f.). Wo die Weisheit blüht, if die Rüfte, in der die 
Braut des Logos weilt (Symp. 8, 11 ©. 198, 2). Der Fortichritt aber im Chriſten⸗ 56 
tum geſchieht in einem Jneinander bon Erkenntnis und fittlicber Selbitzucht, die in der 
Lirgimität Iminiert. Diefe ift gegenüber der Ehe das Vorzüglichere, die ſpezifiſch chriſt⸗ 
liche Tugend, erſt ſeit der Erſcheinung des doyınaod&vos offenbar geworden (Symp. 1,5). 
Durch ſie ſtrahlt die Seele die Idee wieder, nach der fie geichaffen worden (ebd. 6, 1), 
it fie die Braut Chrift. Nur muß die dyveia wie dem Yeib, jo auch der Seele gelten 0 
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(Symp. 1,1 ©. 12, 4), daber alle Tugenden in ſich zufammenfaffen und die Befiegung 
der Leidenſchaften mit dem Eindringen in die Wahrheit verbinden (ebd. 4, 3ff. 9, 4). 
„Sebeiliget („Erleuchtet“?) an der Seele jdhreiten wir von Stufe zu Stufe .., vom .. 
Unglauben in das Forſchen in der Schrift, . von jenem .. zum unauslöfchlicen Feuer 

5 der Yiebe .., bis wir zum Gipfel gelangen, d h. zur Heiligung des bl. Geiſtes“ (De 
lepra 13, 4). In der Seele, die zu der für die menfchliche Natur erreichbaren Höbe ge 
langt ift, Spricht Gott felbft (zu Hi 38, 1). Das Ideal des asketiſchen Weifen ift doc 
aud das des M.; nur bat er von Drigenes mehr angedeutete Anfchauungen (hom. 237. 
in Nu X, 279f., 299. Sel. in Ps XII, 208) bejtimmter enttvidelt. — Stoiſche Ge 

10 danken machen jich wie in feinen Ausfagen von dem natürlichen Geſetz, dem wir folgen 
follen, und von dem doppelten Begehren, das feit der Einhauchung des materiellen Geiſtes 
dem Menjchen inne wobnt (De res. II, 5. 6), jo aud in den Ausführungen über das 
geduldige Ertragen des Yeidens, über die Bejonnenbeit als die Gejundbeit des Geiftes 
und deren ‚Förderung durch Anfechtungen (De eib. 1 ff.) und über die Seelenkrankheiten 

15 Aurn, @6ßos, NÖ ovN, Zrudvula (De lepra 5, vgl. Symp. 7, 3) geltend. In völliger 
Anlehnung an die Stoa wird das Murren wider den Mechfel des Lebens in De vita 
1 ff. bekämpft. — Seine ftoifchen Neigungen erleichtern M. fein energijches Eintreten für 
die Auferftebung des Leibes als deffen wirkliche Wiederberitellung, nur gereinigt von 
Sünde und Vergänglichkeit (f. o. und Atberger ©. 484 ff.). m Anfehluf an die kirch⸗ 

20 liche Überlieferung buldigt M. einem gemäßigten Chiliasmus. Pach Spmp. 9, 1 werden 
die Gläubigen im 7. Jahrtauſend mit Chriftus die wahren Sabbatbe und das rechte Laub⸗ 
hüttenfeſt — ein Jahrtauſend der Ruhe als Vorſtufe für die zeitloſe Ewigkeit (vgl. Atz⸗ 
—— ©. 479 ff.). Das antichiliaftifche Fragment bis Pitra, Anal. s. III, 610f. iſt 
unecht. 

25 M. ift fein großer Geift. Eine jo umfaffende pbilofopbifche Bildung feine Schriften 
befunden, fo ift er doc nicht eigentlich fpefulativ beanlagt. Die dinlettifche Norm ver: 
büllt öfters, daß das Problem nicht in feiner Tiefe erfaßt ift; auch meint M. gelegent: 
lich, das Bild des Gegners widerlegend, diefen ſelbſt widerlegt zu baben. Seine natur: 
twiffenjchaftlichen Ausführungen tragen den Charakter eines veritändigen, nicht tief 

80 eindringenden Näfonnements (vgl. das De res. II, 9f. über die Nahrungsaufnahme der 
Bäume und über den Leib als im Fluß befindlich Gefagte). Für die Form fichtlich 
intereffiert, verfügt er doch nur über eine bejchräntte fünftlerifche Beanlagung. Aber 
überall zeigt ſich M. als fittlih ernſte Perſönlichkeit. Die kirchliche Überlieferung bat er 
mit wiſſenſchaftlichen Mitteln gegen die Gefährdung durch die wiſſenſchaftliche Theologie 

5 der Zeit zu verteidigen gefucht und auf Vertiefung der chriftlichen Frömmigkeit bingearbeitet 
und dafür Anfebtungen zu erdulden nicht geiheut (De eib. 1). Euſebius und Socrates 
l. e. zeigen die Feindichaft die es ihm eintrug. Beide müſſen ibm aber feine Willigfeit, 
dem Gegner gerecht zu werden, beftätigen, und er felbjt bat aufs Nachdrüdlichite bezeugt, 
wie m nur das fachliche Intereffe zu feiner Polemik bejtimme (De res. III, 3, 2; 

0 vgl. I, 19). Der jo ambersartige Ton z. B. im Dialog des Adamantius und bei 
Epipbanius läßt erkennen, wie ernſt es ibm biermit und mit feiner gorberung nur auf 
die Sache gerichteter Unterfuchung (De aut. 4. 9, 4. De res. I, 2. 27, 4) geweſen ift. 

Mit M. haben nichts zu tbun die ibm unter verſchiedenen Namen zugejchriebenen 
Revelationes, die eines der beliebtejten Bücher des Mittelalters bildeten und in ver: 

45 fchiedene Sprachen überfeßt wurden. Wie alle derartige Schriften bat auch dieje Apo— 
kalypſe Zufäge erfahren, fie ift aber in lateinifcher Überjegung ſchon in Handſchriften des 
8. Jahrh. vorhanden und gehört nach ihrem Grundftod wohl ſchon in das —— 

onwet 

Methodius, Erzbiſchof v. Sirmium ſ. Bd IV ©. 384, 16. 

50 Methufala, ſ. d. A. Seth u. d. Setbiten. 

Metrophanes Kritopulos, Batriarh von Alerandrien im 17. Nabrbundert. — 
Litteratur: J. A. Dietelmair, De Metrophane Critopulo hujus (Altdorphinae) Academiae 
quondam cive, tandem patriarcha Alexandrino, Altdorfi 1769. Fabric. Harl. Bibl. Graeca. 
Bd 11 ©. 597 ff. Die erjte neuere gute Biographie jchrieb der Griehe A. C. Demetra: 

55 copulos, Lipsiae 1570. Nach ihm Gerajimos ©. Mazaratis, Kairo 1884, mir nur befannt 
durd) die ausführliche Beiprehung in der "Exxd. Alnydea, Bd V ©. 101 ff. von B. —— 
— Der Letztere ſchrieb einen weiteren Artilel in der ’Exx. ’Ainjdera, II. Per. Bd III 1 

37 ff. Pevions, M. Mnro. Koır. xai ol dv Ayyiia, zaı Srouaria pikor abrov (1617— 1628), 
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Athen 1893, angezeigt von Kattenbujd in der THLZ. 1894, ©. 194. Legrand, Bibliographie 
Hellenique des 17. Jahrhunderts, 4 Bde, 1894—18%. eine Schriften am bejten bei 
Demetracopulos. Bon jeinen Briefen 29 in der Hamburger Stadtbibl., 5 hat Dietelmair 
veröffentlicht; 2 bei Yegrand a. a. O. IV, 418 u. 430, aud) jonjt nod) einige. 

Metropbanes ftammte aus Berrböa in Macedonien. Als fein Geburtsjahr bat 6 
Demetr. nach der Umfchrift eines 1627 in Straßburg gefertigten Porträts das Jahr 
1589 fejtgeitellt. Renieris ftimmt dem zu, Mazarakis will nach einer fpäteren Kopie 
des Bildes 1599 vorziehen. Die frühere Annahme, Metr. fei Schüler des Marimos 
Margunios (j. d. A. Bd. XII S. 470) geweſen, ift unbaltbar, da diejer bereits 1602 ftarb und 
damals Elementarunterricht nicht mebr erteilte. Metr. trat bald in ein Kloſter ein 10 
und wurde dann Protoſygkellos des Patriarchen von Konftantinopel. Durch Kyrillos 
Lukaris (f. d. A. Bd XI ©. 682) mit Empfehlung an den Erzbiſchof von Canterbury 
Abbot nah England gejandt, ftudierte er in Oxford bis 1623 (Demetr. ©. 9) Von 
dort wandte er fich über Hamburg nach Helmſtedt, wo er die unten zu beſprechende 
Confessio verfaßte. Er bejuchte auch Wittenberg, Nürnberg, Altdorf, Tübingen und 15 
reifte dann über die Schweiz nach Italien. Dabei kehrte er 1627 in Genf ein und 
fmüpfte mit den dortigen Reformierten an, und zwar im Auftrage des Kyr. Yufaris 
(Legrand IV, 375; Mobnite ThStK 1832 ©. 560 ff). Im Jahre 1630 in Venedig 
(Zegr. III, 157), unterjchreibt er fich bereits in einem Briefe Ende 1631 von Alerandrien 
aus als Metropolit von Memphis und Agypten (Legr. IV, 419). Aud 1636 mar er 20 
das noch (Xegr. IV, 430), doch hatte er im Januar 1637 bereits den Thron in Aleran- 
drien bejtiegen (Xegr. IV, 443f.) Als Patriarch unterjchrieb er 1638 die Beichlüffe der 
Synode, die die Yehre des Kyr. Lukaris verdammte. Mazarafis nimmt mit anjcheinend 
fiberer Begründung 1639 als fein Todesjabr an; ficher ıft, daß das der Conf. ortho- 
doxa vorangebende Empfeblungsichreiben von 1643 ſchon von einem anderen Patriarchen 26 
von Alerandrien unterzeichnet ift, und daß fich jpäter feine Lebenszeichen von Metropbanes 
mehr finden. 

Unter den Werten des Metrophanes verdient unjere befondere Aufmerkfamfeit die 
oben erwähnte, in Helmftädt von Metrophanes abgefahte und von Johann Hornejus 
publizierte Konfeſſion (Ouodoyla rijs dvarolınjs Exxinolas tjs »adolıxns al 0 
dnooroirns ari.). Schon Kimmel Hatte den griechifchen Tert mit dem auf der Biblio: 
tbet zu Wolfenbüttel vorhandenen Autographon (über dies fiehe von Heinemann: Die 
Handichriften der herzoglichen Bibl. zu Wolfenbüttel, II, 1886 ©. 313-314) verglichen; 
die biernach berichtigte Ausgabe aber iſt erjt nach Kimmels Tode von Weifjenborn be: 
forgt in dem Appendix libr. symbol. ecel. orientalis, Jen. 1850. Es ijt eine ziem— 36 
lich ausführliche, klar und getwandt gejchriebene Darlegung der griechijchen Yebre und des 
Kultus, zwar nicht jtreng ſymboliſch formuliert, jondern in der freieren Form einer theo— 
logiiben Abhandlung, welche auch eigentümliche Auffafjungen einflechten darf, während 
fie im ganzen das Gemeingültige treu wiedergeben will. Der Verfaſſer will fih und 
jeine Sache im günftigen Lichte darjtellen, das beweilt ſchon die vorangejchidte jebr an: 0 
etennende Deditation an die Helmjtädter Univerfität. Cr bejtreitet vielfach Die römijche 
Lehre, deren Verhältnis zu der eigenen Kirche er den Leſern klar machen will, entbält 
ſich aber nach der protejtantiichen Seite aller Polemik. Das griechiſche Lehrſyſtem zerfällt 
nad jeiner Anordnung in zwei Teile, eine „einfache“ und eine „ökonomiſche“ Theologie 
(Conf. p. 13 ed. Weissenb.). Die erjtere begreift die Gotteslehre und Trinität und 46 
fübrt zu den befannten Beweifen für den Ausgang des beiligen Geiftes nach der griechi— 
ihen Auffaffung (Confess. p. 15 sq.). Vergleichen wir die vom Verfaffer gegebenen 
Erklärungen mit den traditionellen der griechiſchen Kirchenväter, jo ergiebt ſich eine größere 
Abrundung des Dogmas, ähnlich der lateinischen Yebrform. Jede göttlihe Perſon joll 
zu den beiden anderen in ein beitimmtes Verhältnis treten und zugleich ein gemeinſames 50 
Moment der Gottbeit darbieten. Die ökonomiſche Theologie beginnt mit der Schöpfung 
der Geiſterwelt; neun Engelklaſſen find einander gefolgt, in der unterjten der Yucifer, und 
defien Abtrünnigfeit brachte eine Yüde in der „logischen Welt“ hervor, welche Gott durch 
Eribaffung der gemifchten menſchlichen Kreaturen auszufüllen beſchloß. Nachdem der 
Menſch durch die erjte Übertretung zwar nicht alle Freibeit und Willenskraft, wobl aber 55 
das pneumatifche Licht des Geiſtes verloren, nachdem das Geſetz ibn lange verurteilt und 
nicht gerechtfertigt hatte, wie konnte die verderbte und veraltete Mafje der Menfchheit er: 
neuert werden, wenn nicht durch das Herablommen und die Vereinigung Gottes mit ihr? 
„Bott hätte auch andere Mittel zur Wiederheritellung ergreifen können, aber diejes war 
das beite” (Conf. p. 64. 69). Dan jieht, der Verfaffer wollte das Dogma nicht bis zum 60 
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vollen Beweis der Nottvendigkeit der Menſchwerdung auf die Spite treiben; er ſtützt fich 
auf die doppelte Vorftellung, daß die Menjchbeit durch das Opfer Chriſti mit Gott ver: 
fühnt und durd die unmittelbare Gemeinfchaft mit dem Göttlichen in fich ſelbſt erneuert 
und entjündigt ſei, und darin denkt er ganz griechijch (Conf. p. 69. 77). Die Kirche 

6 definiert der Schriftiteller mit Vorficht, indem er die Schwierigkeit einräumt, welche durch 
die neueren Spaltungen in die Frage nad der wahren Kirche eingetreten feien. Er bält 
fihb an die Merkmale katbolifcher und apojtolischer Heiligkeit und Yebrübereinftimmung, 
berübrt das hierarchiſche Verbältnis fat gar nicht, muß aber doch neben der Bewahrung 
des bibliichen Wortes auch die der Tradition geltend macen (Conf. p. 100 sq.) Nicht 

10 jo ſehr auffallend erfcheint die Beichräntung der Saframente auf drei, denn noch der 
zweifellos ortbodore Johannes Damascenus fannte fogar nur zwei Saframente, Taufe 
und Abendmahl. Das Intereſſe an der Dreizahl mag den Metrophbanes bei feiner Be- 
ftimmung geleitet baben, da er trinitarifch erklärt. Demgemäß foll in der Taufe das 
Symbol der Verfühnung mit dem Vater und die Aufnabme in deſſen Kindichaft Durch 

15 die Wiedergeburt, in dem Abendmahl das Zeichen der Einverleibung mit Chriſtus dem 
Solme, welcher dem Leben eine neue gejunde Wurzel gegeben bat, und in der Buße end— 
lich der Typus der Ausdauer des beiligen Geiftes, der uns weckt, jo oft wir vom rechten 
Wege abirren, gegeben fein. Die folgenden Abſchnitte geben zu fritiichen Bemerkungen 
wenig Anlaß; ſie jollen die Leſer mit Ritus und Sitte der griechifchen Kirche befannt 

20 machen. Daber wird gehandelt von den Geboten und Werfen, von dem Taufritus und 
der dreimaligen Untertauchung, dem gefäuerten Brot bei der Eucharijtie mit jcharfer Ber: 
teidigung gegen den lateinifchen Gebrauch des Ungejäuerten und von den fieben Klaſſen 
der Prieſterſchaft. Den Schluß machen Bilder: und Heiligenverehrung, Faſten, Mönch— 
tum, Seelenmeſſen, Stellung nad) Oſten bei dem Gebet, ſowie die alte Sitte, am Sonn: 

25 tage und während der ganzen Pentekoſte obne Kniebeugung zu beten. In diefen Kapiteln 
verrät ſich die Abficht des Verfafjers, fich über die grobjinnlichen VBorjtellungen der Menge 
zu erbeben. 

Für die Kenntnis feiner Theologie fommt ebenfalls in Betracht der Aöyos Ilavn- 
yvoızös, Ana xal doyuarızös, eis tiv xarda odpxa yErynow toü zuolov — ’Imood 

0 Ägıorod. Asydeis Er 1. "Araönuig Aktoopıxf) — Het ayxs’ — Latine versa per 
M. Gorgium Queceium — Altdorphi 1626 (genauer Titel bei Yegrand I ©. 220). 
Einzig befanntes Eremplar in der Kgl. Bibliothef in München, sign. Dogm. 391. Die 
Rede jelbit S. 15-48 des Druds. Nach längerer Einleitung, die mit dem Yobe von 
Altdorf und Nürnberg ſchließt, wählt er, aus der Schrift, die er ohne die Tradition zu 

35 erwähnen, Beus£lıos und Baoıs rs av Aoıorav@v Ödidaoxakias nennt, ale Tert 
Sa 4, 4—5, polemifiert ſcharf gegen die Yeugner der Gottheit Chriſti, werbreitet fich 
unter lebbaftem Preis der Maria, über die Geburt Jeſu und die Kindbeitsgeichichten, 
gebt dann zur GErlöfung über, die er namentlich als avandaoıs faßt, betont die wahre 
Menſchheit Chrifti und jest endlich die Zweinaturenlehre auseinander. 

“0 Ebenfalls muß Erwähnung finden die biblifch-tbeologische Abhandlung über Ga 5, 16, 
enthalten in der "Andxoıoıs noös tiv Inmow — neopi toö ’An. Öntov Tal. 5, 16 
— Noribergae 1626 (der Titel ganz bei Yegrand I, 220), einzig befanntes Exemplar 
in München, sign. Difj. 2530— 2536. Es bandelt fi namentlib um die Erklärung des 
Gegenjages von zveuua und odapf. Metr. erklärt durch Podrnua Tod nvevuaros und 

45 poörnua oagxös. Es ſeien verjchiedene Willen, der yuyr) und der odpE, obwohl man 
ei der legteren mwobl bejjer von zirnors und dog reden fünnte. So fommt er endlich 

echt griechiich auf den Gegenfag von Seele und Yeib binaus, Sein gutmütiger Recenjent 
und der Herausgeber loben dies Nejultat, haben aber als gute Yutberaner dafür den 
Gegenſatz von motus spirituales und earnales eingejegt, und fünnen jo dem Metro: 

60 phanes bei weiterem Fortſchritt vorausjagen, daß er eine lux matris jein werde, wie 
das jchon jein Name bedeute. 

Endlid jei noch genannt die Epistula Metr. Crit. De vocibus in musica 
liturgiea Graecorum usitatis, gejchrieben im Mat 1626, zuerit herausgegeben von 
J. J. Crudelius 1737 (nab Gaß, 1739 nad Fabricus, 1740 nad Dietelmatr und 

65 Demetr.), mir befannt aus M. Gerbert, seriptores ecelesiastici de musica tom. III. 
Typis, San-Blasianis 1784 5. 398-102. Das Schriftdyen entbält die Erflärungen 
der Namen Kiouds Toondoıov, zovrazıov, bnaxon, ££anooreldgpior, PWToyayızöv 
und zava» unter Hinweis auf das Menologion. 

Als ’Arcxdora nennt Demetracopulos namentlih Predigten, eine Streitjchrift gegen 
co den Unierten Nedpvros Rhodinos, die den Titel Ayrıravorkia führt und eine Ueber: 
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jegung des Neuen Tejtaments ins Volksgriechiſche. Daß Metropbanes eine foldhe Über: 
jegung geſchrieben, balte ich für unwahrſcheinlich. Dieſen Ineditis füge ih nad Georgia- 
dis (Exx4. AA. Per. II. Bd III ©. 41), ein größeres Werk, binzu, das Ahnlichkeit 
baben joll mit feiner Confessio und in Cod. Harl. 5059 enthalten ift. Es wäre ge- 
nauerer Bearbeitung wert. 6 

Was nun endlich die Firchenpolitiiche Stellung des Metrophanes betrifft, fo ift er 
von Nikolaus Komnenus für einen Graeco-Lutheranus erflärt, von Nibufius für einen 
Calviniſten (vgl. aber aud) Claude, Röponse au livre de Mons. Arnaud „De la 
perpetuit& de la foi ©. 279); Eugenios Aitw/og aber, jein Zeitgenofie und ein Ber: 
ebrer des Kyrillos Lukaris jagt von ihm: ü Önolos Fuiwöuvevoe nolla And Tobs 10 
aauoras navrayod, Alla Öyı ueygı ıekovs, todo elvar pavegov eis Ökovs. (Leben 
ws Eugenios ed. Anast. Gordios bei Sathas, Biblioth. Med. Graee. III, 
123—479. So ift er denn auch für einen freund der Katholiken gebalten. Wohl feines 
diefer Urteile ift richtig. Metropbanes bat in feinem Punkte deutlich fich als beterodor 
gezeigt. Vielleicht benutzte er aber gern die Gunft der Mächtigen, obne Unterjchied des 
Belenntnifies, wenn fie ihm nüßen fonnten. Vielleicht war er darum gegen fremdes Be- 
tenntnis nicht polemiſch und gegen fein eigenes gleichgültiger als andere. 

(Gaf 7). PH. Meyer. 

— 5 

Metropolit ſ. d. A. Erzbiihof Bo V ©. 488. 

Mette. — Bingham-Grijhovius, Antiq. eccl. V, 310-312; 315—338; Binterim, Denk: 20 
würdigfeiten IV, 1. ©. 357 ff.; Bäumer, Geſch. des Breviers, Freiburg i. B. 1895; Thalhofer, 
Handb. der fath. Liturgit II, 358,434 ff.; 450; Art. Brevier Bd III, 303 ff.; Weger u. Welte, 
Art. Matutin (VIII, 1042 f.); Kraus, Real-Ene. des drijtl. Altertums, Art. Officium (II, 
50); Armknecht, Die alte Matutin: und Vesperordnung in der evangel.luth. Kirche, Göt— 
tingen 1856; Kliefoth, Lit. Abhandlungen? 6 [3], 1859, ©. 185 ff.; 7 [4], 438 ff. 489 ff.; und 
3/5], 1861, S. 164 ff.; Lucas Lossius, Psalmodia, hoc est, Cantica sacra veteris ecel. se- 
lsetae, ed. secunda, Witebergae 1561 (1. Ausg. 1553); Keudenthal, Kirchengefänge lateinijch 
und deutih u. j. mw., Wittenberg 1573; Scöberlein, Schatz des liturg. Chor: u. Gemeinde: 
gejongs I (1865), 515 ff.; Rietſchel, Lehrb. d. Liturgit I (1901), 169; 394 }.; 44lff. 

Mit dem Namen Matutinum (daber Mette) bat man zu verjchiedenen Zeiten ver: go 
ſchiedene Gebetsftunden oder Horen bezeichnet. Urjprünglic war damit die Gebetsitunde 
am Morgen (3—6 Uhr; 4. Nachtwache) gemeint. Als aber für diefe die Laudes üblich 
wurden, jo genannt, weil dabei jtets die drei Yobpfalmen 148—150 gebetet wurden, und 
als man das offieium noeturnum nicht mehr regelmäßig in der Nacht, ſondern vielfach 
in der Morgenfrübe betete, bezeichnete man dieſe nächtliche Gebetsftunde mit Matutinum. 35 
Heute wird dieſes Matutinum regelmäßig mit den Laudes verbunden. Sie gebören mit 
emander zum officium nocturnum. Der Verlauf der Mette ift nach dem heutigen 
Hreviet folgender: 1. Stille Rezitation von Paternofter, Ave Maria und Credo; 2. Die 
Verifeln: Domine, labia mea aperies ete. (Pf. 51, 17) und Deus, in adiutorium 
meum intende (Pſ. 70, 2) nebit den entiprechenden Refponforien; 3. die Dorologie 40 
Gloria patri mit Laus tibi Domine und Halleluja; 4. das ſog. Invitatorium, die 
Aufforderung zum Gebet, bejtebend aus dem 95. Pſalm mit einer nach der kirchlichen Zeit 
webielnden Antipbone, die den Palm einleitet, öfter durchbricht und endlich abjchlicht ; 
». der Geſang eines Hymnus, je nach dem Feſt oder der Feitzeit verfchieden; 6. die 
Palmodie und die Leltionen, ein At, der in drei ſog. Nokturnen verläuft; jede Nofturne 45 
t jo geordnet, daß einer dreifachen Leſung der Gejang etlicher Pſalmen vorbergebt. Eine 
Antipbone leitet den Geſang ein; nad jedem Palm wird ein Versus gefungen, jede 
Jolturne ſchließt mit einem Versus, mit dem ftillen Waterunfer und der Abfolution. 
Darauf folgen, je durch eine Benedietio eingeleitet, die betreffenden drei Yeltionen. Im 
ganzen finden alſo neun Yeltionen ftatt, und zwar die drei eriten aus der Schrift, Die go 
dr nächſten aus Sermonen der Kirchenväter und die drei letzten de homilia evangelii 
de tempore vel de festo. Die Palmen find die erften 109 des Pſalters und werden 
mn einet Woche durchgefungen. Nach den Yeltionen folgt entweder ein Nefponjorium, 
der das Te Deum, und zwar dies legtere an den meisten Sonntagen, in der Oſterzeit 
und, mit einer Ausnahme, an allen Feten; während desjelben werden an Feittagen die 66 
Gloden geläutet. Damit ſchließt jetzt die Mette ab und die Laudes folgen unmittelbar. 
dies aber nicht der Fall — und jo iſt es im der Chriſtnacht —, jo folgt auf das 
Te Deum das Dominus vobiseum mit Kollette und Benedieamus Domino, 

Wie die Vesper, fo it und war die Mette wirklich Gemeindegottesdienft, während 
RealsEncyklopädie für Theologie und Kirche. 3. U, XIII. 3 
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die anderen Horen nur von den Klerifern und den Mönchen gehalten werden. So batte 
auch die Neformation Anlaß, zum Mettengottesdienit Stellung zu nehmen. 

Bereits in dem „Deutſchen Kirchenamt“, das vielleicht auf Thomas Müntzer zurüd- 
gebt und vielleiht ins Jahr 1523 gehört, erfchien eine gereinigte und verdeutſchte Mette 

5 (vgl. Smend, Evangel. deutſchen Meilen S. 96F.). 
Luther wollte Mette und Vesper beibehalten ſehen. Er bat ſich über die Mette zu: 

nächſt in der Schrift: „Won Ordnung des Gottesdienftes in der Gemeinde” 1523 ge 
äußert. Täglich joll ein Gottesdienft morgens um 4 oder 5 Uhr gebalten werden, der 
die übliche Mette in neuer Geftalt zeigen fol. Vor allem foll bier die Schrift gelejen 

10 tverden, und zwar von Schülern oder Prieftern: „Das ſollen thun einer oder zween, oder 
einer umb den andern, oder ein Chor umb den andern; wie das am Bejten gefället”. 
ortlaufend ſoll in dieſen Gottesdienjten die ganze Bibel gelefen werden. Eine etwa 
balbjtündige Auslegung foll auf die Verlefung folgen. Darauf „soll man ingemein Gott 
danken, loben und bitten umb Frucht des Worts x. Dazu fol man brauchen der Pſal— 

15 men und etlicher guten Responsoria, Antipbon; kurz, aljo, daß es Alles in einer Stund 
ausgerichtet werde, oder wie lange fie wollen“. Es ſoll, jo beitimmt er jpäter, ein Pſalm, 
ein Reiponjorium oder Antipbon mit einer Kollefte gefungen werden, deren Auswahl der 
Pfarrer oder Prediger treffen joll (EA 22, 153 ff. WA 12, 35ff.). Nac der Formula 
missae 1523 weiß Yutber nichts weſentliches an der üblichen Matutina zu ändern. 

%» „Nam Matutinae trium lectionum et horae .. . nihil sunt nisi sceripturae di- 
vinae verba.“ Nur gekürzt fünne werden, drei Palmen mit einem oder mit zwei Ne 
iponforien genügen. Daß man nach und nad den ganzen Pialter und die ganze beilige 
Sorift durchnebme, ſei nur zu billigen. Auch bier fordert Yutber kurze Auslegung der 
Lektion in deuticher Sprade. Die Hymnen und das Te Deum will er nicht bejeitigt 

% wiſſen. Die Anordnung joll aber ganz in der Hand des Pfarrers fteben. (EN opp. 
lat. 7, 18f.; WA 12, 219.) In der „deutjchen Meſſ e“ 1526 ſpricht er zunächſt von 
der Sonntagsmette: „Fruhe mb funfe oder ſechſe ſinget man etliche Pſalmen, als zur 
Metten. Darnach predigt man die Epiſtel des Tages... Darnach ein Antiphon und 
das Te Deum laudamus oder Benedictus umb einander, mit einem Water Unſer, 

0 Gollecten und Benediecamus Domino“. In der Woche verläuft diefer Frühgottesdienſt 
folgenderweife: Zunäcit fingen die Knaben und Schüler etliche Palmen lateinifch, „wie 
bisher zur Metten gewohnet“. Darauf „lefen die Knaben einer umb den andern zween 
oder drei ein Gapitel, Yateinifch, aus dem neuen Tejtament, darnach's lang ift. Darauf 
liefet ein ander Knabe dafjelbige_Capitel zu Deutſch, fie zu üben, und ob Jemands von 

8 Yaien da wäre und zuböret”. Darauf folgt eine Antipbone und eine deutjche Yeltion 
(Montags und Dienitags aus dem Katechismus; Mittwochs aus Matthäus; Donnerstags 
und Freitags die täglichen Wochenleftionen). ‚Na der Lektion ſinget der anze Haufe 
ein deutſch Lied, darauf ſpricht man heimlich ein Vater Unſer; darnach der Pfarrherr eine 
Collecten, und beſchließen mit dem Benedieamus Domino, wie gewohnet iſt“ (EA 22, 

40 2353 und 236; WA 19, 78 und 80). Dieſer Gottesdienſt iſt aber nur in den Städten 
nötig und möglich, „da man Schulen bat“ (S.237). Auf eine befondere Beteiligung der 
Gemeinde bat man offenbar von Anfang an nicht gerechnet. Die Schüler find es, denen 
diejer Gottesdienjt vor allem zu gute fommen foll. Daber fällt in den Wochentagsmetten 
die Predigt weg. Wir fünnen aus Yutbers Angaben jeben, wie ſich diejer Gottesdienit 

4 in Wittenberg offenbar immer mebr von der urjprünglichen Ordnung entfernte und eine 
jelbitjtändige ‚Korm gewann. 

Troß der Empfeblung Yutbers und des Vorbildes von Wittenberg hat ſich diejer 
Setiedbienft durchaus nicht allgemein eingebürgert. Ganz unmöglid war er auf den 
Dörfern, wo die Schulen fehlten. Aber auch in den Städten ift die Durchführung eine 

50 ziemlich vereinzelte. Im allgemeinen gilt, daß diefer Brauch ſich wohl im Norden, nit 
aber — Ausnabmen abgerechnet — im Süden findet. Die Neformierten fennen ibn 
überhaupt nicht. Nur wo das Yutbertum zur Geltung kam, zog auch dieſer Gottes— 
dienſt ein, aber auch da nicht überall. So haben B. die Nürnberger die Mette 
„unterlaffen“ (Smend, Evangel. deutſche Meſſen ©. 182). Dagegen fennen z. B. fol: 

55 we Agenden oder en die Mette: Herzogtum Preußen 1525 (Richter ADD 
29a); Nördlinger KO > (Nichter I, 18b); Reformatio Hassiae 1526 (Richter I, 
— Braunfchtveiger a0 1528: Viſitations⸗ Artikel 1528 (I, 97); Naffauifcıe KO dl, 
175a); BrandenburgNürnberger KO 1533 (I, 208b; als Erſatz für die Frübmefje an 
Werktagen); Wittenberger KO 1533 (I, 221a; 2238): Pommerſche KO 1535 (I, 258a) 

co und 1542 (TI, 2b und 4; Naumburger KO 1538 Neue Mitteilungen aus dem Ge 
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biet bijtor.zantiquar. Forſchungen, Bd XIX, Halle a.©. 1898, ©. 524ff.); Nortbeimfche 
KO 1539 (I, 288a); Hamburger KO 1539 (I, 318 bf.); Kaſſeler KO 1539 (I, 305b); 
Herzog Heinrihs Agende 1539 (I, 312b und 313a); Brandenburgische KO 1540 (I, 
328a); Halliihe KO 1544 (I, 340a); Schleswig-Holfteiniihe RO 1542 (I, 355a); 
Galenberg-Göttingiihe RO 1542 (I, 363); Pfalz Neuburger KO 1543 (II, 29); Göl- 5 
niiche Reformation 1543 (EI, 50b); Braunſchweig-Wolfenbüttelſche KO 1543; Preußiſche 
KO 1544 (II, 68a) und 1558; Medlenburgiihe KO 1554 (Bl. 83 b); Stralfunder RO 
1555 (II, 168); Waldeckſche KO 1556 (II, 173a); Churländiihe KO 1570; Lauen— 
burgiibe RO 1585 u. a. m. — Die Elbogener KO 1523 stellt es den Pfarrern frei, 
ob fie „Vesper, Metten, Complet und andere Tagzeit“ halten wollen oder nicht (Richter 
1,17 a); die Frankfurter KO 1530 wünſcht, daß eine Mettenfeier gebalten werden fünnte, 
aber es fehlt in Frankfurt „am genötigjten Stüdlein hiezu“, nämlich an einer Schule 
(Richter I, 141a). Aber auch die lutberifche Agende von Frankfurt a M. von 1644 
fennt die Mette nicht. Cinbeitlichkeit in dieſem gottesdienftlihen Gebrauch innerhalb des 
lutheriſchen Gebietes beſteht feineswegs. Hier hält man die Mette täglich, dort nur fonn= 16 
täglib, am dritten Ort wieder nur an den boben Feiten. Zu fräftigem Yeben ift die 
Mette nirgends gefommen. Auch der agendarifche Verlauf war durchaus nicht allgemein 
der gleihe. Ich gebe einige Beifpiele. In Königsberg bielt man 1544 die Mette in 
folgender Weiſe: Der Chor fingt zwei oder drei Palmen, und zwar, nach katholiſcher 
Tradition, aus den erjten 109 Pſalmen der Neibe nad. Darauf verlieft der Diakon ein 20 
ganzes oder ein halbes Kapitel deutich mit kurzer Auslegung, und zwar wird das Alte 
Teftament bis auf die Propheten in leetio continua gelejen. Darauf fingt man ein 
Reiponjorium, lateinifch, zur Übung der Schüler. Danach ſingt der Priefter den Verſikel: 
Erzeige uns, Herr, deine Barmberzigfeit, worauf der Chor refpondiert. Kollefte und Segen 
machen den Schluß. Anders war der Brauch in Medlenburg. An „gemeinen Sonn: 25 
und Feiertagen“ fangen zu Anfang die Schüler einen, böchjtens drei Palmen „mit der 
Antipbon de dominica oder festo“. Danach las ein Knabe eine Lektion aus dem Alten 
Teſtament lateinisch und ein anderer deutih. Dann folgte der Geſang des Benedictus, 
deutihb oder lateinisch, zuweilen auch das Te Deum, ebenfalls zweiſprachig. Endlich 
ſchloß man mit einer Antipbone und Kollekte. Die Waldedihe KO von 1556 ſchreibt so 
folgenden, an das fatboliiche Vorbild fich treu anlebnenden Gang vor: Geſang des Veni 
sancte spiritus; darauf das npitatorium und der 95. Palm, „ob man fan“, Anti: 
pbon und Palmen vom Tage, Yeltion und Reſponſorium (an Feſten drei), Te Deum, 
Benedietus mit der Antipbon, Kollefte, Benedicamus. Wancherorten jang man auch 
das Symbolum Athanasianum (Zchling, Kirdengejeggebung, ©. 180). Bielerorten 36 
war mit der Mette auch noch das Zingen oder Aufſagen des Katechismus verbunden; 
anderwärts jtand die Auslegung, die zur Predigt wurde, im Vordergrund. Wo man Die 
Mette nicht kannte, batte man doch mwenigitens „Frühgebete“. So in Straßburg ſchon 
1526 und nach der KO von 1570 (p. 92 u. 110; vgl. Smend, Evangel. deutiche Meſſen 
138 Anm. 6), wo furze Morgenpredigten unter diefem Namen gingen; ebenjo in der so 
Kurpfalz (nach der KO von 1611), offenbar ein Erſatz nicht der alten Mette, jondern 
der Frühmeſſe. Wie auch in lutheriſchen Kreifen immer mebr die alte Mettenform ver: 
laffen wurde, zeigt die „chriftliche Kirchenagende, jo bei öffentlihem Gottesdienft der Ge 
menden Augsburgiicher Konfejfion nüslich gebraucht werden kann“, die die Fakultäten 
zu Wittenberg und Tübingen 1617 berausgaben. Danach joll zweimal in der Woche 6 
Tredigt und viermal „Frühgebet“ ftattfinden, bejtebend aus Geſang, Schriftverlefung mit 
ſummariſcher Auslegung, Gebet (Miorgenfegen), Fürbittgebet, VBaterunjer, Geſang, Ab: 
fündigungen und Segen (p. 220 u. 232f}.). Es lag in der Natur der Sadıe, daß dieje 
Gottesdienste allmählich ſchwinden mußten. Nur die Metten der drei boben Feſte, zumal 
die Chriftmette, trogten dem Wandel der Zeiten. So fannte z. B. die Friedberger KO oo 
von 1704 die Chriſtmette in der Chriftnacht früb 4 Ubr (p. 213; 229); und in Sachſen 
wurden Chrijtmetten und Ghrijtvespern zwar dur ein fönigl. Reſkript 1812 verboten, 
aber fie leben beute no, wenn auch in erneuter Geſtalt, als volfstümlicher Brauch (vgl. 
Drews, Das kirchl. Leben der Ev.Luth. Landeskirche des Königreichs Sachſen, S. 224 
und Mitteilungen des Sächſ. Vereins f. Volkskunde II (1902), S. 302 ff.). Keine der 56 
neueiten Agenden bat m. W. verjucht, die alten Metten wieder einzuführen. Drews. 

— 0 

Mes, Bistum. — Pauli diaconi Gesta episcop. Mettens. MG SS II, ©. 260 ff.; 
. XIII ©. 303ff.; Gesta episcop. Mettens. MG SS X, &. 531ff.; Alperti de episcop. 
ett. libell. MG SS IV, ©. 696 ff.; Biographien von Meper Biſchöfen: Arnulf, MG Ser. 
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rer. Meror. II, ©. 426 ff.; A MG SS X, ©. 552 ff.; Dietrih I SS IV, &.461ff.; 
Adalbero II. ss IV, ©. 658 ff.; Biſchoſsliſten SS Ku 1 "305; A. Talmei, Histoire 
ecclesiast. et civile de la Lorraine, Nancy 1728; Gallia christiana Bd XII ©. 677 ff.; 
Netiberg, KG. Deutſchlands, Göttingen 1846 I ©. 90 ff. 484 fi; Haud, KG, Deutichlande, 

6 passim.; Eubel, Hierarchia cathol. m. aevi, 2 Bde, Müniter 1898 u. 1901. 

Das mittlere Mofeltbal und feine Umgebung weitlib bis an die Maas und öftlich 
bis über die Vogeſen binaus war, als Gallien von den Römern unterworfen wurde, der 
Sitz der keltiſchen Volterſchaft der Mediomatrici. Ihr Hauptort Divodurum D. i. Götter: 
burg war, wie der Name zeigt, ein altes Nultuscentrum, ſ. Kiepert, Yehrbuch der alten 

10 Geographie, ©. 519. Wann das Chriftentum in diefen Teil Galliens gekommen iſt, 
wiſſen wir nicht. Denn die jungen Yegenden, welde für die Meter Gemeinde die Grün- 
dung durch Apoftelicbüler in Anſpruch nehmen, find wertlos. Man kann nur vermuten, 
daß Divodurum ſchon in der Römerzeit eine Chrijtengemeinde in feinen Mauern batte. 
Die Stadt überdauerte den Fall des römischen Reichs; in der fränkiſchen Zeit erjcheint 

15 — unter dem neuen Namen Mettis, d. i. Metz. Sie iſt jetzt Sitz eines Biſchofs. Schon 
i. J. 535 unterjchreibt der Biſchof Heſperius das —2 der Synode von Clermont, 
MG CC I S. 70. Seitdem ſteht wenigitens die Namenreibe der Biichöfe ziemlich feit. 
Die Ausdehnung der mittelalterlihen Diöcefe war ſehr bedeutend; ihre Weitgrenze lief 
ungefähr 20 Kilometer jenfeits der jegigen deutſch⸗ franzöſiſchen Grenze; die Südgrenze 

20 fiel mit Diefer nabezu zufammen; im Oſten bildete die Stammesgrenze wiſchen Franken 
und Alamannen die Grenze der Diöceſen Metz und Straßburg, ſo daß alſo Bitſch noch 
zu der erſteren gehörte. Im Norden reichte ſie in das Gebiet der heutigen Rheinpfalz 
und der Rheinprovinz hinein. Die Diöceſe war ſprachlich gemiſcht, fo aber, daß der 
deutjche Beitandteil überwog; dagegen war der Bilchofsjig überwiegend Franzöfifch. Seit 

26 der Organijation der fränkiſchen Erzbistümer war nr Zuffraganbistum von Trier. 
Bılbofslifte: Hefperius 535, Billicus, Petrus? ob identisch mit Gundulf?, Agiulf 

601, Arnoald, Bappolus, Arnulf 611 oder 612—627, Goerich (Abbo), Godo, Chlodulf, 
Abbo, Aptatus?, Felir?, Sigibald, Chrodegang geit. 766, Angilram 768—791, Gundulf 
geit. 822, Drogo 823— 855, Adventius 858875, Wala 876— 882, Nuotpert 883— 917, 

so Wigerich 917—927, Benno zurüdgetreten 929, Adalbero I. geit. 962, Dietrich I. 
965984, Adalbero II. 984-—1005, Dietrich II. geit. 1047, Adalbero III. geſt. 1072, 
Hermann get. 1090; Gegenbiihöfe: Walo zurüdgetreten 1085, Brun vertrieben 1088; 
Poppo 1090-—1103?, Gegenbiſchof Adalbero IV. 10901117 oder 1118; Theoger 
1118— 1120, Stefan 1120—1162, Dietrihb III. von Bar 1164— 1171, Friedrich 

86 1171— 1173, Dietrih IV. v. Yothringen 1173—1179, Bertram (Berthold) 1180— 1212, 
Konrad 1212— 1224, Johann I. von Ajpremont 1224—1238, Jakob von Yothringen 
1239— 1260, Philipp von Floranges 1260— 1264, Wilbelm von Trainel 1264— 1269, 
Lorenz von Yeiftenberg 1269— 1279, Johann II. von Flandern 12850—1282, Burdard 
von Hennegau 1282—1296, Gerbard von Nelange 1297—1302, Neginald von Bar 

“1302—1316, SHeinrih I. de la Tour 1319— 1324, Ludwig von Bortiers 1325— 1327, 
Ademar von Monteil 1327—1: 361, Johann III. von Vienne 1361—1365, Dietrich V. 
Bener von Boppard 1365—1383, Peter II. von Zuremburg 1384— 1387, Gegenbifchof 
Tilmann von Bettenburg 1384— 7, Radulf von Couch 1387-1415, Konrad II. Beyer 
von Boppard 1415—1459, Georg von Baden 1459 — 1484, Heinrich von Yotbringen 

4 1485 — 1505. Hand. 

Menniter, j. d. U. Maon Bd XII S 

Meurer, Morit, Lie. theol., wurde am 3. Auguft 1806 zu Presich bei Witten: 
berg geboren, als Sohn eines dortigen Juſtizbeamten, der jpäter ins Sächſiſche Vogtland 
verjegt ward. Nachdem er die Fürſtenſchule zu Grimma bejucht hatte, widmete er fic 

5 1825—28 dem Studium der Theologie auf der Univerfität Yeipzig. Hier afftitierte er 
am 4. April 1827 dem von Königsberg berufenen D. Auguft Habn bei jeiner Habilitations⸗ 
disputation auf Grund einer Schrift de rationalismi qui dicitur vera indole. Der 
Hauptgegner war der die Kantiſche Richtung vertretende Bbilofopb Krug. Von dem nad): 
baltigen Eindrude, den M. von jenem ſechsſtündigen Redeturnier empfing, zeugt die lebendige 

6565 Schilderung in einer Reihe von Artikeln des Sächſiſchen Kirchen: und Schulblattes aus 
dem Sabre 1870. Überhaupt verdanfte er dem genannten Yebrer, wie jo manche feiner 
Kommilitonen, die tiefite Anregung. Nach beitandener Kandidatenprüfung wirkte er 4 Jabre 
lang als Hauslebrer in der Familie des Superintendenten D. Heubner in Wittenberg, 
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dem er auch fpäter in warmer Verehrung zugetban blieb. Der Aufenthalt in der alten 
Lutherſtadt bat jedenfalls auch jein reges Intereſſe für Neformationsgefchichte begründet, 
das ibn dann lebenslang begleitet und manche jchöne Frucht getragen bat. Nach einer 
durch Kränklichkeit veranlagten längeren Erbolung im Elternbauje fand er eine Anftellung 
am Lebrerjeminar zu Weifenfels, wurde aber bald darauf nad Sachſen zurüdberufen, 5 
um zuerjt mehrere Jahre bindurd ein geiftlihes Amt in Waldenburg zu befleiven. Im 
Yabre 1841 wurde er dann Pfarrer in dem nahegelegenen Gallenberg und ift bis zu 
feinem Tode feiner dortigen Gemeinde treugeblieben, da er ſich niemals zu einer Weiter: 
bewerbung entichließen konnte. Doch wurde feine tüchtige Kraft vielfach’ auch für meitere 
Kreiſe in Anjprud genommen. So wurde er zweimal zur Affiftenz bei der für die 10 
einzelnen Epborien der Sächſiſchen Yandesfirche angeordneten allgemeinen Kirchenvifitation 
zugezogen. Ebenſo oft war er Mitglied der Landesſynode und brachte dabei feine im 
lutheriſchen Bekenntniſſe feitgegründete Überzeugung in ebenfo entfchiedener wie maßvoller 
Reife zur Geltung. Bejonders einflugreich zeigt ſich feine Mitwirkung bei einer im Jahre 
1874 abgebaltenen außerordentliben Synode, die ſich u. a. mit der Frage eines Bibel- 15 
auszuges bejchäftigte. — Hatte M. bereits in den Jahren 1840—47 ein firchliches Ge- 
meindeblatt „Der Pilger aus Sachſen“ berausgegeben, jo übernahm er im Jahre 1861 
aus den Händen von Profefjor D. Yutbardt die Redaktion des Sächfifchen Kirchen: und 
Schulblatts, des damals einzigen Organs der Yandesfirche, und bat fie volle 12 Jahre 
bindurd fortgeführt, nicht jelten unter ſchwierigen Berbältniffen und harten Kämpfen. 20 
Daneben fand er auch immer Zeit zu weiterer literarifcher Thätigfeit im Dienfte der 
tbeologiiben Wiffenichaft. Sein bedeutendjtes Werk in diefer Richtung ift: Luthers Leben 
aus den Quellen erzäblt, zuerſt 1845—46 in 3 Bänden bei Juftus Naumann in Yeipzig 
eribienen, fpäter in 2. und 3. Auflage 1852 und 1870 in Einem Bande. Bon der 
1. Auflage wurde eine englifche Überfegung 1848 in New-York gedrudt. Nocd immer 25 
dürfte dieſe Yutberbiograpbie, von der ein kurz gefaßter, für chriftliche Yejer insgemein 
beitimmter Auszug ebenfalls eine 2. Auflage erlebt bat, einen ebrenvollen Pla in der 
Keibe der übrigen einnebmen. Entſpricht ſchon diefe auf gründlichen Forſchungen be: 
rubende und eines durchaus objektiven Urteils ſich befleißigende Hauptichrift durch ihre 
allgemein verjtändliche Ausdrudsweife den Bedürfniffen eines weiteren Yeferfreifes, fo tritt 30 
dies bei den zahlreichen Publikationen verwandten Inhalts noch mehr bervor. Dazu ge: 
bören als kleinere Monograpbien „Der Tag zu Schmalfalden und die Schmalkaldiichen 
Artifel“ (1837), „Yutber als Jubelfeitprediger” 1839 und „Martin Yutbers lette Yebens- 
tage, Tod und Begräbnis“ 1846. Einen größeren Umfang bat: Katbarina Yutber, geb. 
v. Bora (2. Aufl. 1873) und Philipp Melanctbons Leben (2. Aufl. 1869). Seit 1862 86 
gab M. in Verbindung mit anderen ein Sammelwerf unter dem Titel „Das Yeben der 
Altoäter der lutherischen Kirche” beraus, von dem nad und nad 4 Bände in dem oben 
erwähnten Verlage erfbienen find. Von M. jelbjt find behandelt: Johann Bugen- 
bagen (Bd 2), Nikolaus Hausmann (Bd 3) und Friedrich Moconius (Bd 4). Zur 
Gharakterifterung des bet dem ganzen Unternehmen befolgten Verfahrens mögen einige «0 
Säge aus dem Profpekte dienen. „Der Leſer foll aus dem Munde der alten Väter felbit 
hören, wer fie waren und was fie wollten, oder er ſoll es ſich von gleichzeitigen oder 
doch ganz nabeftebenden Berichterftattern fagen laſſen, und der Biograpb wird ihnen nicht 
dreinreden, wird ſich in der Darjtellung ſelbſt aller Unterfuchungen und Erörterungen, 
insbejondere aber aller Neflerionen, Anwendungen und rbetoriichen Beiwerks entbalten; a45 
auch an der jchmudlojen Sprache der Quellen nicht fünfteln und überhaupt nur joweit 
jelbfttbätig auftreten, ald der Zufammenbang, die Ordnung und das Verftändnis e8 er: 
fordern.“ 

An dem Bilde des jchlichten und doc fo vielfeitigen und arbeitsfreudigen Yand- 
pfarrerd würde ein Hauptzug fehlen, wenn nicht feiner Bemühungen auf dem Gebiete der 50 
firblicben Kunſt gedacht würde. Der notivendig gewordene Neubau feiner eigenen Kirche 
lieg ibn umfaſſende Studien nach diefer Seite bin machen. Auf Grund der gewonnenen 
Einfibt und der auf mehrfachen Reifen gefammelten Erfahrungen diente er oft und gern 
aub anderen mit feinem Rate. Im Nabre 1863 veranitaltete er im Verein mit einigen 
Nreunden in dem naben Städtchen Hobenftein eine Ausjtellung von Erzeugnifjen firch- 66 
licher Kunft und Gewerbtbätigfeit, die ſich eines überaus zablreichen Beſuches aus dem 
In: und Auslande zu erfreuen hatte. Cine joldhe fand fpäter auch bei Gelegenheit eines 
Ztuttgarter Kirchentages ftatt und bat auch dort babnbrechend gewirkt. Seine Geſamt— 
anfbauung bat M. in 2 Schriften niedergelegt, die noch immer eine treffliche Anleitung 
bieten. Die eine kürzere ift „Der Altarihmud, ein Beitrag zur Paramentik der evangeli= co 
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ſchen Kirche“ vom Nabre 1868, die andere größere, — fein lettes Wert — „Der Kirchen: 
bau vom Standpunkt und nad) dem Brauche der evangelifch-lutheriihen Kirche vom Jahre 
1877." Zwei Monate nad der Vollendung diejes Werkes, wenige Tage vor der Feier 
der filbernen Hochzeit mit feiner zweiten Ehegattin ift er nach kurzer Krankheit am Himmel: 

5 fahrtstage — 10. Mai — 1877 fanft entichlafen. Th. Fider. 

Mexiko, — in diefer Rupublif wohnen (nad dem Genfus von 1900) 13545465 
Seelen auf 1987201 Quadratfilometern. Der Staat fonnte fi erſt 1824 feine erite 
Verfaſſung geben, wenn auch jchon 1822 die Yosreifung von Spanien vollzogen mar. 
Doch verleugnete das neue Staatsgebilde in firchlicher Beziebung zunächit feinen bisherigen 

10 Zufammenbang mit dem Geifte des Mutterlandes wenig; denn es wurde nur der römijch- 
fatholifchen Kirche Eriitenzberechtigung zuerfannt. Nach einer Neibe innerer Kämpfe um 
die Regierungsgewalt brachte das Jabr 1857 eine fortgefchrittenere Verfaſſung der „Ber: 
einigten mertfanifchen Staaten“, 27 an der Zahl ſamt 2 Territorien, jo daß eine fode⸗ 
rative Republik hergeſtellt war. Die „konſtitutionellen Garantien“ der neuen Ordnung 

15 erleichterten beſonders die Naturaliſation von Zuwanderern und bejeitigten nicht nur Die 
Alleinberechtigung der fatbolijchen Kirche, fondern auch alle äußere Hilfeleiftung des Staats 
zu ihren Gunſten, befonders gegenüber der perfünlichen Freiheit des einzelnen Katholiken. 
„Der Staat gejtattet feinen Vertrag und feine Anordnung, welche die Freiheit eines 
Menſchen verlegt in Bezug auf Arbeit, Erziebung oder religtöfe Gelübde. Ebenfo erkennt 

20 das Geſetz feine Mönchsorden an und geitattet nicht, daß fich irgend ein folder gründe, 
welchen Namen und Charakter fie auch annehmen könnten.“ Allerdings unterblieb aud 
bier die wirflihe Durchführung des Verfafjungsgefeges, zum Teil wohl desbalb, weil die 
Macht der Orden bereits feit 1835/36 beträchtlich geſchwächt war durch die damalige Auf: 
bebung der meiften Klöfter und © Sätularifation der Miffionen, diefer auf der Hörigfeit 

25 von Farbigen rubenden Beberrjhung nicht weniger Yandjtriche. jedenfalls blieben mehrere 
Möndsorden allezeit im Yande, fo daß z. B. jener des bi. Franziskus fieben unter der 
—— in Rom ftehende Miffionstollegien aufrecht erbält. Aber auch außerdem 
fonnte ſich die fatholifche Kirche, zum Teil infolge der Thätigfeit des jeit 1851 bei der 
Republik beglaubigten päpftlicen Nuntius, vorteilhaft ausgeitalten, wenn auch nach 1857 

so noch wiederholt Mafregeln von jeiten der Regierung getroffen wurden, um die Staats: 
gewalt unabhängiger von der Kirche zu machen. So fam es nicht nur zu der Heritellung 
dreier Kirchenprovinzen anftatt der einen von Meriko, jondern 1863 wurden auch jieben 
neue Bistümer errichtet (Darunter Vera Cruz, Queretaro, Xeon). Weiterbin famen nod 
die Diözefen Taumalipas (1870) und Tabasco (1880) binzu, wie 1874 das apoſtoliſche 

35 Vifariat Nieder-Nalifornien bergeftellt ward. So jeben wir denn die katholiſche Kirche in 
der Republik geleitet durch 3 Erzbifchöfe und 19 Bifchöfe. Der Metropolitanverwaltung 
bon Merifo unterjteben 9 Suffraganbiihöfe mit 780 Pfarreien, jener von Guadalarara 
6 Biſchöfe mit 270 Pfarreien, endlich derjenigen von Michoacan (im Weſten von Meriko, 
Hauptitadt Morelia) 4 Biſchöfe mit 174 Pfarreien. Die im Jabre 1900 erbobene Seelen: 

«0 zahl der katholiſchen Kirche beträgt 12517530, wobei allerdings zu erkennen ift, daß 
eine weit größere Menge als die nachgetviefenen 69407 Menſchen, welce feine Angabe 
machten, bei der eititellung der Konfeſſion unberüdjichtigt blieb. Denn es fanden fi 
nur 42266 Proteftanten vor und eine jebr geringe Summe Andersgläubiger. — Zu den 
Proteitanten ıft natürlich ein großer Bruchteil jener 69 400 einzubezieben, da diefe Kon: 

45 fejlionsangebörigen weitaus am meisten aus naturalifierten und fremdbürgerliben Ange: 
börigen der nordamerikaniſchen Untonsjtaaten beiteben; bei ihnen aber tt die Ablehnung 
der Konfeilionsangabe faſt ebenjo eine Zitte in Bezug auf den Cenſus wie bei den Eng: 
ländern. Die Proteſtanten Mexikos ſetzen fich infolge ihrer Herkunft aus den Unions— 
ſtaaten (wenig aus englichen Gebieten; e8 gab nur 3384 Engländer im Yande) auch aus 

50 einer größeren Anzahl von kirchlichen Gemeinfchaften zufammen, unter welchen die Be: 
fenner der presbpterianifchen und metbodiftiichen Denomination, fodann Baptiften und 
Gläubige der Hochkirche am meisten Verbreitung erlangten. Dod bat es 3. B. auch die 
Sefte der Mormonen zu einer Anzahl von Gemeinden gebradt; es find darunter 6—7 
jogenannte Kolonien, aljo Yandgemeinden, welche um ihres raſchen wirtjchaftlihen Em: 

65 porblübens willen bervorgeboben werden. Da nur die geringe Zahl von 2310 Deutſchen, 
dem Bürgerrecht nach, dazu etwa ein Viertel diefer Zahl naturalifierter, aber nicht roma— 
nifierter Deutjcher als arößtenteils proteltantisch anzujeben tt, die Engländer nur um 
Taujend Köpfe mebr betragen, von Unionsangebörigen 10222 gezäblt wurden, jo iſt der 
amerifanijch-englifche Charakter des mexikanischen Protejtantismus natürlich der herrſchende, 
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mit ihm aber auch deſſen Zerſplitterung. Die Deutſchen haben es nicht einmal in der 
Hauptſtadt zu einer vollſtändigen kirchlichen Gemeindebildung gebracht, um ſich eines 
dauernd beſetzten Pfarramts zu erfreuen. Man hält ſich hier wie in anderen Städten 
deutſcherſeits meiſt an die Nisfionsgeiftfichen der Brüdergemeinde. Letztere unterhält 
— wiederum von Amerila aus — eine Anzahl von Stationen im Yande, zu melden in 5 
der Regel auch eine Schule gebört. Die Deutjchen in der Hauptitadt aber gründeten 
nur eine konfeſſionsloſe Schule (1893) mit 6 Klaſſen (darunter 2 böberen Knabenklaſſen 
und einer folchen für Mädchen) und deutjcher Unterrichtsiprache; es wirken unter einem 
Direftor 4 Lehrer und 3 Yehrerinnen; den Vorſitz in dem Schulvorſtande führt der je 
weilige Gefandte. Schon daraus, daß die im Jahre 1900 erhobene Zahl der vorhandenen 10 
Deutiben allgemein überrafchte, ergiebt fi, daß diefe in geringem Maße deutjche Ver: 
einigungen pflegen, weshalb natürlich auch Firchliche Gemeinſchaften deutjcher Art erit noch 
zu gewärtigen ind. Wilh. Götz. 

Meyer, Heinrich August Wilhelm, geit. 1873. H. A. W. Meyer iſt laut des 
Taufregifters bei der St. Margaretbentirhe zu Gotha (Fol. 492, Nr. 18) dortjelbit am 16 
10. Januar 1800 geboren und am 12. desfelben Monats getauft. Sein Vater war der 
Bürger und Hofſchuhmacher Johann Nikolaus Mever; feine Mutter, eine geborene Yein- 
boff, welche bis zum Jahre 1851 lebte, wird gelegentlich als eine ſehr Huge und energifche 
rau bezeichnet. Welchen Einfluß Bretichneider, welcher als Generalfuperintendent und 
Überpfarrer an der Margaretbentirche jtand, auf die Entwidelung Mevers gebabt babe, 0 
it aus den vorliegenden Alten und ‚Familiennachrichten nicht zu erfeben. Seine gelebrte 
Vorbildung erbielt er auf dem Gymnasium illustre jeiner Vaterſtadt, welches unter 
Doerings Direktorate ftand und an welchem auch Roſt wirkte. Unterm 23. März 1818 
erhielt Meyer bei feinem Abgange zur Univerfität das folgende Zeugnis: — per plures 
annos in Gymnasio nostro versatus extremo tempore jure meritoque primum % 
loeum inter diseipulos nostros oceupavit. Excelluit enim ille in plurimis, quae 
apud nos traduntur, disciplinis, praecipue in accuratiore latinae linguae cog- 
nitione, quam elegante carmine latino, in memoriam Lutheri sacris saeculari- 
bus ab eo decantato, publice probavit. Jam vero cum ad solidioris doctrinae 
studium accederet modestia, vitae probitas et animi integritas, facile, qualis s0 
ile olim extiturus sit, augurari possumus. Er ging nad Jena, um Theologie zu 
ftudieren, und blieb bier bis Michaelis 1820. Die Vorlefungen von Gabler, Schott, Danz 
und Baumgarten-Grufius bat er fleißig bejucht; neben den theologiſchen Disziplinen 
nabmen ibn aber auch die pbilojopbiichen WVorlefungen von Fries und geichichtliche und 
philologiſche Studien unter Yuden, Eichitädt und Neifig in Anspruch; auch Arabiich bat 86 
er unter Kofegarten getrieben. Die dur eine unglüdliche Bürgichaftsleiftung feines 
Baterö verurfachte Erfhöpfung der Geldmittel zwang den lernbegierigen jungen Mann, 
mit 2'/, Jahren des Univerfttätslebens fichb zu begnügen und — was gefeglich zuläffig 
war — das jechite Semefter in häuslichen Studien binzubringen. 

Vor feiner beimatlichen Kirchenbebörde beſtand er um Dftern 1821 und um Michaelis 40 
1822 die beiden ordnungsmäßigen theologischen Prüfungen, und zwar „völlig gut.“ Schon 
vor der zweiten Prüfung war er aber in eine Wirkjamkeit eingetreten, welche in mebr 
als einer Hinficht von enticheidender Folge für feinen Lebensgang geworden ift. In Grone 
bei Göttingen batte der dortige Paſtor Oppermann ein Penfionat zur mwifjenichaftlichen 
Ausbildung von Knaben aus höheren Ständen gegründet. Für diefe Anjtalt wurde #6 
Mever als Lehrer gewonnen. Hier fand er in einer Tochter des Paftors Oppermann 
keine Yebensgefährtin, mit welcher er, als er am Ende des Jahres 1822 in das Pfarr: 
amt zu Oſthauſen, feit 1826 zum Meiningenfchen gebörend, eingetreten war, ſich verband 
und weldhe bis zum Jahre 1864 feinem Haufe vorgeftanden bat. Bedeutungsvoll wurde 
ferner der Aufenthalt in Grone dadurch, daß Meyer bier die Hannoverſchen Verbältnifje so 
10 lieb gewann, daß in ibm der Wunſch entitand, in der Hannoverſchen Landeskirche An: 
ftellung zu finden. Er jelbit Spricht dies mit warmen Worten in feinem unterm 5. Februar 
1827 an das Konfiftorium zu Hannover gerichteten Gefuche aus. Es handelte ſich, wenn 
Moers Wunſch erfüllt werden follte, zunächſt um Erteilung des ndigenats an den- 
telben jeitens des königlichen Kabinetsminifteriums. Auf den günftigen Bericht des Konſi— 56 
!orıums wurde unterm 27. April 1827 das Indigenat erteilt. Hierauf hatte Meyer ein 
Kolloquium bei dem Konfiftorium zu beiteben, auch eine Probepredigt und Katechifation 
m einer Kicche zu halten, und nachdem dieje Prüfung rühmlich (Bene in omnibus) er: 
ledigt war, wurde auf jeine Anjtellung Bedacht genommen. Eine gewiſſe Schwierigkeit 
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fand man in den Gehaltsverhältniſſen. Meyer habe ſchon eine Einnahme von 300 bis 
400 Thalern, in einer ſehr wohlfeilen Gegend, berichtete das Konfiftorium an das Kabinet 
des Königs, er würde deshalb auf eine Pfarre Anspruch machen, zu welcher getvöhnlich 
— translociert werden; man könne aber ihn, der vom Auslande fomme, nicht vor: 
5 ziehen. Indeſſen im Jahre 1829 fand fich eine geeignete Stelle zu Harfte bei Göttingen. 
Meyer bat von Dftbaufen aus um Verleihung derjelben, indem er namentlich betonte, 
daß die Nähe der Univerfitätsftadt mit ihrer Bibliothek für ihn bei feinen wiſſ enfchaft- 
lichen Beitrebungen von Wichtigkeit fein würde. Die mit der Stelle verbundene Ein- 
nabme wurde zu 529 Tbalern 23 Gr. 8 Bf. veranschlagt. Unterm 30. Dftober 1830 

10 erfolgte die Ernennung für Meyer, und am 30. Januar 1831 wurde er in Harjte als 
Paſtor eingeführt. Seit dem Tage bat er bis an feinen Tod der Hannoverſchen Yandes- 
firche angebört. 

Im Jahre 1837 wurde Meyer auf die Superintendentur-Pfarre zu Hoya befördert 
und dort am 22. Dftober eingeführt, Damaliger Sitte gemäß batte der neu ernannte 

15 Superintendent im Plenum des Konfiftoriums eine lateiniſche Abhandlung vorzutragen. 
Meyer nabm das Thema de fundamento ecclesiae. Die in lichtvoller Darftellung 
gegebene Arbeit iſt für Meyers Eigenart bezeichnend. Er ftellt fich feit auf 1 Kor 3, 11, 
betont, daß es fi um die Perfon, nicht etwa um die Lehre des Herrn handelt, blict 
von bier aus auf die übrigen Schriftzeugniffe, die er anzieht, und dringt darauf, da 

20 man, unter Yernbaltung pbilofopbifcher Vorausjegungen, mit gefchichtlicher Treue den 
wahren Sinn der apoftolifhen Worte gewinnen folle, indem er namentlich gegen Strauß 
polemifiert. Für die paftorale Praris giebt er die Anmweifung: Aptum vero atque 
eonsentaneum aeterno illi fundamento, quod coelestis opifex ecclesiae nostrae 
posuit, Jesum Christum et immortalia ejus merita e sacra scriptura pie ac 

25 sedulo indagare, contemplari, perscerutari, Jesu Christi evangelium absque 
omnibus humanis additamentis mutationibusque praedicare, et perpetuo ten- 
dere ad id, ut Jesus Christus animos impleat, mentes illuminet, vitam regat. 
Aber ſchon "nach wenigen Jahren wurde Meyer, welcher nicht nur in feinen firchlichen 
Ämtern fich vorzüglich bewährt batte, fondern au durch feine ſchriftſtelleriſchen Arbeiten 

80 in immer weiteren Kreiſen einen rühmlichen Namen gewann — im Jahre 1841 erbielt 
er eine Einladung, als Profeſſor in Gießen einzutreten — zu einer für die Yandes- 
firche bedeutungsvolleren Mirkfamfeit berufen. Auf Antrag des Konftftoriums ernannte 
ibn der König im Jahre 1841 zum Konfiftorialrate und zum Baftor an der Neuftädter 
Hof: und Schloßfirche und zum Superintendenten der damals mit jener Pfarre ver: 

85 bundenen, zwar fleinen, aber mancherlei Arbeit bringenden Ephorie. Am 5. DOftober 
1841 wurde Meyer in den dreifachen Dienjt eingeführt. In einer Gemeinde von etwa 
5000 Seelen verwaltete er allein das Pfarramt; die Hilfeleiftung eines Kaplans mar 
nicht geeignet, eine weſentliche Erleichterung zu gewähren. Im Konſiſtorium fielen dem 
neu Cingetretenen, deſſen Tüchtigfeit vor Mugen lag, bedeutende Arbeiten, insbefondere 

0 bei den Generalfachen und bei den tbeologifchen Prüfungen zu. Dazu fam die immer 
jteigende Arbeit an dem großen Werke über das Neue Tejtament. Meyer ſelbſt äußert 
einmal, er babe eine faſt unverwüſtliche Gefundheit und Kraft gehabt und habe ſchonungs— 
los jeine Kräfte angeipannt. Er lebte eingezogen und äußerſt regelmäßig; des Morgens 
um 5 Ubr, ja um 4 Ubr, jaß er ſchon an feinem Schreibtijche. Aber die Arbeitslaft 

45 war zu groß. Im Jahre 1846 wurde er von einem ſchweren Yeberleiden niedergetvorfen, 
und wenn er auch genas, ſo hat er doch ſeit jener Zeit die frühere Kraft und Friſche 
nicht mehr gehabt. Im Jahre 1847 mußte er um Erleichterung ſeiner Arbeitslaſt bitten; 
die Einnahmeverhältniſſe Ächienen dabin zu führen, ibm den Konſiſtorialdienſt abzunehmen. 
Aber gerade für diefen Teil der Geſchäfte wollte man ibn behalten. Es wurde deshalb 

50 Einrichtung dahin getroffen, daß er fein Pfarr- und Ephoralamt niederlegen und ſich 
ganz der fonftftorialen Wirkſamkeit widmen fonnte (Johannis 1848). 

In der jo geordneten Stellung iſt Mever, welcher im Sabre 1861 den Titel eines 
Oberkonſiſtorialrates erhielt, bis dahin verblieben, daß er im Jahre 1865, feiner Bitte 
gemäß, in einen ehrenvollen Ruheſtand eintrat. ine furze Zeit hindurch bat er auch 

65 nach feiner Benfionierung noch bei den theologijchen Prüfungen mitgetoirkt ; im iejent- 
lichen aber war jeine noch vorhandene Kraft feinem Werke über das Neue Teftament ge: 
widmet. Nach einer ſehr peinvollen Unterleibstrankheit ift er am 21. Juni 1873 ent: 
ichlafen. Das Kreuz auf feinem Grabe in dem Kirchhofe feiner früheren Neuftädter 
Gemeinde bat den Spruch Nöm 14, 8. — 

& Meyer war eine durchaus lautere Natur, von wahrhaft evangelicher Frömmigkeit, 
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bon Herzen demütig, in feiner ganzen Yebenseinrichtung beicheiden, einfach, rubig, klar 
und wahr. Won jeiner eminenten Öelehrfamteit und von feinem unermüdlichen Fleiße 
zeugen feine Arbeiten. Nur dur fein eingezogenes, regelmäßiges Leben — zu welchem 
insbejondere auch die täglichen Gänge mit feinem Freunde und Yandsmanne, dem ge 
lehtten Kühner, oder mit feinen Großfindern gebörten — bat er es ermöglicht, daß Zeit 6 
und Kraft ausreichten, um die übernommenen Arbeiten zu vollbringen. Er veritand es 
auc, ſich zu bejchränfen, zu konzentrieren. Auf erbebliche Nebenarbeiten ließ er fich jelten 
ein. Im Winter des Nabres 1846 war er Mitglied der firchlichen Konferenz zu Berlin. 
Im Jahre 1857 ernannte ihn der König unter den „angejebenen evangeliichen Geift- 
lihen“, der ſtändiſchen Verfafjung gemäß, zur erjten Kammer der allgemeinen Ständever- 10 
lammlung, und da bat Meyer insbefondere bei der Schulgefetgebung mitgewirkt. Sodann 
bat er der Halleſchen Konferenz zur Revifion der lutheriſchen Bibelüberjegung Neuen 
Teitaments angehört und bei feiner Benfionierung wurde befonders bejtimmt, daß er auch 
nad derjelben Mitglied jener Konferenz bleiben folle. Unvergefjen iſt ferner jeine Teil 
nabme an der Vorſynode (1863), aus deren Beratungen die Kirchenvorjtands- und Syno— 16 
dalordnung vom 9. Oftober 1864 hervorgegangen ilt. 

Die weientlichite Wirkſamkeit Mevers lag aber einerfeits auf dem Gebiete feines pfarr- 
amtliben und feines fonfiftorialen Dienjtes, andernteils in jeiner litterarifchen Thätigkeit. 
Seine Predigttveife war einfach, Klar und herzlich, in dem gegebenen Terte und im ganzen 
der bl. Schrift feit gegründet. Er war ein vortrefflicher Katechet und verjtand es na— 0 
mentlich, die Herzen feiner Konfirmanden zu gewinnen. Im Konfiftortum mar er ein 
pünktliber Arbeiter von firchlihem Sinne; auch jeine eigenen Theologumenen wußte er 
dem Belenntnis und den Ordnungen der Kirche nachzufegen. Er war ein ausgezeichneter 
Eraminator, von zweifellofer Präzifion in feinen Fragen, ein gewandter Yateiner, da bis 
zu der neuen Prüfungsordnung vom Jahre 1868 die lateinische Rede bei den Prüfungen 25 
eine ziemlich weitgebende Anwendung fand, und von folder Sicherheit und Reichhaltigfeit 
des Miffens, daß er in voller Freiheit den Prüflingen gegenüber fich bewegen und wohl— 
wollend der denjelben willtommenen Richtung folgen konnte, obne doch die feite Yeitung 
zu verlieren. Wer fleißig gearbeitet und etwas Tüchtiges gelernt hatte, fonnte ficher fein, 
daß dies bei der Meyerſchen Prüfung zu Tage fam und freundlich anerfannt wurde. 80 
Aber Phraſen, melde zur Verdedung von Unfenntnis dienen follten, konnte er nicht 
vertragen. 

Weit über die Grenzen der Hannoverſchen Landeskirche hinaus erftredte ſich aber die 
litterariſche Wirkſamkeit Meyers, Auch dieſe läßt, jo umfangreich fie ift, doch diejenige 
Konzentration erkennen, auf welche oben bingemiejen if. Es war im mejentlichen nur 86 
ein Gebiet, auf welchem er arbeitete, bier war er aber auch völlig beimifch. Und feine 
ganze Kraft ſetzte er an die entjcheidenden Hauptarbeiten, obne auf gelegentliche Leistungen, 
wie Abbandlungen, Rezenfionen u. dal., ich einzulaffen. 

Die im Jubeljahre der Augsburgifchen Konfeifion erjchienene Ausgabe der ſymbo— 
liſchen Bücher der lutberifchen Kirche wurde von Mever felbit (Vorrede zu Matthäus ꝛc. 0 
1832) als eine Arbeit angejeben, welche in das eigentlibe Hauptwerk feines Yebens 
zwiſcheneintrat. Dies große MWerf galt dem Neuen Teftament. Der urjprüngliche Titel 
lautete: Das Neue Testament Griechisch nach den besten Hülfsmitteln kritisch 
revidiert mit einer neuen Deutschen Uebersetzung und einem kritischen und 
exegetischen Kommentar. Der anfänglibe Plan des Verfaffers ging dahin, daß 46 
das ganze Werk in drei Abteilungen vollendet jein, nämlich eritlih Tert und Uber: 
tung, ſodann den Kommentar über die Evangelien und die Apoftelgeichichte, end— 
lih den Kommentar über die übrigen Bücher enthalten und, in knapper Faſſung die 
ijagogiſchen Unterfuhungen, die Gejchichte der Exegeſe, namentlid aus den griechtichen 
Vätern, und die eigene Auslegung nach jtrenger, philologiſcher Methode bietend, ein Hand: wo 
buch für die Studierenden fein follte. In tweiterer Ferne ſchwebte dem Verfaffer auch — 
nob ein „Syſtem des bibliihen Nationalismus” (a. a. O. ©. XV) vor, eine neutefta: 
mentlibe Theologie, zur lehrhaften Zuſammenfaſſung der eregetischen Ergebniffe. Meyer 
batte das Glück, eine angejebene Buchhandlung in Göttingen zum Verlage bereit zu finden, 
und im Jahre 1829 erjchien, dem erjten Plane gemäß, Tert und Überjegung in jtvei 66 

anden. Die erite Probe des Kommentars, die drei ſynoptiſchen Evangelien umfafjend 
(419 Seiten), folgte im Jahre 1832. Der urfprünglich entworfene ‘Plan wurde jedoch 
alsbald ertweitert und es erichienen nun die eriten Auflagen des Johannes 1834, der 
Apotelgefhichte 1835, des Nömerbriefs 1836, des erften Korintberbriefs 1839, des zweiten 
1840, des Galaterbriefs 1841, des Epbejerbriefs 1843 und der Briefe an die Philipper, 60 
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die Kolofjer und Philemon 1847. Die Bearbeitung der übrigen Abteilungen des Kom— 
mentars mußte Mever, deflen eigene Thätigkeit durch die neuen Auflagen der von feiner 
Hand gelieferten Teile völlig in Anfpruch genommen wurde, jüngeren Mithelfern anver: 
trauen. 

6 Eine eingehende Würdigung des Meyerſchen Werkes würde bier zu meit führen. Das 
gegenwärtige Theologengefchlecht, zumal in der Hannoverfchen Landeskirche, weiß, mas es 
dem beimgegangenen Meijter der Exegeſe verdankt. Eine bejonders wertvolle Anerkennung 
feiner Arbeit empfing Meyer von der Göttinger Fakultät, welche unter Yüdes Dekanat 
ihn am 24. März 1845 honoris eausa zum Doftor der Theologie ernannte und dabei 

10 bezeugte: propter eximiam ejus eruditionem artemque theologicam eamque 
praeeipue editis excellentissimis doctissimisque in libros novi Testamenti com- 
mentariis, quibus consensu omnium de ornanda et amplificandä hermeneu- 
tica sacra praeclarissime meruit, comprobatam. Cine nicht minder bedeutſame 
Anerkennung lag darin, daß das Werk in englifcher Überfeßung, in der zu Edinburgh er- 

15 ſcheinenden Clarkſchen Sammlung, feinen Eingang in England und Amerifa fand. Mit 
eifernem Fleiße und liebevoller Hingebung arbeitend hat Mever felbit bis an feinen Tod 
eine lange Neibe neuer Auflagen der verfchiedenen Abteilungen feines Werkes bejorgt. 
Und er jelbit ijt in und an der Arbeit gewachſen. Den Aufrichtigen läßt es der Herr 
gelingen. Meyer war ein Forſcher von reinfter Wahrbeitsliebe. Auf jeder Stufe feiner 

20 eigenen Entwidelung ſprach er genau das aus, was er in erniter Arbeit erfannt batte, 
nicht mehr und nicht weniger. Seine Hingebung an das göttliche Wort der Schrift bat 
ibm ein immer völligeres Hineinwachſen in die beilfjame Gnade und Wahrheit eingebracht ; 
im Laufe der Zeit ift er bei unverbrüchlichem Feſthalten an wiffenjchaftlicher ‚Freibeit und 
an der unabänderlicen philologiſchen Metbode der Eregeje immer pofitiver, kirchlicher ge- 

26 tvorden, und wer die allmäbliche Ausgeftaltung des Kommentars im einzelnen verfolgt, 
3. B. die legte Meverfche Bearbeitung der Synoptiker mit der erften Ausgabe vergleicht, 
der wird ſehr weite Abitände wahrnehmen. Fortwährend bat Mever fich jelbit korrigiert 
und mit rücdfichtslofer Offenbeit erfannte Mängel an feiner früberen Arbeit befeitigt. In 
dem großen Werke feines Yebens liegen, dem Gange der kirchlichen Dinge entiprechend, 

30 die Spuren tiefgebender Bewegungen, erjchütternder Kämpfe, aber auch einer aus dem 
ewigen Grunde des Heils berfommenden Eritarfung und Erleuchtung der evangelifchen 
Kirche vor Augen. 

Zur Mitarbeit an feinem Kommentar batte Meyer jüngere Kräfte berbeigezogen: 
Hutber (Baftoralbr. 1 2 Ver, Jud, 123 Joh, Jak), Yünemann (1 2 Theſſ, Hbr), Düſter— 

86 died (Apf). Daß nah Mevers Tode der Kommentar in mwürdiger Weife weiter geführt 
werde, iſt durch die umfichtige, von D. Weiß in Berlin mit Rat und That unterftügte 
Sorgfalt des Verlegers ficher geitellt. Neue Bearbeitungen find von B. Weiß (Mt, Job, 
Röm, Bajtoralbr., Hbr, 123 job), B. und J. Weiß (Me und Le), Wendt (AG), Heinrict 
(1 2 Kor), Sieffert (Gal), Haupt (Gefangenfcaftsbr., vorber von A. G. Frande bear: 

4 beitet) Baumann (1 2 Theil), Kuͤhl (1 2 Pt, Jud), Beyſchlag (Nat) und Bouffet (Apf) ge 
geben. — Eine Yebensbeichreibung Mevers bat fein Sohn, Profeſſor Dr. Meyer, Schul- 
direftor zu Hannover, in der Vorrede zur 4. Auflage des Kommentars zu den Briefen an 
die Philipper u. f. w. (1874), einen Nefrolog bat der Unterzeichnete in der Yutbardtjchen 
Kirchenzeitung (1873, ©. 498F.) geliefert. D. $r. Düfterdied. 

4 Meyer, Jobann Friedrich v., geit. 1849. — — — in der 
„Auswahl aus den Blättern für höhere Wahrheit” Stuttgart 1853, JIS. V—XL; J. Ham: 
berger in AB XXI ©. 597. 

Der Theologe, Jurift und Staatsmann J. F. v. Meyer wurde zu Frankfurt a. M., 
wo fein Water, Jobann Anton, Haufmann war, am 12. September 1772 geboren und 

60 frühzeitig zu einem wiſſenſchaftlichen Berufe beitimmt. Seine erfte Yiebe waren die la= 
teinifchen Hlaffiker, die er auf dem Gymnaſium, und die griechifchen, die er privatim mit 
Rektor Purmann las. Seinen Runftiinn bildete er durch Zeichnen, Malen, Harfenipiel. 
Während er von 1789 an in Göttingen dem Nechtsitudium oblag und mit einer juri- 
difchen Abhandlung 1792 den akademiſchen Preis errang, fette er feine philologiſchen 

655 Studien in Heyne Seminar und Vorlefungen fort und veröffentlichte bereits 1790 eine 
Abhandlung über die fadeltragenden Gottheiten der Griechen und Römer. 1793 begab 
er ſich nad Yeipzig, um ſich bier einige Zeit wiljenjchaftlichen Bejchäftigungen und per- 
fönlihen Anregungen bingeben zu können; bier fing er aud an, die Philoſophie und die 
Naturwiſſenſchaften in den Kreis feiner Intereſſen zu zieben: die Frucht der Yeipziger 



Meyer, Johann Friedrich 43 

Mufe waren eine Neibe von Auffäsen archäologiſchen, philoſophiſchen und belletriftiichen 
Inhalts, die er 1793 in Heerens Bibliotbet, 1794— 1795 in Wielands Merkur veröffent: 
lite, und der zweibändige Roman Kallias, Yeipzig 1794. Seine praktiſche Schule wurde 
das Reichskammergericht ın Wetzlar, wo er in der Tochter des nachmaligen baieriſchen 
Gebeimrats von Zwackh feine Gattin fand. Von nun an bewegte er ſich in welchſelnden 6 
Stellungen — zuerft als fürſtlich Salm-Kyrburgiſcher Hof: und Domänenrat, dann als 
Rechtsanwalt in feiner Vaterftadt, hierauf als pfalz-baieriſcher Appellationsgerichtsrat in 
Mannbeim. 1802 ließ er fih dauernd in Frankfurt nieder und übernahm im folgenden 
Jahre die Yeitung der Bühne, die er zu einer fittlihen Bildungsanftalt zu adeln bemübt 
war — ein idealer Traum, der an den fpröden Schranken der Wirklichkeit zu nichte 10 
wurde. 1807 ernannte ibn der Fürſt Primas zum Stadtgerichtsrat, 1816 trat er in den 
Senat, 1821 wurde er Schöffe, vier Wochen fpäter Syndikus, 1837 Gerichtsſchultheiß 
(Präfident des Appellations- und Ariminalgerichtes); in demfelben Jahre übernabm er 
die Vertretung der vier freien Städte im Bundestag; 1825, 1839 und 1843 bat er das 
ältere Bürgermeifteramt befleidet. 16 

Mever ſah längft in der Bibel ein ehrwürdiges Buch, aber noch verjtand er fie im 
Sinne des berrichenden Nationalismus, fein Epos Tobias in fieben Gejängen (1800) 
atmet noch dieſen Geift; aber der Ernſt der Zeit, der erſchütternd im fein Yeben fiel 
und ibn aus einer Stellung in die andere trieb, weckte tiefere Bebürfniffe; er las die 
Schrift nicht mebr bloß zum äftbetifchen Genuß, jondern zum Troft feiner Seele, er er: 20 
fannte die Notwendigkeit der Offenbarung, er ſah in der Erlöfung den Mittelpunft und 
das Weſen des Chrijtentums. Aber er verachtete dabei die weltlihe Miflenfchaft nicht, 
ſondern bielt dafür, ihre Erfenntniffe feien ibm von frühe an gegeben, um fie im Dienft 
des Heiligen zu verwerten. 1806 und 1807 überfegte er die theologischen Schriften 
Ciceros von der Natur der Götter, dem Fatum und der Meisfagung, die ihn von der 26 
Unzulänglichteit der menschlichen Vernunft zur vollen Erkenntnis der göttlihen Dinge 
überzeugt hatten; 1813 veröffentlichte er feine Überjegung der Cyropädie; für die erite 
Ausgabe von Schloſſers „Weltgefchichte in zufammenbängender Erzählung“ jchrieb er 
1815 auf des Verfaſſers Wunſch die Gejchichte des Volkes Israel (Bd I, 25—44). Aber 
der Schwerpunkt feiner Intereſſen lag in der Bibelforfchung. Noch im 35. Yebensjahre so 
(1807) entichloß er fich, das Hebräifche gründlich zu lernen, bei der Lektion des Alten 
Teftaments zog er ältere und neuere Überjegungen ſowie die Kommentare zu Hilfe und 
legte fih emen umfafjenden Apparat an. Bald fühlte er ſich nicht bloß benötigt, von 
den Eregeten zu nebmen, jondern auch befähigt, zu geben; die Beichreibung der Stifts- 
bütte und des Tempelbaues gab ibm Selegenbeit, feine arcbäologifchen, die Beitimmungen 86 
des moſaiſchen Geſetzes feine juriftiichen Kenntniffe zu verwenden. Schon 1812 gab er 
feine „Bibeldeutungen” beraus, in denen er nicht obne Schärfe und Bitterfeit, vielleicht 
mebr aus dem Schmerz über die eigenen Verirrungen, als aus dem über fremde Thorbeit 
erwachſen, die feinem Glaubensfvitem entgegenitebenden theologiſchen Auffaffungen der 
Zeit befämpfte; allmählich erit „zog er das polemifche Schwert ein und dachte darauf im 40 
Frieden ein Neues zu bauen“. Den anfänglichen Plan einer neuen Bibelverdeuticdhung 
vertaufchte er bald mit dem einer Berichtigung der lutberifchen Überfegung, die er als ein 
geiſtliches Kunſtwerk beiwunderte, worin der Kirchenftil feine böchite und unantajtbare 
Würde entfalte. Nochmals wurden nun in gründlidem Studium alle Hilfsmittel berbei- 
gezogen und in fortlaufenden, erflärenden Anmerkungen zum revidierten Tert das Beite, « 
was die Exegeſe bis dabin geleijtet, in der knappſten Kürze zufammengedrängt. Im Sabre 
1819 erſchien das Bibelwerf in erjter, 1823 in zweiter Ausgabe (jene mit, dieſe obne 
Anmerfungen); eine Ausgabe legter Hand mit Anmerkungen bat 1855 die Zimmerjche 
Buchhandlung in Frankfurt veranftaltet. Auf Marbeinetes Wunſch fchrieb Meyer eine 
Geſchichte dieſes Werkes zur Darlegung feines tbeologiiben und exegetiſchen Bildungs: 60 
ganges, welche jener in den Berliner Nachrichten vom 3. Dezember 1818 veröffentlichte; 
die tbeologische Fakultät von Erlangen aber frönte Mever mit ihrem Doftorgrade, und jo 
trat die feltene Antinomie ein, daß ein Doktor — nicht beider Nechte, ſondern der Theo- 
logie — in dem Appellations- und Kriminalgerichte der freien Stadt den Vorfis führte. 
Seit 1816 leitete er auch als Präfident die Frankfurter Bibelgefellichaft. 56 

Mever war indefjen nicht bloß biblifcher Theologe, fondern Myſtiker und Theofopb, 
und als folder zeigte er fich befonders in der dritten Periode feines Echriftitellertume. 
Zo wenig als die Aufflärerei des Nationalismus fonnte ibn die mechanische Weltanfchau: 
ung des transcendenten Supranaturalismus oder gar die formale Korrektheit der Ortbo- 
dorie befriedigen. Natur und Bibel waren ibm nur zwei zufammengebörige, ſich gegen: 60 
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jeitig erflärende Urkunden einer und derjelben Offenbarung. In der Schrift war ibm 
das belle Licht aufgegangen, das feine Strablen über alle Kreife der Schöpfung, über 
Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft verbreitet. Auf allen Gebieten war es ihm um 
lebendiges, organiſches Verſtändnis zu tbun: er juchte im Buchitaben den Geift, in dem 

5 Keime Die zufünftige Enttvidelung, in dem Endlichen die Typen des Unendlichen; Zablen 
und Figuren waren ihm die Formeln ewiger Wahrheiten, die fihtbaren Dinge ein Bilder: 
buch voll tieffinniger Hieroglyphenſchrift, die Erſcheinungoweli eine Sphäre, in welcher 
nicht nur die Myſterien einer höheren Welt ſich zeigten, ſondern auch ihre Kräfte wirkſam 
eingreifen und dem ſich kundgeben, der ihre Realität mit frommem Sinne erfaßt bat. 

10 Seine Schrifterflärung gebt darauf aus, den Tieffinn des göttlichen Wortes zu ergründen, 
der fich hinter dem grammatifchen ebenfo verbirgt, als verrät. Mit Vorliebe wandte er 
fihb der Gschatologie und der Apofalpptif zu: aus diefem Streben ging ſchon 1810 feine 
Schrift: „Hades, ein Beitrag zur Theorie der Geifterwelt“, bervor, ſpäter fein „Schlüffel zur 
Offenbarung Johannis von einem Kreuzritter“, 1833, und fein legtes Schrifthen: „Blide 

15 in den Spiegel des propbetifchen Wortes“, 1847. Mit warmer Teilnahme folgte er den 
Verhandlungen über den Lebensmagnetismus; er me diefe rätjelbaften Zuſtände 
als „ein Aufgejchlofienjein des natürlich ſeeliſchen Vermögens“, er nennt fie „Pſycho— 
pompos in die unfichtbare Welt“, befürdhtet aber deren ſeelenverderblichen Betrug, wenn 
ſie der unlauteren Wißbegierde "oder gemeinen Neugierde dienen. Seine Anfihbt vom 

20 Symbol und feine Vorliebe für die ſymboliſche Yehrart leitete ihn nicht bloß auf Die 
Mofterien der alten Melt, fondern auch in die Grade der höheren Maurerei. Gr gebörte 
der dem reftifizierten Spiteme zugetbanen Loge Harl zur aufgehenden Sonne in Frank— 
furt bis zu ihrer Auflöfung im Sabre 1845 an. Aus diefer Richtung floß: „Das Buch 
Jezira, die ältefte, kabbaliſtiſche Urkunde der Hebräer“, 1831 (hebräiſch, deutſch, mit An- 

3 merkungen und Gloſſen), ferner „Zur Agyptologie“, 1840, und der Aufſatz über Die 
Guldeerr. Sein Hauptwerk find die elf Sammlungen der „Blätter für böbere Wahr— 
beit“, 1819-1832, woran ſich als zwölftes fein „Inbegriff der Glaubenslehre“, 1832, 
reiht. In ſeinen Gedichten leuchtet, wie Albert Knapp (ev. Liederſchatz 2. Aufl. S. 1317) 
fagt, „ein ganz eigentümlicher duftiger Geiſtesglanz, den man die Romantik Jeraels 

so nennen könnte“. Eine Neibe von Nezenfionen bat er unter der Chiffre X. M. O. von 
1811-1818 in bie Heidelberger Jahrbücher geliefert. 

Das verbängnisvolle Jahr 1848 bat er durchlebt, aber von feinen Erjcütterungen 
wurde er nicht mehr berührt: mit beiterer Ruhe blidte er, faſt lächelnd, in das wüſte, 
zerftörungsfüchtige Treiben und den leidenjchaftliben Kampf der Parteien; e8 war, als 

85 hinge der nach der Heimat verlangende Geift nur noch durch loſe Bande mit dem wege: 
müden Gefährten der langen Wanderung zuſammen. Das Ende des Jahres fand ihn 
bereits mit völlig erichöpften Kräften auf dem Kranfenlager, von dem er nicht mehr er- 
ſtand. Am 27. Januar 1849 verjchied plößlich abends feine Gattin; 13 Stunden jpäter 
folgte er ihr in das Yand des Schauens. Am 31. Nanuar wurden beide Leichen von 

40 einem proteftantifchen und fatbolifchen Geiftlihen zum Friedhofe geleitet. 
Senior Dr. Steig +. 

Meyfart, Jobann Matthäus, gelt. 1642. — 9. Witten, Memor. theolog. nostri 
saec., Frantf. 1685, Sept. Dec. p. 1007 „ex schedula quam B. Vir, dimidia ante obitum 
suum hora, non nemini in calamum diectavit“; Gottfr. Ludwig, Ehre des Cafimiriani in 

4 Coburg 1725, Bd II ©. 261f.; Tholud, Lebengzeugen der luth. Kirche vor und während der 
Zeit des dreißigjährigen Striegs, Berlin 1859, ©. 209; Bertheau in AdB Bd XXI ©. 646. 

Meyfarts Schriften find aufgezählt hinter der Memorie bei Witten S. 1011 und voll: 
jtändiger bei Ludwig S. 264—67 und bei Brigleb, Geſchichte des Gym. Casim. Acad. 1793, 
S. 17882. Auf der Bibliothet zu Wolfenbüttel finden ſich alle bei Witten genannten Werke, 

50 ausgenommen die Arx Sionis, die Meletemata, den Anti-Becanus und „De resurrectione 
mortuorum“, aber feine der zahlreichen Disputationen, welche bei Ludwig und Brigleb ge— 
nannt jind, und zwar meiſt ohne Drudort; jind diefe vielleiht nur handidriftli vorhan— 
den, oder nachher in die größeren Sammlungen übergegangen ? 

J. M. Meyfart oder Mavfart, Iutberifcher Theolog zu Koburg und Erfurt, als en— 
68 thufiaftiicher Myſtiker ohne Unwiſſenheit und als reformatoriſcher Tadler der Schäden 

ſeiner Zeit einer der trefflichſten Vorläufer Speners ward am 9. November 1590 zu 
Jena im Hauſe ſeines Großvaters — ſo Witten p- 1007, anders Sottfr. Ludwig ©. 261: 
„In vitam introivit a 1590, d. IX. Nov. in Thuringia Walwinckeliae prope 
Waltershusam, unde et Waltershusanus saepe dietus est“ — als der Sohn eines 

60 Geiſtlichen zu Waltvinfel am Thüringer Walde, nachber zu Hayna an der Neffe, geboren, 
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Auf der Schule zu Gotha erhielt er eine ausgezeichnete philologiſche und philo ophiſche 
Bildung; zu der legteren gehörte eine Vorliebe für die ramiftiiche Lehre und Metbode, 
melde ibn aber nicht, wie jo viele andere, gegen humaniſtiſche Studien und Ariftoteles 
eingenommen machte. In Jena und Wittenberg verband er das Studium der Logik mit 
dem der Phyſik und Etbif, des Altertums und der Geſchichte. Erjt nach joldyer WVorbe: 5 
reitung, 1611 zum Magifter freiert, ging er zur Theologie über. 

Inzwiſchen war außer Wittenberg, Leipzig und Jena noch eine vierte ſächſiſche Hoch: 
ihule eröffnet zu Koburg. Nicht durch ftrenges Lutbertum, wie Jena und Wittenberg, 
jondern was nötiger ſchien, durch ftrengere Zucht der Sitten und Gemeinnügigfeit für 
das Vaterland jollte das im Jahre 1605 eröffnete Gymnaſium Caſimirianum Jena und 10 
alle übrigen lutheriſchen Univerjitäten übertreffen; in dieſem Sinne hatte der Herzog Jo: 
bann Gafimir von dem jenatjchen Humanijten Wolfgang Heider die Statuten für das: 
jelbe entwerfen lafjen, und ftellte es, wie fich jelbjt, unter die geijtliche Yeitung Johann 
Gerbards, welcher auch, nachdem er ihn 1616 an Jena verloren hatte, dennoch jtets mit 
ibm und jeiner Hocjchule in engfter Verbindung blieb. 15 

An diefer Yebranftalt wurden in demjelben Jahre 1616 Meyfart als Profeſſor an- 
geitellt und 1623 mit der Direktion derjelben beauftragt; 1624 erwarb er au in Jena 
die tbeologifche Doktorwürde. Er ging auf die Eigentümlichkeit der neuen Schule mit 
Geiſtesverwandtſchaft ein. Als feine eriten Schriften werden theologische Disputationen 
bon aus den Jahren 1617—19 angeführt; ein größeres dogmatifches Werk fing er 20 
1620 an: Prodromus elueidarii theologiei s. distinetionum theol. centuriae duae, 
ex omnium prope theologorum, qui post exhibitam A. C. floruerunt, scriptis 
eolleetae ete. nadı den zwei erjten zu Koburg 1620 in 4” gedrudten Bänden, welche 
nur die Abjchnitte de theologia, de philosophiae sobrio usu, de S. S. und de 
symbolis enthalten, brach er die Arbeit ab. Dann folgten mehrere polemiſche Schriften; 26 
dabın gebört eine Fortfeßung der im Jahre 1614 angefangenen Disputationes anti- 
iesuiticae des weimariſchen Theologen Alb. Grawer unter dem Titel: „Grawerus con- 
tinatus“ T. II ete., Koburg 1623 in 4°; noch umfangreicher iſt der Anti-Becanus 
sive manualis controversiarum theol., a Becano colleeti, confutatio, Yeipzig 
1627, 2 Bände in 8°%, im erjten nur über die drei von Becanus vor allen bervor 80 
achobenen Hauptpunfte de ecelesia, de iudice controversiarum und de vocatione 
ministrorum, im zweiten über ipegiellere Diffenje; endlih der „Nodus Gordius 
Sophistarum solutus, h. e. de ratione solvendi argumenta sophistica etc. 
libri IV, Koburg 1627 in 8°; durch die beigebrachten theologischen Beifpiele, melde jo 
zahlreich "find, daß das vuch einen bejonderen, nach allen Artikeln des dogmatiſchen 86 
Spftems geordneten Inder derfelben giebt, gehört dieſe Schrift auch der theologiſchen 
bolemik an. Zugleich aber kündigt fie ſich als eine philoſophiſche Vermittelung von Art: 
toteles und Petrus Namus an, wie fie denn auch fajt jedesmal zweierlei Löſungen der 
keitrittenen Sopbismen nebeneinander jtellt, die eine juxta doctrinam Peripateticam, 
die andere juxta doctrinam Ramaeam. Aud dies Vermitteln war ſchon den Ab— 40 
ſichten bei Stiftung des Gafimirianums gemäß; als erjte Yehritunde wird 1607 die „dia- 
ketica Philippo-Ramaea“ genannt. Dod wird jonjt Meyfart um dieſe Zeit noch 
zemlich allein gejtanden fein, wenn auch nicht mit feiner Anerkennung der Philo: 
jopbie überhaupt und der Notwendigkeit ihrer friedlichen Verbindung mit der Theologie, 
doch mit feinem verföhnenden Aufjuchen des Guten jogar in zwei philofopbijchen Syſtemen, 46 
deren Anbänger einander ſonſt noch jo feindlich entgegenjtanden. Noch jeltener Damals, 
wenn auch noch natürlicher, war es, daß diefe durch Philoſophie wie durch Gefchichte und 
Voeſie des Altertums erregte Selbſtthätigkeit jich bei ihm verband mit einem jehnjüchtigen 
Zuchen höchſter Jdeale, mit einer innigen ſelbſterlebten Ghriftusliebe, mit einem entbufia- 
ftiben Verweilen bei jenfeitigen und überirdifchen Zuftänden der Vollendung, aber darum 50 
aud, wenn er auf der Erde um fich ber blidte, mit einer Scharffichtigkeit für die Ver: 
wültung der Kirche, für die Erjtorbenbeit der bloß traditionellen, bei der Menge bloß 
nadbgeiprochenen Theologie ohne eigenes Leben, und für die neben dieſer theoretischen 
Verirrung wuchernden ſittlichen Schäden. Dies zeigen noch zwei Neiben feiner deutjchen 
Schriften die einen eschatologijchen Inhaltes, die anderen reformatoriſch den gröbſten und 56 
felgenreihiten Gebrechen bejonders der damaligen lutheriſchen Kirche Deutjchlands ent: 
segengerigptet. 

Die erite beginnt 1626 mit der „Tuba novissima, d. i. von den vier lebten 
Lingen des Menjchen, nämlich vom "Top, jüngiten Gericht, ewigen Xeben und Ber: 
dammnis, vier Predigten gebalten zu Koburg“, gedrudt dajelbit 1626 in 4°; die dritte co 
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von diefen, ebenjo wie die zweite über Mt 17 gehalten (die erjte über Weisheit Sal. 5, 
die legte über LE 16, 19Ff.), ſchließt S. 85 mit Meyfarts Liede „Jerufalem, du hoch— 
gebaute Stadt”, welches er bier auf die Aufforderung folgen läßt: „Weint doch vor 
Freuden, Die ihr vor Freuden nicht triumpbieren wollt, erjeufzet doch vor Freuden, die ibr 

5 vor Freuden nicht jauchzen wollt, erjtummet doch vor Freuden, die ihr vor Freuden nicht 
reden wollt: Serufalem“ u..w., und dann werden die einzelnen Verſe des Liedes, welches 
bier als der Ausdrud des Heimmehs und der überirdiſchen Sehnſucht echter Chriſten da— 
ſteht, noch mehrmals durch Zwiſchenreden unterbrochen. Welch eine andere Sprache und 
Kraft hier, wie die ſonſt gewöhnliche weitſchweifige der damaligen Kontroverspredigt! 

ı0 Schon dieſe vier Predigten machten einen ſolchen Eindruck, daß man ibn noch weiter über 
diefelben Stoffe hören wollte. So ließ er noch drei größere deutfche Merfe in ſechs ſtarken 
Oftavbänden folgen, zuerjt zwei Bücher „von dem bimmlifchen Jeruſalem, auf biftorijche 
Weife ohne alle Streitſachen aus den boldjeligiten und fröblichiten Kontemplationen alter 
und neuer gelebrter Väter und Männer bejchrieben und bei diejen betrübten Yäuften allen 

15 frommen Chriſten zu einem Troft neben anmutigen precationibus iaculatoriis oder 
Seufzerlein in Drud verfertigt”, Koburg 1627, 2 Bde in 8°, fpätere Auflagen z. B. 
Nürnberg 1664, 8° und 1674, 8°; ; ferner „Das böllifche Sodoma“, oder die ewige Ver: 
dammnis, „auf biftorijche Weife‘ u. j. f. wie vorber (nur jtatt „bolbeligften und fröb- 
lichjten“ jtebt bier „inbrünftigjten und andächtigiten”), Koburg 1630, 2 Bde, 8°, auf 

30 einer Ausgabe von Nürnberg 1671 in 8° ſteht „zum fünften Mal gedruckt”; endlich „Das 
jüngſte Gericht, auf hiſtoriſche Weiſe“ u. ſ. f. wie vorher, Nürnberg 1632, 2 Bände in 8°, 
auf einer Ausgabe, Nürnberg 1672, beißt es „zum achten Male wieder gedrudt”. Ein 
deutjcher Dante voll Gelebriamfeit und Pbantafie, wie diejer, wird faum irgendwo, fo 
wie er ſich in diefen Werfen daritellt, anzutreffen fein; die Menge und die fchnelle Auf- 

25 einanderfolge der Ausgaben zeigt, wie dürjtend in der dürren Zeit der lutheriſchen Scho- 
lajtit und Polemik das deutiche Yand nad der Erfriſchung jo lebendiger Myſtik und 
Poeſie war. 

Die zweite Klafje feiner deutſchen Schriften, nämlid diejenigen, welche man refor: 
matorijche nennen darf, gebören erjt feinem jpäteren Wirkungskreiſe und feinen leßten 

80 Jahren an. In der Anbänglichkeit an fein Gafimirtanum und an deſſen ftrenge und 
Fromme Sitte blieb er fich jtets gleich; er fchrieb auch noch mancherlei andere Lehr- und 
Schulbücher für dasjelbe, iwie 1627 das Mellifieium oratorium, 1628 das Compendium 
geographiae u.a. Aber im Jahre 1631 (Witten) oder wohl erit 1633 (Ludwig), nachdem 
Guſtav Adolf Erfurt eingenommen und die dortige Univerfität als eine lutheriſche berzuftellen 

85 angefangen batte, ließ er fich als Profeſſor der Theologie dortbin berufen, ward 1635 Neftor 
der Univerfität, wurde auch Paſtor und zuletzt Senior des geiſtlichen Miniſteriums, und blieb 
hier bis an ſeinen frühen Tod am 26. Januar 1642. Hier nötigten ihm andere Sitten 
wie die ſeiner „Caſimirianer“, wenn auch noch nicht ſo verdorbene, wie ſie ein Jahr— 
hundert ſpäter in Erfurt herrſchten, andere Schriften ab; doch auch über verbreitetere 

a40 Schäden, als die ſeiner nächſten Umgebung, ließ er nad dem idealen Aufſchwung feiner 
eschatologiſchen Werke nun in diefen fpäteren Schriften jein Gericht warnend und ſtra— 
fend ergeben. Und gerade an die verbreitetiten und dadurch unbemerkteſten, aber ver: 
derblichiten Gebrechen wagte er es bier fait obne Gemeinjchaft und Mitwirkung, aber 
nicht ohne eigene Gefahr, Hand anzulegen. Seine „Ebriftlihe Erinnerung an geiwaltige 

45 Regenten und gewiſſ enhafte Prädikanten, wie das abicheuliche Yajter der Hererei mit Ernſt 
auszurotten, aber in Verfolgung desſelben auf Kanzeln und in den Gerichtshäuſern ſehr 
beſcheidentlich zu handeln fer”, Schleuſingen 1636, in 4, nachber wiederholt in Thoma⸗ 
ſius! „Schriften vom Unfug des Hexenprozeſſes“, Halle 1703, 357584, gebörte zu 
den eriten und eindringlichiten Warnungen vor den Gräueln, — man hier durch Ge⸗ 

50 wohnheit und Verbildung (j. oben Bd VIII ©. 30ff.) erträglich und berechtigt zu finden 
gelernt hatte; in der Vorrede bezeugt er, wie er die Schrift ſchon vier Jahre vorber be- 
endigt babe, es fei aber „das Werk auf Drudereien wegen vieler Berbinderung zur Seite 
gelegt“; aber „jollte ich gänzlich jchweigen, würde mein Gewiſſen betrübt werden”; er 
jei „vortreffliher Männer und Freunde Gutachten bierin gefolat, welche ihm beftig an- 

55 gelegen bei jo bejchaffenen Umjtänden in dem Handel fortzufabren“; zwar nicht „aller 
Orten jei der Herenprozeß den Rechten und der Villigfeit ungemäß“, aber er giebt doc) 
zu erkennen, daß er es an den meijten fei; er preiſt „pen latholiſchen, aber lobwürdigen 
Mann, der die praxin criminalem geichrieben“ Fr. d. Spee, ohne ibn zu nennen. 
Seine Ehriſtůche Erinnerung von den aus den hohen Schulen in Deutſchland entwichenen 

o Ordnungen und ehrbaren Sitten”, Schleuſingen 1636, in 4°, welcher 1634 eine afa- 
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demische Rede, „Bildnis eines wahren Studenten der bl. Schrift, genommen aus dem 
ehrlichen Leben des Propheten Daniel auf der königlichen Akademie zu Babylon“, Erfurt 
1634, in 4°, vorbergegangen war, zog eine andere Schmach Deutichlands bervor; fie 
beichrieb den fittlihen Zuitand auf den lutheriſchen Univerfitäten, bejonders bei der fünf- 
tigen Generation der Geiftlichen, und mies den Zufammenbang nad, in welchem dieſer 5 
mit dem Verfall der humanijtiichen Studien und der Lebloſigkeit der ſcholaſtiſch gemwor: 
denen Theologie, mit der Unterdrüdung der von Melanchthon ausgehenden Anregungen 
und der Aufmunterung der gegenfeitigen Anfeindung um der jedem vorgejchriebenen Tra- 
dition willen ftand; fie verlegte aber dadurch jo gründlich die Selbftfeligteit derer, die am 
zuverfichtlichften „ſich dünkten, die Säulen der lutherifchen Kirche zu fein“, daß jelbft ein 10 
Mann, wie Nobann Gerhard in Jena, wenigſtens Hoe von Hobenegg gegenüber in der 
zu freimütigen Schrift faſt nur Hypochondrie und Prefvergeben zu jeben vermochte (Brief 
an Hoe vom 30. Augujt 1636 ın Fiſchers V. Gerhardi p. 545), und daß unter der 
Schande des Pennalismus noch Jahrzehnte hindurch das neue Gejchlecht lutheriſcher Geift- 
licher jo gründlich verdorben werden konnte, daß es zunächit nur durch die Abſchwächung des ı5 
Pietismus wiederberzuftellen war. Noch weiteren über die Örenzen des Univerjitätsleben 
binausgebenden Reformen und einer Vereinigung von Kräften dafür ging Meyfart i in dieſen 
jeinen legten Jabren nad; eine Denkſchrift desjelben mit Vorſchlägen, wie den Sitten der 
Geiſtlichen, dem Gottesdienſte, der Kirchenzucht und Gebetszucht abzuhelfen, und dem Nepo— 
tismus und der Simonie, dem Kirchenunfrieden und dem gegenſeitigen Haß zu wehren 20 
jei, wurde friedliebenden Theologen, wie Galirtus und Val. Andreä, zur Begutachtung 
und Anſchließung vorgelegt, und Fürften, wie Herzog Auguft von Braunichtveig, interej: 
fierten ſich dafür; ein lateiniiches Programm Meyfarts, De concilianda pace inter ec- 
clesias per Germaniam evangelicas, Schleufingen 1636, jtellte 17 Eigenfchaften zu: 
jammen, durch melde Theologen zur riedensitiftung ungeeignet zu werden pflegten, 3. B. 25 
insufficientia morum et eruditionis, metus odii et invidiae, intuitus humanae 
auctoritatis. Aber ſolche Eigenjdaften waren auch damals noch ſtark und verbreitet 
genug, um jeden bleibenden Erfolg des Meyfartſchen Reformation: und Friedenswerkes 
zu verhindern; er konnte zulegt die Thejen dazu nur in jein Werf über die afademijche 
Sittenzuct, wie zu den Akten aufnehmen. Andere feiner legten Schriften ftanden dieſen so 
Aufgaben fern. So ging auch er, wie man von Galirtus gejagt bat, an jeiner Zeit „tert 
ſpurlos vorüber, aber wie eine Weisfagung“. Hente + 
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373 ff. 
Micha (eigent. 7772 d. b. wer. [tft] wie Jahlwe)) beit von feiner in der jüdäiſchen Nie: 

derung gelegenen Vaterjtadt PENSTN, auf deren Namen er 1, 14 anfpielt, der Moraſthite. 56 
Er wird in der Überjchrift des nadı ibm” genannten propbetijchen Buches und Jer 26, 18 haupt: 
ſachlich wohl deshalb ſo bezeichnet, um ihn von anderen Michas — es tragen im AT außer 
unjerem Propheten noch 11 Perſonen diejen Namen — und insbefondere von dem Propheten 
Vida ben Jimla 1 8g 22,8 zu untericheiden. Da die Worte, mit welchen unfer 
Bub 1,2 beginnt (672 22 SG), fih auch 1Kg 22,28 in dem Munde dieſes Micha 60 
ben Jimla finden, jo glaubten Hitzig, Kleinert, Nägelsbach u. a., daß ſich unſer Prophet 
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mit Bewußtjein an feinen gleichnamigen Vorgänger angeſchloſſen habe. Allein jene Worte 
find 19 22,28, wo fie in LXX feblen, jehwerlich urfprünglid. Wie Micha feiner Ab- 
ſtammung nad dem Reiche Juda angehörte, jo bat er auch feine prophetiiche Thätigfeit in 
Juda und zwar in Jeruſalem jelbit, wenigitens vorzugsweiſe, ausgeübt. Dies fieht man teils 

5 aus Jer 26, 18, wo er als zu Hiskta, dem König Judas, und zu dem ganzen Volk von Juda 
redend dargejtellt wird, was nirgends anders als zu Jeruſalem geſchehen fein fann, teils 
aus der Überfchrift und dem Inbalt feines Buchs. Diefe Überjchrift benennt nur die drei 
jubätichen Könige Jotbam, Abas und Hisfia; und obgleich ihre Authentie angefochten wird, 
jo wird doch die Nichtigkeit der darin ausgeiprochenen Thatjache, daß M. ein judätjcher 

10 Prophet war, von Niemand bezweifelt. Denn obwohl nad der Überjchrift M. weisſagte 
über Samaria und Jeruſalem, womit der Inhalt jeines Buches übereinftimmt, fo bleibt 
Jeruſalem und Juda doc immer der Hauptgegenitand feines Schauens. Aber warn ift 
M. aufgetreten und warn hat er gewirkt? Die Überjchrift macht hierüber eine ganz 
bejtimmte Angabe; aber ihre Autbentie wird, wie bemerkt, in Zmeifel gezogen. Die 

15 einen laſſen M. zwar unter Jotbam, Abas und Hisfia leben, aber nur unter Hisfia 
weisfagen und jchreiben, die andern weiſen ihn auf Grund der Stelle er 26,18 
mit jeinem Yeben und Wirken nur der Zeit Hisfias zu. Aber die Kap. 1—3 baben, wie 
Cornill mit Recht betont, ganz den Charakter einer Rede aus der Zeit des Ahas; und 
wenn, wie auch Ryſſel annimmt, Micha als der genuine Urbeber des Stüdes 4, 1—5 

20 anzujeben ift — mas immer die nächitliegende Annabme bleibt, da derjelbe bei Jeſaja 
2,2—5) „wie eine feine eigenen Weisjagungen einleitender und bevorwortender Text“ 
jtebt und die Meinung, daß es weder bei Jeſaja noch bei Micha urjprünglich iſt, ſich nicht 
ausreichend begründen läßt —, fo würde, meil Jeſ 2—5 zugeitandenermaßen zu den 
ältejten Stüden diejes Propheten gebört, folgen, Daß wir in Mi 4, 1—4 ein ſchon zu 

25 Jothams Zeit und zwar damals, als derjelbe noch Mitregent jeines ausjägigen Vaters 
Uſia war (2 fg 15, 5), geiprochenes Wort vor uns haben. Der Zeit Hisfias aber würde 
die Thätigfeit des Propheten infofern vorzugsweife angebören, als er unter diefem Könige 
alles zu verjchiedener Zeit von ibm Gejprochene mit der hierzu nötigen Veränderung der 
Form in feinem gejchriebenen Buch zujammenfaßte und durch die öffentliche Vorlefung 

so jeiner Schrift (er 26,18) feine propbetifche Wirkſamkeit in fonzentrierender Weiſe ab: 
ihloß. Aber von den fieben Kapiteln des Buchs werden ja nur die Kap. 1—3 dem 
Propheten belajjen,; die anderen teils ganz, teils ftüdweife ihm abgejtritten? Wie ver: 
hält jih’s damit? Um diefe Frage zu beantworten, vergegenwärtigen wir uns den Inhalt 
des Buchs! 

86 In Kap. 1 weisſagt M. das bevorjtehende Strafgeriht Gottes über die Reiche 
Israel und Juda. Samaria ſoll es zuerjt treffen und dann Juda. In Kap. 2—3 be 
zeichnet er dann als Urſache diejes Gerichts vorzugsweife die Sünden der Vornehmen, 
die das Voll ausrauben, und ihrer SHelfersbelfer, der falfchen Propheten. In diefem 
ganzen Stüd will man nur 2, 12—13 als den Zujammenbang jprengend ausgejchieden 

0 willen. Allerdings it einen Zufammenbang berzuitellen unmöglich, wenn man nicht mit 
3. D. Michaelis, Ewald, v. Hofmann, Kleinert, Orelli, Strad in ®. 12f. die Nede eines Yügen- 
propbeten erfennt, eines jolchen, der, wie V. 11 jagt, „vem Mind nachgeht und Trug lügt“. 
Das Fehlen der ausprüdlichen Einführung der Nede eines ſolchen Propheten durd ein 
TER2 u. dgl. iſt nach V. 5 nicht befremdlich, um jo weniger, als M. den Gegner unmittel: 

45 bar reden zu laffen pflegt. Was dieſe Yügenpropbeten weisſagen, eine glüdlihe Wen: 
dung der gegenwärtigen Yage, eine Wiederfammlung des gejamten Volkes durd Jahwes 
Machterweifung (V. 12—13), das wäre „diefem Volk“ genebm; ein in diefem Sinne 
Nedender ein 777 SIT MER. Der Einwand Hengjtenbergs, daß eine Yügenmweisfagung 
nicht von >RTEI MISD reden würde (B. 12), da diefer Ausdrud auf ein voraus: 

50 gegangenes Gericht hinweiſe, iſt unzutreffend, da ja zur Zeit, als M. weisſagte und zu: 
mal wenn er das Buch jeiner Weisjfagung unter Hiskia verfaßte, Unbeil genug über 
Israel gelommen war, um feinen jegigen Beltand als 8277 MINE (2 fig 19,4) zu 
bezeichnen. Die Auffafjung von V. 12—13 als eines trüglichen Prophetenworts wird 
durch das gegenjägliche N) („ich aber jagte”) 3,1 beitätigt, womit M. zu dem über: 

65 gebt, was er, ftatt jein Volk in falſche Hoffnungen einzuwiegen, wirkich verfündigt bat, 
nämlich ein Gericht über Juda, das auch Nerufalem zu einem Trümmerbaufen und den 
Tempelberg zur Waldhöhe macht (3, 12). Erſt jenfeits des Gerichts ſchaut er dann den 
Anbruc einer neuen Zeit, in welcder Zion der unter dem von dort ausgebenden Geſetz 
Jahwes friedlih lebenden Welt Mittelpunkt werden und Jahwe fein zeritreutes Volk 

0 jammeln wird, um fein König zu fein für immer und damit das zeritörte Zion wieder 
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zu einer Königsſtadt zu machen (4,1—8). Doch in Kap. 4 u. 5 ſoll ja nun nad Stade 
4,14; 11—14; 5, 1-3; 6—14 naderiliih; 4, 5—10; 5,4. 5 noch jpätere Inter: 
polationen jeien und zwar wegen des Vorhandenſeins von Widerfprüchen und verſchiedener 
Gefihtspunfte. Aber mit Recht hat es Ryſſel als fchwermwiegendes Moment gegen die 
Objektivität der Darlegungen Stabes bezeichnet, daß nicht nur Robertſon Smith (Eneyel. 6 
Brit. B. 16 ©. 225 betreffs der Stelle 4, 9—10), jondern auch Reuß (Gefch. der bl. Schrr. 
ATS $ 256) bekennt, diefe MWiderjprüche nicht entdedt zu baben. Reuß fügt binzu, daß 
man dann auch Jeſ 8,22. 23; Hol u.2 und an vielen anderen Orten, wo ber Geſichts— 
punkt des Propheten ſich plöglich ändere, die Hand eines „Epigonen“ und „Deutero=“ 
erkennen müfje. Ryſſel hat a. a. O. 218ff. auf Grund ſorgfältigſter Unterfuhung nachzu— 10 
weiſen gejucht, daß, wenn man von der faljchen Annahme von Hinterdreinmweisjagungen und 
falfcher Beſchränkung gewiſſer propbeticher VBorftellungen und Hoffnungen abjebe, feine 
Gründe vorhanden jeien, die uns nötigten, die Kap. tu. 5 in ibrem ganzen Umfang oder 
einzelne Teile derjelben dem Micha oder überhaupt einem Verf. der Zeit um Hisfia ab- 
zufprechen; daß vielmehr durchaus alle Anſchauungen und Wendungen der Prophetie der 
aſſyriſchen Periode entiprächen und auch mit den Gedanken in den — allgemein ala echt 
anerfannten — Kap. 1—3 durdaus jtimmten. Ob freilich der Argumentation Ryſſels 
in allen Punkten beizupflichten iſt, fcheint mir fraglich; jo, wenn er den Anftoß, den 
man daran genommen bat, daß B. 10 — während der Zeit der affyrifchen Herrichaft — Babel 
als der Ort erwähnt werde, wohin Zions Bolt fommen folle, durch den Hinweis darauf 20 
zu bejeitigen jucht, daß 1. Babel zur Zeit Michas d. b. in dem Anfang der Regierung 
Hisfias zum aſſyriſchen Reiche gehört babe; daß 2. die Afiyrer die bejiegten Judäer nad) 
Babolonien hätten verbannen fünnen (2 Chr 33, 11), fo gut wie umgefebrt Sargon manche 
Babplonier nah Syrien und Samarien verpflanzt habe (Schrader, KAT: 276ff. 403); 
und daß 3. wirklich in weſentlich gleichzeitigen propbetijchen Ausfprüchen, wie Jeſ 22,18 3 
Babplonien als Deportationsort erjcheine. Am nächiten läge doch immer die Annahme, 
dab der Prophet an die Babylonier als an die Gefangenführenden gedacht bat. Auf 
die Stelle 5, 4.5 fünnte man fich dagegen nicht berufen, da Micha ficher ebenfo gut 
wie Jeſaja mußte, daß die Babylonier, wenn auch dazumal unter aſſyriſcher Ober: 
bobeit, doch ein befonderes Volk ausmachten, das gelegentlich nach Selbititändigfeit rang. 30 
Daber denn Köhler (Bib. Gejch. III, 242? Anm.) feinen Widerſpruch darın findet, wenn 
Micha etwa annahm, vor dem Anbrud der meſſianiſchen zeit werde Zion noch durch die 

— 6 

Babylonier gefangen geführt werden, und zugleihb annahm, in der meffianifchen Zeit 
werde auch Afjur noch, wie zu feiner Zeit, ein gegen Zion feindliches Wolf fein. Aber 
die Dinge lagen nun einmal zu Michas Zeit jo, daß Aſſur das berrichende Volt war 35 
und Aſſurs Stadt Ninive. Und darum würde er, wenn die damalige Zeitlage jeine Weis: 
fagung beitimmt bätte, Ninive und nicht Babel als Deportationsort genannt haben. Redet 
er nichtsdeftoweniger von Babel, jo bat er als Prophet geredet, deſſen Wort fich durch 
die geichichtliche Deportation Judas nad Babel bewabrbeitet hat. Beides aber, die Bor: 
berjagung, daß Juda dorthin kommen werde, und die Thatjache, daß es dorthin ge— 40 
fommen it, bat jeinen inneren Grund in der weltgeichichtlichen Bedeutung Babels, vermöge 
deren es als Ausgangspunkt der Völferwelt dem Volk Gottes und als Sit des eriten 
pölferweltlihen Reiches (Gen 10, 10—11) der Stadt Gottes gegenüberjtebt”. Heißt «8 
von dem Volke Zions, daß es gefangen nad Babel wandern muß, fo ijt dies der jtärfite 
Ausprud für den Gedanken, daß es feiner Sonderftellung unter den Völkern verluftig zu 45 
geben Gefahr läuft. — bis dahin, von wo das Völkertum ausging, ſcheint 
es im Strudel des Weltverkehrs, als deſſen Mittelpunkt Babel vor der Seele des Propheten 
ſteht, untergehen zu ſollen. Aber es wird — fährt M. fort — von dort erlöſt werden. 
Er wiederholt 4, 11ff. die Weisſagung Joels von einem Tage des Streites, wo ein 
Herr der ganzen Völkerwelt Jeruſalem vergeblich befehden wird und darüber zu Grunde 50 
gebt; aber erit dann wird dies gejchehen, wenn Zions Volt zuvor nad Babel gefommen 
und von dort erlöjt fein wird und zurüdgebract. Jetzt — in der näheren Zukunft — 
muß Zion die Mißhandlung feines Königs durch feine Feinde feben; und von wo David 
gefommen, aus dem geringen Bethlehem (aljo aus dem auf feinen damaligen Stand 
zurüdgebrachten Haufe Davids, in dem es ſich befand, als David aus Bethlehem gebolt 55 
ward) wird der König kommen, der das einheitlich beimgebrachte Volk regiert und ichirmt, 
der König, auf, dejlen Kommen es von je abgejeben war, der von alters ber im Kommen 
begriffen ıft (Pw mm Erp> Token), Bis ihn gebiert, die ihn gebären foll, wird 
Jahwe fie dabingeben; dann wird aber der Reſt feiner Brüder d. h. Juda ſamt denen 
von Israel zurüdfehren und in Frieden leben, gegen fremde Macht fiegreich ſich be— 0 
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hauptend (4, 14—5, 8). Midas Weisſagung ſteht bier auf ihrem Höhepunkte. Die 
„Widerſprüche“, die man in Kap. 4 u. 5 gefunden bat, ſchwinden, wenn man erwägt, 
daß der Prophet dreimal eine nähere und eine fernere Zukunft einander gegenüberftellt 
(ſ. v. Hofmann, Schriftbew. II? 538): Zion wird zeritört, ehe es der Sig jener bie 

5 Welt umfpannenden Friedensherrſchaft Jahwes wird (3, 12—4, 8): Zions Volt wird 
nad Babel geführt, ebe es jeinen Sieg über das Völkerheer davonträgt (4, 9—13); 
Zions König wird der Mißhandlung feiner Feinde preisgegeben, ebe jener Sohn Davids 
erjtebt, der ein Neich des Friedens gründen und über das einheitliche Israel berrichen wird 
(4, 14—5, 8). 

10 Von der Höhe, zu der fih die MWeisfagung in Kap. 4 u. 5 au geſchwungen, ſteigt 
fie in Kap. 6 wieder herab, indem fie, zur Gegenwart ſich wendend, in Form eines Hechte: 
jtreites die Schuld des Volkes dartbut und zeigt, in welcher Weiſe allein diejelbe wahr: 
baft gefühnt werden fünne; wie dies aber in der Gegenwart nicht gejchebe, weil da das 
Volk in jeinen Sünden verbarre, wofür ibm der Prophet das Unbeil anfündigt, von dem 

15 es zur Strafe für feine Untreue betroffen wird. Auf diefe Drobung (6, 9—16) ant: 
mwortet dann die gläubige Gemeinde in Israel mit einem Bußgebet, in welchem fie die 
Allgemeinheit des tiefen fittlichen VBerderbens reumütig befennt und fich unter das gött- 
liche Zorngericht beugt (7, 1-—6), aber auch ihren Glauben ausfpricht, mit dem ſie auf 
Jahwe wartet, der ihr ausbelfen wird, und fich fchlieglih mit dem Ausdrud guter Zu: 

20 verjicht gegen Babel kehrt und deſſen getröjtet, daß Gottes Zorn, den fie getragen, 
vorübergeben, bingegen Babel fallen wird, um nicht wieder zu eriteben; und wenn 
Babel fällt, jtrömt es berbei zu Jabmwe aus Agypten und Affur und füllt das Yand von 
Agyptens Grenze bis zum Eupbrat, von Meer zu Meer, von Gebirg zu Gebirg. Dieje 
Hoffnung, der die Gemeinde Ausdrud giebt, gebt dann V. 14 über in ein Gebet zu 

25 ihrem Gott um Erneuerung der früberen Gnadenbeweife, worauf Gott mit der Ver: 
beißung antwortet, daß er feinem Wolfe die Wunder der Borzeit erneuern werde (V. 
15—17) und der Prophet mit dem Xobpreis der göttlihen Gnade und Barmberzigfeit 
ſchließt (B. 18-—20). 

Aber die Kap. 6—7 follen ja — jagt man — von einem anderen Propbeten ber: 
so rühren. Ewald bat zuerjt die Autorfchaft Michas beftritten und als Zeitpunkt der Ab- 

faffung die Negierungszeit des Königs Manaſſe angenommen. Dieſe Anjegung Ewalds 
bat viel Anklang gefunden, wenn auch nicht für das ganze Stüd. Wellbaufen (Bleeks 
Einl. in d. AT von Wellbaufen 425 Anm.) verfegt nur 6 u. 7, 1—6 in Manafies Zeit, 
7,7. ins Exil. Gomill bört 7,7ff. eine Stimme aus der fümmerlichen Zeit des 

85 zweiten Tempels. Auch Stade ſetzt nur 6, 1—16; 7, 1—6 in die Periode Manafjes 
und meint, der urjprüngliche Schluß diefer MWeisfagung ſei im Eril dur 7, 7ff. erſetzt 
worden. Andere, wie Orelli, halten an Midas Autorfchaft für die in Nede jtebenden 
Kapitel feit; Kleinert hält fie wenigſtens für wahrſcheinlich. Nöldeke befennt, feinen 
Grund Fi jeben, um Kap. 6 u. 7 abzutrennen und einem anderen Propheten beizulegen; 

0 und aud Steiner (Hiigs HI. Propb.* 1881) erklärt die von Ewald für feine Behaup— 
tung geltend gemachten Gründe für nicht durchſchlagend. Ryſſel endlich, der die Frage 
am eingebenditen beleuchtet bat, ift der Meinung, daß die Abfaffung von 6, 1—7, 6 
unter Manafje auch mit der Autorſchaft Michas völlig vereinbar fer; daß fich aber die 
Anjegung des Abjchnittes in der fpäteren Zeit Hiskias nod mehr empfehle; daß fich 

45 ferner die Yostrennung des Stüdes 7, 7—20 von den anderen Weisfagungen Michas 
und bejonders feine Verlegung in die Zeit des babvplonifchen Erils durd nichts recht: 
fertigen lafje; jein Inhalt fich vielmehr am einfachiten erkläre, wenn man es dem Micha 
zueigne, möge man nun die Abfalfung in die Hisfianifche Zeit vor dem Einfalle San: 
beribs oder bis in die Anfangszeit Manafjes binein verlegen. An der That nötigt weder 

50 die Form noch der Inhalt der Kap. 6 u. 7 zu einer kritiſchen Ausfcheidung, wie fie 
von den oben genannten Gelehrten vorgejchlagen ift; und wenn Wellbaufen unter Zu: 
jtimmung von Stade, Robertſon Smitb, Cheyne u. a. die Verſe 7, 7—20 vom Stand: 
punkt des babylonifchen Erils aus gejchrieben jein läßt: mie erfärt ſich die Erwähnung 
Aſſyriens und Agyptens (B. 12) in einer Zeit, wo, „allein Babel und Perfien im Border: 

55 grund jteben, während die Beziehungen zu Aſſyrien und Agypten ja gerade der Zeitepoche 
dichas angebören”? Und wie die Hoffnung auf eine Rückkehr aus den lettgenannten 

Ländern? Iſt daraus nicht zu ſchließen, daß zur Zeit der Abfaffung nur erit Deporta= 
tionen nad diejen erfolgt waren, da anderenfalls doch wenigjtens Babvlonien mitgenannt 
fein mußte? Der Fall Jerufalems liegt nicht hinter dem Verf. von 7, 7—20, jondern 

co vor ihm. Er iſt ibm eine gewifle Thatfache der Zukunft, ebenſo wie feine Wieder: 
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berftellung. Schon 1,9—11 iſt die bevorftebende Zerftörung der Hauptſtadt angedeutet 
und 3, 12 ar und beitimmt ausgefprochen, wie in Kap. 4—5 die Wandlung des be: 
voritebenden Gerichts in Heil und der Wiederaufbau der bl. Stadt. Beachtet man bie 
zahlreichen Berübrungen des Stüds 7, 7—20 einerjeits mit den Kap. 1—5 (vgl. 7, 8 
mit 3, 12; 7,10 mit 4, 11—13; 7, 11—13 mit 4, 1f.; 7,14 mit 5,3; 7,19 mit 5 
1,5; 3, 8), andererjeits mit dem Abjchnitt 6, 1—7, 6 (vgl. 7,9 mit 6, 1f.; 7,15 mit 6, 4; 
7,20 mit 6, 4f.), jo wird man zu dem Schlufje gedrängt, daß das Stüd 7, 7—20 den 
gleiben Verfaſſer bat, wie die übrigen Teile des Buchs. Der Überblid über feinen In— 
balt erweist dasjelbe als ein in allen jeinen Teilen zufammenbängendes, planmäßig und 
organifch gegliedertes Ganze, das dem Propheten Micha abzujprechen feinerlei zwingende 10 
Gründe vorliegen. Wir wiederholen daber, was wir oben ausgefproden, daß Micha unter 
König Hiskia diefes fein Buch öffentlich vorlas (er 26, 18), nachdem er es als Nefa- 
pitulation feiner Verkündigung unter Jotham, Abas und Hisfia redigiert hatte. 

Von bejonderem nterefje ift der Inhalt von Kap. 6 und zwar in zweifacher Hin- 
fiht. Es ftimmt nämlich, worauf Klojtermann (Der Pentateuch 155) bingemwiejen, das 
Schema der Gejchichte, das der Prophet bei feinen Zeitgenofien als jo bekannt voraus: 
jest, Daß er nur andeutend daran zu erinnern braucht, genau mit dem überein, welches 
das Bub Numeri in feiner — Verbindung mit dem Buch Joſua beherrſcht. 
Nie nämlib im alten Buche Numeri — vor Einfügung der deuteronomiſchen Thora — 
vor dem mofatschen Liede Dt 32 über Balak und Bileam (Kap. 22—24), den Aufenthalt 20 
in Eittim (25, 1; 33,49) und nad demjelben im Buche Jofua über den Zug von 
Sittim nad Gilgal, jenem Heerlager berichtet war, von dem aus Joſua jene Feldzüge 
unternabm, die Israel in den Befig des Verheißungslandes jegten: jo gedenkt Micha unter 

Nachahmung des moſaiſchen Liedes (6, uff.) des Balak und Bileam und der TMIPTE von 
Sittim bis Gilgal: ein Beweis dafür, daß ibm das fogenannte jehoviſtiſche Buch vor: 35 
gelegen bat. Der andere Punkt, deſſen Beiprebung von Snterefle iſt, betrifft Michas 
Stellung zum Opfer. Man bat aus 6, 6—8 geſchloſſen, daß der Prophet die Opfer 
nicht als Inhalt der göttlichen Thora angejeben bat. Was bat es mit diefer Stelle auf 
ſich? Micha erklärt dort dem Volke, das anjcheinend voll Scham über feinen Undank Gott 
gegenüber und voll Eifers, ibn zu verſöhnen, in Wabrbeit aber ohne vedite Erkenntnis 30 
jeiner Schuld feine Bereitwilligfeit ausjpricht, Gott, wenn er es fordere, zablloje Opfer 
zu bringen, ja das Teuerfte bingeben zu wollen, daß ihm fchon früber fund getban, was 
Jahwe von ibm verlange; und zwar tbut er es 1. in der Weile, daß er auf das Ent- 
ſchiedenſte in Abrede jtellt, daß Gott das ibm von dem Wolfe Dargebotene wolle oder 
auch wolle (EX? 7772), und 2. jo, daß er ibm zugleich die jchon vorhandene göttliche 35 
Kundgebung feines Willens ins Gedächtnis zurüdruft. Es ift die Forderung Dt 10,12, 
an die er erinnert, indem er von der dortigen allgemein lautenden Ausjage, jein Wort der: 
jelben formell gleichgeitaltend, eine jpezielle zeitgemäße Anwendung macht. Wäbrend es 
namlib Dt 10 beißt, Jahwe verlange nichts von Israel, als ihn zu fürchten, auf allen 
jeinen Wegen zu wandeln, ibn zu lieben und ibm von ganzem Herzen zu dienen, jagt 40 
der Prophet, der an jeiner Zeitgenofienichaft gerade Sünden der Ungerechtigkeit, der lieb: 
lofen Unterdrüdung, der Hoffart zu rügen bat, jein Gott verlange nichts, als daß man 
Gerechtigkeit übe, Milde liebe und einen demütigen Wandel mit ihm führe. Wenn er 
nun aber die Lehre, daß der Herr nicht Opfer, jondern Gerechtigkeit u. ſ. w. verlange, 
für eine Lehre des Gejeges erklärt und auf eine Stelle des Gejeges, wo diefelbe ausgeiprocen 4 
ift, deutlich anfpielt, auf die deuteronomijche Tbora: fo weiß er fraglos von einem ge: 
feglih geregelten Opferfultus und fann es ibm nicht in den Sinn fommen, denjelben zu 
verwerfen oder aud nur gering zu adıten. Was er verwirft, ift das opus operatum 
des Opferdienjtes, das tote Opfer. Weil es aber der Mangel an den von Gott ge 
forderten Tugenden der Gerechtigkeit, Yiebe und Demut tft, was die Opfer des Volks zu zo 
toten Werfen macht, jo jegt er den toten Opfern als von Jahwe nicht verlangten, „nicht 
etwa im rechten Sinn gebrachte Opfer, jondern Gerechtigkeit, Yiebe und Demut als das, 
was er fordere, jo fcharf entgegen“. Es iſt eine treffende Bemerkung Gasparis, daß die 
PVropbeten gerade desbalb, weil Israel felbit die Seele und den Leib des Gerimonial: 
fultus voneinander trennte und bloß an dem legteren fejtbielt, gleich als wäre er der ss 
ganze und eigentliche Kultus, und neben diejer vermeintlichen Beobachtung des Gerimonial: 
fultus Handlungen beging, die aus einem Geift bervorgingen, der in jchneidendem 
Gegenfag zu dem Geifte jtand, in welchem das Gerimonialgefeß beobachtet werden 
jollte —, daß die Propheten gerade deshalb das Gerimonialgefeg in Gegenſatz zum 

4* 

— b 



52 Micha Michael Scotus 

Moralgeſetz ſtellen und die Erfüllung dieſes als Hauptſache hinſtellen und ſo ſowohl ſelbſt 
darauf aufmerſam werben, daß jenes nicht die adäquate, letzte, ewige Form des Gottes— 
dienftes fein fünne, als andere eben darauf aufmerfjam machen. Übrigens fchließt fich 
Midas Wort dem Sinne nad jenem Ausfpruh Samuel Saul gegenüber 1 Sa 15, 22 

5 allernächft an. Zugleich nehmen wir von der in V. 8 vorliegenden Beziebung auf die 
eg Thora Akt, die aljo, etwa hundert Jahre vor Yofia, befannt geivejen 
ein muß. 

Mas den grammatiichen Charakter der Sprade Michas betrifft, jo ift derfelbe - 
Haffiih rein. Den rhetoriſchen Eigentümlichkeiten nad ſteht Micha zwiſchen feinen beiden 

10 Zeitgenofjen Hoſea und Jeſaja gemwiffermaßen mitten inne, jedoch jo, daß er leßterem be: 
deutend näher ſteht als erjterem. Denn während er mit Hoſea nur in dem fprungbaften 
Charakter der Nede, in dent rajchen und plöglichen Wechjel der Übergänge zufammentrifft, ift 
er vermöge tief innerlicher Geiftesvertwandtichaft der würdige Genofje Jefajas. Er teilt 
mit ihm die ergreifende Mifchung von Milde und Strenge, von Sanftmut und Erhaben— 

15 heit, die draſtiſche Lebendigkeit und Vorliebe für fünftlihe Nedeformen. In legterer Be- 
ziebung ſteht namentlich die Stelle 1, 10—15 mit ihren fühnen PBaronomafien einzig: 
artig da. Quo certior esset — jagt Garpzov in feiner Introd. III, 375 — doc- 
trinae fides, voluit Deus Jesajam et Micham loqui simul quasi uno ore et 
talem consensum profiteri, quo possent convinci omnes rebelles. Wie eine 

20 Reminiscenz; an Am 5, 13 Klingt das NT 57 rr > Mi2,3. Über die Beichaffen- 
ichaffenheit des Tertes des Buches Micha ſ. Ryſſels Unterfuhung a. a. O. ©. 1ff. 

Bold. 

Michael Cärularios ſ. d. A. Cärularios Bd III ©. 620. 

Michael von Ceſena ſ. d. A. Franz von Aſſiſi, Bd VI ©.212, e7ff. 

25 Michael, Engel ſ. d. A. Bo V ©. 368, a0ff. 

Michael Scotus, geit. um 1250. — Zourdain, Geſchichte der ariftotelifhen Schriften im 
Mittelalter. Aus dem Franzöſiſchen überjegt von A. Stahr, Halle 1831, ©. 133—144 u. a.; 
B. Haurdau, De la philoso 5. scolastique, tome I, Paris 1850, ©. 467—473; €. Renan, 
Averroes et l’Averroisme, Paris 1862, S. 162—166; 3.2.9. Huillard-Bréholles, Historia 

50 diplomatica Friderici secundi, Pr6face et introduction, Paris 18509, S.DXXIVsq., tom. 
pars. I, p. 381—385; &. Zeclerc, Histoire de la médecine arabe, tome II, Paris 1876, 
©. 451-459; F. Wüſtenfeld, Die Ueberjegungen arabijcher Werte in das Lateinijche ſeit dem 
11. Jahrh.: AGG, Hist. philol. Classe XXI, 2, Göttingen 1877, S. 99—107; H. Reuter, 
Geſchichte der religiöfen Aufflärung im Mittelalter, 2. Bd, Berlin 1877, ©. 271. 386; Stödl, 

3 Michael Scotus: Kirchenleriton Weper u. Weltes, 2. Aufl, VIII, Freiburg i. Br. 1893, 
©. 1492f.; F. Ueberweg, Grundriß der Geichichte der Philofophie II. Teil, 8. Aufl. hrsg. vo 
M. Heinze, Berlin 1898, ©. 258. 262; 4. Potthajt, Regesta pontificum Nr. 7888. i 

Michael Scotus, geb. c. 1190 in England in der Grafſchaft Durbamfbire, ftudierte 
in Orford Naturwifjenichaften, ging dann nab Paris, bat ſich lange Zeit in Toledo 

40 aufgehalten, fand ebrenvolle Kutschen am Hofe Kaifer Friedrichs II. in Deutjchland, der 
ibn zu jeinem Aitrologen ernannte, ift dann aufs neue nah Spanien zurüdgefehrt, um 
jchließlich feiner Heimat fich wieder zuzumwenden, wo er am Hof König Eduards I. von 
England ein Amt bekleidet haben fol. Das Todesjabr ift unbefannt (Jourdain a. a. O. 
©. 144 erhebt begründete Bedenken gegen die Nachricht, daß Scotus bis 1290 gelebt 

45 babe, und empfiehlt die Zeit kurz nad dem Tode Kaifer Friedrich II. (13. Dezember 
1250). 

Das erſte fihere Datum feines Lebens ift die in das Jahr 1217 fallende Überfegung 
eines im 13. Jahrhundert ſtark verbreiteten aftronomifchen Werkes des Alpetragius (Müjten- 
feld a. a. O. ©.99; Jourdain S. 141f.) aus dem Arabifchen ins Yateinifche. Diefer Thä- 

50 tigkeit als Überfeger bat er dann einen großen Teil feiner Kraft gewidmet und dabei fein 
Intereſſe vorzugsmweife der Pbilofopbie zugewandt. Im Auftrag des Kaiſers überjegte 
er die Geſchichte der Tiere des Ariftoteles (aus dem Hebräifchen, nicht aus dem Ara: 
bifchen vgl. Wüftenfeld a. a. DO. ©. 105) und deſſen Bücher de ceoelo et mundo und 
de anima, ferner zahlreihe Schriften von Averroes (Jourdain ©. 136f.). Dieſen 

65 Überfegungen verdankte er großen Ruf, wenn auch bedeutende Zeitgenofjen wie Albertus 
Magnus und Noger Bacon über fie nicht günftig geurteilt baben (Jourdain a. a. O. 
©. 143). Hinter diefen Leiftungen als Überjeger ſtehen feine eigenen Schriften, die eben: 
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falld der Anregung des Kaifers ihre Entftehung verdankten (De physiognomia; Super 
auctorem sphaerae expositio u.a. vgl. Wüjtenfeld a.a. D. ©. 100; Haurdau a. a. O. 
©. 469), zurüd. Gar! Mirbt, 

Michaelis, eine Familie, aus der im Laufe des 18. Jahrhunderts mehrere Glieder fich 
auszeichneten als gelebrte Orientaliften und — tie damals beides verbunden zu fein 5 
pflegte — Theologen, die ſich befonders um Eregefe und Kritik des Alten Tejtaments 
zum Teil große Verdienſte erwarben. Den beiden älteren Michaelis (I. und II.) ift es 
bauptfächlih zu danken, „daß die SFrandefchen Anregungen für die MWiffenfchaft nicht 
gänzlich verloren gingen, daß der bedeutenden Gefahr ausgewichen wurde, zu Gunſten 
der erbaulichen Benusung [der Bibel] allen Apparat zu gründlichem Verjtändnis bei feite 10 
zu legen” (Dieftel a. a. D. ©. 415/6). 

I. Jobann Heinrih Michaelis, get. 1738. — Litteratur: Dieftel, Geſch. des 
AT (1869) A15ff. 

Derfelbe, geboren zu Klettenberg in ber Graffchaft Hobnftein am 26. Juli 1668, war 
zuerjt für die Handlung bejtimmt, ging dann zum Studium der Rhilojophie und Theologie 15 
über und legte ſich befonders auf die morgenländiſchen Sprachen, mie er noch 1698 zu Frank: 
furt a. D. bei dem berühmten Ludolph das Netbiopifche lernte. Darauf begann er in 
Halle, two damals Speners Schule ihren Hauptfig hatte, Vorlefungen zu balten und ward 
bereits 1699 a. o. Profeflor der morgenländifchen Sprachen daſelbſt, 1709 ordinarius 
der thologiſchen Fakultät, 1732 deren Senior und Inſpektor des theologiſchen Seminars. 20 
Er war durch zwei Dinge ſehr einflußreih: 1. dadurch, daß er im Schoße der Spener: 
ichen Gefüblstbeologie den kritiſchen Verftanb vertrat, was für die Ausbildung der ges 
jamten Bibelauslegung in Halle jehr wichtig war. Denn als durh A. H. Frande das 
Collegium orientale theologieum eingerichtet werden follte — das erfte Seminar für 
tiefere eregetiiche Gelehrſamkeit — ward von ihm vorzugsweife der Plan für diefe Anftalt 26 
entworfen (vgl. die Zeitjchrift: Frandens Stiftungen II, ©. 209ff.). „Schon unterrich— 
tete und zum Lebramte geübte Anlagen zeigende Studierende wurden unter Leitung eines 
fih auszeichnenden Auffebers in geſellſchaftliche Verbindung ihres täglichen Lebens ge— 
bracht. Sie follten immer lateiniſch fprechen und jchreiben, Sprachkenntniffe und Schrift: 
erklärung das Ziel ihres Strebens fein. Sie follten mwenigftens in den erjten Jahren so 
ibres Aufentbaltes in diefer Pflanzichule das AT jährlih einmal, das NT dreimal in 
den Grundiprachen durchlefen, dabei für jenes immer die alerandrinifche Überjegung be 
nügen. Nicht nur in der bebräifchen und chaldäifchen Grundfprache, auch in den anderen 
verwandten orientaliichen Spraden follten fie geübt werden”. Heinrih Michaelis war 
die Seele der Anftalt. 2. Auch dadurch hatte Johann Heinrih Michaelis große Be: 35 
deutung, dak er eine fritiiche Handausgabe des ATs veranftaltete, in welcher 5 Er: 
furter Handichriften und 19 gedrudte Ausgaben verglichen und ihre Varianten angezeigt 
wurden. Leider war die Kollation, aus der gemeinfamen Arbeit jener Anjtalt hervor: 
gegangen und zu rafch gefertigt, nicht fo zuverläſſig, wie es erforderlich geivejen wäre, 
bätte jene Ausgabe (feit 1720 mehrmals in verjchiedenen Formaten) eine Grundlage für 40 
weitere kritiſche Behandlung des altteftamentlihen Textes abgeben follen. Er felbit gab 
ausführliche Anmerkungen (Uberiores adnotationes, Halis 1720) dazu in drei Quart- 
bänden beraus, wobei er namentlich die alten Überfegungen fleißig zu Rate zog. Nähe: 
res über die Unvollfommenheit der (immer noch wertvollen) Bibelausgabe von 1720 
findet man bei %. D. Michaelis, Orient. und Ereget. Bibliothek, I, Frankf. a. M. 1771, 6 
S.207— 222. Dort find auch die Gründe jener Erjcheinung näber dargelegt. Dieſtel a. a. O. 
redet von zwei Bibeln; einer „flüchtig“ gearbeiteten und einer „Sorgfältigen“. Hier fcheint 
ein Mifverftändnis vorzuliegen. In der That verdient die eine Bibel beide Präbifate; 
auch müfjen allerlei widrige Zmiichenfälle, wie fie die Praefatio ©. 7. 8 nennt, in Be: 
tracht gezogen merden. 50 

Mancherlei ſchätzbare eregetifche Arbeiten über einzelne Bücher des Alten Teftaments, 
namentlich die über die Hagiograpben (Uber. adnot. ſ. o.), ſtehen noch in gutem Anjeben, 
während die eigentlich grammatifchen völlig veraltet find. Dagegen find mehrere Diſſer— 
tationen und der fonderbare Lebenslauf Peter Heylings in Lübeck und defjen Reife nad) 
Atbiopien (Halle 1724, 4°) noch immer beachtenswert. J. H. M. ftarb bochgeehrt am 56 
10. März 1738 im 71. Lebensjahre. 

II. Chriſtian Benedikt, des vorigen Schweſterſohn (Orient. Bibl.a.a. D.©.212), 
war zu Elrich in der Grafihaft Hobnftein am 26. Nanuar 1680 geboren, hatte gleich: 
falls in Halle feine tbeologifchen und orientalifchen Studien gemacht und eine große Ge: 
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lehrſamkeit erworben. Er hatte in feiner Auffaffung etwas Driginelles und ward bald 
als Docent febr beliebt. 1713 wurde er aufßerorbentlicher, 1714 ordentlicher Profeſſor 
der Philoſophie, aber erft 1731 ordentlicher Profeſſor der Theologie, 1738 auch der grie: 
chiſchen und orientalifhen Sprachen, in welchen Amtern er wirkte, bis er am 22. Februar 

5 1764 im hoben Alter von 84 Jahren ftarb. Er war als Schriftfteller nicht fehr fruchtbar, 
aber gründlich und bejonders fein Tractatus criticus de variis leetionibus N. T. 
caute colligendis et dijudicandis (1749), gegen Bengels kritiſche Kühnheit gerichtet, 
läßt einen gewiſſen Scharfblid nicht verfennen. Aud die dissertt. de antiquitatibus 
oeconomiae patriarchalis (1728. 1729. 4") find interefjant. In der Bibel von 1720 

10 (f. 0.) ftammte von ihm nad Praef. ©. 29 ein Teil der Adnotationes; aud am Tert 
muß er (nad Dr. und Ereg. Bibl. I 212 Mitte) Anteil gebabt haben. Deögleichen bat 
er an feines Obeims Uberior. adnot. mitgearbeitet (Pr, Klagl., Da). Endlich befigen wir 
von ihm eine eigene bebrätiche Bibelausgabe (mit griech. Apofruphen und NT) 1741. 
Sie jcheint aber nur praftiihen Zweden dienen zu follen. Aber auch fo fällt es auf, 

15 daß er in ihr über den Text von 1720 zurüdgriff auf die (immerhin recht gute) Aus: 
abe von Opitz 1709. Die Vorrede läßt eine etwas beſchränkte Auffafiung nicht ver: 
ennen, die auch fonft bei ihm gelegentlich zu Tage tritt. 

III. $obann David, geit. 1791. — Litteratur: 3. M. Heflenfamp, Leben bes 
Herrn 3. D. Michaelis, von ihm ſelbſt bejchrieben, 1793; Buhle, Michaelis Titterarifcher Brief- 

20 wechjel, 3 Bde, 1794—96 ; Dieftel, Gejch. des AT (1869), bei. S.583 ff. 683 ff. 745 ff.; Rud. 
Smend, Joh. Dav. Michaelis, Feitrede, 1898. Ueber Michaelis Stellung zur Göttinger Ge: 
fellichaft der Wiſſenſchaften und deren Veröffentlihungen vgl. neueftens die ausführliche Dar: 
legung von Roethe in der Feitichrift diefer Gejellichaft (Beiträge zur Gelehrtengeſchichte Göt: 
tingens), Berlin 1901, auf S. 569 ff., befonders von ©. 651 an. 

25 Kohann David Michaelis, der Sohn von Chrijtian Benedikt Michaelis, war einer 
der gefeiertjten und ——— Gelehrten ſeiner Zeit, nicht allein unter den Theo— 
logen, ſondern überhaupt. Geboren iſt er zu Halle 1717; er beſuchte dort die Schule 
des Waiſenhauſes, dann die Univerſität, ging darauf nach England und Holland, wo er 
entſcheidende Eindrücke in ſich aufnahm. Beſonders die äußerlich zur Schau getragene 

30 Ortbodorie bei innerlich vielfachem Hinausgeſchrittenſein über fie, wie er fie in dem da— 
maligen England reichlich beobachten konnte, fcheint auf ihm beitimmend eingewirkt zu 
haben. Er ift zeitlebens ein gelebriger Schüler diejer Richtung geblieben. Seit dem Jahre 
1745 gehörte er der Univerfität Göttingen an und dieſe Hochfchufe ift bis zu feinem 
Lebensende die Stätte feiner Wirkſamkeit geblieben. Er wurde dort 1746 Profefjor der 

35 Philofopbie und 1750 Ordinarius für orientalifhe Sprachen. In diefer Stellung verblieb 
er bis zu feinem 1791 erfolgten Tode. 

Lob. Dav. Michaelis bat eine ungewöhnlich reiche wiſſenſchaftliche und befonders fchrift- 
ftellerifche Thätigfeit entfaltet. Von 1753 bis 1770 war er vielfach als Recenfent in den 
Göttinger Gelehrten Anzeigen tbätig; feit 1771 gab er feine Orientalifche und Eregetifche 

40 Bibliothek heraus (fpäter unter dem Titel: Neue orient. und ereg. Bibliotb.), eine Art 
Zeitfchrift, aber von ihm allein gejchrieben, in der er eine Menge eigener, aber auch nicht 
wenige Arbeiten anderer zur Kenntnis meiterer Kreife brachte. Als Leiter und eifrigfter 
Mitarbeiter diefer beiden Unternehmungen übte er einen vielfachen und bedeutenden Ein— 
fluß. Schon 1761 gelang es ihm zu bewirken, daß Friedrich V. von Dänemark eine 

45 Erpedition nach Arabien fandte, deren Leitern Mich. feine befannten „ragen an eine 
Geſellſchaft reifender Gelehrten” (1762) vorlegte. Außerdem befisen wir aber von Mid. 
eine große Anzahl felbftitändiger Schriften. Im Jahr 1769 begann er eine Überfegung 
des Alten Teftamentes mit erflärenden Anmerkungen berauszugeben, die im Laufe ber 
Zeit auf 13 Bände anwuchs und 1786 vollendet wurde. In ähnlicher Weiſe bearbeitete 

50 er auch das Neue Teftament 1790. Auch erfchienen von ihm eregetifche Bearbeitungen 
einzelner meſſianiſcher Pſalmen (1759), des 1. Makkabäerbuches (1778) und des Buches 
Kobelet (2. Ausg. 1768). Seine Bibelüberfegung ift der erjte Verſuch, die Ergebniffe 
einer von dogmatischen Worausfegungen fib nach Kräften losmachenden wiſſenſchaftlichen 
Betrachtung der Schrift einem größeren gebildeten Publikum mitzuteilen. So erklärt fi 

65 bei allen ihren Schwächen ibr ungebeuerer Einfluß, befonders in hoben und böchiten 
Kreifen. Sie wurde an proteftantijchen und katholiſchen Höfen viel gelefen. 

Gleich großen Erfolg hatte er mit feiner Einleitung in das Neue Teftament, die 
ibon 1750 erjchienen war. Sie fand anfangs noch weniger Beachtung, wurde aber mit 
jeder neuen Bearbeitung nicht nur eriveitert, jondern auch vertieft (4. Aufl. 1788). Mic. 

co gebt hier freilich weniger eigene Wege, als daß er den Spuren Semlers folgt, aber er 
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tbut es mit jo großem Geſchicke und fo vielfeitiger Gelehrfamteit, daß fein Buch auf 
lange binaus eine reiche Fundgrube für die Arbeit auf diefem Gebiete wurde, wie er denn 
das erite hiſtoriſch-kritiſche Lehrbuch diefer Disziplin gefchaffen bat. Weniger tiefgreifend 
wirkte jeine Einleitung ins Alte Tejtament (1767), von der nur ein Teil erfchien. Sein 
Werk, ebenfalls von den Anregungen Semlers aufs ftärffte beeinflußt, muß zwar beute 5 
noch mit Ebren genannt twerden, aber an Einfluß und Bedeutung iſt es ſehr bald durch 
die babnbrechende, bis heute fruchtbar nachwirkende Einleitung Joh. Gottfr. Eichhorns 
(1780 ff.) überbolt worden. 

Seine bejonderen Verdienjte bat nun aber Michaelis noch auf dem Gebiete der 
biblifchen, bauptjächlich der altteftamentlichen Hilfswiffenfchaften. Schon 1757 fchrieb er 10 
die Abhandlung über die Mittel, die ausgeftorbene hebräifche Sprache zu verftehen, be: 
jonders aber ließ er 1786 in zwei Bänden Supplementa ad lexica hebraica erjcheinen. 
Hier ftellt er vor allem die Forderung (in Anlehnung an Schultens), daß die hebrätiche 
Wortforſchung fih von den Rabbinen emanzipiere und die orientalichen Dialekte, in eriter 
Linie das Arabifche, zu Rate ziebe. Er bat daneben auf die alten Bibelüberfegungen 15 
bingewiefen und ihren fprachlichen wie ihren tertfritifchen Wert ins Licht geftellt. Unter 
ihnen bat er befonders der ſyriſchen feine Aufmerkfamkeit zugewandt, wie er überhaupt 
als einer der Väter der ſyriſchen Philologie gelten kann. — Ebenfo wie um die Spracde 
der Bibel bat er fih um die bibliihen Nealien erfolgreich bemüht. Er fahte die Geſetze 
des Pentateuch als das mofaifche Recht; fie fchienen ihm der Ausdrud befonderer ſtaats- 20 
männifcher Kunft Mofes, die darauf ausging, Israel von den Heiden abzufondern. Diefe 
Betrabtungsiweife war neu; fie brach mit der dogmatifhen Schablone und lehrte die 
Dinge der alten Zeit mit dem Maßſtabe der eigenen Zeit meffen und nad den Be- 
dürfniffen derjelben verjteben, jtatt daß man fie lediglich nach den Maßſtäben der chrift- 
lihen Kirche maß. Hier find bejonders —— geworden die 6 Bände ſeines Moſaiſchen 25 
Rechtes (1770, 2. Aufl. 1775), auch die Abhandlung von den Ehegefegen Mofis (1755 
und 1768). - Außerdem verdienen rübmende Erwähnung feine geograpbiichen und archäo- 
logiſchen Arbeiten. Hier beſchränkt er ſich zwar feineswegs auf die Bibel, wie ſchon feine 
Bemübungen um die Erpedition nad Arabien beweifen, aber feine Arbeit wollte doch in 
legter Yinie der Erklärung der Bibel dienen. Hierher gehört: Spieilegium Geogra- s0 
phiae exterorum (1769. 1780), ſowie manches in feinen vermifchten Schriften (1766. 
1769) und dem Syntagma commentationum (1759. 1767). Hier läßt er mehrfach 
auch jeine Schüler zum Worte fommen, wie überhaupt diefe Arbeiten zum großen Teile 
aus afademifchen Übungen herausgewachſen zu fein jcheinen. 

Erwähnen wir jchließlih noch die Thatjache, daß er feine Lehrthätigkeit ebenſowenig 36 
wie feine ſchriftſtelleriſche Arbeit auf die Eregefe und ihre Hilfswiſſenſchaften im weiteſten 
Zinne bejchränfte, jondern in beiden Nichtungen auch die ſyſtematiſche Theologie, Dog: 
matit und Moral, in den Bereich feines Wirkens zog, jo wird erſt der richtige Eindrud 
von der ungemeinen Bieljeitigfeit und Fruchtbarkeit feines akademiſchen und litterarifchen 
Wirkens gewonnen. Er las, obwohl nie Mitglied der theologiſchen Fakultät, regelmäßig «0 
über dieſe Fächer und fchrieb 1763 einen Entwurf einer typiſchen Gottesgelehrtbeit und 
ſchon 1748 und in 2. Aufl. 1779 Gedanfen über die Lehre der bl. Schrift von Sünde 
und Genugtbuung; 1760 und 1787 erjcheint, erſt lateinifch, dann deutich, fein Com- 
pendium Theologiae dogmaticae, 1797 jeine Glüdjeligfeitslehre. Dieje Seite der 
wiſſenſchaftlichen Arbeit des vielfeitigen und betriebſamen Mannes iſt infofern die mindeſt 45 
alüdliche getweien, als er gerade für fie den allergeringjten inneren Beruf befaß. Es ge 
brach ihm an Konfequenz und moralijhem Mut. Innerlich von der alten Ortbodorie ſich 
losjagend, wagt er nicht, offen mit ihr zu brechen, und fo fommt er nicht über Fleinliche 
Veräußerlichung derjelben und lahme, innerlich unbaltbare Kompromiffe mit ihr hinaus. 
Zündenfall und Erbjünde erflärt er aus dem Efjen von einer giftigen Frucht, das testi- 50 
monium spiritus saneti erfennt er darin, daß in der bl. Schrift eine „Anzeige und 
Spur ihrer Göttlichkeit” anzutreffen fe. Damit konnte er weder nach rechts noch nad 
links befriedigen. 

Aber andererfeits lag auch darin, daß er mit feiner Seite vollflommen zu brechen 
wagte, eines der Geheimniſſe feines fait beifpiellofen Erfolges. Schüler und aufitrebende 55 
Talente von überallber, nicht zum wenigſten aus den beiden fatholifchen Kirchen, fetten 
fih zu feinen Füßen. Die Regierung ſah in dem angefebenen Gelehrten von internatio: 
nalem Rufe und mit vielfachen internationalen Verbindungen ihren natürlichen Vertrauens 
mann, den fie weit über das ihrem wie feinem Anfehen für die Dauer zuträgliche Map 
über feine Kollegen jchalten ließ. Die Göttinger Geſellſchaft der Wiſſenſchaften ſah in so 
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ihm ihren gegebenen Sekretär und ſpäter Direktor, und die Herausgabe der Göttinger 
Gelehrten Anzeigen verlieh ihm wiederum eine beherrſchende Stellung im litterariſchen 
Leben, die der vielgewandte Mann nach allen Seiten hin auszunutzen verſtand. Seine 
Stimme wurde nicht allein bei Beſetzung von Profeſſuren gehört, auch Kirche und Schule 

b ſtanden Ben unter feinem Einfluß. Man legte ibm den Namen „Regent von Göt- 
tingen“ bei. 

e Nie Schon im Bisherigen angedeutet, fteht weder fein wiſſenſchaftlicher noch auch 
fein perfönlicer Charakter ganz untadelig da. Wiſſenſchaftlich angejeben bejigt er bei 
vielen und großen Verdienjten doch weder die Originalität noch das Maß theologijcher 

10 Einficht, die ibn zu einer fo überragenden wifjenjchaftlihen Stellung berechtigten, mie 
fie ihm in der That zu teil wurde, bezw. wie er felbjt fie fich zu geben verftand. Daß 
er aber dabei geradezu auch unlauterer Mittel ſich zu bedienen nicht verfchmäbte und fie 
in den Dienft feiner Herrſchſucht und feines Eigennußes ftellte, läßt ſich leider nicht in 
Abrede ftellen (vgl. Smend a. a. D. ©. 12ff.). Das Lebensende, ja ftreng genommen 

15 ſchon die zwei legten Jahrzehnte des einjt vielgefeierten Mannes verliefen denn aud in 
Vereinfamung und fteigender Verbitterung. Die Regierung ließ ibn fallen, die Kollegen 
zogen fih von ihm zurüd, feine Stellung bei der Gejellihaft der Wiſſenſchaften nötigte 
man ihn aufzugeben; auf eine Berufung nad Preußen, two man fich früher ernftlih um 
ibn bemübt hatte, hoffte er vergebens. Auch dort batte man das Vertrauen zu ibm ver: 

2 loren. Perſönlich traf ihn fein hartes Schickſal nicht unverdient; aber auch ohne Diele 
Schwächen bejonderer Art hätte er höchit wahrfcheinlich feinen Rubm überlebt, da ihm 
die Klarbeit und Entſchiedenheit der wiſſenſchaftlichen Stellung fehlte, über deren Mangel 
in einer fo raſch vorwärtsdrängenden Zeit, wie die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts 
es war, gelehrte Vielwifjerei, litterariſche Betriebſamkeit und viele perfünliche Verbindungen 

25 doch nur eine Zeit lang binübertäufchen fonnten. R. Kittel. 

Michaelsbruderſchaft ſ. d. A: Bruderfhaften Bd III ©. 441, 18ff. 

Micelianer S. d. A. Hahn, Mid. Bd VII ©. 343,00. 

Micronins, Martinus, geit. 1559. — J. Utenhovii simplex et fidelis narratio de 
instituta ac demum dissidata a ig aliorumque peregrinorum in Anglia ecclesia, et 

80 potissimum de susceptis postea illius nomine itineribus, quaeque eis in illis evenerunt, 
asil. 1560; E. Meiners, Öostvrieschlandts kerkelyke geschiedenisse, 2 din., Groningen 

1738/39; Reershemius, Djftfriesländifches Predigerdentmahl, Aurich 1796; J. H. Gerretsen, 
Micronius. Zijn leven, zijn geschriften, zijn geestesrichting. Nijmwegen 1995. (gl. be: 
fonders die Beurteilung des leptgenannten Buches in Theologisch Tijdschrift, jaargang 1896, 

85 biz. 304—317 von Prof. Dr. S. Cramer.) 
Martinus Micronius (Marten de Cleyne) iſt 1522 oder 1523, wahrſcheinlich zu Gent, 

von wohlhabenden Eltern geboren. (Gerretjen jagt blz.1 1522, aber in einem „erratum“ 
nennt er diefe Angabe ein Verſehen und jtellt 1523 als Geburtsjahr von Micronius auf. 
Bei der Disputation zu Wismar 1554 war Micronius 31 Jahre alt. Da diefe Disputation 

40 am 6. Februar 1554 runs bat, muß er alſo 1523 geboren fein, wenn fein Geburts- 
tag vor oder am 6. Februar war, hingegen 1522, wenn derjelbe nach dem 6. Februar fiel.) 
Über feine Jugend wiſſen wir nichts. Auch von feinen Studien wiffen wir nur, daß er dazu 
in Bafel und Zürich gemweilt bat. Daß er in Bafel auch medizinifche Studien getrieben hat, 
nimmt Gerretfen an, obne es, meiner Meinung nach, genügend zu beweifen. Zu Beginn 

45 des Jahres 1550 trat er zu London als Prediger der Flamländer auf. Im felben Jabre 
wurde die Kirche von Aujtin Friars der Fremdlingsgemeinde zur Verfügung geftellt und 
nachdem die nötigen Neparaturen beendigt waren, bielt Micronius darin am 21. Sep- 
tember 1551 feine erite Predigt. Mit großem Eifer arbeitete er fürs Wohl der Ge- 
meinde. 1550 hatte er fih zu Yondon verheiratet mit einer für uns unbefannten Gecilia, 

50 „puella casta ac plane pia, quae Evangelii nomine patriam ac parentes reli- 
quit“. Nach dem Tode Eduards VI. (1553) verbot die Königin Maria die öffentliche 
Verkündigung des Evangeliums. Mit a Lasco, Utenbove und vielen anderen, die zur 
remdlingsgemeinde gehörten (im ganzen 175 Berfonen) verließ Micronius am 17. Sep: 
tember 1553 freiwillig England. Sein Neifeziel war Dänemarf, wo er vom König Er- 

85 laubnis zu erhalten boffte, den Gottesdienjt ungeltört ausüben zu fünnen. Durch den 
Widerſtand der Lutberifchen erreichte er dort fein Ziel nicht. Micronius begab fih nun nad) 
Hamburg, Lübeck, Wismar und zulegt nach Emden. Ein Teil der Londoner Verbannten 
war inzwifchen in Wismar angefommen und da mit den Mennoniten in Konflikt 
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gelommen. Mieronius wurde nun aus Emden gebolt und bisputierte am 6. und 
15. Februar 1554 mit Menno Simons (vgl. Micronius’ Waerachtigh Verhaal, und 
Menno Simons, Een gants claer en duytlick Antwoort). Die Lutberifchen 
macten ibm und den Vertriebenen den Aufentbalt dafelbft unmöglich, jo daß er, auf 
Grund eines Natöbeichluffes, zu Beginn des Jahres 1555 Wismar verlaffen mußte. 5 
Micronius begab ſich mit den Seinen nach Lübeck, wo er eine Disputation hatte mit 
den lutherſchen Predifanten; die Folge davon war, daß er innerhalb 4 Tagen die Stabt 
verlaffen mußte. Auch in Hamburg, wohin er nun zog und wo er mit Joachim Weit: 
phal ein Kolloquium batte (vgl. Micronius’ Apologeticum Seriptum) durfte er nicht 
bleiben. Endlich fand er nah all diefen rrfabrten in Emden einen Ruheplatz, aber 10 
ſchon bald danach wurde er zum Pfarrer von Norden berufen, wo er am 20. Mai 1554 
anfam. Auf a Yasfos Bitte bin, ging er im folgenden Jahr einige Zeit nad Frank: 
furt a M., um mit ibm die Niederländiiche Flüchtlingsgemeinde, die fich dort angejtedelt 
batte, zu organifieren. Er febrte jedoch bald nad Norden zurüd. Abgejeben von der 
Gemeindearbeit bielt er Disputationen mit Mennoniten und arbeitete verſchiedene Schriften 15 
aus. Eine lange Arbeitszeit war ihm übrigens nicht vergönnt. Im Jahre 1559 brach 
die Veit in Norden aus. Zunächſt ftarben feine beiden Amtsbrüder Feddo Hommius 
und Albertus Holtmannus. Ihnen folgte auch Micronius am 12. September 1559 nad). 

Bei feinen Zeitgenofjen ftand Micronius in bober Adıtung. Utenhove preift ibn 
ſehr als einen aufrechten und friebliebenden Mann, mit jcharffinnigem Urteil und tüchtig 20 
in Unterfuchungen und Erklärungen der beiligen Schrift. Seine Auffaffungen verteidigte 
er mit allem Freimut und großer Rube; im Disputieren war er Meijter. Seine Schriften 
zeigen ibn als jorgfältig, als jemand, der weiß, was er will, logiſch in feiner Beweis- 
fübrung, aber nicht frei von Weitfchweifigkeit. Daß er aber ein Wann von außergewöhn— 
liber Arbeitstraft war, zeigt fich in der Erfüllung eines ſchweren Hirtenamtes und im 2 
gleichzeitigen Schreiben von verjcbiedenen umfangreichen Werken. 

Eigentliche dogmatifhe Schriften hat Micronius nicht nachgelafjen, jo daß ein voll: 
fommener Überbli über feinen dogmatifchen Standpunkt auch nicht gegeben werden kann. 
Er war ein reformierter Theologe, ohne ftrenger Calviniſt zu fein. Seine a dr iſt 
neſtorianiſch gefärbt, ſeine Abendmahlsauffaſſung mehr Zwingliſch, während er in betreff so 
der Frage, ob das Heil für alle Menſchen bejtimmt jei, ſehr beftimmt univerſaliſtiſch 
date. Bullinger, fein Lehrer, der jtets jein Berater und Freund blieb und mit dem 
er regelmäßig Briefe taufchte, bat auf feine dogmatifche Betrachtungsweife den meijten 
Einfluß ausgeübt (j. Gerretjen, blz. 123—144; vgl.A. J. van 't Hooft, De Theologie 
van Heinrich Bullinger in betrekking tot de Nederlandsche Reformatie. Amster- 3 
dam 1888). Die großen Verdienſte von Micronius liegen indefien nicht darin, was er 
als Theolog getban bat, vielmehr in den Dieniten, die er denjenigen bat angebeiben 
lafien, die um ihres Glaubens willen aus den Niederlanden flüchten mußten. 

Diefen Gemeinden bat er auch durch feine vielen Schriften gedient, wovon Gerretjen 
(blz. 73—103) eine ausführliche Überficht giebt. „Een corte undersouckinge des 4 
gheloofs“ (ed. 1553, neue Ausgaben 1555 und 1556 London, 1558 Emden, 
ipäter noch mehrmals) wird gewöhnlidh a Yasco zugefchrieben, ift aber von Micronius, 
wie jhon die Acta der Synode von Dordrebt von 1574 zeigen (NRutgers, Acta der 
Nederlandsche Synoden der 16. Eeuw. 's Gravenshage 1889, biz. 196; vgl. 
Gerretien biz. 23— 33). Durch diefes Büchlein hat er ſich ſehr verdienſtlich gemacht, 4 
ebenjo durch feinen „De kleyne Catechismus oft Kinderleere der Duytscher Ghe- 
meynte van Londen enz“ (1.ed. 1552, fpäter noch oft). Über das Abendmahl jchrieb 
er „Een claer bewijs van het recht gebruyck des Nachtmaals Christi ende 
wat men van de miss houden sal“ (1. ed. 1552, fpätere Ausgaben von 1554 und 
1560). Über die Einrichtung der Londoner Gemeinde unterrichtet uns „Christlicke so 
Ordinaneien enz“ (1554 u. jpäter. Deutjche Überj. von Joh. Mayer, Heidelberg 1565). 
Bir brauchen bier nicht feine ſämtlichen Schriften aufzuzäblen; nur jeine polemifchen 
Schriften jeien noch angeführt, nämlih: 1. „Een waerachtig verhaal enz“, (Emden 
1556 und jpäter) worin er jeine Disputationen mit Menno Simons erzäblt; 2. „Apo- 
logeticum Seriptum“ (3 partes 1557) gegen Joachim Weftpbal; 3. „Een Apologie 5 
of verandtwoordinghe“ (Emden 1558 und fpäter) gegen Menno u eg 

. D. van Been, 

Midian, Midianiter. — Litteratur: TH. Nöldele, Ueber die Amalekiter und einige 
andere Nachbarvölter der Israeliten, 1864; Richard F. Burton, The Land of Midian (revi- 
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sited) I & II, London 1879 (vgl. ZEPB III, 85 ff.); Friedrich Delisfh, Wo lag das Para: 
die8? 1881, S. 304; E. Schrader, Die Keilinfchriften und das AT*®, 146 f.; Ed. Blafer, Stizze 
der Geſchichte und Geographie Arabiens II, 445ff.; 9. Windler, Geſchichte Israels I, 4A ff. 
172. 194. 210f.; derfelbe, Die Keilinfchriften und das AT? (1902), 143. 

5 Der Name midjän, bebr. 772, gried. uadıau, uadıav, bezeichnet im AT nicht 
ein Yand, jondern ein Volk oder einen Stamm, wie namentlich die Erzählungen Ri6—8 
deutlich beweifen. Daneben kommt jelten die form midjäni (fem. midjänit, plur. 
midjänim) vor Nu 10,29; 25,6. 14 f.; Gen 37, 28.36 (1. 277777 für 07T); Nu 25,17; 
31,2, griech. uadınyaioı, uadıraioı. Die M. fteben zu Israel teils in freundlichen, teils in 

10 feindlichen Beziehungen. Die letteren geben das klarſte Bild. Zur Zeit Gideons (f. d. 
Art. VI, 661.) famen wiederholt die M. als bungrige und beutegierige Nomaden auf 
ihren Ramelen und mit ihren Herden etiva in der Gegend von Beth Sean über den 
Jordan und festen fich in Befit der Ernte und des Viehs der Israeliten. Es handelt 
ſich — fo ſcheint es — um eine verfpätete Melle derfelben Flut, die ſchon früber Israel 

15 aus der Müfte in das Kulturland weſtlich vom Nordan geführt hatte. Die M. wurden 
in ihrem Lager am Dftrande der Ebene Jeſreel von Gideon überfallen und in das Oft- 
jordanland zurüdgejagt, ihre Anführer (bebr. STE) Oreb und Seeb werden dort gefangen 
genommen und getötet Ri 6,3—6; 11—24; 7,1.9—8, 3; vgl. Jef 9, 4; 10,26; Pi 83, 10. 
In diefer Erzählung, mag man fie als einbeitlih betrachten oder nicht, ift fein deut: 

2% licher Wink über die genauere Heimat der M. gegeben. Etivas weiter fommt man mit 
Hilfe der anderen Erzählung Ri 8, 4—21, die in der Hauptfache dem Jahwiſten zuge: 
jchrieben zu werden pflegt. Denn nach V. 11 ereilt Gideon die M. in der Näbe öjtlich 
von Nobab und Jogbeha; letzteres entfpricht den heutigen Ruinen adschb&hät, die in 
der Höhe von 1050m und 1000m im Djften der Mafjerfcheide zwifchen den Quellbächen 

25 des nahr ez-zerkä oder Jabbok und den zum Jordan binabziebenden Thälern Liegen. 
Nenn fih die M. im Oſten diefer Mafferfcheide bewegen, fo ift klar, daß ihr Ziel nicht 
ettva das Gebiet von Moab, jondern die Wüſte ift, fer e8 nun, daß fie am Rande der 
Müfte etwa in der Richtung des fpäteren limes der Römer ſüdwärts ziehen oder von 
den Quellen des Arnon (wädi el-mödschib) oftwärts etwa auf dem heutigen Wege 

so nach el-käf eilen wollen. Dieje Erzählung fpricht von zwei „Königen” der M., Sebab 
und Zalmunna; da nun der Verfaffer um die Verbältniffe der nomadifierenden Wüſten— 
jtämme, die ein Königtum nicht fennen, Beſcheid gewußt baben wird, fo liegt die Ver: 
mutung nabe, daß er jehbafte M. im Auge bat. Dadurch würde der auch auf andere 
Gründe geſtützte Eindrud betätigt werden, daß es ſich in diefer Erzählung um eine völlig 

85 andere Begebenbeit bandelt als in der zuerft beiprochenen. Ob es fich, wie Kuenen und 
Moore gemeint haben, in gewiſſen Stüden der Erzählung 7, 9ff. um einen Kampf Gi- 
deons gegen die M. im Wejtjordanlande handelt, kann bier dabingeitellt bleiben, da fich 
daraus für die Heimat der M. nichts ergiebt. 

Die Frage, ob das AT auch font ſeßhafte M. kennt, fcheint bejaht werben zu 
so müflen. Er 2, 15 fpridt von einem „Yand“ der M. (vgl. Hab 3, 7), in das Mojes 

von Agypten aus gefloben ſei. Es liegt bier nicht eine allgemeine Bezeichnung des Ge: 
bietes der Nomaden vor wie in 27 TR Gen 25, 6 oder 277 22 YN 29, 1, fondern 
die Benennung eines Gebiets nah einem bejtimmten Stamm; daraus ift zu jchlieken, 
daß dieſes Gebiet als ftändiger Befit des Stammes galt. Dabei bleibt es eine offene 

45 frage, bis zu welchem Grade der Seßhaftigkeit der betreffende Stamm gelangt war, oder 
welche Teile des Stammes bereits jehbaft geworden waren, welche nicht. Wenn wirklich 
der Erzähler von Ri 8, 4ff. jehbafte M. im Auge bat, fo iſt damit durchaus nicht aus: 
gejchloifen, daß es zu gleicher Zeit noch nomadifierende M. gegeben bat, wie fie Ri 6, 
3—6; 7, 9ff. vorausgelegt werden. In Betreff der Lage des Landes der M. ergiebt 

50 jih aus Er 2—4 (und Nu 10, 29-32?) nur jo viel, daß es öftlih von Agypten und 
füdlih von dem Gebiete des Jordans gefucht werden muß. Ptolemäus erwähnt in feiner 
(Seograpbie VI, 7 einen Ort Madıdua im Binnenlande an der Ditküfte des roten Meeres; 
Eufebius und Hieronymus fennen Onomastica sacra ed. de Lagarde 276 und 136 
eine Stadt Madıdu, Madian jenjeits, im Süden der römifchen Provinz Arabien in der 

55 Wüſte der Saracenen öjtlih vom roten Meere (vol. auch Hieronymus zu Jeſ 60 und 
Ez 25), und die arabiichen Geograpben des Mittelalters beftätigen ihrerjeitS den Namen 
madjan und die Yage der Stadt, 3. B. Edrisi ed. Jaubert I, 5.328.333. Wir ver: 
danken dem Engländer Richard F. Burton, bejonders jeiner zweiten Reife 1878 eine 
ziemlich genaue Kenntnis diefes Ortes und des dazu gehörenden Gebiets. Burton fiebt 

60 die Ruinen maghä’ir schuaib — die Höhlen ethros als die Stätte des alten Ma- 
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dıdua an und bemerkt, daß die von Ptolemäus angegebene Lage 28° 15° n. Breite lat. 
"sah richtig“ iſt, während er den ähnlich Elingenden Namen Modlava vder Modoüra 
nah Ptolemäus VI,7 einem füdlicher liegenden Küftenorte (27° 45° n. Breite lat., ſüdlich 
von "Ovvn — “ainüna) zufchreibt. Die „Höhlen“ find Gräber, die mit denen von Petra 
eine auffallende Abnlichkeit haben (I, 103. 107), jo daß man nicht daran zweifeln fann, 6 
daß fie von den Nabatäern angelegt worden find. Der Ort liegt an der alten Handels: 
ftraße, die von Elatb (f. Bd. V, 285 ff.) in einiger Entfernung vom Meere nad) der 
mittleren und füdlichen Küfte Arabiens führte und heute noch von den ägyptiſchen Mekka— 
pilgern benutzt wird; daraus begreift ſich feine Michtigfeit für die Nabatäer. Dieſes Yand 
M., arab. ard madjan, bat nad der Ausfage der gegenwärtigen Bewohner feine Nord- 10 
grenze bei el-akabe, das ungefähr dem alten Elath entfpricht, und feine Südgrenze bei 
der fleinen Küftenfejtung el-muwälih und dem aus dem Innern des Yandes kommenden 
wädi es-surr; jeine Yänge von Norden nah Süden beträgt etwa 770 km, feine Breite 
40-60 km. Über das niedrige Küjtengebirge erbeben ſich die bocdhragenden Gipfel der 
tihäma, über diefe nad Oſten das Nandgebirge (esch-schafa) des inneren Arabiens, 16 
der Hochebene des Nedschd. Zahlreiche Thäler durchichneiden diefe Bergfetten meift in 
der Richtung von Dften nad Weiten, die Bewäſſerung ift ziemlich gut; es finden fich 
zablreihe Spuren von Bergwerfen und Erziwäjchereien, namentlich für Silber und Kupfer, 
wäbrend das füdlichere Gebiet auch Gold geliefert hat. Ein voller Beweis dafür, daß 
diejes Land ſchon Er 2, 15 gemeint fer, läßt fich freilich bei dem großen zeitlichen Ab: 20 
itande, der zwiſchen den jehoviftiichen Erzäblungen des Pentateuchs und Ptolemäus vor: 
banden tft, nicht führen. Doch darf man es als wahrjceinlich bezeichnen, daß der Ort 
und das Yand den Namen des alten Stammes feitgebalten bat, wie auch Josephus 
Antig. II, 11, 1 $ 257 vorausjegt, obwohl der Stamm längjt verjchollen war. 

Die freundlichen Beziehungen der M. zu Israel find mit der Perfon des Moſes 26 
verfnüpft, der ſich nach Er 2, 15 ff. zu dem Priefter der M. begab. Der Name diejes 
Mannes, deſſen Wohnſitz wir im „Lande“ der M. annehmen müſſen, ſchwankt in der Über: 
lieferung: Nu 10, 29; Ri 4, 11 (1, 16) Hobab Sohn Reguels, und danach ift wohl 
Er 2, 18 zu verbeflern, Er 3, 1 und 18, 1 Jethro oder 4, 18 Jether. Vermutlich bat 
die älteſte Überlieferung den Namen des midianitifchen Priefterd nicht gekannt Er 2, so 
16. 21, erit fpäter ift er auf verſchiedene Weiſe ergänzt worden. Ri 4, 11 (vgl. 1, 16) 
wird Hobab als Keniter bezeichnet; daher vermuten Budde u. a., daß Nu 10, 29 ur: 
iprünglich auch „Keniter” ftatt „Midianiter”, twie wir beute lejen, geſtanden babe. Diefer 
Unterſchied läßt fich vielleicht mit Stade ZAW 1894, 286 fo erklären, daß der ſchwache 
Stamm der Keniter in alter Zeit mit den M. verbündet war und daber auch unter ihrem 35 
Namen auftreten konnte (j. Kain Bd IX, 698f.). Die Bedeutung, die das kenitiſche 
oder midianitiſche Prieitertum für die moſaiſche Religionsitiftung bat, iſt bier nicht zu 
beiprecben. Handelt es fih dabei mwirflih um ein midianitifches Priejtergefchlecht, To 
ſcheint man ſich nah Er 2, 15ff.; 3, Uff.; 4, 18ff.; 18, Uff. die Sache fo denken zu 
müffen, daß der Priefter im „Yande” der M. wohnt, daß feine Herden aber von Moſes 40 
in der Wüſte zwischen Edom und Agypten gemweidet werden, und daß fpäter Jethro von 
feinem Wohnſitz aus fich bei Mofes dort einjtellt., Noch heute ift es jo, daß die Be: 
wohner des Yandes madjan Verbindungen mit Agypten und der Sinaihalbinſel unter: 
halten. Handelt es fih aber um ein fenitifches Prieitergefchlecht, jo fehlt jeder Anlaß, 
an das „Land“ der Midianiter zu denken. Der Abjchnitt Nu 10, 29—32 it uns un: #6 
vollftändig erbalten. Wenn in ibm wirflidh von M. die Rede ift, jo find darunter nicht 
ihon ſeßhafte, jondern nomadifierende M. zu veriteben, die zwiſchen Edom und Agupten 
ibre Herden weiden. Beziebt fih das Stüd aber urſprünglich auf Keniter, jo fommt es 
bier ebenfalls nicht in Betracht. 

Auc an anderen Stellen des AT bat man fich zu fragen, ob der Erzäbler feßbafte, vielleicht 50 
balbießbafte oder nomadifierende M. im Auge bat. Die midianit. Kaufleute Gen 37, 28.36 
find nicht Beduinen, fondern jehbafte Yeute, die vermutlich, aus Arabien Waren nad) 
dem Norden gebracht haben und nun über Baläjtina und Agupten wieder nad ihrer 
Heimat zieben wollen. Dagegen laffen die „jungen Kamele“ M.s el 60, 6 auf Beduinen 
Ichließen, die Kamele züchten. Nicht rechte Klarheit gewinnt man über die M., die Nu 55 
22; 25 und 31 fowie Joſ 13, 21f. in Verbindung mit Bileam erwähnt werden. Sie 
fteben Nu 22,4. 7 unter Gejchlechtsbäuptern (EI7T vol. z. B. 1Sa 30, 26ff.), 31,8 
unter fünf „Königen“, die Joſ 13,21 dagegen „Fürften” (EIRYEI) genannt werden. Sie 
treten Ru 25, 1ff. mit Israel in Connubium, während dieſes in Sittim am Fuße des 
Gebirges öftlih vom Jordan lagert, und werden auch 22,4. 7 und 31,2ff. in der 
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Nähe des iöraelitifchen Lagers an der Jordanebene vorausgefegt. Windler vertritt daber 
die Meinung, daß die M. vor Moab in deilen Lande gejeflen hätten, und beruft fich 
außerdem ſowohl auf Gen 36, 35 (1 Chr 1,46), daß nämlich der König Hadad von 
Edom die M. auf der Hocebene von Moab geichlagen babe, als auch auf die eine Dar- 

5 ftellung in 1 Kg 11, 14—22, nach welcher der M. Adad mit einigen Edomitern vor den 
erachten aus Midian über Pharan nach Agypten geflohen fei; ein Teil der M. foll 
von Edom damals unterjocht geweſen fein, und Edom das fpätere Gebiet Moabs beberricht 
haben, bis die M. zu Beginn der israelitifchen Königszeit vertrieben wurden oder in 
andere Stämme aufgingen. Diefe Deutung der obigen verftreuten Angaben im AT 

10 fcheint jedoch nicht ftihbaltig zu fein. Die Quellenfcheidung in 1 Ka 11, 14—22 ift ſehr 
fraglich; aus Gen 36, 35 folgt durchaus nicht, daß die M. in dem Gebiete Moabs gewohnt 
haben, jondern es genügt die Annahme, daß fie neben dem Gebiete Moabs zelteten und 
von ihren Quellen, dem beliebten Stützpunkt der Nomaden, abgebrängt, * der Hoch⸗ 
ebene Moabs eine Niederlage erlitten. Die Erzählung Nu 31 iſt nicht fo zuverläſſig, daß 

15 man aus ihren „Rönigen” auf ſeßhafte M. ſchließen könnte. Es ergiebt ſich aljo aus 
jenen Stellen nur, daß nad) tsraelitiicher Erinnerung die M. im Often Moabs und Edoms ge- 
zeltet und von da aus in Verbindung mit ihren jeßhaften Verwandten im „Lande” Midian 
geftanden haben. Das paßt auch zu Ri 7, 9ff. 

Die genealogifhen Angaben über die M. find nicht ficher zu deuten, teils 
% weil wir nur menige Namen nachweifen fönnen, teils weil die Nomadenſtämme ſtets 

beweglich geweſen And und ſich oft fpalten, fo = man 3. B. diefelben Namen 
‘am Ufer des Eupbrat und in der Näbe des roten Meeres findet. Die M. werden 
Sen 25, 1—6; 1 Chr 1,325. zu den Keturaftämmen (ſ. Bd I, 765) gezäblt und in 
fünf Unterjtämme geteilt, nämlich Epba, Epber, Hanoch, Abida und Eldaa. Epba (auch 

25 Jeſ 60, 6) ift von „Friedrich Delisih mit den hajäpa der aſſyriſchen Keilinfchriften 
aus der Zeit Thiglatb Pilefers III. und Sargons zufammengeitellt und danach die 
hebräifche Yusfprace Er ftatt IP vermutet worden. Diefer Stamm wird dort neben 
anderen aus dem nördlichen Arabien genannt. Epher ift von Anobel mit den ghifär, 
die in der Zeit Muhammeds neben Medina zelteten, verglichen. Zi den übrigen Namen 

80 hat Ed. Glafer Vermutungen geäußert. Man nimmt ziemlich allgemein an, daß die M. 
zu den Arabern zu rechnen ſeien. Doc liegt für die Zeit der Religionsftiftung Israels 
wohl näber, an altaramäifhe Nomaden zu denken. Sie verfchwinden zu Beginn des 
israelitiichen Königtums aus der Geſchichte. WMWahrjcheinlich hängt e8 damit zufammen, 
daß in dem Zufag Ri 8, 24 der Name \smaeliter für M. der älteren Erzählung geſetzt 

35 wird. Ed. Glaſer bält M. und Ismaeliter für dasjelbe Element (vgl. Gen 37,25 u. 28) 
und meint, daß beide erjt durch die Genealogen getrennt wurden. Windler vermutet 
in M. den Namen des Volkes, das in dem Yande Musri der Keilinjchriften gewohnt 
babe (ähnlih Hommel, Aufj. und Abb. III 1, 304). — Bon den midianitischen Namen 
Gen 25,4 findet fih Epba 1Chr2,47 für ein falebitifches Gefchlecht, B.46 für ein 

40 Weib Kalebs, Epber 4,17 für ein falebitifches Gefchlecht, 5,24 für ein manaffitifches 
Geſchlecht, Hanoch für das erfte rubenitiiche Geſchlecht Gen 46,9; Er6,14; Nu26,5; 
1Chr5,3. Auch Jether — Jethro und Neguel finden fih als Namen israelitifcher 
Geſchlechter. Man bat daraus auf Anglieverung midianitischer Gejchlechter an Israel 
geichlofjen. Guthe. 

45 Midraſch ſ. am Schluß des Bandes. 

Mieczyslaw (Mifeco), geit. 992, und die Gründung und Gejtaltung der chrift= 
lichen Kirche in Polen. — Litteratur: Thietmar, Biſchof v. Merjeburg (+ 1018), Chro- 
nicon, ed. Kurze, Sannover 1889; [Martinus Gallus], Chron. Polon. ed. Köpke, MG SS 
IX ©. 423 ff.; Bincent. de Kadlubech (F 1226), De gestis Polon. (Dluglosz hist. Po- 

60 lon., Lips. 1711, II; Chronica Polonorum bei Stenzel, Seriptor. rer. Silesiac. I; Scripto- 
res rerum Polonicar., Krakau 1872—1888; Monumenta Poloniae historica, Lemberg 1874 
bis 1888; ©. Lengnich, Dissertatio de religionis christianae in Polonia initiis, Gedani 
1754; €. v. Frieſe, Kirchengeihichte des Königreihs Polen, Breslau 1786, I; Röpell, Ge— 
ihichte Polens, Hamburg 1840, I, ©. 94 f. Beilage IV, ©. 622 f., fortgefeßt von Jakob 

55 Caro 1863, II; F6zef Szujisti, Kurze Erzählung der poln. Geſch., Warſchau 1880; geib- 
berg, Archiv für öjterreidhiiche Geſch. 38, S. 27 ff.; derjelbe, Die polnifhe Geſchichtſchreibung 
im Mittelalter; Ch. Meyer, Geſch. des Landes Poſen, 1881; Grünbagen, Geſchichte Schlefieng 
Gotha 1884, I; Ch. Schiemann, Geihichte Polens, in W. Onfens Allgem. Geſch., 2. Haupt- 
teil, Teil 10: Rufland, Polen und Liefland 1886, ©. 383 ff.; Zeitichrift für hiſtor. Theologie 
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1843, 9. 2; 2. Gieſebrecht, Wendiſche Geſchichten, Berlin 1843; W. v. Gieſebrecht, Geſch. der 
deutihen Kaiſerzeit I, 4. Aufl, Braunfhweig 1873; Haud, Kirchengeſchichte Deutſchlands III, 
202— 204. 272 ff. 629 fi. 

Es handelt ſich zunächſt um die „eriten Anfänge des Chriftentums“ in der ſlaviſchen 
Völferjchaft der Polen, melde in bald meiteren, bald engeren Grenzen zwiſchen dem 6 
ruſſiſchen Großfürjtentum im Oſten, Preußen und Pommern im Nordoften und Norden, 
den wendiſchen Völkerſtämmen im Nordieiten, dem deutfchen Reich bis an die Oder im 
Weiten und dem großen mäbrifchen Reiche im Süden und Südmweften ihre Wohnſitze 
batten. Zum erjtenmal jeben wir diefe Völferfchaft unter dem Namen Polen auf dem 
Scauplaß der Geſchichte in den beftigen Kämpfen, in die fie mit den ſtammverwandten 10 
Wenden zur Zeit Ottos des Großen geriet. Ihr Herzog Mieczyslaw, der vierte in der 
Reibe der piaſtiſchen Fürſten, welche ſie beberrichten, wurde 963 in zwei Schlachten von 
den Wenden unter deren Führer Wichmann, einem ſächſiſchen Grafen und abtrünnigen 
Verwandten des Kaifers Otto, der die wendiſchen Stämme gegen Kaiſer und Neich auf: 
gewiegelt hatte, bejiegt. Gleichzeitig aber war Markgraf Gero, der Hüter des Reiches ı5 
gegen die wendiſch-ſlaviſchen Völker im Norden, in fiegreihem Kampfe gegen die Wenden 
bis an die Oder, Polens Grenze, vorgedrungen. Da war der Polenberzog klug genug, 
jeine feindliche Haltung gegen den Katfer und die Deutfchen aufzugeben. Er unterwarf 
fh und fein Volk zum Schuß gegen die Wenden dem Kaifer, indem er demfelben den 
Lehenseid ſchwur, Heeresfolge leiftete, von feinem Land bis zur Oder Tribut zahlte und 20 
auf den großen Hoftagen in Deutjchland erjchien. 

Aber wie großartig auch die Ausfichten waren, welche fich der Miffion der deutſch— 
abendländifchen Kirche dadurd, daß die Polen in ſolche enge Beziehungen zu Deutichland 
famen, nac Oſten bin eröffneten, wie wichtig auch dieſe durch tributpflichtiges Lehns— 
verhältnis geitiftete dauernde Verbindung mit dem Kaifer und dem deutjchen Neich bald 26 
für die Gründung und Geftaltung der Kirche in Polen werben mochte, jo find doch die 
Vorausfegungen der eriten Anfänge des Chriftentums daſelbſt nicht in der deutſch— 
abendländischen Kirche, jondern in den Nachwirkungen der, flaviichen Miffion der griechiſch⸗ 
morgenländiſchen Kirche, die im 9. Jahrhundert in ihrer höchſten Blüte ſtand, zu ſuchen. 
Es fehlt gänzlich an hiſtoriſchen Beweiſen für ſofortige deutſch-abendländiſche Miſſions- 30 
unternehmungen unter den Polen nach der Anknüpfung jenes Abhängigkeitsverhältniſſes. 
Dies war jedenfalls vorläufig ein rein perſönliches des Herzogs zu dem Kaiſer Otto ohne 
Annahme des Glaubens desſelben. 

Nach dem älteſten und zuverläſſigſten Bericht über die erſte Einführung des Chriſten— 
tums in Polen, den wir dem Biſchof Thietmar von Merjeburg verdanken, bahnte fich s6 
dasjelbe zuerjt von Böhmen aus, wo es durd Herzog Boleslaw I. den Frommen und 
durh den Einfluß feiner Gemahlin Emma, einer deutjchen Prinzeſſin, wahrſcheinlich einer 
Tochter des Hönigs Konrad von Burgund, zur dauernden Herrichaft gelangt war, feinen 
Weg nah Polen. Der Herzog Mieczyslaw vermäblte ſich nämlich im Sabre 966 mit 
Dambrowta (Dobrawa), der Schweiter des Böhmenberzogs Boleslaw II. und trat ein «“o 
Jahr darauf, 967, zum Chriftentum über, indem er ſich taufen lief. Daß feine Gattin 
bieran Anteil gebabt babe durch ihre Einwirkung auf die Gefinnung des Herzogs, wäre 
au ohne das ausdrüdliche Zeugnis, welches darüber vorhanden ift (Thietmar, Chron. 
IV, 55 S. 94, Boguphal bei Sommersberg Script. rer. Sil. p.27), als jelbjtverftändlich 
anzunebmen. Nach Thietmars Urteil machte fie auf ibn und ihre polnische Umgebung 45 
durch ihr der Bedeutung ihres Namens, der Guten, entfprechendes Wejen den tiefiten 
Eindrud. Daß fie als von Haus aus chriftliche Prinzeffin von Böhmen Geiftlihe an 
den polnischen Hof mitgebracht babe, um zunächſt für ihre Berjon ihren gewohnten Gottes: 
dient zu üben, iſt von vornherein ebenjo wahrſcheinlich, wie es von dem eriten pol— 
niſchen Gefchichtichreiber chron. Polon. I, ce. 5 berichtet wird. In Böhmen aber war 50 
das Chriſtentum von dem mähriſchen Neiche aus eingedrungen, wo es die Brüder Kon— 
fantin (Cyrillus) und Methodius aus Theſſalonich, die Apoftel der ſüdſlaviſchen Völker, 
jeit 863 in der Form der griechiich-morgenländifchen Kirche verbreitet hatten. Mäbrijche 
Priefter famen, nachdem Herzog Borziwoi von Böhmen ſich 890 von Metbodius hatte 
taufen laffen, nad Böhmen. So wurde denn auch an dem Hofe des Polenberzogs durch 6 
die aus Böhmen gelommenen Priefter der Gottesdienſt nach griechiichem Nitus eingerichtet. 
Dem Beifpiel des Herzogs folgten fofort die Großen und ein Teil des Volks. Die 
weitere Ausbreitung des Chriftentums ließen fih dann die in größerer Anzahl nach der 
Taufe des Herzogs aus Böhmen berbeifommenden Prieſter angelegen fein. Auf des 
Herzogs Befehl mußten alle feine Unterthanen feinem Beifpiel folgen und fich taufen 60 
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laffen. Alle Götzen im Lande mußten zerbrocen, verbrannt oder ins Waffer getvorfen 
werden (Dlugoss. hist. Polon. lib. I). Die Formen des griechifhen Gottesdienjtes 
wurden eingeführt. Dieje urfprüngliche Bejtimmtbeit der Einführung des Chriſtentums 
in Polen durch die Formen des ſlaviſch-griechiſchen Chriſten- und Kirchentums wird be- 

5 zeugt und beftätigt durch mehrfache kirchliche Einrichtungen und Gebräuce, in denen fich 
die Eigentümlichkeiten des ſlaviſch-griechiſchen Kirchenweſens daritellen (ſ. Frieſe, Geſchichte 
des Königreichs Polen, I). Davon zeugen außer dem griechiſchen Bauſtil die eigentümlich 
griechiichen Malereien uralter Kirchen, wie 5. B. der zum beiligen Kreuz in Kleparz bei 
Krafau. Davon zeugt insbejondere der noch bis gegen die Mitte des 13. Jabrbunderts 

10 fortbejtandene jtrenge Faltenritus der morgenländiſch-griechiſchen Kirche, der die Faften 
jhon mit dem Sonntag Septuagefimä beginnen ließ und den Mieczyslaw anfangs von 
der Annahme des Chrijtentums abgejchredt haben jol. Auch ift ein merfwürdiges Do: 
fument für diejes urfprüngliche VBorbandenjein griechifcher Kultusformen, die mit dem Ge 
brauch der ſlaviſchen Mutterfprache verbunden waren, und neben dem fpäter eingeführten 

15 römischen Kirchenweſen und dem Gebrauch der lateinischen Sprache noch längere Zeit fort: 
dauerten, ein Brief der Herzogin Mathilde vom Jahre 1026 oder 1027 an den damaligen 
König Mieczyslaw II. von Polen (j. Giefebrecht, Geſch. der deutjchen Kaiferzeit II, 676), 
mit welchem fie ihm ein liturgiiches Buch zueignet, indem fie unter Anderem jagt: quis 
in laudem Dei totidem coadunavit linguas! Cum in propria et latina Deum 

20 digne venerari posses, in hoc tibi non satis, graecam superaddere maluisti. 
Auch als jpäter die römische Kirchenorganifation durd Stiftung von Bistümern und 
Unterordnung derjelben unter ein abendländifches Erzbistum ſchon im Gange war, wurden 
noch zur Förderung des Bekehrungswerks Geiftlihe aus der ſlaviſch-griechiſchen Kirche 
Böhmens nad Polen gerufen (j. Frieſe I, 62 und litterar. Nachweife). 

25 Daß «8 aber in weiten Kreiſen jchon vor dem Übertritt des Herzogs Mieczyslaw in 
Polen zahlreiche Bekenner des chrijtlihen Glaubens infolge einer Mifjionsthätigkeit, die von 
Mähren aus, jeis von Schülern des Metbodius, jeis gar von Cyrillus und Metbodius 
jelber, geübt worden fei, gegeben babe (Frieſe I, 61. 64; Krafinsti, Geſch. d. Reform. 
in Polen, überf. v. Yindau ©. 5), kann durch nichts erwieſen werben, aud nicht durch 

so Berufung auf die bauptjächlich dafür von den polniſchen Hijtorifern Narufcewicz, Frieſe, 
Yelewel, Bandtlin geltend gemachten Nachrichten in der böhmifchen Chronik Hajefs p. 37 
b. ed. 1541 und in der Moravia sacra von Stredowsky, deren beider Glaubwürdigkeit 
durch neuere Unterfuchungen völlig vernichtet ift. Val. Palacky, Geſch. v. Böhmen I, 91. 
117 u. Nöpell, Gejch. Polens I, 6227. Ebenjowenig wie diefe Annabme von mäbriichen 

35 Apojteln, die Polen chrijtianifiert hätten, ijt die oft wiederholte Behauptung (Hafe, KG, 
10. A., 272; Halle, KG., II, 16), daß bei dem Zufammenbrud des mähriſchen Reichs 
Flüchtlinge aus Mähren das Chrijtentum auch nad Polen gebracht hätten, gejchichtlich 
zu begründen; denn der Bericht des Konjtantinus Porpbyrogenita (de administrando 
imperio, op. ed. Meursius p. 127) bejagt nur, daß Überbleibjel der Mähren bei 

40 dem Eindringen der Magyaren zu den benachbarten Bulgaren, Türfen, Chrobaten und 
anderen Völkern geflüchtet jeien, und erwähnt von einer Ausbreitung des Chriſtentums 
durch dieſe Flüchtlinge gar nichts. Überdies aber gebörte Chrobatien ebenfowenig wie 
Krafau damals ſchon zu Polen. Gejegt aber, es ſei durch ſolche Flüchtlinge oder durch 
chriftliche Kriegsgefangene der Same des Chrijtentums nah Polen gefommen, jo fann 

45 das doch nur vereinzelte Befebrungen zur Folge gebabt haben. Wenn aber in der pol: 
nijchen Yiturgie (missale proprium reg. Polon. Venet. 1629 und officia propria 
patronorum regni Polon. Antwerp. 1637) das Gedächtnis der Mäbrenapojtel Eyrillus 
und Methodius als Bekehrer der Polen zum chriftlichen Glauben mit den Worten gefeiert 
wird: qui nos per beatos pontifices et confessores tuos nostrosque patronos 

60 Cyrillum et Methodium ad unitatem fidei christianae vocare dignatus es, wenn 
im bijhöflichen Sprengel von Przemysl der 10. März zum Andenken an die Stiftung 
der Kirche durch fie in Nothrußland feierlich begangen wurde und ihrer noch jest in der 
Liturgie gedacht wird, und wenn aud im Erzbistum Gneſen eine ſolche eier des Ge- 
dächtniffes derjelben Eingang fand, jo erklärt jih das aus dem großen Anjeben, welches 

65 die beiden großen Slavenapojtel in der ganzen ojt: und ſüdſlaviſchen Welt erlangt batten, 
und insbejondere aus dem Umftande, daß die Verdienjte, die fie fih um die Pflanzung 
des Chrijtentums in joldyen Gebieten erworben, die erit jpäter zu Polen binzufamen, wie 
MWolbynien, Rotbrußland und Chrobatien mit Krakau, An das gejamte Polen übertragen 
wurden, als hätten fie überhaupt das Chriftentum in Polen begründet. Übrigens mag 

so nicht unerwähnt bleiben, daß der mährifche Sprengel von Welehrad, in dem Methodius 
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bis ca. 885 nicht bloß für die Gründung einer flavifchen Nationalkirche in Mähren, jon- 
dern au in den benachbarten Yändern eifrig wirkte, fich bis an das Ufer des Styr im 
jegigen Volhynien, bis an die Grenzen Polens, erftredte. Da läßt ſich wohl vermuten, 
daß nach ibm auch griechiſche jlavishe Miffionare von Mähren aus verjucht baben, dem 
Chriftentum nach Polen den Weg zu bahnen. Aber die zuverläffige gejchichtliche That: 5 
iache der Verbreitung des Chriftentums in Polen knüpft ſich doch erſt an die Verbeiratung 
des Polenberzogs Mieczislaw mit der böhmiſchen Herzogstochter und an feine Taufe, fo: 
iwie weiter am jein vertrautes Verhältnis zum Kaijer. Er öffnete der deutſchen Miffion 
Thor und Thür. Unter feinem Schuß wirkte mit großem Eifer und unter vielen Mühen 
und Beſchwerden ein Deuticher, der Priefter Jordan, als Miffionar unter den Polen. m 
Thiet. IV, ©. 95: Jordanus primus eorum antistes multum cum eis sudavit, 
dum eos ad supernae cultum vineae sedulus verbo et opere invitavit. Aber 
es fehlte noch viel am Siege des Chriftentums. Außerlich zwar nahmen die Polen den 
Ehriftenglauben nad dem Beiſpiel ihres Herzogs an, aber den alten Göttern hingen ſie 
im Geheimen noch lange an. ‚ja es konnte das innerlich noch nicht überwundene Heiden: ı5 
tun fpäter, wenn auch nur kurz worübergebend, fich wieder zu einer Neaktion gegen das 
Ghriftentum erbeben. 

Der Annabme des Chriftentums feitens des Herrichers folgte bald die kirchliche Organi— 
jation des Yandes. Dieſe fonnte unmöglich als Anbängjel der ſlaviſch-griechiſchen Miſſion er: 
folgen; dazu war die Kirche in Böhmen, von wo Bolen das Chrijtentum in feinen erjten An: 20 
fangen empfangen batte, zu wenig ſelbſt befejtigt. Die enge politische Verbindung, in der Bolen 
mit Deujchland jtand, und das Yebensverbältnis, weldes den Polenberzog mit dem Kaifer 
verbunden erbielt, brachte auch ein immer engeres Verhältnis zu der deutſch-abendländiſchen 
Kirche zumege, und erft von dieſer fonnte eine feite Begründung und Einrichtung des 
polniſchen Chriftentums und Kirchentums ausgeben. Die Beziehungen des Polenberzogs 26 
Mieczyslaw zu Deutjchland und zur Kirche in Deutjchland wurden fpäter noch inniger, 
als derjelbe nad dem 977 erfolgten Tode feiner erften Gemablin fi mit Oda, der 
Tochter des ſächſiſchen Markgrafen Dietrich, vermählte. Diejelbe war bereits eine Nonne 
des Klojters Kalbe getvorden. Nur eine Yöfung ihres Eides ermöglichte die Ebe. Die 
Geiſtlichkeit verzieh ihr den Bruch des Kloftergelübdes nur darum, weil fie boffte, daß 30 
durch dieſe ebeliche Verbindung der Friede wiſchen den Deutſchen und den Polen werde 
erhalten werden. Und in der That war Odas Einfluß ſo groß, daß durch ſie die Sache 
des Chriſtentums in Polen Förderung und Befeſtigung erfahren konnte. Der bis dahin 
unter dem Einfluß der Herzogin Dambrowka vorberrichend geweſene ſlaviſche Ritus wich 
allmäblich den römtichen Gottesdienftformen, die aus der deutſchen Kirche berüberfamen. 35 
Die fejten Formen des römiſchen Kirchenweſens waren es, in welchen überhaupt eine um: 
faflende Organifation der Kirche in Polen zu ſtande fam. 

Freilich geſchah das nicht, mie polnijche Siftorifer in ſpezifiſch römiſchem Intereſſe 
behauptet haben (Dlugoss. hist. Pol. 1. II u. a. bei Ariefe I, ©. 226), dadurch, daß 
ſich Mieczyslaw gleich nach ſeiner Taufe unmittelbar an Papſt Yobann XIII. durch eine 40 
Geſandtſchaft gewandt hätte, um ſich römifche Mifftonare zu erbitten und fi ſamt jeinem 
Race unter den Schuß des päpftlichen Stubles zu jtellen. Es ift durchaus unbegründet, 
daß jofort ein päpftlicher Legat, Agidius, mit vielen zu Lehrern des Voltes bejtimmten 
Kleritern nah Polen gefommen jei, und Mieczyslaw dann unter feiner Yeitung zwei Erz: 
bistümer Gneſen und Krakau) und mehrere Bistümer geſtiftet habe. Bon einer ganz 4 
anderen Seite ber wurde ein engerer Anſchluß Polens an die abendländijche Kirche be- 
wirkt, nicht von Rom aus, wo man fih um die Miffion unter den ſlaviſchen Völkern 
im Norden und Oſten wenig fümmerte, jondern von dem deutjchen Kaiſertum aus, welches 
dieje von der römischen Kirche vernachläffigte Miffionspfliht im Zufammenbange mit jeinen 
politiſchen Beziebungen zu den flavifchen Völkern zu erfüllen eifrig bemübt war. Otto so 
der Große trug fich gerade jet, wo das Chriſtentum in Polen jo mächtig eindrang, mit 
den umfafjenditen Plänen zu einer dauernden Chrijtianifierung der ſlaviſchen Völker, die 
unter feine Gewalt jich beugen mußten. Er wartete nicht mit der Ausführung derjelben 
bis zu dem ſchon lange vorbereiteten und heißerſehnten Zujtandefommen des Erzbistums 
Magdeburg, welches der Ausgangspunkt der von ibm eifrig geförderten deutſchen Miffion 55 
und der feiten Organijation der Kirche unter den Slaven in engem Anjchluß an die von 
ibm, nicht vom Papſt, geleitete deutiche Kirche jein ſollte. Während Otto aus firchlichem 
und politiſchem Intereſſe darauf bedacht fein mußte, das Chriftentum unter den Polen 
dur kirchliche Organifation zu befeftigen, hatte Mieczyslaw, der von einem Teile feiner 
Sande ibm Tribut zablte, alle Urfache, fich mit dem mächtigen deutjchen Kaifer in einem 60 
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freundfchaftlichen Verhältnis zu erhalten. So wurde denn auf Dttos Antrieb und. Mit- 
wirkung 968 das erjte polnifche Bistum, Poſen, von ihm gejtiftet. Es wurde unter feinem 
erjten Bifchof, jenem um die Einführung des Chriftentums in Polen jehr verdienten Jor— 
danus, dejjen „gewiljenbafte Arbeit“ Thietmar rübmt (Chron. IV, 56, ©. 95), zunädhjit 

5 dem Erzbistum Mainz zugewieſen, bis es dem endli dur die Synode von Ravenna 
967 errichteten Erzbistum Magdeburg, der Yieblingsitiftung Ottos als Hüterin des Chriften: 
tums im flavifchen Dften, untergeben wurde. Damit war der Anjchluß der polnischen 
Kirche an die römiſche entjchieden; durch Einwirkung der politifchen Berbältnifje gelangte 
das römische Kirchenwejen immer mehr zum Siege über das ibm nocd lange mwiderjtre- 

10 bende griechifche Element. Die von Deutfchland fommenden zablreihen römiſchen Miffio- 
nare waren der Landesſprache unfundig, fie fonnten bei weitem nicht den Eingang und 
Einfluß beim Volke gewinnen, melden die ſlaviſchen Miffionare fanden. Es entitanden 
a. te mit diefen. Die griechifchen Gebräuche und Einrichtungen, dem Verftändnis des 
Volks durch jeine eigene Sprache vermittelt, behaupteten jich gegen die Verſuche, das 

15 römiſch⸗ abendländiſche Kirchenweſen zur Geltung zu bringen. Der in der nationalen Sprache 
abgehaltene Gottesdienjt nad Slavile-griechiicenn Nitus ließ fich nicht fo leicht von dem 
lateinifchen Kultus verdrängen, zumal da er von der Herzogin felbit eifrig in Schuß ge 
nommen wurde. Man mußte römifcherfeits Konzejfionen machen, um nicht allen Boden 
im Volke und unter den Großen zu verlieren. Der Bapft ließ auch bier, wie in Mähren, 

20 Predigt und Xiturgie in der Landesſprache vorläufig nod zu. Man konnte unter Be: 
nugung der äußeren politifhen Umftände nur allmäblig und behutſam die Einführung 
des römischen Kirchentums anjtreben, indem man den griechifchen Klerus in feinem Wirfen 
gewähren ließ, aber feinen Wankelmut flug zu benugen wußte, um ibn für das abend- 
ländifche Kirchenweſen zu gewinnen, welches ın diefem, auch in den anderen flavifchen 

25 Kirchen zu diefer Zeit geführten merkwürdigen Kampfe doch zulegt durch feine feite Or— 
ganifation die Oberhand behielt, obgleih das jlavifch-griechiiche Element nicht jo bald 
völlig ausgerottet werden konnte. Bis zu feinem Tode, 992, blieb Mieczyslaw ein treuer 
Anhänger der kaiſerlichen Macht. 

Unter jeinem Sohne aus erjter Ehe, Boleslaw Chrobry, dem Kübnen (992— 1025), 
so dem gewaltigiten und friegerifchiten der alten Polenherzöge, wurde der Anfchluß Polens 

an die römische Kirche noch feiter. Unter ihm wird das jelbjt noch nicht einmal äußerlich 
völlig chrijtianifierte Polen ſchon das Werkzeug zu weiterer Verbreitung des Chrijtentums 
unter den benachbarten Völkern, indem er freilich die Miffion feinen gewaltigen kriege: 
rijhen Unternehmungen dienjtbar madte. Er batte dem heiligen Adalbert den Weg nach 

85 Preußen gebahnt, unter ſicherem Schuge ihn dorthin entjandt und nachher die Gebeine 
diejes Maͤrtyrers von Preußen für fchweres Gold eingelöft. Über dem Grabe Adalberts 
in Gneſen jchloß er mit dem begetiterten Verehrer desjelben, dem Kaifer Otto III, der 
zum Gebet an der Grabjtätte feines ‚Freundes dorthin mwallfabrtete, einen engen Freund— 
Ihaftsbund und empfing von ibm den Ebrennamen „eines Bruders und Mitarbeiters am 

40 Neich, eines Freundes und Bundesgenofien des römischen Volks“ (ſ. Giefebrecht, Gefch. 
d. deutichen Kaiferzeit II, 104, 192 ff). Es war nun für die Kirche Polens von folgen 
reicher Bedeutung, daß der Kaiſer aus eigener Machtvolltommenbeit mit Zuftimmung des 
Boleslaw ein eigenes Erzbistum über Adalberts Gebeinen errichtete und dadurch zugleich 
dem merkwürdig ſchnell ſich ausbreitenden Adalbertsfultus nicht bloß für Polen, jondern 

45 aud für die ganze abendländifche Kirche einen Mittelpunkt ſchuf. Auf einer jchleunigft 
veranjtalteten Synode zu Gnejen, dem alten Centrum des polnischen Heidentums, wurde 
im ‚Jahre 1000 die Kirchliche Abgrenzung und Einteilung des polntchen Reiches vor— 
genommen, das Erzbistum Gnejen, welches dem Halbbruder des heiligen Adalbert, Gau— 
dentius, anvertraut wurde, mit fieben ibm untergebenen Bistümern eingerichtet, und fo 

50 die erſte umfafjende Organifation der polnischen Kirche vollzogen. Es gehörten nämlich 
zu dieſem Erzbistum Gneſen außer vier nicht näher bezeichneten Bistümern das Bistum 
Colberg für das bereits unterworfene Pommern, Krakau für das von Böhmen eroberte 
Chrobatien und Breslau für das den Böhmen entrifjene Sclefien. Der Biſchof Unger 
von Poſen verjagte feine Zuftimmung zu den Beichlüffen der Spnode, und unterwarf 

65 jich nicht dem Erzbifchof von Gnejen, jondern blieb für jet noch unter dem Magdeburger 
Erzitifte mit feinem eingejchränkten Sprengel. Durch die Errichtung des Gneſenſchen Erz: 
bistums wurde die Verbindung der polnijchen Kirche mit dem Magdeburger Erzitift, und 
jo mit der deutjchen Kirche und dem deutichen Neich, in bobem Grade gelodert. Durch 
die langjährigen furdtbaren Kämpfe zwiichen Boleslam und Kaifer Heinrich IL, nad 

60 welchen jener triumpbierend fich die Königskrone aufjegte, wurde fie zeitweilig ganz auf: 



Mieczyslam 65 

eboben und von Gneſen aus die unmittelbare Verbindung mit Nom immer enger ge 
üpft, die jchon in dem Geſchenk eines Armes des bl. Adalbert für eine Kirche auf der 

Tiberinjel ibren ſymboliſchen Ausdrud gefunden hatte. Boleslam beklagte ſich bei dem 
Papſt ın einem Sendichreiben (1013), daß es ihm wegen der geheimen Nachitellungen 
des Königs (Heinrichs IL) nicht möglich fei, dem Apojftelfürjten St. Petrus den ver: 6 
iprochenen Tribut zu zablen (j. Thietmar VII, 32). Das deutet auf unmittelbare Ver: 
bandlungen mit dem Papſte bin. Während der gewaltigen Kämpfe mit Deutjchland 
fönnen die deutfchen Prieiter nicht mehr ungebindert wie zuvor das Land durchziehen; 
die von Magdeburg zu den ſlaviſchen Völkern, ja bis nah Skandinavien bin, ausgebende 
großartige deutſche Miffion findet die Wege nah Polen wiederholentlich verjperrt. 10 

Aber während der Eifer deuticher Miffion für den Diten infolge diefer Kämpfe bald 
erfaltete, bewies ſich Boleslam als mächtiger Beſchützer und Förderer der abendländifchen 
Miſſion, als Ausbreiter der Kirche unter den noch heidniſchen Völkern feines großen 
Reiches und über feine Grenzen hinaus. Wie unter feinem Schuge Adalbert die Miſſion 
nab Preußen unternahm, jo war er es wieder kurze Zeit darauf, der die fühne Unter: 16 
nebmung des Brun von Querfurt, des begeifterten Schülers und Nacheiferers des bl. Adal— 
bert, zu den wilden beidnifchen Völfern des fernen Oſtens, insbejondere den Petſchenegen, 
mit jeiner Macht kräftig unterftügte, und trotz der Verwandtſchaft desjelben mit Heinrich II. 
ibm zur Ausführung feiner großartigen Pläne, die man am Hofe des Katjers als aben- 
teuerlich verſpottet hatte, jeglichen Beiftand zuficherte. Brun war vom Papſt jelbjt ar 20 
die Spige der Prieſter geftellt worden, welche fich Boleslam für die heidniſchen Völker 
feines Heiches erbeten hatte. Unter feinem Schuge fandte er einen Teil von Polen aus 
über das Meer zu den Schweden, wo dieſe Miſſion den glüdlichiten Erfolg batte. Die 
Duelle für die Gefchichte diefer von Polen aus am Anfange des 11. Jabrbunderts unter 
Bruns Yeitung und Boleslaws Beiftand betriebenen und bis in die neuere Zeit unbelannt 26 
geivejenen kühnen Miffionstbätigfeit it ein Brief Bruns jelbjt vom Jahre 1008 an 
Heinrib, in welchem er zwei Hauptbindernifje der Mifjion im Oſten beklagt: den Krieg 
Heinrichs mit Boleslam und den ſchmachvollen Bund desjelben mit den heidniſchen Yiutizen 
gegen Polen, und ibn im nterefje der Sache des Chriſtentums ermabnt, jich mit dieſem 
für die Miſſion zu feiner Beſchämung fo eifrigen Fürſten, den er liebe „wie feine Seele 30 
und mehr als jein Leben“, wieder zu verjühnen (ſ. W. Giefebreht a. a. O. II, 669 ff. 
und das Dofument ©. 648 ff.; vgl. d. A. „Bruno“, Bd III, ©. 513). Vergebens. Die 
Thätigkeit Bruns für die deutfche Kirche war verloren. (Haud, Kirchengeſch. Deutſchlands 
3,630, 2. 4.) Je weiter Boleslaw feine Macht über die benachbarten ſlaviſchen Völker 
ausdebnte, deſto mehr erfüllte jeine Seele die Idee eines großen chriftlich-flaviichen König: 86 
reichs, deſſen Krone er fih vom Papſte erbat, und vor deſſen Macht 1018 das griechiſche 
Kaiſertum in Konftantinopel ſich fürchten, und das im Sturm eroberte ruffische Reich, in 
deffen Hauptjtadt Kiew er ein römiſch-katholiſches Bistum gründete, fih beugen mußte. 

Der innere Zuſtand der polnifchen Kirche entjprach der urfprünglich rein Außer: 
lihen Einführung und fortan nur gewaltjamen Aufrechterbaltung des Chrijtentums. Im— 40 
mer noch erbielt fich im Wolfe nach der äußerlihen Annabme des Chrijtentums die Herr: 
ichaft des zäbe feitgebaltenen Heidentums. Die jährliche Feier der Vernichtung der alten 
Götter, bei welcher die Bilder derjelben in das Waſſer geworfen wurden, pflegte noch 
lange unter Abfingung trauriger Lieder ftattzufinden (j. Grimm, Deutjche Mythol. II, 733). 
Nur durch graujame Strafgejege wußte man das robe, beidnifch gefinnte Volk zu chriſt- 46 
licher Sitte und Beobachtung kirchlicher Satzungen zu bringen. Wie Boleslaw, jelbjt 
noch balb ein Barbar, die Frevel feiner Grauſamkeit durch Abbüßungen nah der Tare 
der Bußregel wieder gut zu machen meint, jo fennt er nur die furchtbarſte Strenge als 
Mittel zur Zügelung des wider die firchlichen Gebote, namentlich aucd gegen die ſchwere 
Abgabe des Garbendecems an die römische Geiftlichkeit fich auflebnenden Volks. Ehebruch so 
und Unzucht wird mit jchredlicher Verſtümmelung, Fleiſcheſſen in der Faſtenzeit mit Aus- 
ichlagen der Zähne beftraft; „denn die göttlichen Gebote”, jagt Thietmar IX, 2, „die erit 
neuerdings in diefem Lande befannt geworden find, werden durch ſolchen Zwang befier 
befejtigt, als durch ein von den Bilchöfen verordnetes allgemeines Kalten. Boleslaws 
Untertbanen müfjen gebütet werden, wie eine Heerde Rinder, und gezüchtigt, wie ſtöckiſche 56 
Ejel, und find ohne ſchwere Strafe nicht jo zu bebandeln, daß der Fürſt dabei be- 
fteben kann“. 

Mieczyslaw II. trug in der Weife feines Vaters Sorge für die Erhaltung und För— 
derung der Kirche. Er baute Kirchen, er ftiftete ein neues Bistum, Cujavien, in dem 
Wendenlande an der Weichjel; in drei Sprachen, lateinisch, griechisch und polniſch, ließ er 60 
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den Gottesdienft in feinem Reiche balten (ſ. den ſchon angeführten Brief der Herzogin 
Mathilde an ibn bei W. Giefebrecht II, 657). Aber die von ihm eifrig geförderte Kirche 
wurde nach feinem Tode 1034 in die jchredliche Zerrüttung des polnifchen Heiches mit 
bineingezogen. So wenig batte die äußere gewaltfame Chriſtianiſierung die Kirche be- 

6 feitigt, daß jetzt die Exiſtenz derjelben und des Chrijtentums auf dem Spiele jtand. Viele 
vom Adel und Volk fielen ins Heidentum zurüd; die Städte und Kirchen waren weit 
und breit verwüſtet. Die Laien lehnten fib auf wider den Klerus. Bon Deutſchland 
aus gejchah nichts mehr zur Stügung und Befeitigung der wankenden polniſchen Kirche. 
Das Erzbistum Magdeburg hatte unter Konrad II. feines großen Miffionsberufs für den 

10 Often und bejonders für Polen immer mehr vergejlen; jein Einfluß auf die polnische 
Kirche oder die Verbindung diefer mit der deutjchen Kirche hörte jeit 1035 gänzlich auf, 
indem das Bistum Poſen ſich fortan unter das Erzbistum Gnejen ſtellte. Gnejen wurde 
durch den Herzog von Böhmen zerjtört, der die Gebeine des bl. Adalbert nab Prag 
übertrug (j. Yudwig Giejebrecht, Wendiſche Geich. II, 75— 78). Zwar richtete Caſimir, 

15 Mieczyslams II. Sohn, der mit feiner Mutter Richenza, einer Nichte Kaifer Ottos III., in 
Deuttchlan Zuflucht gefunden hatte, nach Wiedereroberung feines Erbes die verwüſtete 
Kirche wieder auf, indem er fie und jein Yand unter den Schuß der deutjchen Königs- 
macht ftellte. Aber es währte lange, ebe die feiten Ordnungen derſelben wieder bergejtellt 
wurden. Non neuem wurden fie gewaltig erjchüttert, als Boleslaw II., der ſich unter 

20 kluger Benugung der Zwietracht der deutjchen Fürjten 1076 von 15 Bijchöfen hatte zum 
König krönen laffen, wegen feiner roben Gewaltthaten vom Biſchof von Krafau mit dem 
Bann belegt wurde, diejen dafür an beiliger Stätte mit eigener Hand ermordete und 
dadurch eine Empörung des gejamten Adels wider ſich und einen furchtbaren Bürgerfrieg 
bervorrief (f. chron. Polon. I, 27—30). 

26 Die Zuftände der Kirche Polens blieben, nachdem ihre Ordnungen unter dem roben, 
graufam gewaltthätigen Boleslaw III. nody mehr zerrüttet, dann aber infolge feiner 
wegen jeiner vielen Frevelthaten bewieſenen Reue und Buße wieder bergejtellt worden, 
in den nachfolgenden Zeiten bejtändig von den fich wiederholenden politiichen Wirren 
abhängig, jo daß eine gedeihliche Entwidelung derjelben in Pflanzung und Pflege hrift: 

80 lichen Yebens nicht möglih war. Die in den lojen Flugjand ihres Bodens zur Zeit 
politifcher Rube eingedrüdten Spuren innerlichen Ehriftentums wurden durch die politischen 
Stürme immer von neuem verweht; die faum in denjelben gepflanzten Keime wurden 
immer wieder berausgerifjen und vernichtet. Die Miffionstbätigfeit der polnifchen 
Kirche nahm zwar unter Boleslatw III. wieder einen neuen Aufſchwung. Von Polen 

35 ging die Chrijtianifierung Pommerns durch Biſchof Otto von Bamberg im zweiten. Viertel 
des 12. Jahrhunderts aus. Boleslams Krieger geleiteten ibn in das nad langen hart: 
nädigen Kämpfen unterworfene Yand der Pommern. Der politijhen Abbängigteit Pom— 
merns von Polen und dem von feinen politifchen Intereſſen ungertrennlichen Eifer Bo: 
leslaws für die Ausbreitung des Chriftentums dafelbit iſt das jchnelle Gelingen der 

40 ee Ottos zuzuschreiben (ſ. X. Giejebrecht, Wendiſche Geſchichten II, 252— 288). 
Auch nad Preußen war man jpäter eifrig bemüht, die Kirche auszubreiten, um es der 
polnischen Herrichaft deſto ficherer zu unterwerfen. Solde Miffionsbeitrebungen waren 
aber nicht ſowohl ein Zeichen vom inneren Leben der Kirche als vielmehr von der poli- 
tiſchen Energie der Fürſten. Die Zerftüdelung des Reichs nad Boleslaws Tode (1139) 

45 unter jeine vier Söhne batte wieder für lange Zeit ZJerrüttung und Verwirrung der 
Kirche zur Folge; fie kam bis zur Zeit der Neformation hin nie zu einer ruhigen inneren 
Entwickelung. 

Zu einer tieferen Einführung des Chriſtentums in das innere Leben, in das Herz, 
den Geiſt und Willen des polniſchen Volkes, zu einer darauf gerichteten Thätigkeit der 

so Kirche konnte es unter den fortdauernden Erſchütterungen, welche die Kirche teils infolge 
der willfürlich und gewaltthätig in ihr Inneres eingreifenden Fürſtengewalt, teils infolge 
der aus ihrer Mitte fih bis zur Neformationszeit bin erbebenden Oppofition gegen Rom 
und das Papjttum erfabren mußte, nicht gelangen. 

Die Fürſten überjchütteten entweder aus jelbjtfüchtigen und Parteiinterefjen die Geift: 
55 lichen mit Gütern und Privilegien auf Koften des Adels und des Volkes, deſſen Haß 

gegen fie dadurch noch mehr geiteigert wurde, während der jittlihe Zuftand des Klerus 
dadurd immer mehr verderbt wurde, oder fie tajteten die Nechte und Güter der Bistümer, 
gewaltthätig an und erniedrigten die zu maßloſer Herrichaft und verderblidem Reichtum 
gelangte Geiftlichkeit zu deſto ſchmachvollerer Knechtſchaft. Cine Synode zu Yeuchka 1180 

so mußte den Fürſten bei Erfommunifation den Raub der Befigtümer verjtorbener Bijchöfe 
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verbieten. Durch die von Zeit zu Zeit von feiten der Fürſten erfahrenen Begünftigungen 
wurde die Geritlichkeit in fortdauernde Kämpfe mit dem faktiöjen Adel vertwidelt. Eine 
fortdauernde bejondere Urjache heftiger Streitigkeiten zwifchen Klerus und Adel wie Yaien 
überhaupt war teils die Abgabe der Zehnten an die Kirche, teild die willkürliche Aus: 
dehnung der geiftlichen Gerichtsbarkeit, jo namentlih unter der langen Regierung Kafimirs 6 
des Großen (1333—1370). Wiederbolt wurden die miderfpenjtigen Bifchöfe von den 
raubfüchtigen Fürjten in Feſſeln gejchlagen und die Fürjten wiederum von den Biſchöfen 
mit dem Bann belegt oder von den Päpften mit Interdikt bedroht. 

Durch die ganze polnische Kirchengeichichte ziebt fich andererfeits in engem Zuſammen— 
bange mit dem nationalen Element und dem Gegenjag des Slavismus gegen Nomanis: 10 
mus und Germanismus die Oppofition gegen das Papfttum, in der fich Füiften, Adel 
und Geiftlichkeit, ihres Haders untereinander vergefiend, zumeilen vereinigten. Die Fürſten 
wahrten energiih das durch Otto III. einjt dem Boleslam verlichene Recht der Beſetzung 
der Bistümer gegen päpftlihe Anmaßung desjelben, befonders die Fürften aus dem ja: 
gelloniſchen Stamme jeit Ende des 14. Jahrhunderts. Papft Martin V. bejchwert fich 16 
m Briefen an den König von Polen darüber, daß die Nechte und Freibeiten der Kirche 
mit Füßen getreten, daß die Maßnahmen und die Auftorität des päpftlihen Stuhles nicht 
mebr gefürchtet würden, daß die Wahlen zu kirchlichen Amtern nicht mebr frei, und daß 
Ausländer von denjelben ausgeichlofjen jeien (vgl. Giefeler, Kirchengeſch. II, 4, ©. 48.49). 
Gafimir III. erfärte dem päpftlichen Yegaten, der ihn aufforderte, den vom Papft ernannten 20 
Biſchof von Krakau wieder einzufegen, lieber wolle er jein Königreich verlieren, und die 
ſtolze Antwort des Legaten: „beiler wäre es, daß drei Königreiche untergingen, als daß 
ein einziges Wort des Papftes zu fchanden würde“, blieb ein bloßes Wort. Gleichen 
Proteſt gegen päpftliche Ernennung der Biſchöfe erboben feine Nachfolger. 

Nicht minder erjcheint der polnifche Klerus oft in Oppofition gegen Rom, indem 26 
er das Streben nad Unabhängigkeit von dem unmittelbaren päpstlichen Einfluß mit den 
Fürſten teilt. Daber ſchon die Klage Gregors VII. in einem Briefe vom Jahre 1075: 
episcopi terrae vestrae ultra regulas sunt liberi et absoluti. Ein Bijchof von 
Poſen wagte es, das von Innocenz III. über einen Herzog verbängte Interdikt in feinem 
Sprengel nicht befannt zu machen. Die Priejterebe war Tradition von den griechifchen 30 
Anfängen der Kirche ber. Daber unter dem polntfchen Klerus die allgemeine Oppofition 
aegen das Geſetz des Gölibats. Um 1120 waren alle PBrieiter im Breslauer Sprengel 
verbeiratet; in der Mitte des 12. Jabrbunderts hatte es noch die Mehrzahl des polnifchen 
Klerus und eine Spnode von Gneſen (1219) beflagt, daß die früheren Verbote der 
Priefterebe ohne Wirkung geblieben jeien. Ein denfwürdiger Aft der Oppofition gegen 86 
das abjolute Papſttum war auf dem Goftniger Konzil jener Appell der polnischen Nation 
vom Bapit an ein allgemeines Konzil, als Bapit Martin V. die Schrift des Dominikaners Jo— 
bann von Falkenberg, der im Intereſſe des deutfchen Ordens gegen das polnische Volt 
und feinen König Mord und Empörung gepredigt hatte, nicht verdammen mwollte. — Im 
Adel und Volt wurde dur das arge Sittenverderben des Klerus, der die Güter der 40 
Kirche in üppigem, ſchwelgeriſchem Leben vergeudete, durch Simonie, Unzucht, politische 
Umtriebe, Zerreißung aller Bande kirchlicher Disziplin ſich um alle Achtung brachte und 
jeine fircbliben Pflichten in gröblichiter Weiſe vernachläffigte, eine immer weiter um ſich 
greifende antiklerifale und antifirchlihe Bewegung hervorgerufen. Das vom Klerus ver- 
nacläffigte religiöje Bedürfnis, welches ſich troß der durch denjelben mitverjchuldeten Ver: 45 
twilderung des Volkes in Gott: und Eittenlofigfeit bejonders in den Zeiten allgemeinen 
Jammers und Elendes im 15. Jahrhundert geltend machte, forderte immer mächtiger feine 
Befriedigung. Diefer Forderung fam auch hier die Reformation entgegen, welche nad) 
den geichilderten kirchlichen Zuftänden in Polen von allen Seiten offene Thüren fand. 

D. Dr. Erdmann. v0 

Migetins, 8. Jabrbundert. — Quellen: Elipandi epist, 1 bei MSL 96 ©. 859, 
. ad Fidel. ©. 918 und ep. epis. Hisp. ad. ep. Gall. MSL 101 ©. 1330; Cod. 

. 95—97 M&G EE III ©. 636 fi. — Graf Baudifjin, Eulogius und Alvar 1872; Hefele 
Eonciliengefhichte III S. 628 ff.; Haud, KG Deutſchlands II ©.283. 

Gegen Ende des achten Jahrhunderts erregte ein Spanier Namens Migetius oder 55 
Mingentius durch feine Ausjagen über die Trinität Anſtoß. Wir kennen fie nur aus 
dem Bericht eines heftigen Gegners, des EB. Elipandus von Toledo. Wenn diefer jie 
recht verjtanden bat und treu twiedergiebt, jo lehrte Migetius drei körperliche Perfonen 
in der Trinität: die Perjon des Vaters ſei (specialiter!) David, die des Sohnes Die 

5° 
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aus der Jungfrau angenommene aus dem Samen Davids, die Perſon des hl. Geiſtes ſei 
im Apoſtel Paulus zu ſehen. Er ſetzte alſo in ziemlich roher Form an Stelle der kirchlichen 
Trinität eine dreifache geſchichtliche Manifeſtation des einen Gottes. Eine Analogie mit 
muhammedaniſcher Vorſtellung vom Prophetentum ließe ſich darin finden (Baudiſſin), aber 

5 ſchwerlich eine bewußte; noch fraglicher iſt es, ob man an Nachwirkungen des Priscillia— 
nismus zu denken hat. Die bei Priscillian außerordentlich ſtark betonte Einzigkeit der 
Gottesoffenbarung in Chriſto ſchließt ihre Gleichſetzung mit der Offenbarung in David 
und Paulus aus. Man wird demgemäß auch den ſittlichen Rigorismus des Migetius 
nicht als Erbe aus dem Priscillianismus zu betrachten haben. Er war jo ſtark ausgeprägt, 

10 daß noch im folgenden Jabrbundert Migetianer mit Donatiften und Yuciferianern zujammen 
genannt werden, Ep. Saul. Cord. ad Alv. bei Florez Esparia sagrada XI ©. 166. 
Aber während bei Priscillian die asketiſche Richtung der Etbif durchaus vorjchlägt, 
handelte es fich für Migetius zunächit um Zuchtfragen: Die Priefter müßen, um die 
kirchlichen Handlungen vollziehen zu fünnen, jündenfrei fein (mas er, wenn Elipandus 

15 nicht lügt, auch von ich jelbjt behauptete), die Gläubigen jollen fih nicht durch Tiſch— 
gemeinjchaft mit den Ungläubigen (Mubam.) verunreinigen. Überdies fcheint er für das 
firchliche Verbot des Genuffes von Tierblut, das wohl in gotiſche Sitte nicht überge 
gangen war, eingetreten zu fein. Cine fchon ältere Differenz über die Dfterfeier kam 
binzu, ebenfo, wie es ſcheint, Erörterungen über die Prädejtination, deren Gegner Migetius 

20 gewejen fein muß. Und dabei trat er in der durch die farazenifche Herrſchaft vom Zu: 
fammenbang mit Nom faft ganz losgelöften jpanifchen Kirche mit nachdrüdlicher Ver— 
ehrung der römischen Kirche auf, welche er ſehr zum Arger des toletanifhen Prälaten 
überſchwenglich als die allein fatholifche, reine, ja als das bimmlifche Jeruſalem pries. 

Um diejelbe Zeit hatte der EB. Wilchar von Sens unter Zuftimmung des Papſtes 
25 Hadrian, offenbar um wieder Verbindung mit der jpanifchen Kirche zu fuchen, einen ge: 

willen Egila zum Bifchof geweiht und mit einem Presbyter Jobannes als Wanderbifchof 
zur Predigt des ortbodoren Glaubens und der bl. fatbolijchen Kirde „in partibus 
Spaniensis provineiae“ dahin geſchickt. Egila nahm in Spanien zablreihe Mißſtände 
wahr: Mifcheben mit den Ungläubigen, Konkubinat der Prieſter mit Ebeweibern, ab- 

80 weichende Dfterberechnung, Nichtbeobachtung kirchlicher Kanones. Unter dem Eindrud bier: 
von fcheint er mit dem firchlihen Opponenten Migetius Kühlung getvonnen zu baben. 
Defien Begeifterung für Nom und das Römiſche bildete ja obnebin einen Anknüpfungs— 
punft. Die Spanter aber glaubten nun die beiden ibnen unbequemen Männer zugleich 
befeitigen zu fönnen. Gegen Migetius erklärte fich Elipandus in einem ausführlichen Yebr: 

85 brief, und der ſpaniſche Epiffopat ſtimmte ibm, mwahrjcheinlihb auf einer Synode zu 
Sevilla, zu. Des Migetius Trinitätslebre machte es leicht, ibn für einen Häretifer zu 
erklären. Den fränkiſchen Wanderbifchof aber denunzierte man in Rom als Anbänger 
des Ketzers. Das Yestere war vergeblib. Denn Egila wußte fih vor dem Papſte zu 
rechtfertigen; feine Ortbodorie wurde ausdrüdlid anerfannt, cod. Car. 96 ©. 644. 

“Doch hören wir nichts weiter von ibm. Auch Migetius, der nah Elipandus im ſüd— 
lihen Spanien tbätig war, verfchwindet, da ſich das Intereſſe dem nun ausbrechenden 
adoptianiſchen Streite zumendet. Er wird bald geftorben fein; denn aus dem Klatic, 
den Elipandus mwiedergiebt, läßt fich folgern, daß er ein franter Mann war. 

Zeitlich laffen fich diefe Vorgänge nur dadurch bejtimmen, daß in Hadrians Ant: 
45 wort auf die fpanifche Denunziation cod. Car. 95 ©. 636f. aud der aboptianifcen 

Lehre des Elipandus gedacht wird. Sie fallen aljo um 785. Hefeles Anfag der Synode 
zu Sevilla: 782 läßt ſich nicht beweiſen. Möller + (Hand). 

Militärfeelforge j. Seeljorge. 

Militſch von Kremfier, geit. 1374. — Quellen zur Gefchichte des Milicius find 
50 zunächſt jeine Werke in lateinijcher, deutſcher und tſchechiſcher Sprache. In lateiniſcher Sprade 

erijtieren zwei ———— Gratia Dei und Abortivus. Beide finden ſich in mehreren 
Handſchriften; die Sermones synodales bilden einen Zeil des Abortivus, ein Sermo 
clerum de dedicatione ecclesie, das Quadragesimale (Fajtenpredigten) und die Prothemata 
de beata virgine, von denen Balbin und Voigt berichten. Sein Libellus de Antichristo ed. 

56 Mencif in Bejtnit (Sitz.Ber. d. al. böhm. Gef. d. Wiſſenſch.) 1890, ©. 328-336. Eine 
Citatenfammlung: Sermo de die novissimo,. Seine Briefe find nur teilweije erhalten: ber 
an Urban V. ift von Meneit in Bejtnit 1. c. S. 318—325, Fragmente von anderen in ber 
Vita Milieii publiziert. Die deutjche Predigtfammlung Militſch' iſt nicht erhalten, ebenſo— 
wenig deutjche Gebete, die es einjt im 14. Jahrhundert gab. Das leptere gilt aud) von den 
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tihechiichen Gebeten, die wie jene nach der Predigt verleſen wurden. Sonſtige Schriften in 
tihechiiher Sprache werden Militih mit Unrecht zugejchrieben. gu jeinen Biographen ge: 
bört einer feiner Schüler, ein Geiftliher niederen Ranges, der Militih nad Avignon ge: 
leitete. Deſſen Vita venerabilis presbyteri Milicii praelati ecclesiae Pragensis einjt von 
Valbin Miscell. IV p. II 44—64 herausgegeben, liegt jegt in der neuen Ausgabe Emlers in 5 
den F. F. rer. Boh. I, 401—430 vor. Einen Bericht über dad Leben des Militich fchrieb ein 
anderer Vorläufer des Huß Matthias von Janow in feinem berühmten Wert Regulae V. et 
N. Testamenti. Das Stüd findet ſich jet gleichfalls in F.F, rer. Boh. I, 431—436. Ein Brud)- 
jtüd über das Zeugenverbör gegen Milie ſ. Mendit wie oben ©. 317—318. Die Echreiben 
Gregors XI. in Raynaldi Ann, eccl. a, a. 1374. Die 12 Nrtifel des Militſch ſ. in Palady, 
Die Vorläufer des Hufitentums in Böhmen, N. Ausg. Prag 1869, S. 39—43. Die Articuli 
declaratorii contra eundem ebenda S. 43—46. Einzelne Alten über die Thätigleit des 
Militih in den Acta consist. Pragensis ed. Tadra im Hiſt. Arch. der tichech. Alademie I. 
Neuere Litteratur: Tomek, Geſch. v. Prag III (tihehiih); Palady, Die a ſ. oben; 
Balady, Geſch. Böhmens III, 1; Neander, Allg. Geſch. der chriſtl. Nel. u. Kirche II, 2, 16 
©. 767— 772; Ledler, Johann v. — II, 118—122; Loſerth, Huß u. Wielif, S. 50—53. 
Neuere tſchechiſche Litteratur geringerer Bedeutung ſ. in Kliemans Artikel Milit im XVII. Bd 
de3 Slovnik nauöny ©. 342. 

In der Reihenfolge der Männer, die man jeit —— und Neander als die Vor— 
läufer des böhmiſchen Reformators Johannes Huß zu bezeichnen pflegt, trotzdem die Art 20 
ihrer Wirkſamkeit eine weſentlich andere und der Einfluß, den ſie durch Wort und Schrift 
auf ihn genommen, ein ſo winziger iſt, daß er kaum wahrgenommen wird, ſteht Militſch 
an zweiter Stelle. Er iſt in dieſer Beziehung Nachfolger des trefflichen Predigers Konrad 
von Waldhauſen, einſt Auguſtinerchorherrn in Oberöſterreich, dann Rektors der Kirche zur 
bl. Maria vor dem Frohnhof in Prag, deſſen Thätigkeit als Kanzelredner und Lehrer 26 
des Volkes eine jo erfolgreiche war, daß fie dem bedeutenditen Gejchichtichreiber Böhmens 
in jenen Tagen nicht unbemerkt geblieben iſt. Wenn man diefe jogenannten Vorläufer 
nicht der Zeitfolge nad, jondern nad den Ergebnifjen ihrer Wirkſamkeit beurteilt, jo 
muß Militſch zweifellos an die erfte Stelle gejegt werden. Ergab ſich diefer Sad) 
verbalt jchon aus dem wenigen Material, das in der Zeit Palackys und Neanders von 80 
den Schriften des Militſch befannt war, jo wird er noch weſentlich durch die ausfübr- 
liheren Auszüge aus den Predigten des Militſch, jeiner Schrift vom Antichrift und dem 
wichtigen Briefe veritärkt, den er 1367 an Papſt Urban V. geichrieben bat: Schriften, 
die erjt in jüngiter Zeit durch den Drud bekannt worden find. Militſch — jo lautet 
jein Taufname, Matthias von Janow überjegt ibn mit carissimus, der Liebſte — 85 
wurde zu Kremfier in Mähren, man weiß nicht, in welchem Jabr, von armen Eltern 
geboren. Man fennt den Gang nicht, den feine Bildung genommen bat. Es wurde 
bemerkt, daß er faum an einer deutjchen Schule jtudiert haben dürfte, da er erſt fpät, 
jein Biogropb jagt im Greifenalter, die deutiche Spracde erlernte. Aber diefe Angabe 
des Biograpben ift durchaus unrichtig. Wenn wir Milttich in der Kanzlei des deutjchen 40 
Kaiſers Karl IV. befchäftigt ſehen und ibn durch zwei Jahre mit dem Hofe des Kaifers in 
deutjchen Gegenden, vornebmlid in Nürnberg, finden, jo muß er wohl damals jchon des 
Deutſchen mächtig geweſen fein, obne dejjen genauere Kenntnis er wohl faum Aufnabme 
in die deutſche Neichskanzlei gefunden hätte. Ob er in Deutjchland, in alien ftudiert, 
ob er jeine Ausbildung in der Heimat erhalten, was wohl das Wahrſcheinlichſte tft: 45 
darüber iſt nichts jicheres überliefert. Man nimmt an, denn ficheres iſt auch bierüber 
nicht befannt, daß er um 1350 zum Geiftlichen geweiht tworden und dann in die Dienite 
des Markgrafen Johann von Mäbren eingetreten jet. Er fam dann in die fatferliche 
Kanzlei. Dort war er 1358—1360 als Regiſtrator, die beiden folgenden Jahre als 
Korrektor tbätig. In diefer Eigenfchaft begleitete er den Haifer ins Reich, mas ibm 50 
Gelegenheit bot, der Stellung des Haifertums als ſolchem eine eingehendere Betrachtung zu 
widmen. Er nennt es als Beifpiel „eines in ſich geteilten Yandes“: Karl IV. habe 
feinen Biffen Brot, den ihm nicht Böhmen gewähre. Bon Papit Innocenz VI. erbielt 
Militib 1361 die Proviſion auf eine Pfründe. Er wurde Kanonikus und Schatzverwalter 
der Prager Kirche (1362). Vom Erzbifhof zum Archidiakon ernannt, erfüllte er als 56 
jolber feine Pflichten im Gegenſatz zu den Archidiafonen, wie man fie damals und jpäter 
fannte, mit größter Gewiflenbaftigfeit: „er begehrte von den Pfarrern, die er vifitierte, 
nichts als ihr eigenes und das Seelenbeil der ihnen anvertrauten Gemeinden”. In 
asfetiicher Selbſtzucht trug er ein bärenes Gewand auf bloßem Leib. Plöglich legte er 
(1363), des Treibens der Welt müde, feine Amter wieder, angeregt wie einjt der bI. ‚Franz go 
isfus, durch die Worte des Herrn, zur evangelifchen Armut, Der Erzbiichof — es war 

— 0 
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der treffliche Arneſt von Pardubitz — ſah ihn ungern ſcheiden. Was könnt Ihr, Herr 
Militſch, jagt er ihm, wohl beſſeres thun als Eurem Herrn helfen, die ihm anvertraute 
Gemeinde weiden? Militſch lehnte das nicht unbedingt ab; er war entſchloſſen, ſich 
ganz der Predigt zu widmen; doch wollte er erſt ſeine Tauglichkeit hierzu erproben und 

5 zog nach Biſchof-Teinitz, wo er ſich in feiner Thätigkeit übte und voll von Entſagung 
jelbft auf jene unfchuldigen Vergnügungen Verzicht leiftete, die ihm der fchattige Garten 
des dortigen Pfarrhofes gewähren fonnte. Schon nad einem halben Jahre fonnte er die 
Stätte jenes Wirfens in Prag aufſchlagen: er predigte erft in St. Niklas auf der Klein- 
jeite, dann bei St. Egid in der Altſtadt. Sein Zubörerfreis war anfänglich. flein. Man 

10 war in Prag an glänzende Kanzelredner gewöhnt, während er eine in den befjeren Kreifen 
der Bürger wenig geachtete Sprache redete (aus dem Satz des Biographen: licet ab 
aliquibus propter incongruentiam vulgaris sermonis derideretur, darf man nicht 
mit Palacky und Neander berauslefen wollen, daß er wegen des ungewohnten Klanges 
feines mäbrifchen Dialektes verlaht wurde. Es war eben etwas bis dabin ungebräuch- 

15 liches, in tichechifcher Sprache zu predigen). Sein linfiiches Gebahren, feine Vergeßlich— 
feit bei der Verkündigung der Kirchenfeite erregten anfangs viel Heiterkeit. Seine Freunde 
rieten ihm zum Rückzug: gebe es doch in Prag fo bedeutende Prediger, und wie winzig 
jet ihr Erfolg, Militjh erinnerte fie, daß auch Chriftus anfangs verladht wurde, und 
blieb feſt. Allmählich zog er fi eine Gemeinde beran, die zu ıbm bielt; feine ftrengen 

x Worte gegen den Hocmut der Menge, ihre Habſucht und Unzucht fchlugen in den Herzen 
Vieler Wurzel: „Weiber legten ihre ſtolzen Gewänder, die mit Gold und Edeljteinen ver- 
zierten Hauben und anderen Put ab, öffentliche und gebeime Sünder tbaten Buße, 
Wucherer gaben ihre Beute zurüd u. ſ. w.“ Bon feltenem Eifer erfüllt, predigte er zwei— 
mal, ja wenn es Not that, ſelbſt vier- und gelegentlib mobl auch fünfmal des Tages. 

25 In die große Frage, die damals viele bewegte, ob es dem Menjchen erlaubt fei, häufig 
oder gar täglich das Abendmahl zu nehmen, bat, jo weit man fieht, auch Militſch ein- 
egriffen — freilih mehr praftiih als theoretiih. Seinen Worten ließ er die That 
En: er gab dahin, was er hatte; die Gaben, die er erhält, teilt er mit den Armen. 
Er predigte nicht nur in Prag fondern auch auswärts, vor allem in feiner mäbrifchen Heimat. 

0 Der Zudrang des Volkes wird immer ftärfer. Neben der Predigt zieht ihn das Studium 
der bl. Schrift am meilten an: „Bon ibr wurbe er weitaus beftiger entzündet, nad ihr 
jehnte er fich mehr als nadı förperliher Nahrung.” Und doch, fo groß die Erfolge des 
Militſch bisher waren, fie gewährten ihm nicht die gewünjchte Befriedigung. Er erfannte, 
wie er jelbit jagt, „daß er nur dann, wenn er im fich felbit die Sünde befiegte, vom 

35 Brote des Lebens eſſen dürfe, das in der Erkenntnis der bl. Schrift beſteht.“ Er wollte 
jene Weisheit erlangen, die niemanden trügt, aber auch felbjt nicht getäufcht wird, die 
Mittel fennen lernen, durch die er fich felbjt und der Kirche zu belfen vermöcdte Eine 
innere Stimme ruft ihm zu, das Kreuz auf fich zu nehmen, fich in einen ftrengen Orden 
zurüdzuzieben, der Predigt zu entfagen, weil ibm zu diefer der innere Beruf fehle.” Mit 

so Mühe bringen feine Ratgeber — und man darf bier, ohne fehl zu geben, wohl an feinen 
freund und Gönner Konrad von Waldbaufen denken — ihn von folden Plänen ab, 
aber jo weit ringt er fih durch, daß er durch längere Zeit das Predigen einftellt. Bald 
fommen neue Anfechtungen über ibn, deren er aus eigener Kraft nicht Herr werden fann. 
Er denkt an die Weisfagungen von der Ankunft des Antichrift und vertieft ſich auf den 

45 Nat feines Beichtvaterd bin in das Studium der Bibel. Aufs tieffte ergriffen lieft er 
die Worte Matthäi im 24. Kapitel vom Gräuel der Verwüftung an bl. Stätte und von 
den Anzeichen des fommenden Meltgerichtes. Er möchte willen, wann dieſes erwartet 
wird. Wergebens forjcht er bei jüdischen und chriftlichen Gelehrten. Er entſchließt fich, 
zum Papſt zu ziehen, denn dieſer allein wird feine Zweifel löfen. Es ift die Zeit, in 

60 der die Kurie ihren Sit von Avignon nad Rom verlegt, und auf dem päpftlichen Stubl 
fit Urban V., der bejte der avignonefischen Päpfte, ſchon bei Lebzeiten ein beiligmäßiger 
Mann. So ziebt Militihb im Frühling 1367 nah Nom. Dort kommt ibm die Er: 
leuchtung, mie die danieliichen Tage zu verfteben feien. Wenn man zu den 1335 Jahren 
bei Daniel (XII, 12), denn das jollen Daniels „Zage” bedeuten, jene 42 Jabre ad: 

55 diert, die vom Tode Chrifti, da das „tägliche Opfer“ abgetban ward, bis zur Zerftö- 
rung Serufalems verfloffen find, jo gelangt man auf das Jahr 1367. Es iſt fein 
Zweifel, daß danach das Jahr 1367 das Jahr der Vollendung ift. Das Ende ift nabe. 
Und nun findet er auch, daß alle Anzeichen des Untergangs, wie fie das Evangelium fchildert, 
vorbanden find, denn mehr als je iſt die Yiebe des Menjchen erfaltet. Er bebält fein 

co Geheimnis im Anfang bei ſich. Da fih die Ankunft des Papites verzieht, will er nad 
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Avignon gehen. Wieder iſt es eine innere Stimme, die ihm zuruft, mit ſeinen —— 
nicht zurückzuhalten. Er läßt eine Ankündigung an die Kirchenthore von St. Peter heften, 
darın jagt er, er wolle predigen, daß der Antichrift fchon gekommen fei, und Klerus und 
Volt ermabnen, auf daß fie für den Papſt und Kaiſer beten, damit fie die bl. Kirche in 
geiftlichen und zeitlichen Dingen fo ordnen, daß die Gläubigen ihrem Schöpfer mit Sicher: 5 
beit zu dienen vermögen. Militſch kam nicht dazu, feine Predigt zu halten. Die In- 
quiſition nabm von feinem Vorbaben Kenntnis und feßte ibn gefangen in das Minoriten- 
floiter Ara Geli auf dem Kapitol. Hier wird er mit der Folter bedroht, wenn er feine 
Antichriftmeinungen nicht vortragen wolle und das war der Grund, weshalb er feinen 
„Libellus de Antichristo“ oder wie fie richtiger beißt, feine „Prophecia et revelatio ı0 
de Antichristo“ im Gefängnis der Minoriten niederfchrieb. Sie entbält fein Wort 
über eine durchgreifende Reform der Kirche. Dabei unterwirft er ſich und fein Büchlein 
ganz dem Urteil des Bapites, denn „diefem jıiallein gegeben, Geift und Schrift zu prüfen“. 
Er erwies fich ſonach von guter Gefinnung und wurde denn auch nach der Ankunft des Bapites 
(Oftober 16) aus der Haft entlafien. Nicht genug daran, er gewann das Wohlwollen 15 
des Kardinals von Albano, Ange Grimaud, des Bruders des Papites; ob dies auf die 
Vermittelung Konrads von Waldbaufen zurüdzuführen ift, der als Auguftiner mit dem 
Kardinal als einftigem Prior eines Auguftinerklojters Verbindungen batte, wie jüngftens 
bemerft wurde, mag dabin geitellt bleiben. Die Quellen geben bierüber feine Auskunft. 
Militicb war eine dem Papſt und dem Kardinal durchaus fongeniale Natur, als daß 20 
fie nicht aneinander Gefallen gefunden hätten. Bor feiner Abreife aus Rom überreichte 
er dem Papſt noch ein Schreiben, voll von ſchweren Klagen über die Gebrechen in der 
Kirche; zu ihrer Heilung tbue ein allgemeines Konzil Not. Gute Prediger müffen ausgejandt 
werden, das chrijtlihe Wolf zu belehren. Es iſt ja begreiflih, daß Militſch, den feine 
Berechnungen über die Ankunft des Antichrift jo bandgreiflich getäufcht hatten, auf dieje 26 
Studien nicht wieder zurüdtam. Sie batten ibm lange genug bart zugejegt und ibn 
bereits in ſchwierige Yagen verfegt, ebe er noch nach Rom ging. Wie uns Matthias von 
Janow berichtet, ließ er ſich eimit in feiner Predigt — er fprach wohl wieder von der 
Ankunft des Antichrift — von feinem Eifer fo ſehr binreißen, daß er vor der verſam— 
melten Menge mit dem Finger auf den Kaiſer Karl IV. binmweifend in die Worte aus- 80 
brach: „das tft der große Antichrift“, wofür er freilich eine Zeit lang binter Schloß und 
Kiegel büßte. Dieje Periode war nun vorbei. In Prag von der großen Gemeinde feiner 
Anbänger mit Jubel begrüßt, zum Arger der Bettelmönde, die von ihren Kanzeln berab 
ſchon trumpbierend gemeldet hatten, Militſch würde verbrannt werden, gab er fich mit 
größerem Eifer ald jemald zuvor feiner Thätigkeit als Prediger und Lehrer des Volkes hin. 85 
Nob einmal, aber nur A. kurze Zeit und man weiß nicht aus welchem Motiv, zog er 
nah Rom. Es war zu Beginn des Winters von 1369. Noch ebe er beimgefebrt war, 
war am 8. Dezember 1369 fein großer Genoſſe Konrad von Waldhauſen — und 
nun begann Militſch als ſein Nachfolger an der großen Teynkirche die Predigt daſelbſt. 
Er predigte dort täglich in deutſcher Sprache, böhmiſch in St. Egid und ſeit 1372 in “d 
ſeiner Stiftung Jeruſalem. Über die Art feiner Predigt und feine Erfolge find einige 
Andeutungen zu machen. era machte die Kühnheit, mit der er der unwürdigen 
Gerftlichkeit, vor allem den Bettelmönden, zu Yeibe ging, Auffeben, dann aber auch die 
Originalität feiner Sprade. Es mochte Yeute geben, die ſchon früber binter feinen 
Predigten Ketzerei gewittert hatten. Damals waren in Prag zwei Gelehrte von großem #5 
Anjeben. Der eine war Albertus Rankonis de Ericinio, defien Huß einmal als des 
zierlichiten Redners gedenkt, der andere der Dekan Wilbelm von Hafenburg. Ihnen über: 
gab der Erzbiichbof des Militib Predigten zur Durcficht und Prüfung. Adelbert lehnte 
ihre Werbeilerung mit den ſchönen Worten ab: Es fann meine Aufgabe nicht fein, 
Werke einer Berbeiferung zu unterzieben, die unter der offenbaren Einwirkung des bl. Geiftes 50 
verfaßt worden find. Diefe feine Predigten wurden dann auch fleißig kopiert, im ganzen 
Yand und weit über die Grenzen Böhmens binaus verbreitet. Sie entbielten, was die 
Menge anzog. Sie reden in ergreifenden Worten: fo wenn Militſch, um nur ein Bei- 
ſpiel berauszubeben, die Yiebe und den Schmerz der Gottesmutter fchildert, wie in ibrem 
Herzen doppelte Liebe lebt, die zu ihrem Sohn und zum ganzen Menſchengeſchlecht und 55 
doppelter Schmerz es zerreißt, der über den Tod ihres Sohnes und über unfere Ver: 
dammnis, wie aber die Liebe zum Menſchengeſchlecht jelbit den Schmerz über den Tod 
ibres Sohnes überragt. Seinen Zeitgenofien erſchien es mie ein Wunder, daß er für 
feine Predigten alles das in wenig Augenbliden zujammenftellte, wozu ſelbſt gelebrte 
Männer Monate brauden. Dabei iſt feine Predigt nicht etwa eine Auslefe von Citaten. © 
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Zieht er Autoritäten herbei, ſo geſchieht es in maßvoller Weiſe. Er entnimmt ſeine 
Beiſpiele gern dem alltäglichen Leben und der Natur. In kräftigen Tönen weiß er die 
Laſter zu ſtrafen, und die ſittliche Energie ſeines Weſens erzielte von Jahr zu Jahr ſich 
ſteigernde Erfolge. Es war ſein Ruhm, über 300 öffentliche Dirnen zu unbeſcholtenem 

5 Leben und ehrbarer Hantierung zurückgeführt zu haben. Er errichtete an der Stätte, 
two bisher der Venus geopfert worden war (im Volksmund Venedig genannt), mit 
Unterftügung des Kaiſers und anderer frommer Perjonen eine vornehmlich der bl. Mag: 
dalena gemweibte Stiftung für gefallene und fodann büßende Frauen: Jerufalem genannt, 
two dieje früheren Gejchöpfe der Sünde, obne in einem wirklichen Klofter zu fein, ein 

10 zurücdgezogenes auferbauliches Leben führten. Am ſtärkſten freilich wirkte feine Rede, wenn er 
den Sündenpfubl berührte, in welchem er den größeren Teil des zeitgenöfftschen Klerus, vor 
allem die bochgeitellten Prälaten, verfunfen ſah. Da ift ihm fein Wort ftark genug, um ibre 
Unzucht (adulteriis, fornicationibus, incestibus carnalibus, mulierum amoribus, 
amplexibus, concubinarum cohabitationibus, meretricum commereiis se ingerunt), 

15 ihre Hab: und Genußfudt (non laborant nisi sint lucra et pingues praebendae), 
ihre Völlerei und Trunfjucht (die ac nocte bibunt et devorant sicut porei) und 
andere Laſter zu ſchildern. Wie machte er fich über ihre Gewandung luftig, in der fie 
Harlekinen glichen. Man begreift, daß diefer Klerus einen Prediger haßte, der fich nicht 
jcheute, wie uns die Gerichtsaften des Konſiſtoriums in Prag, die Acta iudieiaria, lehren, 

20 jelbjt gegen den Erzbifchof aufzutreten, ſich freilih zum Schluß, denn der Erzbifchof ſelbſt 
ift tadellos, vor ihm in tiefer Demut beugt. Dazu fommt der alte Haß der Bettel- 
mönche, die ihn fchon vorlängjt verflagt hatten, daß er fie Betrüger gejcholten, indes er 
bloß die gläubige Menge nicht an fie, fondern an ihre Ortöpfarrer wies. Dazu kommt 
endlich die Entrüftung der Pfarrer jelbit, in deren Seelforge er durch die Errichtung von 

25 Jerufalem eingreift. Dieſer Klerus bringt feine Klage 1373 vor die Provinzialſynode. 
Herrifch werden feine Anhänger, die Militianer, zurüdgedrängt. Aber noch balten Kaifer 
und Erzbischof ihre jchügende Hand über den Mann, defjen unvergleichlides Wirken im 
Intereſſe der Geſellſchaft fie durchaus billigen. Der Klerus erreicht mit feinen Anklagen 
in Prag nichts. Da fehlt 08 freilih nicht an Schelt: und Schimpfworten für Militjch. 

80 Er wird Begharde genannt und Heuchler geicholten. Gefährlicher wird die Anklage, die der 
Brager Klerus nunmehr in Avignon ſelbſt führt, durd einen Magiiter Johannes Klen- 
foth werden bei der Kurie zwölf Klagepunfte eingereicht. Sie betreffen feine Lehre vom 
Antichrift, feine Strenge gegen den Wucher, feine Lehre vom häufigen Abendmahl, die 
Gründung von Nerufalem u. f. w., aber auch feinen angeblichen Haß gegen das Studium 

85 der freien Künste, das er für fündhaft gehalten haben fol. Die Kurie verlangte Bericht. 
Ein Schreiben an die Erzbiichöfe von Prag und Gneſen, an die Biichöfe von Olmütz, 
Leitomifchl, Krafau und Breslau verlangte Bericht, was an den zwölf Artikeln wahres jet. 
Am 13. Februar 1374 fandte Gregor XI. endlich noch ein Schreiben an Karl IV.: Er 
babe vernommen, daß ein gewiſſer Milieus unter dem Schein der Heiligkeit ſich das 

40 Predigtamt anmaße und Ffeterifche Lehren im Böhmerlande und den Nadbarprovinzen 
ausjtreue. Der Haifer werde den Bifchöfen feine Hilfe nicht verfagen. Der Erzbifchof 
batte Sorge, nicht weniger um feinet: als um des Predigers Willen. Militſch ſprach 
ihm Troſt zu. Er appellierte und begab fich jelbjt nach Avignon, wo fich alles zu feinen 
Gunſten wandte. Auch diesmal war es Grimaud, der die Hand über ihn bielt. Klen— 

45 foth jelbit erklärte, in den Artikeln nichts ketzeriſches zu finden und fie nur auf Betreiben 
eines Prager Pfarrers vor den Papſt gebracht zu baben. Die Rechtfertigung Militſch' 
war jo vollftändig, daß er vor den Kardinälen predigen durfte und von Kardinal 
von Albano zur Tafel gezogen ward. Bald nachher jtarb Klenkoth, worüber Militich 
Berichte nah Prag jandte Er jelbit erkrankte nicht lange nachher. Sein Ende er: 

50 twartend, nahm er von jeinen Freunden, jo namentlib von Grimaud und den Herren 
von Nofenberg brieflih Abjchied. Als Grimaud das Schreiben las, jagte er: So ſehr 
unfer Herr, der (veritorbene) Bapit Urban V., durch Wunderwerke glänzt, ich meine, 
Militſch wird noch früber beilig gefprochen werden. Militſch ftarb am 29. Juni (das 
„in die sancti Petri“ des Biograpben kann aber auch der 1. August fein) 1374. Auf 

55 die Hunde hiervon fam es in Prag zu einer gewaltigen Erregung der Gemüter, deren 
Nachwirkung in dem Bericht des Biographen noch deutlich zu Tage tritt. Militſch war, 
twie jchon Yechler bervorbob, ein wabrbaft ehriwürdiger Mann der „inneren Mijfion, der 
in der Vorzeit des Huffitentums teils durch feine Predigt in der Volksſprache teils durch 
befondere Beachtung der Kommunion Epoche machte.“ 

60 3. Lofertd. 
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Mill, Sohn, geb. 1645, geit. 23. Juni 1707. — Vgl. Dictionary of national 
biography, Bd 37, London 1894, ©. 388b — 390b und Gregory, Textkritit de8 NT Bd 2, 
Leipzig 1902, ©. 945— 947. 

Der Sohn eines Webers namens Mil, Milln, oder Milne (jo bie Kohn Mill 
bis 1673) in Hardendale, Parochie Shap, Weltmoreland, bezog John Mill 1661 Queen's 6 
College in der Univerfität Orford, und erbielt den Baccalaureus artium 1666, den 
M. A. 1669, den B.D. (divinitatis) 1680, D.D. 1681. Er war „fellow“ jeines 
Kollegiums 1670— 1682, wurde 1670 ordiniert und zum „Tutor“ ernannt, war Kaplan 
Sir William Balmer’s zu’ Warden in Bedfordibire, 1676 Kaplan des Biſchofs von Ereter 
Thomas Yamplugb, 1677—1705 „prebendary“ von Ereter, 1681 bis zum Tode ı0 
„reetor“ (Oberpfarrer etwa) von Bletchington in der Graffchaft Oxford, 1685 „prin- 
eipal“ von St. Edmund Hall in der Univerfität Orford, 1694 „proctor“ der Kleriker 
der Diöcefe Ganterbury in dem Unterhauſe der „Convocation“, 1704 „preben- 
dary“ von Ganterbury. Seine Unpopularität ale Menſch gebt uns bier nichts an. Bis 
dabin mar der griechifche Tert des NTs nur dürftig herausgegeben worden. Der Dr 15 
forder Profeſſor Edward Bernard richtete Mills Aufmerkſamkeit auf diefen Tert, und 
John Fell, Biſchof von Orford, der felbit im Jahre 1675 eine namenlofe aber wertvolle 
Heine Ausgabe beforgt batte, übergab dem Mill feine Vorarbeiten und übernahm die 
Koften des Anfangs der von Mill zu veranftaltenden Ausgabe Felle Tod im Jahre 
1686, als die Ausgabe nur bis Mt 24 gedieben war, fcheint Mill entmutigt zu baben, 20 
und das Merk erſchien erit im Jahre 1707 vierzehn Tage vor feinem eignen Heimgange. 
Mill gab den Tert von Etienne vom Jahre 1550, bis auf einunddreißig Stellen, wieder. 
Das Beiwerk aber, namentlich der Fritiihe Apparat, war von einer vorber nicht an— 
näbernd erreichten Ausführlichkeit, und brachte Mills eigene Anficht über den Tert an 
den Stellen, die er nicht gewagt hatte zu ändern. Das Vorwort beſprach mit jtaunens: 35 
werter Gelebrfamteit, a) die Bücher des NTE und den Kanon, b) die Gejchichte 
des Tertes, und ce) die Art diefer Ausgabe. Wie meit Mill feiner Zeit vorausgeeilt 
war, erbellt aus den beftigen Angriffen Daniel Wbitbys, der die vielen Lesarten im 
Apparat als eine Gefahr für den Beſtand des Tertes erachtete, und aus dem Umftand, 
dat KHüfters ergängter Neudrud der Ausgabe, Amfterdam 1710, immer wieder mit neuen 30 
Titeln, wie Leipzig 1723 und Amfterdam 1746, angeboten wurde. Die Ausgabe Mills 
war die erite wahrhaft große Ausgabe des griechiihen NTs und ſteht noch heute vor: 
nehm und beachtenswert da. Gafpar Rene Gregory. 

Millennium ſ. d. A. Chiliasmus Bd III ©. 805. 

Milner, Joſeph, geit. 1797 und Iſaak, geit. 1820. — Eine Biographie Joſeph 85 
Milners von feinem Bruder ift der Bredigtiammlung, j. u., vorgedrudt. Life of Isaac Milner 
by Mary Milner, London 1842. Dictionary of National Biographie Bd 38 S. 17 (3.9. 
Dverton) u. ©. 9 (J. W. Clark). 

Die durch ihre Kirchengefchichte bekannten Brüder, of. u. Zi. Milner, der eritere 
am 2. Januar 1744, der legtere am 11. Januar 1750 geboren, jtammten aus einer un: 40 
bemittelten familie in Leeds und erhielten ihre Erziebung in der lateinischen Schule 
ihrer Vaterſtadt. Joſeph, von Kind auf fränklich, hatte fich der bejonderen Teilnahme 
und Fürſorge feines Yehrers Moore zu erfreuen. Schon in feinem 13. Yebensjabre galt 
er als ein „gelebrter Junge” und feste durch fein Wiffen und fein außerordentliches Ge— 
dächtnis die Erwachfenen in Erjtaunen. Er war eben zum Abgang auf die Univerfität 45 
bereit, als fein Bater, der in Geſchäften Unglüd gebabt batte, ſtarb und feine Familie 
in fümmerlichen VBerbältnifjen hinterließ. Doch durch die Bemübungen feines Yebrers 
und einiger einflußreicher Freunde erbielt Joſeph eine Art Freiftelle in Cambridge als 
Chapelclerf in Gatherine-Hall, Iſaak aber wurde als Lehrling in einer Wollfpinnerei unter: 
gebracht. Joſeph jtudierte fleißig und mit ſolchem Erfolge, daß er die Kanzlersmedaille 50 
für klaſſiſche Philologie davontrug (1766). Nun aber waren feine Geldmittel erichöpft, 
fein Freund Moore geitorben, und es blieb ihm feine andere Wahl, als die Univerfität 
su verlaffen und eine Hilfslebrerftelle an einer Schule anzunehmen. Doch nad Kurzem 
wurde er zum Rektor der lateinischen Schule und Vesperprediger in Hull ernannt — ein 
Amt, das er 30 Jahre lang verjab, bis er fait einjtimmig von der Stadt Hull zum Ober: 56 
pfarrer gewählt wurde. Er jtarb aber nur menige Wochen nachher am 15. November 
1797. — Auf Kanzel und Katbeder zeigte ſich Joſeph Milner als ein gleich tüchtiger 
Mann. Die vorher vernadläffigte Schule bob ſich unter ibm zuſehends. Durch jein mujter: 



74 Milner 

haftes Leben nicht minder als durch feine Kenntniffe erwarb er ſich die Achtung und 
Liebe feiner Schiller, die fein Andenken durch ein Grabdenfmal in der Hauptfirche zu 
Hull ehrten. Als Prediger war er anfänglich ſehr beliebt, fo lange er im Geifte der Zeit 
Moralpredigten hielt. In Gefellihaft wurde der wohlunterrichtete, ungemein unter: 

5 baltende Dann gern gejehen. Aber bald — um das Jahr 1770 — ging eine völlige 
Umwandlung mit ihm vor. Er wurde ernſt und in ſich gekehrt und zog fih vom ge 
jelligen Verkehr zurüd. Seine Predigtiveife wurde eine andere. Buh- und Erweckungs— 
predigten traten jegt an die Stelle der früheren Moralpredigten. Seine bisherigen Ver: 
ebrer fielen von ihm ab, als einem Finſterling und Metbodiften. Aber die geringeren 

10 Leute in Hull und North-Ferriby, wo er 17 Jahre lang das Amt eines Geiftlichen un— 
entgeltlich verfab, drängte fich zu ihm. Er wurde häufig ans Kranfenbett gerufen und 
als Seelforger zu Rate gezogen. Mit den Erwedten bielt er Erbauungsitunden, wes— 
balb er, als der Konventikelafte zumwiderbandelnd, verklagt wurde. Wenn Milner kurzweg 
als Metbodift bezeichnet wird, jo iſt dies infofern richtig, als er auf die damals ver: 

15 fannten Grundlebren des Evangeliums zurüdging, das Hauptgewwicht auf Buße und Be- 
kehrung legte, ein beiliges Leben forderte und gemeinfchaftlibe Erbauung als bauptfäch- 
liches Förderungsmittel für die Erwedten anjab. Er unterjchied fi aber von den 
Metbodiften dadurch, daß er allem jektiererifhen Treiben entgegen war, ftreng an den 
Artikeln der engliſchen Kirche feithielt und dem Staatsfirchentum das Wort redete, fofern 

20 8 die Grundlagen des Chriftentums gefeglich fchüße, die Hand der Gläubigen ftärfe und 
den jchlimmen Einfluß offenbarer Feinde des Chriftentums mindere. Neligiöfe Gemein- 
ichaften innerhalb der Kirche, wie fie fein Freund, der fromme Geiſtliche Richardſon in 
Morf pflegte, wollte er, und nicht felbititändig organifierte methodiſtiſche Geſellſchaften. 
Jeſeph Milner war einer der erjten unter denen, die die evangelifche Richtung in der 

3 Staatsfirche anbahnten. Er felbjt bat noch diefen Umſchwung erleben dürfen. Nachdem 
er etwa zehn Jahre Spott und Verfolgung batte ertragen müffen, wandten fich die Leute 
ihm wieder zu. Sie hatten allmäblih mehr Geichmad gewonnen an den lebendigen evan— 
gelifchen Predigten. Wie durch feine Predigt, jo bat Milner auch durch einige fleinere 
Schriften das Verftändnis der evangelifchen Grundlehren zu fördern, Angriffe darauf ab- 

80 zuivenden und frommes Yeben zu wecken geſucht. Es find bier zu nennen: 1. die viel- 
gelefene Belehrungsgeichichte „Some remarkable passages in the life of William 
Howard“, 1785; 2. „Gibbon’s account of Christianity considered“, eine tüchtige 
Verteidigung des Chriftentums gegen die Angriffe des berühmten Hiftorifers; 3. „Essays 
on the influence of the Holy Spirit“, 1789, fieben furze Abhandlungen über Die 

85 Bedeutung des Metbodismus, über Verſöhnung und Nechtfertigung, den Einfluß des 
bl. Geiſtes auf das Verftändnis u. a. Diefe Schriften, fowie die Auswahl aus feinen 
Predigten (I. Bd 1800; II. Bd 1808), die obne allen rhetoriſchen Schmud, oft ftiliftifch 
mangelbaft, aber erwecklich und erbaulich find, haben in weiten Kreifen Eingang gefunden 
und viel Segen geftiftet. Milners Hauptwerk aber tft feine Kirchengefchichte, welche fein 

40 Bruder fortgejegt bat, über deſſen Leben einiges vorangejchidt werden foll, ehe über 
dieſes Merk weiter die Nede it. 

Iſaak Milner batte binter dem Mebjtuble feine lateinifhen und griechifchen 
Autoren nicht vergefien, jo daß fein Bruder, jobald er Schulreftor in Hull geworden, es 
wagen fonnte, ibn als Hilfslebrer anzunehmen. Nebenbei bereitete er ſich unter des 

45 Bruders Yertung auf die Univerfität vor und trat fchon 1770 als jog. sizar (famulus) 
in Queen’s College in Cambridge ein. Hier ftieg er allmählich zu den höchſten akade— 
mijchen Amtern und Mürden empor, wurde Fellow und bald darauf Tutor und endlich 
1788 Präftident von Queen’s College. Er hatte ſich hauptfächlih auf Mathematik und 
Naturwiffenjchaften, die allezeit in Cambridge obenan jtanden, gelegt und durch mehrere 

co Aufläge, die er an die Royal Society einjandte, jo bervorgetban, daß diefe ibn 1780 
zum Mitglied machte. Drei Nabre nacber wurde er zum Profeffor der Naturtifien- 
ichaften an der Univerfität erwählt und 1798 nabm er den Lehrſtuhl der Matbematif 
ein, den der berübmte Newton einit inne gebabt. Doc nicht bloß als Fachmann wurde 
er bochgebalten; wie groß das Vertrauen war, das man im feine alljeitige Tüchtigkeit 

55 und in feinen Charakter fette, erbellt daraus, dak ibm zweimal das höchſte akademiſche 
Ehrenamt — das eines Vizefanzlers — übertragen wurde, das er auch, unter befonders 
ichmwierigen WVerbältniffen, mit großer Weisbeit und Entjchiedenbeit verwaltete. Zu allen 
diefen Aemtern wurde ibm nod im Jahre 1791 das Domdefanat von Garlisle über: 
tragen, das ibm außer der Leitung der Napitelsgefchäfte auch das Bredigen in der Katbe- 

so drale während einiger Monate im Jahre zur Pflicht machte. Milner wandte ſich mit 
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Vorliebe diefem neuen Berufe zu. Er batte früber ſchon neben feinen matbematifchen 
Studien die Theologie nicht vernadläffigt und war in der üblichen Etufenfolge der aka— 
demiichen Grade zum Dr. Theol. aufgeitiegen. Mit den firchlichen Zeitfragen war er 
vertraut und nahm einen lebendigen Anteil daran, wie unter anderem jeine Verteidigung 
der Bibelgejellibaft gegen die Angriffe des Dr. Marſh zeigt. Seinem Bruder, mit dem ‘5 
er auf innigjte verbunden war und in deſſen Haufe er feine Ferien meiſt verbrachte, batte 
er wobl bauptjächlich feine religiöje Nichtung zu verdanken, und wenn auch feine Fröm— 
migfeit nicht die bejtimmte Färbung mie bei Joſeph batte, jo war er doch je länger je 
mebr mit ibm eins in dem lebendigen Glauben an das Evangelium, und in dem Streben, 
demfelben wieder die Herrichaft innerhalb der englifchen Kirche zu erringen. Sein Ein: 10 
fluß erſtreckte fihb auch auf weite Kreife, da er in den vielfachiten Beziehungen zu den 
bedeutenditen Männern feiner Zeit ftand, wie — um nur einen zu nennen — Wilber- 
force, mit dem er bejonders befreundet war. Seine alljeitige Bildung, fein anziebendes 
Weſen, frei von aller Angjtlichfeit und Cinfeitigfeit, zeigte deutlich, daß wahre Frömmig— 
feit möglich ſei au in einem anderen Gewande als dem eines engberzigen, abjtoßenden 15 
Metbodismus. Unter den Begründern der evangelifchen Partei in der englifchen Kirche 
wird jein Name immer mit Auszeichnung genannt werden. Dr. Milner beichloß fein 
— langes Leben in dem Haufe ſeines Freundes Wilberforee in London am 
1. April 1820, 

Das Werk, mwodurd die Brüder Milner auch über die Grenzen ihres Baterlandes 20 
binaus befannt geworden find, ift ihre Kirchengejchichte („The History of the Church 
of Christ. 1794" u. ſ. w.). Joſeph batte dabei den Hauptanteill. Er bat den Plan 
entworfen und bis gegen die Reformation bin durchgeführt. Die drei erften von ihm 
jelbjt herausgegebenen Bände reichen bis zur Gefchichte der Waldenſer die er bis zum 
16. Jabrbundert berabgeführt bat. In feinem Nachlafje fand ſich das nur teilmeife be 2 
arbeitete Material für die Gejchichte der Vorläufer der Reformation und Luthers. 
Iſaak Milner verarbeitete diefes und gab 1803 einen 4. Band der Kirchengefchichte heraus. 
Ein 5. Band, welder wohl faft ganz Iſaaks Werk ift, folgte 1809. Gleichzeitig beforgte 
er eine neue, vielfach verbeflerte Auflage der eriten Bände. Eine neue vermehrte Ausgabe 
folgte 1816. Milner beabjichtigte eine Fortjeßung des Werkes, das er als die Haupt: 30 
aufgabe jeines Yebens anfab, fam aber nicht zur Ausführung. Eine neue ebenfalls ver: 
befierte Auflage bat Dr. Grantbam im Jahre 1847 bejorgt. Ins Deutiche wurde die 
Geſchichte von Peter Mortimer 1803 ff. (2. Auflage 1849) überjegt. 

Joſeph Milner wollte die Kirchengefchichte vom Standpunkte des praktiſch-religiöſen 
Bedürfnifjes aus bearbeiten. Nur ein Verſuch, die Kirchengefchichte in dieſer Weiſe zu 85 
bebandeln, war in England feit den Tagen des Martvrologen Foxe gemacht worden, und 
zwar von John Newton in jeiner Review of Ecelesiastie History, 1769, ein Werkchen, 
das Milner zuerjt den Gedanken an eine ſolche Arbeit eingab. Über jeinen Plan und fein 
Verbältnis zu den übrigen Bearbeitungen der Kirchengefchichte ſpricht ſich Milner in dem 
Vorwort zu dem eriten Bande aus. Er beitimmt zunächit den Begriff der Kirche Chrifti 40 
als „die Succeffion frommer Leute”, d. b. jolcher, die ibr Leben nach den Regeln des 
Neuen Tejtamentes geitaltet, die die Lehre des Evangeliums geglaubt, fie um ihrer Vor: 
trefflichfeit willen geliebt und alles für Schaden geachtet haben, um Chriſtum zu gewinnen, 
wobei es gleichgiltig fei, welcher äußeren Kirchengemeinfchaft fie angebörten. Die Aufgabe 
der Kircbengejchichte it demgemäß nichts anderes, als die Gefchichte diefer Frommen zu 45 
erzäblen. Alles andere, wie Riten und Geremonien, Kirchbenverfaffung und äußere Gejchichte, 
religiöfe Kontroverjen, jofern fie nicht Beziebung baben auf das Mefen der Religion 
Chriſti — iſt Nebenſache. Es ergiebt ſich von jelbit, wie fihb von Milners Standpuntte 
aus die Kirchengeſchichte geitalten mußte. Was fonjt den Anbalt der Kirchengefchichte 
ausmacht, ift ibm nur der ferne Hintergrund, aus dem die frommen Perſönlichkeiten als so 
Hauptfiguren bervortreten. Dieſe bat er mit großer Sorgfalt gezeichnet und dabei 
nicht bloß ihr Yeben ausführlich bejchrieben, fondern auch viele Auszüge aus ihren Schriften 
gegeben, und fo vielen befonders für die Erbauung dienenden Stoff zu Tage gefördert, 
der in anderen Kirchengejchichten fich nicht findet. Den kirchenhiſtoriſchen Stoff teilt er, 
der älteren Methode folgend, nach Nabrbunderten ein und giebt von jedem eine furze 55 
Charakteriſtik. Won einer Periodeneinteilung, die auch von feinem Standpunkte aus 
möglich geweſen wäre, it faum eine Spur zu entdeden. Die drei erften Nabrbunderte 
(Band I) darafterifiert er gar nicht und bebt nur hauptſächlich Nanatius und Cyprian 
bervor, jenen als Märtyrer und Vertreter des urjprünglichen Epiſkopalſyſtems, daß er in 
Ufibers Reduced Episcopaey am richtigjten dargeftellt fiebt, diefen als einen Stern 0 
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eriter Größe, in deſſen Geſchichte er nad langem Suchen nad chriftlicher Wortrefflichkeit 
einen Ruhepunkt findet. Für die Bedeutung Tertullians und der Nlerandriner bat er 
fein Verftändnis. Auch bei dem 4. und 5. Nabrbundert (Band IT) ift es ibm „Schwer, 
eine zufammenbängende Anfchauung aus dem firchenbiltorifhen Material zu gewinnen“. 

5 Er jtellt einfach die wichtigſten Erſcheinungen nebeneinander. Die Stellung der Kirche 
unter den Schuß des Staates giebt ihm Anlaß zu einer eingebenden Erörterung der 
Vorteile und Nachteile des Staatskirchentums, was zum Beſten gebört, das er geichrieben, 
und ibm viele Angriffe, namentlih von dem Presbpterianer Dr. Haweis (gegen den 
Iſaak Milner fpäter jchrieb) zugezogen bat. Sebr ausführlih ift der arianifche Streit 

10 behandelt, wobei die Arianer übel wegkommen. — Iſt für die vier erften Jabrbunderte eine 
Periodeneinteilung nicht verjucht worden, fo ſcheint doch das fünfte als epochemachend 
bervortreten zu follen. Denn in diefem, wird gejagt, it eine neue Geiftesausgießung, 
befonders in Auguftin, zu gewahren. Um deſſen Perfon gruppiert fich das Meiite, was 
in diefem Jahrhundert zu berichten ift. Reiche Auszüge werden aus feinen Confessiones 

16 und der Civitas Dei gegeben, woran fich ein Überblid über feine anderen Werfe und 
eine furze Abhandlung über feine Theologie anfchließt. Auch der pelagianifche Streit 
wird ausführlich behandelt, aber die großen Konzilien find faum berührt. — Diefer zmeite 
Band iſt obne Frage am fleifigften und tüchtigiten bearbeitet. Der dritte Band umfaßt 
die acht Jahrhunderte vom fechiten bis zum dreizehnten. Dieſe Zeit nennt Milner „die 

20 dunkle Periode, in der faum noch die Umriffe der Kirche Chrifti zu feben find“. Das 
Jahr 727 macht einen Einjchnitt in diefe Periode, denn in demjelben fommt der Anti: 
chrift zur Neife. Von da an bis etwa 2000 n. Chr. berricht das Tier aus dem Ab— 
grund und meisfagen die zwei Zeugen 1260 Jahre. Die wahre Kirche ift (in jenen 
acht Jahrhunderten) nur noch in der Heidenmiffion und in einzelnen Perſonen, wie 

25 Anjelm, Bernhard von Glairvaur und in den Waldenfern zu finden. Mit befonderer 
Liebe verweilt der Verfafjer bei Bernhard, aus deſſen Schriften vieles mitgeteilt mird. 
Ausführlib iſt die Gefchichte der Waldenfer befchrieben und über die Grenzen des 
13. Jabrbunderts binaus bis zur Reformation fortgeführt. — Mit den Rorläufern der 
Neformation beichäftigt fih im Anſchluß an die Maldenjergeichichte der vierte Band, den 

so Iſaak Milner mit Zufägen und Verbeferungen aus feines Bruders Nachlaß beraus- 
gegeben bat. Hier finden Großtejte, Biſchof von Yincoln, und Thomas Bradwardina, 
Erzbifhof von Ganterburv, ihre Stelle; auch Weſſel, Savonarola und Thomas a Kempis. 
Am fleißigiten behandelt aber find MWichf und die Lollarden (fo weit dies bei den da— 
maligen fpärlichen Mitteln möglich war), Huß und die Huffiten. Die Gejchichte Yutbers 

85 und der deutjchen Reformation bis zum Reichstag zu Worms füllt den Reſt diejes 
Bandes, und die Fortſetzung diejer Gefchichte bis zum Reichstag in Augsburg den fünften, 
der faft ganz Iſaaks Werk ift. Nur die Umriffe und Grundgedanken zu diefer Geichichte 
rühren von Joſeph ber. Einen gründlicheren Kenner und begeifterteren Lobredner Yutbers 
als Iſaak gab es bis dahin in England nicht. Beide Brüder haben das Verdienſt, Die 

40 Bedeutung Yutbers und der deutjchen Reformation zum erftenmal bei ihren Yandsleuten 
zur Geltung gebracht zu haben. War es in jener Zeit gewöhnlich, die Reformation aus 
politifchen und anderen fetundären Gründen zu erflären, fo faben fie den Finger Gottes 
in jedem Schritt der Reformation, in Yutbers Perfon und Wert das Walten des 
bl. Geiſtes, der zunächit diefen Mann zu einer neuen Kreatur in Chriſto Jeſu um: 

45 geichaffen und fo zu einem auserwäblten Nüftzeug gemacht babe, um nad taufendjäbriger 
Verduntelung das große Prinzip der Nechtfertigung durch den Glauben mieder zur Gel- 
tung zu bringen. Und neidlos erfannten fie, daß die Reformation außerhalb Deutichlands 
aus dem von Luther ausftrömenden Lichte berzuleiten jet. 

Eine miljenjchaftlide Bedeutung wird man diefer Kirchengefchichte jo wenig zu— 
50 Schreiben wollen, als eine ſolche von ihren Verfafjern beabfichtigt war. Hiſtoriſche Kritik 

und Quellenforſchung it in dem Werke nicht zu juchen, obwohl anerfannt werden muß, 
daß bejonders bei ſonſt vernachläffigten Partien der Gejchichte häufig aus den Quellen 
geiböpft wird. Am meijten fünnte man — abgejeben von manchen Ungenauigkeiten be- 
jonders in den früberen Ausgaben — den zu Grunde gelegten einjeitigen Begriff der 

65 Kirchengefchichte anfechten, der nicht bloß wichtige Entwidelungsmomente der Gejchichte 
als unmejentlih auf die Seite fchiebt, fondern eine biftorische Entwidelung überhaupt gar 
nicht zuläßt. Doc genau genommen, wollten die Werfaffer nur chriftliche Yebensbilder in 
gejchichtlichen Nabmen geben. Und fo betrachtet, läßt fihb gegen Plan und Ausführung 
des Werkes nichts einwenden. Die damalige Zeit nahm eine feindliche Stellung gegen 

0 das Chrijtentum ein, jab von der Höhe der jelbitgenugjamen Aufklärung mitleidig auf 
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den Aberglauben früherer Jahrhunderte herab, die Geſchichte wurde häufig nadı ab- 
jtraften Theorien oder zu Parteizwecken konſtruiert. Da baben die Milmer der Kirche 
einen großen Dienjt damit geleiftet, daß fie die Kraft des Chriftentums in den großen 
Kirbenmännern und frommen Chriſten der Vorzeit nachwieſen und diejelben in jchlichter, 
aber lebendiger Erzäblung, jo wie fie waren, der Gegenwart zur Beihämung und Nach- 6 
abmung vorfübrten. Indem fie fo das hriftliche Yeben zur Darftellung brachten, haben 
fie eine Yüde in der Kirchengejchichte ausgefüllt und find einem vielfach gefühlten Be- 
dürfnis entgegengeflommen. Daber auch diefe Kirchengejchichte in England und Deutſch— 
land in weiten Kreifen mit großem Beifall aufgenommen worden tft. Yange blieb fie die 
einzige populäre Kirchengefchichte vom religiöfen Standpunkte aus, bis ein deutjcher Meifter 10 
in demjelben Geifte, aber nad einem wiljenjchaftlichen und umfafjenderen Plane den 
lirchengeſchichtlichen Stoff bearbeitete. C. Schoell Y. 

Miltiades. — Der unbekannte, kleinaſiatiſche, antimontaniſtiſche Schriftſteller, aus 
deſſen im Jahre 192 (193) verfaßten Werk Euſebius (h. e. V, 16f.) Auszüge mitgeteilt 
bat, citiert unter anderem eine montanijtiiche Schrift, welche gegen ein Syngramma „des ı6 
Bruders Miltiades“ gerichtet war. Das Thema diejes Syngramma jcheint der Say ges 
wejen zu fein, daß ein Prophet nicht in Ekſtaſe jprechen dürfe; mebr erfabren wir nicht; 
denn das, was auf h. e. V, 17, 1 folgt, it nicht aus der Schrift des Miltiades ge: 
nommen. Sn dem ſog. „Eleinen Labyrinth“ gegen die Artemoniten (Exzerpte bei Eujeb. 
h. e. V, 28) beruft ſich der römische Verfaſſer (Hippolyt?) auf Zeugen für die Gottheit 20 
Chriſti (v. 4) wie folgt: „Es find aber auch noch von einigen Brüdern Schriften vor: 
banden, die älter find als die Zeiten des Victor, welche dieje gegen die Heiden zur Ver: 
teidigung der Wahrheit und gegen die damaligen Häreften gejchrieben haben, nämlich von 
Juftinus, Miltiades, Tatianus, Clemens und mehreren anderen, in welchen allen Chriftus 
Gott genannt wird“ (Heoloyerrau 6 Kororös). Endlich, ebenfalls am Anfang des 3. Jahr: 26 
bunderts, bat der Gartbaginienfer Tertullian (adv. Valentin. 5), wo er von jeinen Bor: 
gängern in der — der Valentinianer und ihren instructissima volumina be: 
richtet, folgende aufgeführt: „ut Justinus, philosophus et martyr, ut Miltiades, 
ecclesiarum sophista, ut Irenaeus, omnium doctrinarum curiosissimus explo- 
rator, ut Proculus noster, virginis senectae et christianae eloquentiae digni- 30 
tas“. — Aus diefen Stellen läßt ſich entnehmen, daß Miltiades, ein chrifttanifierter Phi— 
lojopb wie Juſtin, ein Zeitgenoffe Tatians, waährſcheinlich Kleimafiat, fihb um 160 oder 
170 (man beachte, daß ihn ſowohl der römische Schriftjteller als Tertullian auf Juftin 
folgen läßt) durch verjchiedene Schriften ſowohl gegen die Heiden und Keger, als auch 
(im Beginn des montaniftiihen Streits) als Antimontanift in der ganzen Kirche einen 86 
Namen gemacht bat. Die eine Notiz, die uns der Unbefannte überliefert bat, Miltiades 
babe den Sat verteidigt, daß der Prophet nicht in der Ekjtafe fprechen dürfe, fichert dem 
M. ein bleibendes Andenken in der Kirchengeſchichte; denn, joviel wir willen, iſt Miltiades 
der erite, der in der Heidenkirche dieſen Sat aufgeftellt bat; noch Juſtin und Athenagoras 
dachten darüber anders. Miltiades muß aljo ganz vornehmlich zu den neuen Theologen 40 
gebört haben, welche den großen Umſchwung in den firchlichen Anſchauungen, wie der: 
jelbe durch den Ausgang des ſog. montaniftiichen Streites bezeichnet ijt, vollziehen balfen, 
und auch jeine chriſtologiſchen Sätze erjchienen dem jpäteren Gejchlecht gegenüber der dy— 
namiſtiſchen Anſchauung von dem MWalten Gottes in Jeſu noch wertvoll. Wenn Tertullian 
ibn „ecelesiarum sophista“ nennt, jo iſt dies feinesfalls lediglich gleih philosophus 4 
oder rhetor, oder joll nur den stilus elegantior bezeichnen; ift doch ſelbſt im Munde 
Lucians und Marc Aurels gopıorns ein übles Wort (j. Peregr. Prot. c. 13. 32, und 
Bernavs Abbandl. dazu [1879] ©. 109; M. Aurel, Meditat. I, 7, auch Tatian. Orat. 
12. 35. 40; Justin, Apol. I, 14; dagegen Rhode, D. griech. Noman ©. 293f.). Die 
Nachweiſungen, die Otto auf Grund älterer Unterjuchungen (Corp. Apol. VI, 137 sqq.; bo 
IX, 365sqq.) gegeben bat, verſchlagen nichts. Gewiß iſt zu feiner Zeit oogiorijc ein 
eigentlihes Schmähwort getvejen; aber im Munde eines Tertullian ſowohl wie in dem 
Lucians und Tatians (c.35), den Verächtern dejien, was damals Philoſophie war, bat es 
doch einen üblen Nebengejhmad, wenn auch trogdem Tertullian den Miltiades unter die „viri 
sanctitate et praestantia insignes“ einrechnet. Um der antimontaniſtiſchen Polemik 55 
des M. willen bat Tertullian den Ausdrud gewählt (j. den Gegenfag in den dem Pro— 
culus gejpendeten Prädikaten; auch das „ecclesiarum“ dort und das „noster“ bier iſt 
nicht zu überfeben) ; er jagt es ja ausdrüdlidh (adv. Marc. IV, 20), daß über die El- 
ſtaſe zwijchen Pſychikern und Montanijten gejtritten werde. Die Polemik gegen das Bud) 
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des Miltiades, welche Heinaftatifche Montaniften begannen, wird er in feiner großen Schrift 
de ecstasi fortgefeßt haben, in twelcher er ſich auch mit kleinaſiatiſchen Theologen nad) 
dem uns aufbehaltenen ‚Fragment auseinandergejegt bat. Euſebius (h. e. V, 17, 5) it 
der leßte, der von Miltiades berichtet (er bat Bücher von ihm in Händen gebabt): „M. 

5 hat uns auch noch andere Dentmäler feines Fleißes eol ra Yeia Adyıa binterlaffen, 
jofern er ſowohl an die Griechen als an Juden Schriften verfaßte und jeder der beiden 
Anſchauungen eigens in zwei Büchern begegnete. Dazu bat er auch eine Apologie roös 
roðc #00lUxoVS Agyovras für die Philoſophie, zu welcher er fih bekannte (ſ. zu 
diefem Ausdrud Tatıan e.31. 35; Melito bei Euseb. h. e. IV, 26, 7 ete.), verfaßt“. 

10 Unter den doyovres find nicht mit Valeſius die Provinzial-Statthalter, fondern mit Otto 
(l. e. IX, 367 sq.) die Kaiſer zu veriteben, d. b. alfo entweder Pius und Marc Aurel 
oder diefer und Lucius Verus (get. 170) oder — doch unwahrſcheinlich — M. Aurel 
und Commodus. Die Schrift mit der ſyriſchen pſeudomelitoniſchen Apologie zu identi- 
fizieren (Seeberg i. d. Forſch. Zahns V, ©. 237 ff.) ift durch den Charakter dieſer Apo- 

16 logie ausgeichloffen, jo nabe der Schreibfehler „Melito” für „Miltiades“ liegt und ob— 
gleih der Ausdruck „Philoſoph“ ſehr wohl zu Miltiades paßt. Die Schriften, die noch 
zu Eufebius Zeiten vorhanden waren, find verloren gegangen; wir erfahren nicht, daß 
jemand nad Eufebius fie eingejeben bat. Hieron. de vir. ill. 39 und ep.ad Magnum 
70 (84) fommt nicht in Betradt. Miltiades war wie Melito, jein Zeitgenoffe, Apologet 

20 und Polemiker zugleib. Daß er in einer befonderen Schrift, die Eufebius nicht gefannt 
hat, die Gnoftifer (Walentinianer) widerlegt bat, iſt ſehr wahrſcheinlich. Schließlich ſei 
erwähnt, daß in dem Murator. Fragment ein undeutliher Name vorfommt, in welchem 
einen „Miltiades“ zu erfennen nabe liegt, und daß Richardſon die Hypotheſe angekündigt 
bat, in der — Litteratur ſeien vier Werke des Miltiades benutzt. 

26 Adolf Harnad. 

Miltiades Bapft j. d. A. Melchiades Bd XII ©. 548. 

Milton, John, geit. 1674. — Litteratur: M.s Werke in Poeſie und Proja in 
vielen englifhen Ausgaben, die doctrina christiana auch Braunſchg. 1827. Die widtigjten 
poetiihen Werte überj. von Schumann (Stuttg. Cotta), Zachariae (Stuttg. Speemann), Bürde 

so (Biblioth. d. Gefamtlitt. des Auslands) und ganz bei. Böttcher (Leipz. Reclam). Einige pro: 
faijche überj. von Bernhardy (Leipz. Koſchny 1877), Auszüge von Weber. Seine pädagogis 
hen j. 3. DB. Meyer, M.s püdagog. Schr. und Aeußerungen (Langenfalza, Beyer, 1890) 
und D. Joſ. Reber, M.s of education, engl. und deutſch mit Einleitung u. Erklär. (Aſchaffen— 
burg, Krebs 1893). 

35 Zur Biographie: Engl. Hauptw. Maffon, The Life of J. M. (Cambr. von 1859 an), 
außerdem Knigtley, Macaulay, Fletcher 2c. In Deutichland: R. Pauli, Auffäpe j. engl. Geſch. 
Leipz. 1869, S.348; 9. v. Treitichke, Hiftor. umd polit. Aufi., Lpz. 1865, I, S. 69 Liebert, 
J. M., Hamb. 1860; D. G. Weber, Zur Geſch. d. Reform. Zeitalterd, Lpz. 1874, ©. 398; 
Wülter, Geſch. d. Engl. Litter., Leipz. u. Wien 1896. Hauptw.: A. Stern, J. M. und jeine 

10 Zeit, Lpz. 1877/79; 3. M.s Theologie, der Unterz. in THStK 1879, ©. 705. 

John Milton ift zu Yondon den 9. Dezember 1608 geboren und dafelbit den 8: No- 
vember 1674 geftorben. Sein Vater, John Milton, Notar, einer ftreng katholiſchen, ur: 
fprünglich vielleicht adeligen Familie von Orfordfbire entjtammend, war in feiner Jugend 
nad Yondon ausgewandert und zum Proteftantismus übergetreten. In feinem purttanifch 

45 jtrengen, doch auch den Küniten, befonders der Muſik offenſtehenden Haufe wuchs der 
zarte, frübreife Knabe mit einer älteren Schweiter (nachher verebelichten Philips) und 
einem jüngeren Bruder (Gbriftof, der, fpäter Notar und rovaliftifch gefinnt, unter König 
Jakob II. fogar zum Katbolicismus übergetreten fein joll) unter der Pflege einer treff- 
liben Mutter heran. Den eriten Unterricht erbielt M. durch Hauslebrer (darunter der 

50 jpäter befannt gewordene presbyterianiſche Geiftlihe Thomas Young). Nachdem er unter 
‚Führung von Alerander Gill, Vater und Sohn, mit letterem befreundet, die St. Pauls: 
ichule in London bejucht und dort fchon in anbaltendem, auch nächtlichem Studium, den 
Grund zu feiner ausgebreiteten, gründliden Kenntnis des Hafftichen Altertums, aber auch 
zu feiner fpäteren Erblindung gelegt batte, wurde er am 12. Februar 1625 Mitglied des 

65 Christ-college in Cambridge. Obgleich wenig von der berrichenden Yebrart befriedigt 
und dadurch einmal in einen ernitlicheren Konflitt gebracht, der eine kurze Verbannung 
(rustieation) zur Folge hatte, vollendete er bier doch feine Studien und wurde 1632 
magister artium. Seine erjten poetifchen Verfuche und die jeinen Proſa-Werken ein- 
verleibten prolusiones oratoriae aus diejer ‘Periode zeigen ſchon den hohen fittlichen 
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Ernjt, die warme, innige Frömmigkeit, den freien, unbeugfamen Sinn, der, von der Wahr: 
beit erfüllt, nie nach den Menjchen fragt, jondern fich ſtets nur vor Gottes Angeficht ge: 
ſtellt füblt, wie ihn M. fein ganzes Yeben bindurd, ſich ſelbſt ftets treu, feſtgehalten bat. 
Dabei ift jein Geiſt der Scholajtit und ibrem Formelkram abgeneigt und, der Anregung 
Bacos folgend, mebr zur Natur: und Gejchichtsbetrachtung geneigt. Unter den Philo— 5 
jopben iſt Plato ſein Yıebling. — Urjprünglic zum geiftlihen Amt bejtimmt, fann er 
ſich nicht dazu entichliegen, ein ſolches anzutreten (ſ. Yaud und deſſen Bejtrebungen). 
Ich zog ein tadellojes Schweigen dem bl. Amt des Nedens vor, das nur durch Anecht- 
ſchaft und einen faljchen Eid erfauft werden konnte”. Auch jein Vater drängte nicht, 
iondern gewährte ibm auf feinem Yandgute Horton bei Yondon eine jechsjährige Ferienzeit, 
die mit eifrigen Studien, bejonders auch der neueren Sprachen und Yitteraturen, der Ge— 
ſchichte und Mathematik, mit den Freuden des Yandlebens und der Mufit ausgefüllt 
wurde. Hier entitanden die eriten bedeutenderen poetiſchen Arbeiten, ganz beſonders 
l’Allegro und il Penseroso, die Arfadier, Comus, Lycidas ꝛc., die zwar noch von fremden 
Vorbildern abhängig find, aber überall den ftreng fittlihen Geift der Puritaner atmen. 
Vom Frühjahre 1638 bis Mitte 1639 fällt eine Studienreife durch Frankreich nach Italien 
mit längerem Aufentbalt in Florenz, Nom, Neapel, Genf. Unter den bedeutenden Män— 
nern, mit denen er in perjönliche Berührung trat, waren Grotius, Galilei, Holitenius, 
Kardinal Barberini, Manjo, Neben den Triumpben, die ibm jein Dichtergenius brachte, 
brachte ibm zugleich feine freimütige Ausſprache über religiöfe Dinge einige Gefahr. Zu: 20 
rüdgefebrt, ließ er ſich in Yondon nieder, wo er fich, erfüllt von weitgehenden dichterifchen 
Entwürfen, neuen Studien und der Erziebung und dem Unterricht — beiden Neffen 
und anderer junger Leute widmete. Die Streitigkeiten der Episkopaliſten und Presbyte— 
rianer veranlaßten ibn, 1641 und 42 in einer Reihe von Schriften (Über Reformation 
in England, das Prälaten-Bifchoftum, das Weſen des Kirchenregiments, Bemerkungen auf 
die Verteidigung des Nemonftranten gegen Smectummus, Apologie für Smectymnus) die 
Anfprüce der erjteren auf Grund der Ausfprüce der bl. Schrift und der Thatjachen der 
Geibichte zu unterfuchen. Die Presbyterianer find ibm bier mehr die unterdrüdte Partei, 
bei der er die gejunderen Ideen über das Kirchenregiment findet, als bei den verbaften 
Gegnern, die ibre Macht nicht zur ‚Förderung des Neiches Gottes angewendet, die ich 30 
vielmehr durch ibren Grundſatz no bishop no king ganz in den Dienjt des königlichen 
Abjolutismus begeben und dadurch, ſowie durch ihre Betonung der Geremonien, den drin: 
genden Verdacht, den Katholicismus zurüdfübren zu wollen, auf fich geladen hatten, Mit 
einer überlegenen Beredjamfeit, einer genauen Kenntnis des firchlichen Altertums, ver: 
bunden mit einer umfichtigen Kritif, aber auch mit oft beifendem Spott und allen zu 35 
jener Zeit in folchen Streitigkeiten üblichen Derbbeiten, gebt er jeinen Gegnern zu Yeibe, 
Dabei tritt dem Leſer überall das Pathos des von feiner Sache ganz erfüllten und mit 
der ganzen Perſon dafür eintretenden Verfaſſers wohltbuend entgegen und macht das Auf: 
ſehen begreiflich, das diefe wie die fpäteren Streitjchriften Miltons erregten. — 1643 von 
einer Erbolungsreife mit Mary, der Tochter eines ropaliftiichen Friedensrichters Powell do 
in Erfordibire, verheiratet zurüdgefebrt, mußte er fchon nach viertwöchentlicher Ehe die Er- 
tabrung machen, daß feine lebensluftige rau, der es in dem Haufe des Gelehrten zu 
enge geworden war, von einem Bejuche bei ihren Eltern, troß twiederbolter Aufforderung, 
met mehr zurüdfehrte. Das veranlaßte M., ibr einfach einen Scheidebrief zuzufchiden 
und in mehreren, zum Teil umfangreihen Schriften (die Yebre und Übung der Ebeichei: 45 
dung, das Urteil M. Bußers über die Ebeicheidung, Tetracbordon und Golafterion) in 
den Jahren 1644 und 1645 das englifche Eberecht anzugreifen, das mie das Kirchen: 
tgiment im weſentlichen unverändert aus der fatbolifchen Kirche beibehalten worden war 
umd die Scheidung bloß im Falle des Ehebruchs zugab. Obne bier, wie er es auch ſchon 
in Bezug auf das Kirchenregiment gethan batte, mit pofitiven für den Juriften und Bolis 50 
tiler brauchbaren Vorſchlägen bervorzutreten, beſchränkte ſich M. auf den Nachweis, daß 
nad der Schrift die Scheidung auch dann erlaubt ſei, wenn zwei Gharaftere durchaus 
nit zufammenpaßten, zumal wenn ibre Ehe kinderlos jei. Der Grundfat, von dem er 
ausging, war der, daß der Endzweck der Ehe die ebeliche Yiebe fei, von der er ein hohes 
und reines Bild entwirft, nicht aber das Ehebett. Die Ordnung der Sache bei den übrigen 55 
tformierten Kirchen und unter den Neformatoren ganz befonders die Autorität des in 
England befannten und angefebenen Butzer müſſen ihm feine Anfichten ſtützen belfen, mit 
denen er jedoch nur erreichte, daß ſich die Presbyterianer einmütig gegen ihn mandten 
und daß man die Vertreter einer leichtfertigen Scheidung Miltoniften nannte. — Aus 
dem Verkehr mit Hartlib und Commenius entjtand 1644 M.s kurze Schrift über Er: 00 

. 0 

— 

— 5 
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ziehung, die den engliſchen Univerfitäten gegenüber für eine Reform des Unterrichtsweſens 
eintrat. In demfelben Jahre veröffentlichte er jeine berühmte Areopagitica, eine Rede 
über die Freibeit der Preſſe. — Konnte vorber für den tiefer Blidenden ſchon fein Zweifel 
über die konſequent independentiſche Geſinnung M.s fein (die Darftellung, als ob er von 

5 den Presbyterianern zu den ndependenten „übergegangen“ jei, fünnen wir nicht teilen. 
Seine ganze Geiftesrihtung war von vornherein independent), jo mußte jeder Zmeifel 
weichen, als er den jein Vaterland beivegenden großen politifchen Fragen näber trat und, 
nachdem er 1649 durch feine Schrift: „Die Stellung der Könige und Obrigfeit“ den 
Satz verfochten hatte, daß diejenigen, die im Beſitze der Macht ſind, das Recht haben, 

10 pflichtvergeſſene Könige ur Rechenſchaft zu ziehen, als Lateinſekretär (Selretär für fremde 
Spraden) am 15. März 1549 in den Dienjt des Staatsrats trat. In diejer Stellung 
veröffentlichte er nicht nur feine gewaltigen Streitjchriften zur Verteidigung der Hinrich 
tung des Königs, 1649 jeinen Eikonoklastes gegen die Schrift Eikon basilike, 1651 
jeine defensio pro populo anglicano gegen Claudius Salmafius in Yeiden, und 1654 

15 jeine defensio seeunda und defensio pro se (leßtere perfünlich gegen Al. Morus und 
durch einen von M. zäb feitgebaltenen Jrrtum hervorgerufen), jondern er war auch der 
Verfafler des größten Teils jener Noten, mit denen Cromwells kraftvolle Regierung, von 
ibm als Notwendigkeit erkannt, die Rechte des englifchen Volkes wahrte und ſich an allen 
Orten der protejtantifchen \nterefjen annahm. — Schon früb an Schwäche der Augen 

20 leidend, hatte M. die Gegenjchrift gegen Salmafius das Augenlicht gekoſtet. Seine Feinde 
ſahen darin eine Strafe Gottes. Er ertrug es mit wunderbarer Geduld und Ergebung. 
Sein Amt bebielt er, von Gebilfen unterjtügt, bis zum Ende der Republif. Obwohl er 
bis zulegt für deren Intereſſen gegen die Neftauration aufgetreten war (Brief an Mont, 
Bemerkungen über Griffitbs Predigt 2c.), wurde er doc, mahrjcheinlih auf Fürfprache 

25 einflußreicher Freunde, nach einer kurzen Haft von der Amnejtie nicht ausgeichlofien und 
lebte von da an ftill und zurüdgezogen, doc vielfah von Freunden und bedeutenden 
Fremden bejucht, heiter und geiprächig im Verkehr, fih an Geſang und Orgelfpiel er: 
freuend, den Tag mit dem Studium der bl. Schrift beginnend, feinen dichterifhen und 
wiſſenſchaftlichen Arbeiten. In diefer Zeit vollendete er fein verlorenes Paradies, dieſen 

30 Troſt über den Zufammenfturz aller jeiner Ideale (vollendet 1665, herausgeg. 1667). 
Die Bemerkung eines jüngeren Freundes, des Quäkers Th. Ellwood, ob er denn bloß von 
dem verlorenen Paradieſe zu ſingen habe, veranlaßte ihn, ſein wiedergewonnenes Para— 
dies abzufaſſen, eine Umbdichtung der Verfuchungsgefcrichte, ibm bejonders lieb, dob an 
dichterifchem Wert jenem eriten Werke nicht gleih. Alle bitteren Erfahrungen der Re: 

35 jtaurationszeit, das Gefühl der äußeren Hilflofigfeit bei dem Bewußtſein ungebrocdener 
innerer Kraft Klingen in feinem 1671 erjchienenen, der antifen Tragödie nachgebildeten 
Simson agonistes wieder. — Abgeſehen von anderen wifjenichaftlichen Arbeiten dieſer 
Periode, einer quellenmäßigen Geſchichte Englands (in deren 3. Bd zu Anfang er ſich 
über die Urjachen des Mißlingens der Nevolution ausipricht), einer lateinischen Gram— 

40 matik und umfafjender lexikaliſcher Arbeiten für einen Thesaurus ling. lat., der Heraus- 
gabe der Logik und des Yebens des Ramus, einer Beſchreibung Rußlands x. zeitigte die— 
jelbe die reifjten Früchte feiner Theologie. Die 1659 veröffentlichten furzen, aber gebalt- 
reihen Schriften über jtaatlihe Gewalt in kirchlichen Dingen und über die beten Mittel, 
die Mietlinge von der Kirche fern zu balten, treten in der Meife von Roger Williams 

45 für eine jtrenge Scheidung der staatlichen und firchlichen Intereſſen ein. In jener Schrift 
weift er die Verwerflichkeit jedes Zwanges in kirchlichen Dingen na, in dieſer tritt er 
für die volle Freiwilligkeit im Verhältnis von Getftlihen und Gemeinden ein. Auf 
demjelben Standpunkt jtebt die 1673 gedrudte Schrift über die wahre Religion. Wer 
fih, ohne blindlings anderen zu folgen, allein an Gottes Wort hält, bat die wahre 

so Religion. Mer fie nicht aus der Schrift nimmt, ijt ein Häretiker, wer den Lehrer 
böber hält als den Glauben, ein Schismatiter. Jeder Protejtant bat daher Duldung zu 
beanfpruchen; nicht jo der Katbolif, deſſen Religion eine andere Art Götzendienſt und ein 
Vorwand zur Erlangung weltlicher Gewalt .“ M.s Eigenart zeigt am beſten feine offenbar 
nad) jeinem Tode als itaatsgefährlich und irchenſchänderiſch mit Beſchlag belegte und erjt 

55 1823 wieder aufgefundene doetrina christiana. Sein Hlaubensbegriff iſt ein durchaus 
fubjektiver und individueller. Er erwächſt aus der bl. Schrift dur die hinzukommende 
Erleuchtung durch den bl. Geiſt. Er it nicht an menjchliche Traditionen gebunden und 
jtebt ihnen ſo frei gegenüber, wie M. ſein Leben hindurch den übrigen Gebilden der Ge— 
ſchichte in Staat und Kirche gegenübergeſtanden hat. Es iſt daher nicht zu verwundern, 

co daß M. in Bezug auf die Trinität, die Homouſie Chriſti, die Perfönlichkeit des hl. Beiftes, 
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die Prädejtination, Schöpfung der Welt 2c., ebenfo feine eigenen Wege gebt, die ibn oft, 
ibeinbar wenigjtens, mit den Unitariern, Arianern, Arminianern u. a. zufammenfübren, wie 
er in Bezug auf minder Wichtiges, wie 3.8. Die Yehre von der Ehe und ihrer Yöfung, der 
Kindertaufe, Sabbatbfeier zc. feine Nüdficht auf die rezipierten Anfichten nimmt. Es ift 
ihm dabei nit um Abfaffung einer im modernen Sinn wiſſenſchaftlichen Glaubenslebre 5 
und eine erfenntnismäßige Durchdringung des Stoffes zu tbun, jondern nur um die Dar: 
ftellung der deutlichen und für jedermann faßlichen Schriftlebre. Schwierigkeiten des Schrift: 
worts werden dabei nicht nur durch eine jorgfältige Kritif des Textes, jondern auch durd 
eine oft überrafchende und kühne, oft auch fopbiftische Exegeſe zu beben geſucht. Hilft fie 
nicht zu voller Klarheit, jo begnügt ſich M. damit, nicht mebr wiljen zu wollen, als Gott 10 
u offenbaren für gut befunden bat. In feiner Abneigung gegen die Scholajtif, in der 
itreng bibliſchen und doch freifinnigen Gläubigkeit, in der religiöfen Wärme und Innig— 
fait, die ſich der firchlichen Autorität gegenüberftellt, die, ftreng gegen fich felbit, es doch 
verftebt, weitberzig und duldfam gegen die Überzeugungen anderer zu fein, in der Ber: 
bindung der religiöfen und fittlichen Jnterefien, der Glaubens: und der Sittenlebre, ift ı5 
M. ganz entfchieden ein Vorbote und Prophet der neuen Zeit. Er iſt —— 
Individualiſt und Idealiſt. Darin liegt ſeine Größe und ſeine Schwäche. Darin iſt er 
typiſch für Die Periode der Revolution, der er feine beſten Kräfte gewidmet, ja ſich ſelbſt 
geopfert bat. — Bon feinem Leben jet noch bemerkt, daß er Mary Powell, als fie nad 
längerer Trennung ihn darum bat, verzieb, daß er nach ihrem 1652 erfolgten Tode Ende 20 
1656 in eine zweite, glüdliche aber kurze Ebe mit Katharina Woodftod trat und auf 
Trängen feiner Freunde 1663 im eine dritte mit Elifabetb Minfhul. Seine Kinder, drei 
Töchter erjter Ebe (ein Sohn Johann war früb gejtorben), gaben ibm mancen Anlaß 
zur Beichwerde. Gichtleiden führten feinen Tod berbei. R. Eibach. 

Minäer ſ. d. A. Arabien Bd I ©. 766, ff. 25 

Minden, Bistum. — H. U. Erhard, Regesta hist. Westfaliae, acc, cod. diplom. 
Im II, Münfter 1847 u. 1851 (Urft. bis 1200); Weitfal. UB. Bd VI bearbeitet von 
9. Hoogeweg, Münſter 1898 (Urkt. v. 1201— 1300); Series episc. Mind. MG SS XII, 
S. 289; Nettberg, KG. Deutichl.s, Bd II, 1848 ©. 446; A. Haud, KG. Deutfchl.s, Bd II, 
2, Aufl., 1900 ©. 390; 2. U. T. Holſcher, Beichreibung des vormaligen Bistums Minden 30 
nad ſ. Grenzen, Arhidiatonaten, Gauen und alten Gerichten, Münjter 1877; Eubel, Hierar- 
chia cathol. med. aevi, 2 Bde, Miünfter 1808 u. 1901. 

Tas Bistum Minden gebört zu den ſchon im 8. Jahrhundert organifierten ſäch— 
ſiſchen Bistümern. Denn jein erfter Biſchof Hercumbert oder Ercambert iſt aller Wahr: 
ibeinlichfeit nach identisch mit dem Ercanperachtes episcopus, der unter Abt Baugulf 35 
79-802 eine Fuldiſche Urkunde, die wabricheinlib in das Jahr 796 gebört, unter: 
xichnete (Dronte, e. d. Fuld. ©. 76 Wr. 132f.; vgl. Trad. Fuld. ©. 97 e. 41, 31: 
Erkanbertus eps de saxonia). Wielleiht war er urfprünglib Mönch in Fulda, 
wurde dann Leiter der fuldifchen Miffion in Sachen und trat jchließlih als Biſchof 
an die Spite der nmeugegründeten Mindener Diöcefe. Sie lag im Lande der Engern, 40 
auf beiden Seiten der Weſer; die Dit: und Weſtgrenze fielen mit der Stammesgrenze 
gegen die Dft: und Weſtfalen zuſammen; die Südgrenze bildete eine Yinie, die wenig 
nordlih von Herford begann und im Norden von Korvep die Weſer überjchritt. Im 
Norden lief die Grenze links der Mefer auf der Waſſerſcheide zwifchen den füdtwärts zur 
Aue und nordwärts zur Weſer fliegenden Bächen, rechts der Weſer reichte das Bistum 45 
Öremen in einem jchmalen Streifen bedeutend weiter am Strom nad Süden, während 
nah Nordoften bin die Diöcefe Minden ſich bis zur Lüneburger Heide erftredte. Seit der 
Errihtung des Kölner Erzbistums gehörte das Bistum Minden zu diefem. 
Biſchöfe: Hereumbert, Haduwart, gejt. 853, Thiadrich — 880, Wulfar ge— 
fallen 886, Drogo 887—902, Adalbert geſt. 905, Bernhar geſt. 913, Liuthar geit. 9272, oo 
Üvergis geit. 950, Helmward geft. 958, Yantward geſt. 969, Milo geit. 996, Namtvard 
geit. 1002, Thiedrich get. 1022, Sigibert geit. 1036, Brun 1037—1055, Egilbert get. 
1080, Wolemar ermordet 1095, Udalrich geit. 1097, Widelo geſt. 1120, Sigeward geit. 
1140, Heinrich 11401153, Wernber 1153—1170, Anno v. Blanfenburg geft. 1185, 
Ihietmar 1185— 1206, Heinrih 1206—1209, Konrad v. Diepholz; 1209-1236, Wil: 55 
belm 1237 oder 1238—1242, Johann v. Diepholz 1212—1253, Wedelind von Hova 
1255—1261, Kuno v. Diepholz 1261—1266, Otto v. Stendal 1267-1275, Volcwin 
v. Schtwalenberg 1275—1293, Konrad v. Wardenberg 1293—1295, Ludolf v. Nostorf 
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1295— 1304, Gottfried v. Waldeck 1304— 1324, Ludwig v. Braunjchtweig 1324—1346, 
Gerhard v. Scauenburg 1347—1353, Dietrih Kagelwit 1353—1361, Gerbard 
v. Schauenburg 1362—1366, Dtto v. Wettin 1368, Wedekind v. d. Berge 1369— 1398, 
Markward v. Nanded 1398, Wilhelm v. Büjchen 1398— 1402, Dito dv. Rietberg 1403 

5 bis 1406, Wulbrand von Hallermunde 1407—1436, Alber v. Hoya 1437— 1473, Hein: 
rich v. Schauenburg 1473—1508, Franz v. Braunſchweig 1508— 1529. Haud. 

Minimen ſ. d. A. Franz von Paula Bd VI ©. 223. 

Minoriten ſ. d. A. Franz von Aſſiſi Bd VI ©. 197. 

Minneins Felix, Marcus, Advokat in Rom im 2. Jabrbundert nach Chrifti Geb. — 
10 Ritteratur: J. Leben des Minucius. 1. Quellen: Lactantius, Div. inst. I 11, 55; 

V 1, 22. SHieronymus, De vir. illustr. cap. 58; ep. 83 ad Magnum ed. Ben. IV 2 p.656; 
ep. 35 ad Heliod. Nepot. ed. Ben. IV 2 p.271; ep. 30 apol. ad Pamm. pro libr. 
adv. Jovin. ed. Ben. IV 2 p. 236; comment. in Isaiam prophetam VIII praef. Euche— 
rius, Ad Valerianum ed. Desid. Erasmus Basil. 1531 p. 301. — 2. Ueber die Lebenszeit 

15 des Min. Fel. und die Abfafjungszeit des Octavius handeln: Franz Balduin, Dissertatio de 
Minucio Felice, Heidelberg 1560; Joh. Dan. ab Hoven, Epistula ad Gerhardum Meermann 
de aetate, dignitate et patria Min. Fel. Camp. 1762, 4° (abgedrudt in Lindnerö Ausg. II, 
Zangenjalza 1773 S. 261—319); H. Meier, Commentatio de Min. Fel., Züridy 1824; Soulet, 
Essai sur l’Octavius de Min. Fel., Straßburg 1867 ; E. Rören, Minuciana, 2 Progr., I Bed— 

% burg 1859, II Brilon 1877; 9. Faber, De Min. Fel. commentatio, Nordhaujen 1872; 
P. Félice, Etude sur l’Octavius de Min. Fel., Blois 1880; Viltor Schulze, Die Ab: 
fafjungszeit der Apologie Octavius des M. Min. Fel. in JprTh VII (1881) S. 485—506; 
Rich. Kühn, Der DOctavius des Minucius Felix, Diſſ., Leipzig 1882; Schwenke, Ueber die gi 
des Minucius Felir in IprTh IX 2 (1883) ©. 263— 294; Friedr. Wilhelm, De Minucii Fe- 

25 lieis Octavio, Breslau 1587; E. Kurz, Ueber den Octavius des Min. Fel., Progr., Burgdorf 
1888; Schanz, Die Abjafjungszeit des Octavius des Minucius Felix, in Rhein. Muf. 1895 
I ©. 114—137; 9. Boenig, M. Min. Fel. ein Beitrag zur Geſchichte der altchrijtl. Litteratur, 
Progr., Königsberg Pr. 1897; €. Norden, De Min. Fel. aetate et genere dicendi, Greifs- 
wald 1897. — 3. Einzelfragen: N. Ebert, Tertullians Verhältnis zu Min. Fel. in Ab— 

80 handl. d. ſächſ. Akademie d. Wiſſenſch. V (1868) S. 321—386 (vgl. Geſch. d. Litteratur des 
Mittelalters I 1874 ©. 24 f.; Behr, Der Octavius des Min. Fel.im Verhältnis zu Ciceros Büchern 
de natura deorum, Gera 1870; Th. Keim, Celſus' dändns Adyos über. u. erläutert, Zürich 1873, 
S. 151—168; 9. Defjau, Ueber einige Infchriften aus Cirta, Hermes XV (1880) ©. 471—474; 
G. Löſche, Min. Fel. in ſ. Verhältnis zu Athenagoras in IorTh IV (1882) ©. 168—178; 

85 Ned, Min. el. und Tertullian, THOS 1886 Nr. 1; M. L. Mafjebieau, L’apologetique de 
Tertullien et l’Octavius de Min. Fel. in Revue de l’histoire des r&ligions XV 1887, 
&. 316-346. — II. Ausgaben. (Ueber die Handichriften jiehe bei. Arnobius ed. A. Neiffer: 
ſcheid, Vindobonae 1875 p. VII—XIIL) 1. Als 8. Buch des Arnobius: Yaujtus Sa- 
bäus, Rom 1543; Sigismund Gelenius, Baſel 1546; Defiderius Erasmus, Bajel 1560. 

42. Selbitjtändig: Franziscus Balduinus, Heidelberg 1560; Fulvius Urfinus, Rom 1583; 
Sohannes Wowerus, Hamburg 1603; Gebhard Elmenhorjt, I Hannover 1603, II Hamburg 
1612; Dejiderius Heraldus, Paris 1605. 1613; Nicolaus Rigaltius, Paris 1643; Jacob Ouze— 
lius, Leyden 1652; Chrijtophorus Cellarius, Halle u. Magdeburg 1699; Jo. Davifius, ICanta- 
brig. 1707, II Glasguae 1750; Jac. Gronovius, Leyden 1709; D. M. Poleti, Venedig 1756; 

45 Io. Gottlieb Lindner, Langenjalza I 1760; II 1773; Io. B. Prifeszty, Tyrnaviae 1764; 
Andreas Gallandi (Bibl. vet. patr. vol. II), Venedig 1766; Ed. de Muralt, Zürih 1836; 
Joh. Heinr. Bernd. Yuebtert, — —— Migne (Patrolog. curs. vol. III), Paris 1844; 
Dehler in Bibliotheca patr. eccles. Lat. selecta cur. Gersdorf, vol. XIII, Lips. 1847; Holden, 
London 1853; 9. B. Rayſer (in us. schol.), Paderborn 1863; E. Halm (Corp. script. ec- 

60 cles. lat. vol. II,) rec. et comm. ceritico instr., Wien 1867; 9. Hurter (Patr. sanct. opuscul. 
sel. vol. XV), Innöbrud 1871; 3. 3. Corneliffen, Leyden 1882; F. Leonhard, Namur 1883; 
E. Büährens, Leipzig 1886; H. Boenig, Xeipzig 1903; E. Norden (in Vorbereitung). — 
3. Ueberſetzungen: a) deutih: 3. ©. Appel 1735; 3. P. Holländer, Frankfurt 1752; 
Magnus Gottfried Lichtwer, Berlin 1763; 3. ©. Rußwurm, Hamburg 1824; Joh. Heinr. 

665 Bernd. Lüblert, Leipzig 1836; ©. Alleder, Trier 1865; Alois Bieringer, Kempten 1871 
(in Bibliothef der SKirchenväter von Fr. X. Neithmayr, Kempten 1869 ff.); B. Dombart, 
2. Ausg., Erlangen 1881; 9. Hagen, Bern 1890; b. franzöſiſch: Guill. du Mas, Paris 
1637; Niclas Perrot d’Ablancourt, Paris 1646; Pt. du Nyer, Paris 1663; Pericaud l’aine, 

Lyon 1825; e) englifch: Rich. James, Oxford 1636; Lorain, London 1682; Combe, Lon: 
so don 1703; William Reeves, London 1709 u. 1716; D. al (Lord Hailes), —— 

1781; d) italieniſch: Poleti 1756; e) holländijh: J. M. U. Elſevir, Amſterdam 1699; 
M. Gorgonus, Bliefing. 1712. — II. Schriften zur Kritik und Erklärung: Job. 



Minucius 83 

Meurſius, H ritus Minucianus, Losduni 1598; Wopkens, Animadversaria critica in Min. 
Fel., Amstelod. 1737; $eumann, Emendationes in Min. Fel. (miscellan. Lips. nov. V (1747) 
p. 476-503, VII (1749) p. 247—272, 421—478, VII (1751) p. 115—134, 454—479; 
3. €. Bremer, Epistola critica super aliquot Minucii locis, Ouedlindurg 1780; ©. F. Stieber, 
Öbservationes nonnullae criticae in quaedam Virgilii et Minucii loca, Progr., Onolsbaci 6 
1791; Dombart, zu Min. el. in Jahrbb. f. klaſſ. Phil. Bd 99 (1869) ©. 393—437 u. BL. 
f. d. bayr. Gymn. IX (1873) ©.285—300; 3. Maehly, Krit. Beitr. zu Min. el. in Jahrbb. 
f. Hafl. Phil. Bd 99 (1869), S. 422-437; Bährens, Lectiones latinae, Diſſ, Bonn 1870, 
©. 2-31; 3. 3. Cormnelifjen, Annotiunculae criticae, Daventriae 1871; Synnerberg, Ob- 
servationes criticae in Min, Fel. Octav., Helſingfors 1888; Kronenberg, Minuciana sive 10 
annotationes criticae in Min. Fel. Octav., Lugd. Bat. 1889; Joh. Vahlen, De M. Min. Fel. 
Oectav. disputatio, Berol. 1894. — IV. Unterjuhungen über die Sprade bes Mi: 
nucius Felix: Theiffen, De genere dicendi M. Min. Fel., Diſſ., Köln 1884; Geiller, De 
sermone Minuciano, Brogr., Augsburg 1893; Bloß, Der Spradigebrauh des Min. Fel., 
Progr., Borna 1894; €. Wölfflin, Min. Fel., ein Beitrag zur Kenntnis des afrikaniſchen 16 
Sateins, im Arhiv für lateinische Grammatik und Leritographie VII ©. 467—485. — Eine 
—— Bibliographie des Min. Fel. iſt erſchienen in: Le Muscée Belge XVI (1892) 
NT. u. > 

Über die Lebensverhältniffe des Markus Minucius Felix läßt ſich aus den wenigen 
noch vorbandenen Zeugniffen bei Yactantius, Hieronymus und Euchertus nicht mebr ent= 20 
nebmen, als daß Minucius in Nom gelebt, dort ein angejebener und geachteter Zach: 
twalter — auch nach jeinem Übertritt zum Ghriftentum — geweſen und ebenda fchriftitelle: 
riſch thätig geweſen ift. Er war ein Mann von einer gediegenen philoſophiſchen Bildung, 
belejen in den poetischen Werken der Griechen und Römer, vor allem aber ein gründlicher 
Kenner Giceros, deſſen Darjtellungsweife er fih zum Vorbild genommen und mit Gejchid 25 
nachgebildet bat. Doch iſt fein Stil durd eine Menge bejonderer Verbältniffe bedingt 
und geitaltet. Denn da er in dem uns erhaltenen Dialog „Octavius“ den Glauben er: 
weden wollte, ein tbatlächlich gebaltenes Geſpräch möglichit getreu wiedergegeben zu haben, 
mwäblte er zu feinem Vorbild die freie Umgangsſprache der befjeren Zeit, wie fie ſich uns 
etwa in den Briefen Ciceros wiederjpiegelt. Das Beitreben, anſchaulich und interefjant zu 30 
jchreiben, verlieh der Schrift die rhetorifche Färbung, und die oft geiftreich pointierte Sprech: 
weile der beiden Gegner atmet die glüdlich nachgeabmte Urbanität der Dialoge Ciceros. 
Unverfennbar bervor tritt eine gewiſſe Neigung, mit feiner Belejenbeit zu prunfen, mas 
die Unzahl eingeftreuter poetifcher Floskeln, beitebend teils aus mwörtlichen, fürzeren Gi- 
taten, teils aus mebr oder weniger leicht zu erfennenden Anklängen an feine Yieblings- 35 
dihter — Lucrez, Vergil, Dvid, Horaz und Senefa — beweiſt. Daß der „Gaufidicus“ 
auch bei der Behandlung eines feinem Fache fernitebenden Gegenstandes fich nicht ganz 
verleugnen fonnte, beweiſt die Menge der juriftiichen Ausdrüde Dazu fommt das 
Bemüben die beiden Nebner, Cäcilius und Octavius durch die individuelle Verſchiedenheit 
ihrer Sprechweife — leidenjchaftliche Ubereilung und überlegene Bejonnenheit — zu cha— wo 
rafterifieren. Die Spuren des Verfalls der lateinischen Sprache zeigen fih in den zahl: 
reichen Hebraismen, Gräcismen, Afrieismen, Archaismen und vulgären Ausdrüden, von 
denen fich der Zeitgenoffe des Fronto, Gellius und Apulejus felbjtverftändlich nicht ganz 
freimachen konnte. Trogdem iſt die Sprade des Minuctus für feine Zeit relativ rein, 
und die immerhin bemerkenswerte Abnlichkeit jeiner Schreibweife mit derjenigen der Haffi: 45 
ſchen Zeit bat viele feiner Herausgeber und Kritiker verleitet, die Überlieferung überall 
da mwillfürlich zu ändern, wo der Ausdrud fich allzumeit von der klaſſiſchen Zeit zu ent: 
fernen ſchien. 

Nach feiner Bekehrung, die wahrfcheinlich erft im reiferen Mannesalter erfolgte, er: 
ſcheint Minucius als ein aufrichtiger Chrift voll treuer Begeifterung. Im Dialog „De: go 
tavius“ zeigt fich fein Chriſtentum, wie Ebert (5.323) richtig bemerkt, durchaus im Lichte 
einer moralpbilojopbifchen Religion, wie fie heute viele Gebildete haben, die Gott mehr 
im Herzen als in der Kirche dienen (apud nos religiosior qui iustior fagt Minucius). 
Das fittlihe Moment ift ihm ohne Frage das michtigite; es ift ihm der Kern der Reli: 
gion. So ijt er duldfam gegen feine Mitbürger, die noch dem Heidentum angehören, 55 
und die Verſchiedenheit der religiöfen Empfindung bindert ihn nicht mit dem an Xebens- 
alter jüngeren Cäcilius Natalis, der fich nicht entichliegen fann, dem Glauben jeiner Väter 
untreu zu werden, freundichaftlich zu verkehren. Dafür muß er fich eine ernſte Miß— 
billigung des ftrengeren Octavius gefallen laffen, die nunmehr die Veranlaffung zu einem 
Geſpräch wird, deſſen Reproduktion der uns erhaltene Dialog „Octavius“ ift. Die in- so 
dividuelle Schilderung und das lebhafte Kolorit der Einleitung baben einige Gelebrte ver: 
anlaßt, den „Octavius“ als cin thatfächlih in Oſtia gebaltenes Geſpräch anzuſehen; 

6* 
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wahrſcheinlicher iſt es jedoch, daß der Verfaſſer die Form des Dialogs dem Cicero nach— 
gebildet hat, die außerdem dem Berufe und der täglichen Beſchäftigung des Minucius 
— Anklage und Verteidigung — angepaßt iſt. Ebenſowenig läßt es ſich heute noch ent— 
ſcheiden, ob die im Dialoge auftretenden Redner — der Heide Cäcilius Natalis und der 

6 Chriſt Octavius Januarius — für wirklich exiſtierende Perſönlichkeiten oder für fingierte 
Namen zu halten ſind. Die Anſichten gehen hier auseinander, inſofern als einige im 
Oetavius den Verfaſſer ſehen, der ſich begreiflicherweiſe nicht ſelbſt zum Helden der Dispu— 
tation machen konnte; andere leugnen dieſes und halten bald den einen, bald den an— 
deren, bald beide für faktisch eriftierend oder fingiert. Da Minucius in feiner Schrift 

10 einem früh verftorbenen Freunde ein ebrenvolles Denkmal fegen wollte, jo lag es für den 
Verfaſſer nabe, diejen feine (des Verfaſſers) eigene Gedanken vortragen zu lafjen und die 
gegenteiligen Anfchauungen feines zum Teil noch beidnifchen Umgangstreifes einem aus 
demjelben in den Mund zu legen. Wahrſcheinlich ift für ihn auch hierin das Vorbild 
Giceros maßgebend geweſen. 

15 Auch über die Gründe, die den Minucius zur Abfaffung feiner Schrift beivogen 
haben, lafien fih nur Vermutungen ausſprechen. Doch da er audı nach feinem Übertritt 
zum Chrijtentum feines Amtes als Anwalt in Rom waltete und dadurch in dDauernder Be- 
rührung mit gebildeten Heiden blieb, fo fam er ficherlich nicht jelten im die Yage, An: 
griffe auf die noch wenig geachtete Religion, zu der er ſich bekannte, zurüdzumeien, und 

zo nabm daher Veranlafiung, fib ausführlib und gründlich mit feinen Angreifern ausein- 
anderzufegen. Die Beichuldigungen gegen die Chriften, die erhoben und nachgeſprochen 
u werden pflegten, läßt er den Gäcilius vorbringen und unterwirft fie dann durch den 
Mund jeines Freundes Octavius einer gründlichen Prüfung und Widerlegung und zwar 
mit Gründen, die in jenem reife Eindrud machten; nicht, indem er auf die fundamen- 

25 talen Yehren des Chrijtentums, die ſpezifiſch chriftlichen Dogmen, wie fie ſich bei den 
gleichzeitigen griechifhen Apolegeten finden, näber eingeht — denn dafür durfte er bei 
den Yeuten, für die und gegen die er jchrieb, fein genügendes Verſtändnis vorausjegen — 
fondern indem er fich auf eine fachliche Abwehr der gegen das Chriftentum im Kreiſe der 
Gebildeten beftebenden Vorurteile bejchränft und ſodann den Beweis liefert, daß fich die 

80 Anfichten der beidnifchen Philofopben mit dem Glauben der Chriſten in vielen und we— 
jentliben Punkten berübren. Indem der Verfaffer jo die Kluft überbrüdt zwiſchen den 
Lehren des Chriftentums und der heidnifchen Philoſophie, erklärt er es gleichzeitig, wie er 
der neuen Lehre beigetreten jei, nachdem er fih von der Schamlofigfeit des beidnifchen 
Götzendienſtes überzeugt und die Zweifel an der Erbabenheit und Reinbeit des chriftlichen 

35 Slaubens abgelegt babe. War diejes feine Abjicht bei der Abfafjung feiner Schrift, jo 
ift es nur fonfequent, fih an die Sache zu halten und alles davon Fernliegende auszu- 
jcheiden. Ein Eingeben auf das Wejen des Chriftentums nach Inhalt und Form liegt 
nicht in jeiner Abjicht, und fomit will der „Octavius“ als eine Apologie im eigentlichen 
und vollitändigen Sinne nicht aufgefaßt werden. 

40 Nach dem Vorbilde Giceros beginnt der Verfaſſer mit einer Einleitung, in welcher 
er über die Veranlafjung des Gefprächs folgendes berichtet: Er hatte einen Jugendfreund, 
Namens Octavius Januarius, der ibm bejonders lieb war, weil er dereinjt fein Kumpan 
bei allerband Nugendftreichen getwefen war und dann ſpäter — etwas früher als Minus 
cius jelbjt — zum Chriſtentum übergetreten war. Während letzterer jih in Nom eine 

#5 Praxis als Anwalt gründete, war Octavius in die Provinz gegangen, wo er in glück— 
lichen Familien- und günftigen Vermögensverbältniffen lebte. Gefchäftliche Angelegen: 
beiten führten ihn nach einiger Zeit nad Nom; natürlich fuchte er dabei feinen Jugend: 
freund auf, der über das ganz unerivartete Wiederſehen bocherfreut war. Da die Ge: 
richtsferien begonnen batten, bejchloß man eine gemeinfame Partie nach dem Seebad Ditta, 

50 an welcher fich auch ein jüngerer Freund des Minuctus, der noch beidnifche Cäcilius Na— 
talis, beteiligte. Während fie am Flußufer dem Meere zuwanderten, famen fie an einer 
Bildſäule des Serapis vorüber, und Octavius wurde mit Befremden gewahr, daß Cäcilius 
derjelben grüßend jeine Ehrfurcht bewies; er machte feinem Freunde darüber Vorftellungen, 
daß er den Gäcilius noch nicht von dem Irrtum des beidnifchen Götzendienſtes überzeugt 

55 habe. Durch diejen feinem ‚Freunde gemachten Vorwurf wurde Gäctlius verftimmt und 
verhielt fich eine Zeit lang ſchweigend und teilnabmlos, jo daß fein verändertes Weſen 
den beiden andern auffallen mußte. Gefragt, befennt er die wahre Urſache und äußert 
den Wunſch, feine beidnifche Religion zu verteidigen und die Gründe, die ibn verbindern, 
dem Chriftentum beizutreten, zu entwideln. Octavius möge ibn dann zu widerlegen fuchen. 

60 Xehterer nimmt die Herausforderung an. Man läßt jich nieder auf der zum Schuße des 
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Seebades ins Meer binausgebauten Mole, und Minucius fett fich zwiſchen beide, um 
die ihm angetragene Rolle als Schiedsrichter zu übernehmen. Soweit die Einleitung 
(I—-IV). 

Nach einem Appell an die Unparteilichkeit des Minucius (V 1.2) gebt Cäcilius von 
dem ſteptiſchen Satze der neueren Akademie aus, daß alle menſchliche Erkenntnis unficher 5 
fei, und tadelt die Anmaßung der Chrijten, daß fie ohne gelehrte Bildung etwas Sicheres 
über die Weltregierung zu jagen wagen (V 3. 4), deren Exiſtenz fih fo wenig wie das 
Vorbandenſein einer Vorfebung nachweiſen läßt. Die Erjcheinungswelt, in der wir leben, 
fann dem Zufall ibr Dafein verdanfen; ja, mancherlei wie z. B. Blisichlag, Peſt, Schiff- 
bruch, Guten und Böfen mwiderfabrend, ſpricht direft gegen das Vorhandenſein eines gött: 10 
liben Weſens. Die Wabrbeit entziebt ſich eben der ficheren Erkenntnis oder, was das 
Wabricheinlichite it, es berricht ein regellojes Geſchick (V 5—13). Bei diefer Unficherbeit 
der Dinge iſt es das Beite und Mürdigite, bei der Religion der Väter zu verbarren, 
welche im frübejten Kindesalter der Welt fich des perjönlichen Umgangs der Götter er: 
freuen durften und daher den meiſten Glauben verdienen (VI 1). Oh Religion bat 15 
Rom groß gemacht, feine Herrichaft begründet und vermehrt (VI2.3). Dft genug haben 
die Götter der Römer ihr Walten bewiejen, je nachdem ihr durch Aufpizien, Orafel oder 
Träume den Menſchen fundgegebener Wille beachtet oder vernachläffigt wurde (VII 1—6). 
Eine jo altebrwürdige Religion ſtürzen zu wollen, ijt eine unerträgliche Anmaßung. Und 
was jind es denn für Leute, die diefes unternehmen, und welcher Art it die neue Re— 0 
ligton, welche an ihre Stelle treten ſoll! Unwiſſende Männer aus der Hefe des Volks 
und leichtaläubige Weiber, aufrübrerifches, Lichticheues und blutjchänderifches Gefindel, das 
fib als Erjag für ein beflagenswertes Dafein mit dem lächerlichen Trofte eines Lebens 
nah dem Tode fchmeichelt (VIII). Geradezu widerwärtig find ihre Neligionsgebräuche, 
denn Gegenftände ihrer Verehrung find: ein Eſelskopf, die Gejchlechtsteile ihrer Priefter, 25 
das Kreuz und — ein ans Kreuz geichlagener Verbrecher (IX 1—5)! Ihre Geremonien 
find Mord unſchuldiger Kinder und Ehebruch unter dem Dedmantel chriftlicher Bruder: 
liebe. Und wenn auch nicht alle durch die That, fo machen fie ſich doch alle durch die 
Mitwiſſenſchaft des gleichen Greuels ſchuldig (IX 6. 7). Ihre Heimlichkeit ift der beſte 
Beweis für die Schlechtigfeit ihrer Neligion (X 1—3). Seltfam und ungereimt iſt ihre so 
Voritellung von dem einen Gott, den fie von dem verachteten Wolf der Juden übernom: 
men baben und der fich den römijchen Gottheiten gegenüber als gänzlich ohnmächtig er: 
wieſen bat. Sie jtellen ibn als unfichtbar, allwiſſend, allgegenwärtig dar — göttliche 
Eigenſchaften, die nach heidniſchen Begriffen unverftändlich und auch recht unbequem find 
(X 4.5). Und nun gar ihre Yehre vom Untergang der Welt, von der Wiederauferjtebung 35 
der Toten und dem jüngjten Gericht, das nicht gerecht jein fann, da die göttliche Prä- 
deitination, die die Chriften annehmen, ganz ebenjo die Freiheit des menschlichen Willens 
aufbebt wie das Fatum, unter das die Heiden fich beugen. Yauter Dinge, die voll in- 
nerer Widerſprüche und obne Beispiel find (XI 1— 7)! Und Schließlich baben die Be- 
fenner diefer Religion bei ihren Yebzeiten unter den größten Plagen zu leiden; zu den 40 
gewöhnlichen, wie Armut, Kälte, Hunger treten bejondere, Folter, Feuer: und Kreuzestod 
(XII 1—4). Die Armieligkeit ihres Dafeins vermebren jte felbit dadurch, daß fie fich 
ebrbarer Vergnügungen (Schaufpiele, Feſtmahle 2c.) entbalten, und felbit an Blumen und 
Kränzen zeigen fie fein Woblgefallen (XII 5.6). — Gäcilius fehließt feine Nede mit einer 
Mahnung, von einer Erforfchung der göttlichen Dinge abzufeben und ſich nicht mit Problemen 45 
zu befaffen, die zweifelhaft bleiben müſſen, da fie über das Erfennungsvermögen binaus- 
geben (XII 7), wovor ſchon Sokrates und Simonides getvarnt haben (XIII 1—4). Ein 
weiteres Umfichgreifen des Chriftentums aber werde an die Stelle der väterlichen Religion, 
bei der man pietätvoll verbarren ſoll, einen jchimpflichen Aberglauben jegen, wenn «8 
nicht gar jedes religiöfe Gefühl überhaupt eritidt (XIII 5). 

Cäcilius von dem Wert und der Beweiskraft feiner Ausführungen durchdrungen, 
fordert höhnend den Octavius zur Erwiderung auf (XIV 1) und erfährt dafür eine Zus 
rechtwerjung durch Minucius (XTV 2—7), wodurch nach des Heiden Anficht das Gewicht feiner 
Gründe gemindert wird (XV 1). Nachdem fich noch Minucius gerechtfertigt bat (XV 2), 
beginnt Octavius feine Gegenrede, indem er zunächit den Widerfpruch in der cäcilianifchen 55 
Anibauung — Skepſis und Tradition — aufdedt (XVI 1—4). Alle Menjchen obne 
Unterſchied des Alters, Gefchlehts und Ranges find der Vernunft teilbaftig (XVI 5. 6). 
Diefe Vernunft führt bei aufmerkſamer Betrachtung der Natur zu der Überzeugung von 
der Griftenz eines höheren Weſens, welches die ganze Welt erichaffen bat und regiert 
(XVII 1—5). Die Herrlichkeit und Zweckmäßigkeit der ganzen Natur redet eine deutliche 60 
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Sprade (XVII 6 — XVIII 4) und läßt höchſtens die Frage offen, ob die Meltherrichaft 
von einem Einzigen oder von einer Mebrbeit ausgeübt werde. Aber auch bei den Men 
ichen tft die monarchiſche Negierungsform die allein erfpriegliche, und in der Tierwelt ift 
es nicht anders ( XVIII 5— 7). Nun gebt Octapius über eine bloße Widerlegung des 

5 Gäcilius hinaus zu einer Darlegung des Gottesbegriffes im Sinne des chriftlihen Mono- 
theismus, fpricht von der Ewigkeit, Allmacht und VBolltommenbeit Gottes, der feinen be- 
fonderen Namen führt, den aber Dichter und Pbilofopben, wenn fie auch noch fo viel 
Verkehrtes vorbringen, bäufig richtig vorausgeahnt haben ( XVIII S— XX 1). — So— 
dann twendet fich Octavius gegen die Gründe, mit denen Gäcilius die väterliche Religion 

10 verteidigt hat. Das Altertum war febr leichtgläubig; feine Fabeln und Märchen verdienen 
feinen Glauben (XX 2—4); feine Götter find in Wahrheit nur vergötterte Menfchen, 
werden geboren und jterben (XX 5— XXI 12), baben menfchliche Yeidenjchaften (XXTI 
1—4), läcerlibe Geſtalten und Schidjale (XXII 5—7). Für die Verbreitung diejer 
abgeſchmackten Märchen find die Dichter, vornebmlih Homer und die Tragifer, verant- 

15 wortlich zu machen, denn die Vorftellungen, die die Menfchen als Kinder in ſich auf: 
nehmen, bleiben bis zum Greifenalter in Kraft (XXIII 1—8). Die Gößenbilder, deren 
Anbetung gefordert wird, find doch nur Holz und Stein. bre Nichtigkeit beweift Die 
Art und Weiſe, wie fie entjteben (XXIII 9—13). Und vollends der gefamte heidniſche 
Götzendienſt ift teils lächerlich, teils abicheulih (KXIV 1—5). Ganz faljch ift die Anficht, 

% daß die heidniichen Götter Nom groß gemacht baben, weil es ja größtenteils auswärtige 
Götter jind, die die Nömer zuerſt befiegt haben und ſeitdem verehren (XXV). Die 
Augurien und Aufpizien, auf die ſich Gäcilius berief, haben bisweilen das Richtige an— 
gezeigt, öfter jedoch die Gläubigen betrogen (XXVI 1—6). Hiemit glaubt Octavius Die 
Thorheit des heidniſchen Gösendienjtes beiwiejen zu baben. Wie erflärt es ſich nun aber, 

25 daß derfelbe trogdem eine ſolche Verbreitung gefunden und lange Zeit eine große Macht 
auf die Gemüter ausgeübt hat? Schuld daran find die Dämonen, die Urbeber alles 
Böfen. Diefe find es au, die den Haß und die Verfolgungen gegen das Chriſtentum 
veranlaffen und alle jene nichtswürdigen Gerüchte und Vorwürfe verbreiten, die mit viel 
mehr Recht gerade den heidnifchen Götzendienſt treffen (XXVI 6 — XXXI 5). In ſitt— 

30 licher Entrüftung über diefe unerbörten Bejchuldigungen ftellt Dctavius im meiteren dem 
Lebenswandel, Gottesdienft und Glauben der Chriſten das glänzendfte Zeugnis aus, 
ſpricht mit — von der Gerechtigkeit und Güte Gottes, deſſen Fürſorge jedoch 
das jüdiſche Vol Su feine Verſtockung und Verworfenheit eingebüßt bat (XXXI 6 — 
XXXII 5) Die von Gäcilius befpöttelte Yehre von den letzten Dingen widerſpricht 

35 weder den Naturgejegen noch den Lehren der Bhilofopben, welche jie allerdings von den 
Propheten entlehnt haben. Freilich haben die Heiden allen Grund, eine Vergeltung nach 
dem Tode zu fürchten, und deshalb bezweifeln fie eine joldhe, denn allein die Unkenntnis 
Gottes genügt zur Beitrafung (XXXIV.XXXV). Endlich widerlegt Octavius die Gründe, 
welche von der äußeren Lage der Chriften bergenommen find; diefe haben eben eine andere 

1 Auffaffung von Glüd und Unglück. Letzteres iſt ibnen willkommen als eine Schule der 
Tugend, eine Gelegenbeit, die Kräfte des Geiftes zu betbätigen und wahren Heldenmut 
zu beweifen (XXXVI-—-XXXVI 6). Das Glüd dagegen, deſſen die Heiden fich freuen, 
tt vergänglich und trügerifch; ihre Vergnügungen verwerflih und unanjtändig; unſchul— 
digen ‚Freuden geben fich auch die Chriften bin, do in einer naturgemäßen und ver: 

5. nünftigen Weife (XXXVII 7 — XXXVIII 4). — Wie GCäcilius, fo ſchließt auch Octavius 
mit einer peroratio, indem er mit Verwerfung der beibnifchen Philoſophie (Sokrates, 
scurra Atticus) dem heidniſchen Steptizismus entgegentritt und mit dem Wunjche 
ichließt: der beidnifche Aberglaube möge ausgerottet werden, die wahre Religion möge 
fih Bahn brechen! 

50 Diefe Nede macht auf beide Zubörer einen gewaltigen Eindrud; Gäcilius befennt 
fih für überwunden, ſchämt fich aber feiner Niederlage nicht, da fie zugleich einen Sieg 
über feinen bisherigen \rrtum bedeutet. Minucius freut ſich, durch diejes Belenntnis der 
Ausübung des Schiedsrichterfpruches überboben zu fein. Darauf begeben ſich alle in 
bejter Stimmung — denn es ift fpät getvorden — zur Ruhe. — 

56 Nie man in den alten Kodices oft verjchtedene Werke zu einem Bande vereinigt 
findet, fo iſt auch der Octavius nicht in einer jelbitftändigen Handfchrift überliefert, ſon— 
dern binter den 7 Büchern des Arnobius „adversus nationes“, Die einzige Hand— 
ichrift, der wir die Erhaltung der Schriften des Arnobius und Minucius verbanten, 
ſtammt aus dem 9. Jabrbundert und befindet ji in Paris (codex Parisinus 1661); 

so eine Abjchrift davon aus dem 16. Jahrhundert it in Brüffel. Aus erjterer flog 1543 
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die editio princeps des Arnobius von dem Cuftos der vatifanifchen Bibliothek Fauftus 
Sabäus, worin, tie in den folgenden Druden, als „liber octavus“ ſich der Octavius 
des Minucius Felix befindet, der jelbititändig zuerſt von Franz Balduin in Heidelberg 
im Jahre 1560 ediert wurde. — Seitdem ijt die Schrift häufig berausgegeben, 
überjegt und fommentiert. Faſt noch zahlreicher find aber die Verjuche, die Abfaſſungs⸗ 6 
zeit des Dialogs zu beitimmen. Denn da die Nachrichten über die Perfon und Schrift: 
jtellerei des Minucius bei Yactantius, Hieronymus und Eucherius für die en 
desjelben wertlos find, jo bat man diefe aus inneren Gründen verfuht. Da jedoch An— 
fpielungen auf gleichzeitige Ereignifle, die eine fichere Schlußfolgerung zulaffen, nicht vor— 
banden find, find diefe Verfuche, die um fat 150 Jahre auseinanderführen, fämtlich als 
mißglüdt zu betrachten. Auch die griechiihen Apologeten des 2. Jahrhunderts hat man 
vergeblich herangezogen und zu ermitteln verjucht, ob der Dialog Octavius von einem 
derjelben jo beeinflußt ift, da man fagen fann, er habe dem Minucius als Vorlage ges 
dient. Wohl finden fih Anklänge und Abnlichkeiten, namentlich in ftofflicher Beziehung, 
aber ein Abbängigkeitsverbältnis des Minucius von ihnen kann daraus nicht itatuiert 16 
werden. — Dabingegen bejtebt zweifellos ein jolches Verhältnis zwifchen Minucius, Ter: 
tullian und Goprian. Xebterer bat in feiner Schrift „quod idola dei non sint“, die 
zu jeinen frübejten fchriftitellerifchen Leitungen (ea. 245 n. Chr.) gehört, den Octavius 
und das Mpologetitum Tertullians ausgejchrieben. Diejenigen, welche den Octavius 
nach 250 verlegen, find alſo genötigt, Cyprians Schrift für unecht zu erflären, wie 5.8. 20 
Schulze (©. 505 ff.) fie in die eriten Dezennien des 4. Jahrhunderts verlegt, was bereits 
von Möller (ebendaj. S. 758) angefochten ift. — Die Priorität des mit dem Octavius 
ſich mannigfach berübrenden Apologetiftum Tertullians (ca. 200 n. Chr.) galt lange für 
unanfechtbar. Die erjten Bedenken gingen von Frankreich aus; fie wurden geteilt von 
Dan. ab Hoven und vielen anderen Gelehrten, und feit Eberts Unterfuchungen gilt Mi: 26 
nuctus allgemein als der frübere, mithin als der Verfaſſer der ältejten lateinifchen Ver: 
teidigungsichrift des Chriftentums. TDiefelbe iſt alfo, da Fronto (get. ca. 175 n. Chr.) 
in ibr erwähnt wird (IX 6 und XXXI2) zwiſchen 150 und 200 n. Chr. verfaßt. Diejes 
Reſultat wird nicht erjchüttert durch H. Deffau, welcher den in Inſchriften aus Girta 
zwiſchen 210 und 217 n. Chr. erjcheinenden M. Cäcilius Natalis DO. f. für den Freund 30 
des Minucius bält, da dieſer entjchieden Heide ift (Hausrat, Der Cäcilius des Min. Fel. in 
Proteft. Kirchenzeitung 27 (1880) ©. 420). Auch Bäbrens (ed. praef. p. VI), der den 
Vater des Genannten dafür anfiebt, vermag es nicht wabrjcheinlich zu machen, daß diefer 
als Chriſt feinen Sobn Marcus als Heiden babe aufwachſen laffen. Nimmt man binzu, 
dab Gäcilius Natalis möglicherweife ein fingierter Name ift, fo fällt jede Bedeutung der 35 
erwähnten Inſchriften für die Zeitbeitimmung des Octavius fort. Daß diefer aber in 
würdiger Weiſe die Reihe der lateinischen Verteidigungsichriften des Chriftentums eröffnet, 
darf als jicher gelten. 9. Boenig. 

— 0 

Miramionen ſ. d. A. Genovefanerinnen Bd VI ©. 517,2. 

Miserere ijt die berfümmliche Bezeichnung des 51., bezw. nach katholiſcher Zählung 40 
des 50. Pſalms als liturgiſchen Gebets (liturgiſchen Gefangsjtüds), entiprechend dem An: 
fangswort in der lateinifchen Überjegung: Miserere mei, Deus, secundum misericor- 
diam tuam. Nur als ſolches, als Gejangsgebet nad feiner gottesdienftlichen Verwen— 
dung und fünjtlerifchen Geftaltung beichäftigt uns bier diefer Palm, über den im übrigen 
die Pſalmenkommentare nachzuſehen find. 45 

Zur Litteratur vgl. die Artikel: Brevier (Bd III, 393), Buhpfalmen, ib. &©.592 und 
die dort angegebene Litteratur. Außerdem: B. Thalhofer, Handbuch der kath. Liturgik, Frei: 
burg II (1890) ©. 370. 373, 424. 453; F. X. Haberl, Officium hebdomadis sanctae ... 

S. 1557; ©. Kümmerle, Encyflopädie der evang. Kirchenmuſik, Gütersloh II (1890) ©. 275; 

(1879-89) II (Nrt. „Miserere‘ von W. ©. Nodjtrob); Proske, Musica divina, Berlin 
1853— 1864, Tom. IV, &.209 ff.; P. a re Neifebriefe von Felix Mendels: 55 
ſohn-Bartholdy, 2. A., Leipzig 1862 ©. 122 ff; ©. 163ff.; L. Spohr, Selbitbiographie, Caffel 
und Göttingen 1860, II 1861, ©. 37 ff. 

Die liturgifche Verwendung des 51., bezw. 50. Pſalms als des klaſſiſchen Typus 
eines Bußgebets ift von jeher eine mannigfaltige. Die griechiſche Kirche gebraucht ihn 
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im mitternächtlichen Gottesdienſt (Rajewsky, Euchologion d. gr. kath. Kirche, Wien I 
[1861], © S. 63 und 105), in der Nach-Vesper (ib. S. 102), in der 3. Stunde (ib. 

143), in der Beicht db. II, ©. 48), bei der Oelung (ib. II, ©. 140), beim Be- 
gräbnie (ib. III [1862], & 26 — In der lateinifchen Kirche mußte . bie zum 16. Jahr⸗ 

5 hundert jede Hore mit dem Miferere beichlofjen werden. Die offizielle römische Kirche 
verivendet es im Früb-Offizium (Matutin = Laudes) der Sonntage in der Septua: 
gelimalzeit und aller Wocentage mit Ausnahme der Dfterzeit und des Totenoffiztums, 
einzelne Brovinzialfirchen auch in dem leßtgenannten (vgl. Vesperale Romanum, Mech- 
liniae, 1870, ©. CLXXJ); ferner in der Vesper innerhalb der Preces, die in der Regel 

10 den Bußtagen vorbebalten find; vor allem in den Horen des Triduums mortis Christi, 
am GSründonnerstag, Karfreitag, Karfamstag. Im Hauptgottesdienit wird es gebetet, 
während der Priefter zum Beginn desjelben die Gemeinde mit dem Weihwaſſer beiprengt, 
wohl in Anfnüpfung an V. 9: asperges me... Auch bei verjchiedenen Meibeband- 
lungen (Grundfteinweibe einer Kirche, Weihe eines Altars, eines Friedhofs, eines Haufes, 

15 bildet es das der Luftration forreipondierende, die Handlung des Prieſters begleitende 
Chorgebet, diefe ald Reinigung — Entfündigung deutend. Bei der Glockenweihe eröffnet 
das Y N. die Handlung; im Ritus benedicendi et absolvendi populos et agros 
ſchließt es fih in der Einleitung dem öffentlichen Gonfiteor unmittelbar an, bei der Ne: 
fonziliation der Bönitenten, die früher am Gründonnerstag erfolgte, wurde es vom Bifchof 

20 * den beiden anderen Miſerere-Pſalmen (56, 57, bezw. 55, 56) über den Büßenden 
gebetet. 

Der normale liturgiſche Vortrag iſt der pſalmodierende (ſ. d. A. Pſalmtöne). Doch 
iſt das M. von jeher mit Vorliebe von den Tonſetzern zum Gegenſtand künſtleriſcher Be— 
arbeitung gemacht worden. Die Meiſter aller Zeiten und Schulen, ein Josquin, Laſſus, 

235 Paleſtrina, Giov. und Felice Anerio, Aleſſandro Scarlatti, Gregorio Allegri, Yeo, Ber: 
goleſe, Jomelli, Vogler, Stadler u. ſ. f, unter den Proteſtanten ein Mich. Prätorius 
Schöberlein a. a. ©. II, 457ff.), Bernhard Klein bis auf Eduard Grell (12 ſtimmiges 

Miferere), Lützel, Herzog u. |. w. haben berrliche Tonſätze geihaffen, welche ſich das eine 
Mal mehr oder weniger ftreng an den pfalmodierenden Vortrag anſchließen, alfo als 

30 deſſen fünftlerifche Bereicherung und Steigerung darftellen, das andere Mal ausfchlieflich 
die Grundftimmung und die Grundgedanken des Tertes zu muſikaliſchem Ausdrud zu 
bringen juchen, mithin als völlig frei erfundene, jelbititändige Tongebilde erjheinen, unter 
ftrengerem oder freierem Anſchluß an die Forderungen des liturgiſchen Vortrags im all- 
gemeinen die muſikaliſche Sprache ihrer Zeit reden, das Gepräge des jeweils herrſchenden 

35 Muſikſtils tragen, fo daf die Literatur der Mifereres faſt alle Formen des mehrſtimmigen 
a vom einfachen falso bordone bis zu den funftvolliten Formen des Kontrapunftes 
‚aufweilt. 

- Die befondere Berüdfihtigung an diefem Ort verdankt diefes liturgifche Geſangs— 
ftüd nicht ſowohl der Mannigfaltigkeit feiner liturgifchen Verwendung und mufifali- 

40 jchen Bearbeitung — dieſe teilt e8 mit vielen Pfalmen, befonders den Bußpſalmen —, 
als vielmehr der Berühmtheit, die es durch den Vortrag der päpitlichen Kapelle zu Rom 
bei dem Offizium der Karwoche erlangt bat. Bon 12 für diefen vorbebaltenen Kompo— 
fitionen (f. Ambros, Gejchichte der Muſik, Leipzig IV [1878] ©. 94; Fétis, Biographie 
universelle des Musiciens I [1860], ©. 73) iteben derzeit 3 im Gebraude: von Gre— 

45 gorio Allegri (1584—1652), von Tommafo Baj (1650— 1714), von Giuſeppe Baint 
(1775-1844). Unter diefen iſt das Miſerere des erjtgenannten Ca: Scöberlein a. a.D. 
II, 2. Abt. S. 997) das bedeutendſte und berühmteſte. Den überwältigenden Eindrud, 
den nadı dem langen, ermübenden Unifono des Nezitierens und Pſalmodierens der Ein- 
tritt der lichten, reichen Harmonien des mebrjtimmigen Tonſatzes jedesmal hervorruft, bat 

50-u. a. Mendelsfohn a. a. O. beredt gejchildert (ebenfo Spohr). — In der evangeltichen 
Kirche bat fih das M. als liturgifches Gefangsgebet da erhalten, wo die alte Liturgiiche 
Tradition gepflegt wurde, Mit der Wiederbelebung —— wird auch feine Wieder— 
einführung empfohlen. Herold (Vesperale, Gütersloh, I, 2. A. 1885) ſieht es für die 
Vesper am Bußtag, in der Paſſionszeit, am Totenfeft vor. Die Luciusiche Agende (Frank: 

55 furt 1859) verwendet es in den Paſſionsandachten, ebenjo die revidierte preuß. Agende, 
die es unter den „Biblifchen Lob- und Bittgebeten“ im Anbang darbietet. Die bar. 
Agende (1856) verwendet es als ntroitus am Bußtag, das neue badijche Kirchenbuch 
als Eingangsgebet am Nachmittag des Karfreitags. — Wie die meisten Palmen, jo it 
auch der 51. für den Gebrauch der evangelijchen Gemeinde in die Liedform umgegofien 

so worden, jo jchon 1524 von Erhardt Hegenwalt „Erbarm’ dich mein, o Herre Gott“, 
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1525 von Matthäus Greiter „OD Herre Gott, begnade mich“, 1539 von Marot „Mise- 
ricorde au pauvre vieieux“ (Yobwajjer: „Herr Gott, nach deiner großen Gütigkeit“), 
1553 von Burkbard Waldis „Nach deiner Güt’ erbarm’ dich mein“ u. a. (f. Kümmerle 
aa. O. U, ©. 279. Ms evangeliiches Bußlied bat es im Gottesdienst überall jeine 
Stelle, wo ein folches überhaupt angezeigt erjcheint. H. A. Köftlin. 5 

Miſſale 5. d. U. Meile Bd XI ©. 723,2. 

Mißheirat. — Bol. Göhrum, Geſchichtliche Darftellung der Lehre von der Ebenbür— 
tigkeit nach gem. deutſch. Rechte, 2 Bde, Tübingen 1846; Gengler, Lehrbud) des d. Privatredhts, 
4. Aufl. Erlangen und Leipz. 1892, ©. 505 ff.; Etobbe-Lehmann, Handbud des d. Privatr. 
(3. Aufl.) 4. Bd (Berlin 1900) $ 273—274 und die dort Citierten. 10 

Die Entwidelung der Geburtsitandes-Verbältniffe in Deutichland bis zum 16. Jahr: 
bundert zeigt uns, abgejeben von den Unfreien, drei ftreng voneinander getrennte Stände, 
Herrenitand (bober Adel), die Nitterbürtigen (niederer Adel) und die Gemeinfreien. Nach 
dem Ebenbürtigfeitsprinzip galten Ehen zwiſchen Gliedern diefer Geburtsjtände als Miß— 
beiraten, die niedriger geborene Frau trat nicht ein in den Stand des Mannes, die Kinder 15 
folgten der ärgeren Hand. Dieje Auffaffung ift jeit der Nezeption des römischen Nechts 
zum Teil befeitigt worden; es ift vorzugsweiſe dem nivellierenden Einfluffe desjelben zu— 
zufchreiben, daß die frühere Abgeichloffenbeit zwiichen dem niederen Adel und den Bür- 
gerliben (den früheren Gemeinfreien) bejeitigt wurde und mit ihr die Wirkſamkeit des 
Ebenbürtigfeitsprinzips. Dagegen waren die Bemühungen der Romaniften, ihre Auf: 20 
faffung auch in betreff des hoben Adels zur Geltung zu bringen, erfolglos. Die bervor- 
ragende ftaatsrechtliche Stellung, melde dieſer erjte Stand durd feine Neichsitandichaft 
einnabm, näbrte natürlich das Bewußtſein der Bejonderbeit und das Beitreben, die Aus: 
ichließlichfeit des Geburtsftandes zu erhalten. In ihrer Autonomie batten die Reichs: 
ftände das Hauptmittel, durch Hausgejege und Familienverträge das Eindringen romani— 26 
ftiicher Prinzipien in ihr Familienrecht abzuwehren und die überfommenen deutjchrechtlichen 
Anſchauungen zu fonjervieren. Gegen das Eindringen unebenbürtiger Elemente auf Grund 
fatjerliber Standeserböhungen juchten fie fih dur Aufnahme von Beitimmungen in die 
Wablfapitulationen zu ſchützen, welche geeignet waren, die Geſchloſſenheit des hoben Adels 
einigermaßen zu fibern. Seit dem Ende des 17. Nabrbunderts bis zur Auflöjfung des 30 
deutfcben Reichs haben Eben zwiſchen Mitgliedern des hoben Adels und Perjonen bür: 
gerliben Standes als „unitreitig notorische Mißheiraten“ gegolten. Nicht jo allgemein 
und feititebend war dagegen die Auffaffung rüdlichtlih der Ehen zwiſchen Gliedern des 
boben und niederen Adels. In einer großen Anzabl von reichsitändiichen Fürſten- und 
Grafenbäufern find ſolche Eben vielfab im 17. und 18. Jahrhundert auf Grund der 86 
autonomiſchen Beitimmungen und des Kamilienberfommens von den NReichsgerichten als 
ftandesmäßige Eben anerkannt worden. 

Nah der Auffaffung der Rbeinbundfürften galt ihre frühere Geburtsftandesgemein: 
ſchaft mit den nunmehr jubjizierten ebemaligen Reichsitänden und deren familien als gelöft, 
durch den Artikel 14 der deutichen Bundesafte ijt aber das bis zum Jahre 1806 beitan: «0 
dene Verbältnis wieder bergeftellt, infofern den Mediatifierten das Necht der Ebenbürtig- 
fett mit den jouveränen Häufern in dem bisber damit verbundenen Begriffe verbleiben 
fol. Diefes damals völferrechtlich vereinbarte Prinzip iſt auch gegenwärtig noch in recht: 
licher Geltung, bat aber nur eine jubfidiäre Wirkſamkeit: wie zur Zeit des alten deutjchen 
Reichs fteht auch jest den Familien des boben Adels die Befugnis zu, durch die Haus: #5 
geſetzgebung den Begriff der Mifbeirat enger zu fallen, in welchem Kalle Eben von Glie— 
dern ſolcher Familien mit folchen, welche dem boben Adel nicht angebören, als jtandes: 
mäßige Eben anzufeben fein würden. Welche Bedeutung dieſe Frage auch noch für die 
Gegenwart bat, bat der Yippefche Thronfolgejtreit gezeigt. 

Die fog. morganatifche Ebe (Ebe zur linfen Sand, matrimonium ad morgana- 50 
ticam, ad legem Salicam) iſt regelmäßig auch eine Ebe zwifchen nicht cbenbürtigen 
Berjonen, unterjcheidet fih aber von der eigentlichen Mipbeirat dadurch, daß die Wir- 
fungen nicht, wie bei diefer, auf Gejeß und Gewohnheit, jondern auf einem bejonderen 
Vertrage beruben. Die Wurzeln dieſes Nechtsinitituts reichen bis in die älteite Zeit des 
germantfchen Rechtslebens hinauf. Wir finden bier neben der „rechten“ Ehe, welcher 56 
notwendig eine folenne Desponfation vorausging, eine lare Ebe, welde zwar auch eine 
ausſchließliche Gemeinfchaft begründete, aber, weil jene Solennitäten fehlten, auch nicht 
die vollen Wirkungen der rechten. Ehe hatte. Meift wurde ein foldhes Verbältnis da ein: 
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gegangen, wo wegen Mangels der Ebenbürtigfeit die Eingehung einer rechten Ebe ganz 
ausgejchloffen oder doch mit fchiveren rechtlichen Nachteilen verknüpft war. Schon im 
12. Jahrhundert jcheinen diefe Eben nur nod in den böberen Ständen üblich geweſen 
zu fein. Der Ausdrud „ad morganaticam“ jtammt wabrjcheinlih von der Morgen: 

5 gabe ber, welche bei jolden Eben gegeben zu werden pflegte. Der außerdem noch ge: 
brauchte Ausdrud „matr. ad legem Salicam” ift unerflärt. Die Bezeichnung „mor: 
ganatiſche“ Ehe iſt bis auf den beutigen Tag die gewöhnliche und auch jet noch fommen 
jolde Eben nur in den fouveränen Familien und denen des hoben Adels vor. 

Waflerfchleben F (Sehling). 

10 Miffion, innere. — D. 3. H. Wichern, Die innere Miffion der deutfchen evangelifchen 
Kirche, Hamburg 1849 (TII. Aufl. 1889); derf., Kongreß-Vorträge, Hamburg 1891;  derf., 
Prinzipielles zur inneren Miffion (Geſammelte Schriften III. Bd), Hamburg 1902; D. Prof. 
von Zezſchwitz, Innere Miffion, Voltserziehung und PBrophetentum, Frankfurt a.M. 1864; 
Prof. D. Imm. Nigich, Prakt. Theologie, III. Bd, Bonn 1868 (2. Aufl.); D. Th. Schäfer, Die 

15 weiblihe Diakonie in ihrem ganzen Umfange, Hamburg 1879ff.; derf., Diakonik oder Theorie 
und Gejcichte der Inneren Miſſion (Zöcdlers Handb. d. theologischen Wiſſenſchaften, IV. Bb); 
derſ., Leitjaden der Inn. Miſſion, Hamburg 1903 (4. Aufl.); D. Fr. Oldenberg, Joh. Hinr. 
Wichern. Sein Leben und Wirken, Hamburg 1884—87, 2 Bde; D. Abt Uhlhorn, Die chrift: 
liche Liebesthätigteit, ITI. Bd, Stuttgart 1890; Pfr. Dr. Wurſter, Die Lehre von der Inneren 

x Mifjion, Berlin 1895; deri. und P. Hennig. Was jedermann heute von der Inneren Mijfion 
wiſſen muß, Stuttgart und Berlin 1902; Fünfzig Jahre Innere Miſſion, Bericht über die 
Thätigfeit des Central:Ausihufjes für die J. M. der deutich. ev. Kirche, Berlin 1898; Ber: 
bandlungen der bisherigen 31 Kongreiie für Inn. Miſſion 1848—1901 (einſchließlich der deut: 
ſchen evang. Kirchentage 1848— 72, Näheres in „Fünfzig Jahre“. Centr.Ausſch.); Statijtif d. 

25 Inn. Miſſion d. deutjch. ev. Kirche, Berlin Gentr.:Ausjch. 1899.; Sahresberichte und Fach— 
bücherei:Berzeichniffe der verjchiedenen Stadt:, Provinzial: und Landesvereine und Anjtalten 
für 3. M., ſowie des Centr.:Ausic.; Fliegende Blätter aus dem Nauben Haufe, begründet 
von Wichern (herausgegeben von Wichern, Oldenberg, ®. Baur, zur Zeit von Lindner, Hefe: 
fiel und Hennig) 1844—1903, Hamburg; Monatsjcrift für Inn. Mifjion, D. Schäfer, Gü— 

30 tersloh 1876—1903 u. a. m. 
1. Biblifchbe und geihichtlihe Begründung (zu eriterer vgl. u. a. Haupt, Bibl. 

Sefichtspunfte, in Schäfers Monatsfchrift 1880 und 81; Wurfter, Biblifhe Grundlage 
d. J. M., dafelbit 1901). Nach Dlvenberg, Tbeol. Realencykl. II. Auflage: Schon die 
alttejtamentliche Gejchichte zeigt einen von Gott auch aufer dem Geſetz verordnneten Zeugen: 

85 dienſt innerbalb und zum Seile Israels in dem fortgebenden Kampfe gegen das im 
Volke Gottes no vorbandene und in dasjelbe immer neu eindringende Heidentum, wie 
gegen die den Geiſt des göttlichen Geſetzes verleugnende Unbarmberzigfeit. — Als Chriftus, 
der Erfüller des Gejeges, im Fleiſche wandelte, vollzog er feine Miſſion zunächit als eine 
an dem Volke Israel (Mt 15,24; 10, 5—6), d. b. als eine innere. nn der chrijtlichen 

«0 Pfingſtgemeinde ift Heidentum und Nudentum potentiell gebrochen, aber alsbald baben 
die Apoftel dem Wiedererwachen und Neueindringen judaiſtiſchen und paganiftiichen Ver— 
derbens in die dhriftliben Gemeinden zu jteuern (1 KRo5,1ff.; 6,18; 10,4; Ga3, 1ff;; 
Phi 3, 17; Kol 2, 16ff.; 1 Ti 4, 118; 6, 3ff.; 2 Pt 2, Iff.; 1 Io 4, 16; Apk 2, 
4ff.). Die Annabme des Chriftentums als Staatsreligion durch Konſtantin, die Völker— 

45 wanderung mit ihren Ginflüffen auf die Kirche, die getwaltfame Einführung ganzer beid- 
nifcher Völferftämme in diejelbe, die Ausbildung der abendländifchen Kirche zur Gejeßes- 
firde und in ibr die Verfälichung der göttlichen Wahrheit durch Menjchenlebre und 
beidnifchen Aberglauben, und im Zufammenbang damit die Unwiſſenheit und Entfitt- 
lihung unter Klerus und Yaten, — alles das find Thatfachen, die bereits in der mittel: 

50 alterlichen Kirche eine an das altteftamentliche Propbetentum erinnernde, auf das Wort 
Gottes zurüdgreifende Neaftion mit dem Nufe zur Buße und mit dem jtärfer und jtärfer 
werdenden Drängen auf eine Erneuerung an Haupt und Gliedern bervorriefen. Im Zeit: 

- alter der Reformation ift diefer der Kirche eingeborene Drang nad innerer Miffion zu 
durchgreifender That gereift. Das Erbarmen des Herrn mit dem verlafienen und ver 

65 irrten Volle war der mächtige Trieb, der die Neformation bewegte. Mit Hecht bat 
Michern fie einen großen Akt der inneren Miffion genannt. Es fam in ihr ein Strom 
sum Durbbruc, der unter den Kämpfen der nacfolgenden Nahrbunderte wobl unter: 
brochen, aber nie aufgeboben werden konnte, und unter deſſen Wirkungen die Frage: ob 
für oder wider das Reich Gottes? in Kirche und Staat, in Wiffenichaft und Kunſt, in 

6 Sitte und Yeben immer mebr die enticheidende Yebensfrage werden follte. Nach langen, 
die Kirche erfchöpfenden und ihr Yeben verödenden Yebrjtreitigkeiten gaben Spener und 
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Franke den fruchtbaren Impuls zu neuer Verinnerlihung des Chriftenlebens in der 
Rückehr zu feinen ewigen Quellen und zur Neuentzündung des Feuers thätiger Chriften: 
liebe. Aber in feiner ſubjektiviſchen Einfeitigkeit konnte der Pietismus nur Keimpunkte 
zur Erweckung chriftlichen Yebens in unferem Volke fchaffen. Die Kräfte des Evangeliums 
miſſionierend in die Gejtaltungen des Lebens zu tragen, war ibm nicht gegeben. Dazu 5 
bedurfte es der erjchütternden Gottesgerichte, die mit dem Zeitalter der Revolution auch 
über das protejtantifche Deutichland bereinbrachen, um mit der Fäulnis der Zuſtände in 
Kirche, Staat und Gejellichaft die Abgründe der Sünde aufzudeden und zu Chriſto als 
dem alleinigen Arzt und Netter binzudrängen. Mitten unter den Trübjalen der Zeit 
fnüpfte jich zwijchen den Reiten des Pietismus in Deutichland (f. d. A. Chriſtentums— 
gejellibaft Bd III ©. 821) und den neu entitandenen großartigen Miffionsbeitrebungen 
Englands (ſ. d. A. Bibelgeſellſchaft Bd II, ©. 691) ein Bund, aus dejien Schope neue 
triebfräftige Keime der Mifftion nach innen und nad außen in Deutichland und der deut: 
iben Schweiz aufiproßten. Die fittliche Negenerierung des deutſchen Volksgeiſtes in der 
Schule tiefiter Demütigung, die Erfahrungen der rettenden Barmberzigfeit Gottes in den 15 
Befreiungstriegen, das verlangende Suchen nad den verjchütteten Quellen des göttlichen 
Wortes, die Erneuerung tbeologifcher Wiſſenſchaft durch Schleiermacher, Neander und ihre 
Geiſtesverwandten braden dem neuen Leben immer weitere Bahn. Die tbeologijchen 
Fakultäten öffneten fich wieder der geoffenbarten Wabrbeit, die Predigt des Evangeliums 
wurde wieder lebendig in den (Semeinden. In immer weiteren Areifen wurde der Abfall 20 
von Chriſto im Volksleben erkannt und famen die Verpflichtungen zu tbätiger Hilfe, — 
wenn auch zunächit überwiegend nur gegen Arme und Bedürftige aller Art — zum Be: 
mwußtjein. Als die naturgemäße Form für folche auf gleicher Glaubensgefinnung rubende, 
freiwillig übernommene Yiebestbätigfeit ergab fich, oft unter Beteiligung reſp. Führung 
von Parocialgeijtliben, die des Vereins und der Geſellſchaft, refp. der von freiwilligen 26 
Kräften getragenen Anftalt. Um fo mehr jab fich jene Liebesthätigfeit auf die Form von 
Vereinen und Gefellichaften gewieſen, als den Kirchengemeinden als folchen die Befähigung 
und Aktionskraft dazu entweder mangelte oder noch nicht zum Betwußtfein gekommen 
war und die Kirchenregierungen dem erachten Mifftonsprange noch wenig entgegenfamen, 
ja ibm zum Teil mwiderftrebten. Mit der wachjenden Klarlegung der firchlichen, fittlichen 80 
und fozialen Notjtände in der evangelifchen Chriftenbeit, wie ſolche unter der Wirkſamkeit 
jener Vereine und Gefellihaften und unter den drobenden Ericheinungen der Zeit er: 
folgte, entwidelte fich, wenn auch zunächit nur bei einzelnen, das Bewußtſein von ber 
inneren Einheit der verjchiedenartigen Beitrebungen der inneren Mifjion als einer Tota: 
lität, und von dem Beruf der Kirche, ſich als ſolche zu ihr, als einem wejentlichen Mo: 86 
mente ihres eigenen Lebens, zu befennen. 

Diejen ihren Beruf erfannte und erfaßte die Kirche der Reformation um jo Hlarer 
und ermitlicher, je mebr ihr die tiefgebende Differenz zwiſchen der Kraft ihres Urſprungs 
und ihrer gefchichtlichen Aufgabe einerfeits und ihrem tbatfächlichen Wirken amdererjeits 
vor Augen trat. Wider den in ihrem Innern fich vollziebenden Zeritörungsprozeß mit 40 
aller Kraft anzufämpfen und den Neubau chriftlicen Glaubenslebens in den ihrem Wirken 
entzogenen Yebensgebieten in Angriff zu nebmen, wurde ihr Gewiſſensſache. Dazu be: 
durfte fie jener lebensvollen Beftrebungen in ibrer Einbeit. Der Begründer des „Rauhen 
Haufes” bei Hamburg (1833), Nobann Hinrich Wichern wurde der Hauptträger diejer 
Bervegung. Was er in feinen „Notjtänden der deutſchen evangelifchen Kirche” (1844) 45 
vorausgefagt, traf in den Erjcütterungen des Jahres 1848 ein. Plöglih war das Be: 
dürfnis der inneren Mifjionsarbeit allgemein dofumentiert und der Boden für die durch 
ihlagende Wirkung des Zeugniffes gewonnen, das Wichern auf dem eriten Wittenberger 
Kirchentage, 22. September 1848, für fie ablegte. Die Überzeugung von der untrenn= 
baren Zugebörigfeit der inneren Miffion zur Kirche brach fich von da ab in immer wei— 60 
teren Kreifen Bahn, und joweit dies geichab, ſah fich die Kirche mit ihren amtlichen In— 
ffituttonen und Organen an die Yöfung der großen, die Zeit beivegenden jozialen ragen 
mit geiwiefen und dadurch mit den Inſtitutionen des Staates und der bürgerlichen Ge: 
jellibaft wie mit dem Volksleben in neue, für alle Teile gleich bedeutſame Berührungen 
gebracht. Bon da ab bat der Strom der inneren Miffion ſich in immer zablreicheren 56 
Kanälen durb das evangelifche Deutichland ergofien und das kirchliche wie das joziale 
Leben desjelben nach den verichiedeniten Seiten bin befruchtet. Als ein erites, für die 
weitere Enttwidelung der inneren Miffion erfolgreiches Nefultat ergab ſich bereits auf 
jenem Wittenberger Kirchentage die Begründung des „Central-Ausſchuſſes für die innere 
Miffton der deutfchen evangelifchen Kirche“, der nicht fonzentrierend und regierend, jondern 60 

0 
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Impulſe gebend, dienend, und in freier Weiſe verbindend, das Werk der inneren Miſſion 
in allen Kirchengebieten des evangeliſchen Deutſchlands wie unter den Deutſchen im Aus— 
lande mannigfach gefördert hat und bis heute in geſegneter Wirkſamkeit ſteht. Die von 
ihm eingerichteten und geleiteten Kongreſſe für innere Miſſion, die wechſelnd in den ver— 

5 ſchiedenen Teilen Deutſchlands abgehalten wurden, der 31. 1901, find in hervorragender 
Weiſe Sammeljtätten und neue Ausgangspunfte für alle dieſem "Gebiete angebörige Be: 
jtrebungen geworden. Aber keineswegs nur von diefen Quellen wurde der Strom der inneren 
Miſſion geſpeiſt. Das Aufblühen der chriſtlichen Schriftenverbreitung ſeit dem zweiten 
Jahrzehnt (Eisleben, Wupperthal, Berlin, Hamburg, Calw, Stuttgart), der durd Joh. 

10 Kalt, Graf Adalbert von der Rede, Chr. Heinr. Zeller in derfelben Zeit entfachte Eifer für 
Kinderrettungsbäufer, die Mobilmachung der hriftlichen Frauenwelt durch die nordifche Tabea 
Amalie Sievefing, und den rbeinifchen Diafoniffenvater Pfarrer Theodor Fliedner feit 
1833, die Begründung des Guſtav-Adolf-Vereins 1832 u. a. wirkten in reihem Segen 
fort, ob auch äußerlich unverbunden, zur Erweckung des in der Liebe tbätigen Glaubens 

15 in den Gemeinden, zur Hebung firchlicher Notjtände, zur Anbabnung einer wirklichen 
Volkskirche. Sp wuchs befonders ſeit 1848 der Strom der inneren Miffton an Breite 
und Tiefe und an der Fülle von Armen, in denen er fich, allen firchlichen und fittlichen 
Nöten des Volkes folgend, über das evangeliſche Deutichland verbreitete. An Hemmungen 
hat es ibm feineswegs gefehlt und zwar nicht nur von feiten eines firchenfeindlichen Un: 

2% glaubens, jondern auch von feiten eines gläubigen Kirchentums, das zum Teil in geſetz⸗ 
licher Auffaſſung des Kirchen- und in einſeitiger Überfpannung des Amtsbeariffes in 
diefem Strome feine befruchtende, jondern eine die firchlichen Grundordnungen unter: 
grabende und niederreißende Macht ſah. Aber der Autorität der hl. Schrift wie der 
firchlichen Befenntnifje gegenüber und unter dem unabweislichen Einfluß der Nealitäten 

25 des Lebens fonnte diefer Widerfpruch für die Dauer nicht ftand halten, zumal feine beiten 
und edeljten Träger troß ihres Doftrinarismus diefelbe innere Miffion, welche fie befeb- 
deten, an ihrem Teil tbatjächlih übten. Co unerfreulicd, und zwar nicht obne Mitver- 
ſchuldung auch der anderen Seite, jene Spannungen waren, dienten fie doch zugleich der 
inneren Miffion als eine Schule der Selbjtkritit zur Klaritellung und Befeitigung ibrer 

80 kirchlichen Brinzipien und zu immer bewußterem Ausjcheiden aller einer geſund evange- 
liſchen Kirchlichfeit fremdartigen Elemente. Aus ibrer Sturm: und Drangperiode reifte 
fie einem Mannesalter entgegen, deſſen wachſende Kraft auch das Feuer der eriten Liebe 
immer neu entzündete. Während fte ihrerſeits befruchtend auf weite Kreiſe von Theo: 
logen und auch auf die Theologie einwirkte, empfing fie von diefer ald Gegengabe die 

85 Aufnahme ihrer Prinzipien und Ziele und die Behandlung ihrer Methode in die Arbeit 
der theologischen Wiſſenſchaft, insbefondere der Ethik und der praftifchen Theologie, und 
zwar zur Förderung beider, der Theologie wie der inneren Miffton. — Sehr mwejentlich 
bat zur immer allgemeineren Anerkennung der Gang der Zeitgefchichte beigetragen, die 
mehr denn je die Bedeutung des Chriftentums und der Kirche für die Gefellſchaft ins 

ao Licht stellte und damit nicht nur eine Apologie der innern Miſſion, jondern ein dringen- 
der Mabner zu ibr wurde. Den finfteren Mächten gegenüber, welche den Sturz des 
Chriftentums, die Befeitigung aller Neligion, die abjolute Negation Gottes, die Vernich— 
tung alles göttliben und menichlichen Rechtes als Bedingung des Volfsglüdes und die 
Revolution als die wahre Neligion proflamieren und die für das Neich des Böjen mit 

4 dem Heißbunger des Hafles miffionieren, it die Verpflichtung zur innern Miffton wie 
noch nie zum Bewußtfein gelommen. Die matertialiftiiche Welt: und Lebensanſchauung 
und ibr Niederichlag unter den ſich mwirtichaftlich benachteiligt fühlenden Kreifen, die Sozial: 
demofratie, haben es nachgerade unzweifelhaft gemacht, daß es ſich innerhalb der Chriften- 
beit, auch der evangelifchen, um nichts anderes als um eine erneute Chriſtianiſierung 

50 weiter Gebiete des Wolfslebens und einer entchriftlichten Kultur bandelt; und Erſchei— 
nungen twie die bedrohliche Zunabme der Verbreden, die machfende Rerivilderung der 
Nugend, das Überhandnehmen der Selbitmorde haben dieſe Überzeugung nur befejtigen 
fönnen. Unter diefen Umftänden ift die Spannung gegen die innere Miffion, two fie 
noch vorhanden war, mebr und mehr zurüdgetreten und bat vielfady der wärmſten Liebe 

65 zu ibr Raum gemacht, jo daß fie immer mehr zu einem Bande des Friedens wird, 
welches die im tiefiten Glaubensarunde einigen kirchlichen Richtungen, bei unverleßter 
Aufrecterbaltung ibrer landeskirchlichen wie konfeſſionellen Eigenart, verbindet. 

2. Name und Wefen der J. M. (im Anschluß an Oldenberg THRE TI. Aufl.). 
Ahr Name it vorzugsweiſe auf Michern zurüdzufübren. Derſelbe entjtand ibm an der 

so Keflerion über die Heidenmiffion als einer vom Herm der Kirche übertragenen  beiligen 
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Verpflichtung, und über die gleichzeitig mit eindringendem Blicke von ihm erkannten Zu— 
ſtände innerhalb der evangeliſchen Chriſtenwelt. Mit dieſem Einblick in die Tiefe der 
vorhandenen kirchlichen Notſtände, in den offen und im Verborgenen wuchernden Abfall 
von Chriſto, in die Unwiſſenheit und Verwahrloſung weiter Volkskreiſe, in die aus dem 
Allen drohende Löſung der jozialen Ordnungen erfaßte und erfüllte ihn die Überzeugung, 6 
daß die Kirche zur Steuer folder Not und zum Bau des Neiches Gottes unter ihren 
eigenen Gliedern einen gleichen Miffionsdienft zu tbun und einen gleichen Miffionseifer 
zu entfalten babe, wie in der äußeren Miffion den Heidenvölfern gegenüber, ja daß ibre 
Heidenmiffton die Kraft der Wahrheit nur dann babe, wenn die Kirche ihren Miffions- 
beruf zugleih an ihren eigenen Gliedern erfülle. In der Yebensarbeit Wicherns wurde 10 
diefe Überzeugung zur That. Als nad Begründung des Rauhen Haufes an ibn von 
Freunden der Heidenmiffion das Verlangen gerichtet wurde, die dortige Brüderanftalt zu 
einer Bildungsichule für Heidenmijfionare zu erweitern, lehnte er, bei wärmſter Yiebe zur 
Heidenmiffion, diefe Anträge doch ab in der Gewißbeit, daß das Haube Haus den Beruf 
empfangen babe, der gleich wichtigen Miffion an den Verirrten, Verlafjenen und Abge: ı5 
fallenen innerhalb der evangeliſchen Ghrijtenbeit zu dienen. So ergab ſich ibm ungefucht 
und unmittelbar aus dem Yeben heraus der von ibm zunächit in dieſen privaten Erörte— 
rungen gebrauchte Name der inneren Miffion. Unabhängig davon wurde derjelbe auch) 
von Abt Dr. Yüde in Göttingen, aber überwiegend für den Dienft gebraucht, welchen 
die ewangelifche Kirche an ihren Gliedern in der Diafpora, und welden eine relativ ge: 20 
funde Kirche an einer anderen entarteten zu erfüllen hat (vgl. „die zwiefache, innere und 
äußere Miffion der evangel. Kirche, von Dr. Friedr. Yüde“, Hamburg 1843). Bon Wichern 
aber in jeinem Sinne in öffentlicher Wirkſamkeit vor immer weiteren Kreijen vertreten, 
wurde jener Name, zumal jeit jeinem zündenden Appell an die evangeliſche Kirche auf 
dem eriten Wittenberger Kirchentage (1848) als treffende Signatur der nad) innen ge: 26 
richteten chriftlihen Rettungsarbeit vom kirchlichen Bewußtſein und Sprachgebrauch all: 
gemein adoptiert. 

Ihrem Weſen nad iſt die innere Miffion die Fortſetzung oder Wiederaufnahme der 
uriprünglicben Mifftionsarbeit der Kirche innerhalb der Chriſtenwelt zur Überwindung des 
in ibr noch ungebrochen gebliebenen oder wieder mächtig getvordenen Unchrijtentums und 80 
Widerchrüjtentums. In diefem Sinne ſchließt fie ſich als unmittelbare Fortführung am 
jene erjte (Heiden) Miffion jo jehr, daß der Unterjchied zwifchen diefer und ihr an den 
Grenzen der Chriftenbeit oder in neu begründeten Ebriftengemeinden ein durchaus fließen: 
der iſt. — In weiterem Sinne und nad ihrer gejchichtlichen Entwidelung gebören der 
inneren Miffton aber auch alle diejenigen freien Betbätigungen der aus dem Glauben 36 
ftammenden Yiebe an, durch welche nicht nur rettend, jondern auch vorbeugend und be— 
wahrend die Kräfte chriftlichen Heiles den gefährdeten Gliedern der Kirche wie ganzen 
Volksgruppen wieder zugeführt werden. Aber auch in diefem weiteren Sinne und troß 
fließender Grenzen it das oben bezeichnete Moment der Chriſtianiſierung als tiefiter Cha- 
rafterzug der inneren Miffion und als Nechtfertigung ihres Namens in mannigfachiter «0 
Weiſe wieder zu erkennen. 

Ihr Grund ift der Glaube an Jeſum Chriftum, den Gefreuzigten und Auferſtan— 
denen, und die aus dem Glauben an Ihn, den Verſöhner und Seligmacer, und aus der 
ägenen Erfahrung Seines Erbarmens geborene, in Gebet und Arbeit ſich ſelbſtlos in den 
Dienſt Seines Reiches bingebende Samariterliebe. ab 

Ihr Ziel iſt die Gewinnung oder Wiedergewinnung der Verirrten und von Chriſto 
Abgefallenen für Ihn und Sein Reich, die Stärkung des Schwachen, die Pflege des 
Kranken und die Ueberwindung der Mächte der Finſternis, welche inmitten der Chriſtenheit 
den Bau dieſes Reiches in den einzelnen Seelen, wie in Familie, Gemeinde, Kirche, Staat 
und Geſellſchaft hindern. 

Subjekt der inneren Miſſion kann nur die in Wahrheit chriſtliche Gemeinde und 
deren in lebendigem Glauben und Bekenntnis ſtehende Organe und Glieder ſein: die 
amtlichen Organe nicht nur in ihrer amtlichen Qualität, ſondern auch als chriſtliche Per— 
ſonlichkeiten; die gläubigen Glieder der Gemeinde kraft ihrer Gliedſchaft am Leibe des 
Herrn und mit jenen durch das allgemeine Prieftertum zum Dienft der barmberzigen 55 
Liebe ebenfo verpflichtet wie berechtigt; alle aber je nach dem Maße der einem Jeden zu 
teil gewordenen Gabe und in den Schranken ibres äußeren und inneren Berufes, mitbın 
auch in freier Unterordnung unter die vom Worte Gottes gejegten und gebeiligten kirch— 
lichen, jtaatlichen und gejellichaftlichen Schranfen, jo daß die Kirche als ſolche den Beruf 
bat, Trägerin und Pflegerin der inneren Miffion zu fein und daß fie diejen Beruf in 0 
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dem Maße erfüllen wird, als fie nad Belenntnis und Leben den Geift und die Ord— 
nungen des göttlichen Reiches in ſich aufnimmt. 

Objekt der inneren Miffton iſt weder die wiedergeborene Perſönlichkeit, noch die in 
Wahrheit chriftliche Gemeinde, die vielmehr der pfarramtlichen allgemeinen und befonderen 

5 Seeljorge angehört, jondern die inmitten der Gbrijtenbeit von Chriſto Abgeirrten, durch 
Unwifjenbeit ibm Ferngebliebenen, dur Unglauben von ibm Abgefallenen, oder unter 
den verjchiedenen Einflüffen äußerer Not mit Abfall Bedrobten, ſowohl einzelne, wie 
Volksgruppen und Volksmaſſen. Darum findet die innere Miffion au an den von Gott 
gejegten Gemeinſchaften (familien, Ständen, Gemeinden, Staat, Kirche ꝛc.), fofern fie 

10 durch unchriftliche oder widerchriftlihe Mächte desorganifiert und zerrüttet find, die ihrem 
Dienste zugewieſenen Objekte. Wo aber das, was ihren Namen führt, nur ihren Schein 
trüge, aber in Glauben, Belenntnis und Thun in Widerfpruch mit dem Worte Gottes 
träte und nicht Gottes Neich, jondern ihr eigenes baute, wäre es nicht innere Miffion 
mebr, fondern Objekt derjelben. 

15 Die Mittel, durch welche die innere Miffton wirkt, find Bezeugung der fuchenden, 
mabnenden, jtrafenden und erbarmenden Gottesliebe durch Zeugnis von Chrifto in Gejeß 
und Evangelium, mit Wort, Schrift und mit dienender Yiebesthat. Sofern die zu über: 
windende geiftliche Not mit leiblibem Mangel, mit Krankheit oder anderen Übeln in 
Verbindung ſteht, gehört die auf Überwindung derjelben gerichtete Fürforge zu den Mit- 

20 teln, mit welchen die innere Miffion wirkt. Überall aber wird fie nicht jene Übel nur 
beſeitigen, jondern joweit diejelben im Unglauben und aus ihm erwachienen fittlichen 
Schäden ihren Grund haben, an dieje Wurzeln und Uuellen ihre fürforgende Hand legen, 
um nicht nur Yinderung oder äußere Heilung der Übel, jondern mit ihr "und durch fie 
das chriftliche Heil zu vermitteln. Die rechte Verbindung leibliber und geiftlider Für— 

25 forge, eines gefunden Realismus in innerer Einbeit mit chriftlihem Idealismus ift eine 
der wichtigiten und zugleich jchwierigiten Aufgaben der inneren Miffion, welche nur Die 
aus der Liebe jtammende Wetsbeit und der chrijtliche Ernſt zu löfen im ftande it, welcher, 
aller Weichlichfeit fern, die auch im Geben und Dienen fich verbergende Selbjtjucht durch 
Selbitzucht überwindet. — So entjchieden die innere Miffion aller Verzerrung und Leug— 

go nung der von Gott gejegten Yebensordnungen entgegentritt und für die Heiligtümer von 
Autorität und Pietät einftebt, muß fie es doc als außerhalb ihres Berufes liegend er: 
fennen, in den Kampf politifcher, fircbenpolitiicher oder jozialer Parteien als Partei ein- 
zutreten. Sie würde damit Fremdartiges und Prekäres ibrem Weſen beimifchen und Die 
Erfüllung der ihr für den Bau des Neiches Gottes geftellten Aufgabe dem Staube mie 

85 den Flutungen des PBarteitreibens preisgeben. — Überall aber werden die Mittel, durch 
welche die innere Miſſion wirkt, nur dann von Erfolg fein, wenn deren Träger perjünlich 
die lebendigen und wabrbaftigen Zeugen der von ihnen befannten Wabrbeit und darge: 
botenen Yiebe find. Alle Heilmittel der innereren Miffton konzentrieren fich daher in den 
für ihren Dienft tbätigen chriftlichen Perjönlichkeiten. 

40 Aus dem Gejagten ergiebt ſich zur Genüge, daß es ein Irrtum iſt — leider ein 
weit verbreiteter — die innere Miffion für den Kompler von allerlei Vereinen und An: 
italten zu balten, die ſich nach der einen oder anderen Seite mit chriftlichen Liebeswerken 
befchäftigen. Ob auch folche Vereine und Anftalten der Defonomie der inneren Miffion 
unentbehrlich find, wird ihr Inhalt dur fie doch nichts weniger als erjchöpft. Es giebt 

45 ein Wirken der inneren Miſſion durch Berfönlichkeiten und ganze Kreife, das Anftalten und 
Vereine weder bat noch bedarf. Und es giebt Anftalten und Bereine, die darum, weil 
fie chriftlich find, noch keineswegs der inneren Miffion angebören. Jener Irrtum tft um 
jo entjchiedener abzulebnen, je mebr er die Sefamtauffaflung der inneren Miſſion und 
das richtige Verftändnis ihrer einzelnen Grideinungen irritiert. 

50 Zugleich erbellt aus dem Ubigen, daß und wie fich die innere Miffion von allen 
nur pbilantbropiichen oder humanitären Beltrebungen unterfcheidet, die nicht, wie fie, 
von den Motiven des chriftlichen Heiles und den Zielen des Neiches Gottes bejtinmt, 
ein gegen diefe indifferentes und von ihnen mehr oder minder unabbängiges Menjchen- 
wohl verbreiten wollen. Den relativen Wert diefer Beltrebungen erfennt die innere 

65 Miffion willig an und darf fich ihrer um fo mehr freuen, jemebr diefelben, ob auch un— 
bewußt oder balbbetwußt, in ihrem etbijchen Gebalte als aus dem Quell des Chrijtentums 
entiprungen fich erweiſen. Ja fie wird auch für die realiftifche Seite ihres Thuns man: 
nigfadb von ihnen zu lernen baben. Aber ebenjo bat fie durch die Klarbeit ihres Blickes 
für das Verftändnis der Not und ihrer Quellen, durch die fichere Hand in ihrer beilenden 

60 Behandlung, durch tbätige Bewährung chriftlichen Geiftes in der Übung der Barmberzig: 
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feit, durch Opferreichtum und lautere Selbjtlofigfeit der Philanthropie zu chriftlicher Ver- 
tiefung ale Impuls zu dienen. 

Abweichend von diefen Wichernjchen Grundgedanfen bezeichnet Schäfer in „Diakonik“ 
und „Leitfaden“ die innere Miffion als „diejenige kirchliche Heformbewegung des 19. Jahr: 
bunderts, welche den inneren Zuftand der Kirche dadurch zu beffern unternimmt, daß fie 5 
die Werke der Barmberzigfeit ebenſo mie die freie Verfündigung Des Evangeliums dem 
Leben der Kirche einpflanzen und in ihr wirkſam machen will”. Damit joll ihre Kirch: 
lichkeit bejfer gewahrt und in ihrem Rahmen den Werten der Barmberzigfeit (namentlich 
der thatſächlich Wicherns Erwartung inzwijchen weit übertreffenden Diakoniſſenſache) eine 
ibrer Bedeutung entjprechendere Stellung angewiejen werden. Aber, jo beachtensiwert 10 
Beides auch ift, dürfte doch an der urjprünglichen Tiefe und Weite der Weſensbeſtim⸗ 
mung feſtzuhalien, ſich beſonders darum empfehlen, weil ihre geſchichtliche Entwickelung, 
von der noch zu reden iſt, notoriſch auf die geſamte chriſtliche Volksgemeinſchaft hin ge— 
richtet iſt, auf daß in dieſer gemäß der durch Chriſtum gewonnenen Lebenseinheit von 
Kirche, Familie und Staat, wie Wichern in feiner Denkſchrift prophetiſch ausführt, „nichts 15 
mebr ei, was der geiftlihen Yebensordnung des Neiches Gottes widerſtrebt“. Auch durch 
„die Werke der Barmberzigkeit und die freie Verkündigung des Evangeliums“ bereichert 
bebält die Kirche als Kirche der Reformation in ihren lebendigen, zu freiem charismati: 
ſchem Dienjt verbundenen Gliedern ihre Miffion an dem Gejamtleben des äußerlich ihr 
angebörigen Volkes. 20 

Von dieſer ihrer inneren Miſſion iſt begrifflich wohl zu unterſcheiden, wenn 
auch geſchichtlich eng mit ihr verbunden, die Diakonie der irehe d. h. diejenige Hand— 
reichung ihrer aus dem Glauben geborenen Liebe in Wort und Werk, welche unter allen 
Umjtänden und zu allen Zeiten, ganz abgejeben vom voltstirchlichen Sefamtcharatter, be: 
nötigt und berechtigt bleibt, jo lange «8 leiblich und geiftlich pflegebebürftige Einzelglieder 25 
giebt. Die Diakonie gebört ihrem Weſen nab zur firchlichen Organifation; ihr eigen- 
tümlich gewordener Anjtalts- und Genoſſenſchafts Charakter (ſiehe die Arutel Diakonen“ 
und „Diakoniſſen“ Bd IV ©. 600-620) iſt nur Mittel zu dieſem Zweck. Die innere 
Miffton zielt auf den Volksgeiſt und feine derzeitigen, von der kirchlichen Organijation 
nicht erreichten Geſamtſchäden und leiftet ihr jelbtitändig für die Übertvindung der letz⸗ 80 
teren die nötigen Aufklärungs-, Werbe und Pionierdienſte, bereit, in dem Maße zurück⸗ 
zutreten, als jene dieſer zur beilfamen Durddringung des Roltslebens nicht mebr bedarf, 
aber nr. allezeit gerüftet, neu entftebenden Geſamtſchaͤden entjprechendermaßen zu begegnen. 

3. Arbeitsgebiet, geſchichtliche Entwidelung und befondere Aufgaben 
in der Gegenwart. — Den umfafjendften Überblid über die Arbeitsgebiete gewährt 35 
die vom Centralausſchuß 1899 bearbeitete und mittelſt Einzeldarſtellungen ſeitens der be— 
rufenſten Fachmänner von ihm herausgegebenen Statiſtik der inneren Miſſion der deutſchen 
evangeliſchen Kirche nach folgender Einteilung (mehr ſyſtematiſch, weniger praktiſch teilt 
Schäfer ein: Geiftliche Notftände und Hilfe, fittliche desgl. und äußere desgl., Wurſter: 
Der Kampf gegen vorwiegend phyſiſche, joziale, fittliche, religiös-kirchliche Notjtände, Yeb: 40 
mann: Die Werfe der rettenden, beiwabrenden, gewwinnenden Yiebe. Wie logiſch auch ein 
ſolcher oder anderer Gejichtspunft für die Einteilung eingebalten wird, das Yeben der 
inneren Mifjion iſt zu mannigfaltig, und ihre Zweige find zu innig ineinander und mit 
den der inneren Miſſion verivandten Beltrebungen verichlungen, um emen Gefichtspunft 
sum rn maßgebenden zu machen). 4 

A. Fürſorge für die Kinder (Krippen, Kleinfinderjchulen, Kindergottesdienite 
bezw. Sonntagsjchulen, Kinderhorte bezw. Beſchäftigungsanſtalten, Nettungsbäufer und 
Erziebungsanftalten für Nichtlonfirmierte, Waifenhäufer, Er tziebungsvereine, Konfirmanden- 
anitalten). 

B. Fürſorge für die beranwacjende Jugend (Nüuglingsvereine, Lehrlinge: 50 
vereine, Yebrlingsbeime, Chriſtlich geleitete böbere Schulen, Chriſtliche Alumnate, Jung: 
frauenvereine, Hausbaltungsichulen, Mägpdebildungsanftalten, Nettungsbäufer und Er— 
Hebungsanftalten für Konfirmierte, Jugendbund für Entſchiedenes Chriſtentum). 

C. Fürjorge für die wandernde und beimatfremde Bevölferung (Ser: 
bergen zur Heimat, Gejellenbeime, Arbeiterfolonien, Mädchenbeime und Mägdeherbergen, 65 
Arbeiterinnenbeim, Bahnhofsmiſſion, Vereine der Freundinnen junger Mädchen, Scemanns: 
miffion, Fürjorge für Flußſchiffer, Sadjengänger, Eijenbabn:, Kanal, Ziegelarbeiter 
u. dergl., Kellnermiſſion, Soldatenmifjion). 

D. Hebung driftlidben und kirchlichen Sinnes in den Gemeinden (Stadt: 
million, Evangelifc- irhlicher Hilfsverein, Kirchliche Männer: bezw. Barocialvereine, 6o 
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Evangelijche Arbeitervereine, Familien, Gemeinde-Abende, chriftl. Volksfeſte u. dergl., 
Evangelifationsverfammlungen, Gemeinichaftspflege, Vortragschklen, Vereinshäufer, Ge 
— Chriſtliche Kunſtvereine, Paramentenvereine). 

E. Fürſorge für zerſtreute Kirchenglieder (Guſtav-Adolf-Verein, Gotteskaſten, 
5 Paſtorierung von Kurorten, Fürſorge für Auswanderer). 

F. Kranken-, Sieben= und Armenpflege (in kirchlichen und verwandten An- 
italten, Gemeindepflege, Genoſſenſchaft freiwilliger Krankenpfleger im Kriege, fonitige 
Armen: und Kranken Pflegevercine). 

G. Befämpfung einzelner bejonderer Notjtände (Pflege evangeliſch-chriſt— 
10 licher Bolksbildung und Sonntagsfeier, Beflerung der Wohnungsverbältniffe, Bekämpfung 

der Unzucht und Trunkſucht, Fürjorge für Gefallene und Entlaffene, Sparkaffen für Ge 
meindeglieder, Bekämpfung des Wuchers, Volkskaffee- und Speifebäufer). 

H. Chriſtliches Schriftenweien (Bibel: und Traktatgejellichaften, periodijche 
Fachſchriften, Bredigtverbreitung, Chrijtliche Blätter und Kalender, Volksbibliotheken, Kol— 

15 portage, Berforgung der politifchen Preſſe, Chriftliche Vereins: und Anftaltsbuchband- 
lungen). 
2, Organijation der inneren Miffton (Provinzial:, Bezirks: und Yandes- 

vereine für das Geſamtgebiet, Berbände, Konferenzen und Vereine für einzelne Gebiete 
der inneren Million). 

20 K. Perſönliche Arbeitsfräfte (Theologiſche Berufsarbeiter, Inſtruktionskurſe, 
Anjtalten zur Ausbildung von Berufsarbeitern, bei. Brüdern, und von Berufsarbeiterinnen, 
bei. Diakonijfen). 

Das nad diefer Einteilung geordnete ſtatiſtiſche Material ift an angegebener Stelle 
nadız ag fann aber, auch abgejehen von allem, was jeit 1899 binzugefommen, natur: 

25 gemäß fein dem Weien und Wirken, der Bedeutung und Verbreitung der inneren Miffton 
ganz entiprechendes Bild gewähren, zumal auf mandem Gebiet die Übergänge ins fpe- 
zifiſch Kirchliche, oder allgemein Humanitäre, oder ähnlich Geartete überhaupt fließende find. 

Der in Zahlen nicht tiederzugebende innere Entwidelungsgang jpiegelt ſich 
am deutlichiten in dem Verbandlungsgegenftänden der Kongreffe für innere Miffion (fiche 

5 „Fünfzig Jahre,“ Central-Ausſchuß), wenn auch mit Ausnabme einzelner Sonberorganis 
jationen, die ihre eigene Gejchichte haben (Guſtav-Adolf-Verein, ſ. Bd VII ©. 252 ff, 
die weibliche Diakonie nah Fliedner, ſ. Bd IV ©. 610ff. und Bo VI ©. 108 ff. und 
diejenige Xöhes ſ. Bd XI ©. 576ff., Lutheriſcher Gottesfaften, ſ. Bd VII ©. 26ff.). 
Demgemäß find, jeitdem es in den vierziger und fünfziger Jahren (wie oben angedeutet) 

85 zur einheitlichen Erfaffung und zum planmäßigen Betriebe der inneren Miffion gefommen 
und aucd die Praxis den tbeoretiichen Widerjpruch erit abgeneigter Eirchlicher Richtungen 
zu überwinden begonnen, bejonders folgende Etappen bemerkenswert: 

Als erjt eigens vorgebildete Berufsarbeiter der inneren Miffion da waren 
(Wicherns „Brüder“), mebrte ſich nicht nur die Nachfrage nad Hausvätern für entjtebende 

wNettungs-, bezw. Erziehungsanftalten (1856 waren deren bereits hundert mit dem Gentral: 
Ausihuß in Verbindung), jondern erſchloſſen ſich auch für die männliche Diakonie immer 
neue Arbeitsfelder, twie denn Wichern von vornherein die Heranbildung zur Kindererziehung 
zugleich als Vorarbeit für die Mitwirkung in der Voltserziehung angeſehen und gepflegt 
hatte (ſeit 1848 die Stadtmiſſion, ſeit 1854 die „Herbergen zur Heimat“, ſeit 1856 der 

45 Aufſeherdienſt in den preußiſchen Gefängniſſen, ſeit Anfang der ſechziger Jahre die Pflege 
der männlichen Kranken, Blöden und Epileptiſchen, ſeit dem däniſchen Kriege die Feld— 
diakonie); der Nachfrage entſprach die Entſtehung weiterer Brüder-Anſtalten (Duisburg 
1845, Zuůlicher und Neinſtedt 1850, Johannesſtift bei Berlin 1858 u. a.). 

Parallel ging die zunehmende Mobilmachung gläubiger, nicht berufsmäßiger Kräfte 
50 aus den Firchlichen Gemeinden für die Sammlung der eingejegneten männlichen Jugend 

(Jünglingsvereine feit 1838), für die firchliche Armenpflege (Elberfeld 1853), für die 
Sonntagsihule (Hamburg bereits 1825, Weiterverbreitung bejonders ſeit 1862). — Von 
den bejonderen, durch Wicherns Denkichrift angeregten und unter feiner Yeitung bis zu 
jeiner Erfranfung (bis 1872) dur den Central-Ausſchuß geförderten Bejtrebungen find 

55 hervorzubeben: Die Paſtorierung der Eijenbabnarbeiter an den großen Babnbauten in 
den fünfziger Jahren, die Fürſorge für die Auswanderer und die evangelifchen Deutjchen 
im Auslande feit derjelben Zeit, die Bemühungen um Hebung der Sonntagsfeier des: 
gleichen, die Begründung von Gefängnis-Bereinen und Gefangenen-Aſylen, die Vermeh— 
rung der Herbergen zur Heimat und ihre innere Stärfung (1857 Adregbüchlein für 

60 Handiverkögejellen), das erfolgreiche Vorgehen gegen die Spielbanken 185467, die Sich: 
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tung der chriftlichen und die Rüftung mwider die chrijtentumsfeindliche weltliche Litteratur 
zu Anfang der jechsziger Jahre, die Anftellung von tbeologijhen Berufsarbeitern (1868 
Hefefiel und Meveringb), die Paſtorierung der Hollandsgänger (ſeit 1861), die Begrün- 
dung zahlreicher Provinzial und Yandesvereine für innere Miffion (nachdem der rheiniſch— 
en ſchon 1849 vorangegangen, befonders 1864—68 3. B. die Südweſtdeutſche 5 
Konferenz). 

Nachdem fo Begonnenes weitergeführt und eine Reihe neuer, die verfchiedenen Zweige 
lofal zufammenfafjender Arbeitsgemeinjchaften entitanden war, lenkten feit 1870 namentlich 
die ſittlich-ſozialen Notitände die Aufmerkſamkeit auf ſich, die durch die Entwidelung der 
‚Industrie und dur das Anwachſen der großen Städte entitanden. Den Kampf gegen 10 
die öffentliche Sittenlofigkeit eröffnete die bezügliche Denkſchrift des Gentral-Ausicuffes 
vom Jahre 1869. Für die Mitarbeit der evangelifchen Kirche und ihrer inneren Miffton bei der 
Löſung der Arbeiterfrage wirkte babnbredend und richtunggebend der Stuttgarter Kongreß 
1869, die Bonner Arbeitgeberfonferen; 1870, die Berliner Kirchliche Oftoberverfammlung 
1871 und der Kongreß in Halle 1872. Wicherns Rede in Berlin, feine lette öffentliche, 15 
war insbefondere ein Programm, an defien Ausführung die nachfolgenden Jahrzehnte zu 
arbeiten gebabt. Wie fehr die foziale Frage danach auf den Kongrefien im Bordergrunde 
itand, zeigen die Verbandlungen in Dresden 1875 über die Mitverantwortlichteit der Ge: 
bildeten und Befigenden für das Wohl der arbeitenden Klaffen, in Danzig 1876 über 
die Sonntagsfeier, in Bielefeld 1877 über die Erziehung der Töchter des Arbeiterjtandes, 20 
die Stellung der inneren Miffion zur Sozialdemokratie, die Überwindung der Hinderniffe 
der Sonntagsfeier, in Magdeburg 1878 über die fozialen Verpflichtungen, die dem Chriften 
aus jeinem Beſitze ertvachien, in Stuttgart 1879 über das Yehrlingsweien, und die Dent: 
ichrift des Central-Ausſchuſſes 1879 über die jugendlichen Fabrifarbeiter. In allem dem 
jab Die innere Miffton grundfäglich von aller fozialpolitiichen Agitation ab und einzig % 
ibre Aufgabe darin, das Gewiſſen für die Abitellung tbatfächliher Behinderungen des 
religtössftttlichen Yebens wachzurufen, den Heilfräften des Evangeliums die Wege zu 
babnen und fie insbejondere denjenigen Klaſſen zuzuführen, die den Lodungen der Sozial: 
demofratie am meijten ausgelegt find. — Die ftebziger Jahre mit ihrer Fruchtbarkeit 
auf dem Gebiete der öffentlichen Geſetzgebung boten der inneren Miffion in ihren be: so 
rufenen Organen, befonders dem Central-Ausſchuß, auch mannigfachen Anlaß zu Vor: 
ftellungen und Petitionen in chriftlich-fittlichem Intereſſe, ſo in Sachen des preußtichen 
Bormundichaftsgejeges 1874, der Fernhaltung des Bordellweſens 1875 und des preußi: 
ſchen Geſetzes vom 13. März 1878 über die Unterbringung verwahrlofter Kinder in 
Familien und Anjtalten, weldes letztere namentlich der inneren Miſſion geiſtesverwandt, 35 
beim Gentral:Ausfhuß zur Aufnabme einer Statiftif der beſtehenden Rettungsbäufer führte 
(in einer Denkſchrift 1882 verarbeitet). 

Es mar die Zeit der Hochflut des tbeoretifhen und praftiichen Materialismus. 
Immer mebr wurden deſſen zerjegende Einflüfje namentlich im wirtichaftlichen und gejell: 
ſchaftlichen Leben empfunden und traten bier am bdrobendften in dem Anfchwellen der 40 
fozialdemofratifchen und anarchiſtiſchen Bewegung bervor. Den notgedrungenen Kampf 
wider die gefteigerte Entchriftlihung des Volkslebens nahm als Vorkämpfer aller drilt- 
lichen Volksfreunde in der Öffentlichkeit Hofprediger Stöder auf durch fein epochemachendes 
Auftreten in der Berliner jogenannten Eisfeller-VBerfammlung 1878, erwachſen aus feiner 
kraftvollen Reorganifation der Berliner Stadtmiffion. Namentlib an feinem Beifpiel 
entzündete jich weithin ein reger Eifer für das Durchdringen des öffentlichen Lebens mit 
dem Geilte des Evangeliums, Auch der Staat fam unter dem Eindrud der Attentate 
zu energiicherer Abwehr der verderblihen Strömungen und begann, feine neuere Geſetz— 
gebung einer Sichtung zu unterzieben. Am 17. November 1881 erfolgte die Allerböchite 
Kundgebung der Reformgefeggebung auf fozialem Gebiet mit ihrer ermutigenden Wirkung 50 
auf alle einfichtigeren und arbeitsfreudigeren Bolfsfreunde. Zu dem Zived, über die An: 
wendung der chrijtlihen Glaubensgrundjäge auf die twirtichaftlihen und gefellfchaftlichen 
ragen der Zeit eine möglichjt beitimmte, zu gleichartigem Handeln führende und den 
Irrtümern der Zeit einen fejten Damm entgegenjeende Überzeugung berausbilden zu 
beiten, verfaßte der Gentral:Ausihuß eine Denkichrift, die wie faum eine andere jeit ders 55 
jenigen Wichernd vom Jahre 1849 weithin klärend und richtunggebend wirkte: „Die 
Aufgabe der Kirche und ihrer inneren Miffion gegenüber den wirtichaftlichen und gejell: 
Ihaftliben Kämpfen der Gegenwart” 1884 („die Kirche mit dem lauteren Evangelium 
I * dieſen Gebieten das Gewiſſen der Völker — das iſt das höchſte Ziel ihrer inneren 
5 n”). co 
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Gleichzeitig nahm der Kampf gegen die Proftitution (Denkſchrift 1885) und die 
Rettungsarbeit an den verlorenen Töchtern (Bremer Kongreß 1881) einen neuen Aufſchwung. 
Die allgemeine kirchliche Feier des 400jährigen Lutherjubiliäums 1883 übte eine merklich 
erbebende Wirkung auf das evangelifche Gemeindeleben und ermunterte zu neuen Thaten 

6 des in der Xiebe ſich bezeugenden evangeliichen Glaubens. Schon unter ihrer Vorberei- 
tung und als Wiederhall auf die Kaiſerliche Botjchaft erjtand aus den Kreifen bewußt 
evangelifch, patriotiih und fozialverjühnend gejtimmter —* arbeiter in Weſtfalen die 
Evangeliſche Arbeitervereins-Bewegung (1882), die der inneren Miſſion urſprünglich geiſtes— 
verwandt und mit durch ſie gefördert der Volkstümlichkeit der evangeliſchen Kirche zu 

10 neuen Hoffnungen berechtigende Bahnen eröffnete (j. Schäfer, „Evangelifches Boltslerifon“ 
1900, ©. 37 und 38). 

Eine hervorragend jchöpferifche Perfönlichkeit jchenkte der Herr der Kirche und ihrer 
inneren Miffion in Paſtor von Bodelſchwingh (1831 als Sohn eines weitfälifchen Yand- 
rats, jpäteren Minifters, geboren, nad Unterbredung des Studiums als pommerfcher 

15 Gutsverwalter bewährt, nach Vollendung desjelben als evangelifcher Geiftliher der Barijer 
Vorjtadt Villette um das dortige Gemeindeleben in chriſtlicher Yiebestbätigfeit verdient, 
nad kurzer gejegneter Verwaltung eines weſtfäliſchen Pfarramts als Feldgeiftlicher in den 
deutichen Einigungsfriegen zu einem für weitere Volkskreiſe heilſamen Wirken berangereift, 
that ich ihm 1872 mit der Berufung nach Bielefeld als Seelforger der jungen Anitalt 

20 für Epileptifche und des entftehenden weſtfäliſchen Diakoniſſenhauſes das Arbeitsfeld auf, 
welches er ſeitdem mit reicher Begabung, innigjter Hingebung und außerordentlihem Er— 
folge bebaut. Beiden unter ihm aufblübenden Anjtalten fügte er eine Diafonenanftalt 
hinzu. Ein ganzes großes Dorf der Barmberzigkeit entjtand daraus mit mehreren taufend 
Berohnern). 1882 trieb ihm die Liebe zu den vielen Taufenden von Arbeits: und Ob: 

25 dachloſen zur Begründung der Arbeiterfolonie Wilbelmsdorf in der Senne; fein Vorgeben 
auf diefem Gebiete fand immer mehr Nachfolge, 1886 bereits 15 Arbeiterfolonien; in 
Verbindung damit ſchuf er, audı von Behörden unterjtügt, ein Ne von Wanderer: ‚Ver: 
pflegungsitationen möglichit mit lofalen Arbeitsftätten, und 1885 nahm er auch in vor- 
bildlicher Weife die Errichtung von Arbeiterwohnungen bei Bielefeld zu Eigentumserwerb 

80 durch Vereinigung von Selbjtbilfe fparfamer Arbeiter und Kapital und Intelligenz warm: 
berziger Voltsfreunde in Angriff, Verein „Arbeiterbeim“. Auf Bodelſchwinghs Anregung 
beim Karlsruber Kongreß 1884 fam die gefamte Fürforge der inneren Miffion für die 
beimatfremde mwandernde Bevölkerung aufs neue in Fluß; die Herbergen zur Heimat 
vermehrten ji von 1885 bis 1888 von 207 auf 327 in Deutjchland; auf dem Boden 

85 des von ibm 1886 begründeten Deutjchen Herbergsvereins kam es zwiſchen den neueren 
Grundſätzen und Erfahrungen und den älteren, bejonders durch die Brüderanjtalten ver: 
tretenen zu klärender Ausipracde und fördernden Normen. Auch Arbeiterinnenfolonten 
(„Frauenbeim“ bei Hildesheim u. a.) entjtanden faſt gleichzeitig. Mittelbar kam die neue Be— 
wegung auch der vom Gentral: Ausſchuß gepflegten Seemannsmiffion zu gute. In Verbindung 

“0 mit deutjchen Freunden in England und Schottland wurden in dortigen Hafenorten Leſe— 
zimmer für deutjche Seeleute errichtet (1885), mit denen Einrichtungen zur Beberbergung ver: 
bunden wurden. Erheblich zahlreicher und auch auf Hafenorte in fernen Erdteilen ausgedehnt 
wurden die Seemannsheime jeit 1894 infolge landestirchlicher Kollekten. Auch von feiten 
ausſchließlich lutheriſcher Vereine für innere Miſſion wurden in englijchen und deutichen Hafen: 

4 orten eigene Seelſorger für deutjche Iutherifche Seeleute eingefegt. — Ein Zufammentwirten 
mit den auf ledigli bumanitärem Boden fürs Volkswohl intereffierten Kreifen, wie es 
bei der Errichtung von Wanderer-Arbeitsjtätten vielfach fih als fruchtbringend eriviefen, 
fam auch jeit dem Karlsruher Kongreß in dem Kampfe gegen die Trunkſucht zu jtande; 
aus beiberfeitigen Anregungen ging der Deutjche Verein gegen den Mißbrauch geiftiger 

60 Getränke hervor (1884); und wie fchon von jeher Beziehungen zu der bereits 1817 be: 
gründeten Gentralleitung der württembergiſchen Mobltbätigfeitsanitalten beitanden batten, 
jo bildeten fich foldhe in weiterem Sinne zu dem deutjchen Verein für Armenpflege und 
Woblthätigkeit (1880 gegründet), zu den Vereinigungen für Sommerpflege (1881) und 
zu der Gentraljtelle für Arbeiter: Wohlfahrtseinrihtungen (1891), jedoch unter Wahrung 

55 des jelbjtitändigen Charakters und Arbeitsfeldes der inneren Mijfion. 
Für diefe Feitbaltung ihrer Grundfäge und für ihre fachwiſſenſchaftliche Durdharbei- 

tung und zeitgemäße Auswirkung überhaupt wurde außer der dahin fortgefegt gerichteten 
Thätigkeit des Central-Ausſchuſſes der inneren Miffion befonders bedeutungsvoll die litte- 
rariſche Wirkſamkeit von Paſtor D. Schäfer in Altona (jiebe oben feine Hauptwerfe) und 

60 die ſeit 1881 alle zwei Jahre gehaltene Konferenz der theologifchen Berufsarbeiter unter 
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Zeitung von Generalfuperintendent D. Hefetiel. Zur Verbreitung der Kenntnis von dem 
Geſamtgebiet und den jpeziellen Arbeitsfeldern und Arbeitsweifen der inneren Miffion 
werden feit 1886 (nad Vorgang vom Direktor des Nauben Haufes, D. Johannes Michern) 
jabrlich Inſtruktionskurſe mit Vorträgen von Kahmännern und mit Anjtaltsbejichtigungen 
(in Breußen firchenbebördlich) veranjtaltet, nicht nur von zablreihen Paſtoren, jondern 5 
aub von Verwaltungsbeamten befucht. Eine lebendige Verbindung zwiſchen Kirche und 
innerer Miſſion bilden feit 1878 die Synodalvertreter für innere Miſſion. — Nicht den 
geringften Anteil an der immer allgemeineren Würdigung der inneren Miffion bat die 
Diakoniſſenſache (1861 wurden 1000 deutiche evangelische Diakonniſſen gezäblt, drei Jahr— 
zehnte jpäter 10000); bejonders in ibrer Gemeindepflege in Stadt und Yand bat fie die 10 
innere Miſſion populär gemacht. — Neue Anregungen find aud vom Auslande, beſon— 
ders England und Amerika, gelommen und von Erfolg gewejen, namentlib in großen 
Städten, in Gejtalt der Cbriftlihen Bereine junger Männer (Berlin 1883) und des 
Deutſchen Bereins für Evangelijation und Gemeinjchaftspflege (Cbrijtlieb, Schrent, 
v. Deren u. a. 1886), ein Anſporn zu mebr mifjionarijcher als diakoniſcher Arbeit von ı5 
Yaien an Yaien, zumal an bisher unerreichten, wobei eine gegenfeitige Ausſprache und 
möglichite Ausgleihung zwijchen der älteren und neueren Arbeitsweife erforderlich wurde, 
wie fie 3. B. der Kaſſeler Kongreß 1888 bot mit rg Verbandlung über „Die chriftliche 
Yaientbätigfeit im Reiche Gottes, ihr Notwendigkeit und ihre Schranfen“, ſowie der 
Straßburger 1899 und der Eiſenacher 1901 über die Bedeutung der inneren Miffion 20 
und der Evangelifations- und Gemeinſchaftspflege für einander und die daraus beiderjeits 
errvachienden Aufgaben (vgl. Bd V ©. 661 ff. „Evangelifation“). 

Die achtziger Jahre waren überhaupt produktiv an neuen Sonderorgantjationen 
näberer und fernerer Zweiggebiete der inneren Miſſion (mie Gentralvorjtand der Arbeiter: 
tolonien und Verpflegungsitationen, Deutſcher Herbergsverein, Verein gegen den Migbraud ; 
geiftiger Getränke, Jünglingsvereinsbünde, Chriſtliche Jungmänner- und Evangeliſations— 
Vereine, Internationaler Berein der Freundinnen junger Mädchen jeit 1877 in der Schweiz, 
io auch: Vereine zur Hebung der öffentlichen Sittlichfeit 1885, des weißen Kreuzes 1889, 
vorber in der Schweiz jeit 1877 des blauen Kreuzes, der Evangelifch-firchliche Hilfsverein zur 
Unterftügung der Beltrebungen behufs Belämpfung der religiösfittlichen Notitände in so 
arogen Städten und \ndujtriebezirten 1888, leßterer vom Throne ber begünitigt und 
auch aus bisber der inneren Miſſion verjchloffenen Duellen gejpeift, jüngjt bejonders in 
der „‚grauenbilfe” für das Gemeindeleben fruchtbar). Was die innere Miffion auf dem 
Gebiete der jozialen Frage von jeber eritrebt und in der Denkſchrift des Gentral-Aus- 
ſchuſſes 1884 zum klaſſiſchen Ausdrud gebracht, jchien noch überboten werden zu müſſen, 35 
als 1890 das Sozialiftengefeg fiel und zu einer mebr jozialpolitifchen Wirkſamkeit chriftlich 
interejftierter Hreife Anlaß gegeben war. Es entitand dazu aus Angehörigen aller Rich— 
tungen der evangeliichen Kirche der Evangelifch-foziale Kongreß, unter deſſen jüngeren 
Gliedern jih eine der inneren Mifjion ab: und dem Sozialismus zugetwandte Richtung 
berausbildete. 

Gegenüber diefen mannigfachen, teils in der Form, teils in ihrem Weſen centrifu: 
aalen Strömungen den unveräußerlichen Kern und den notiwendigiten Zujammenbalt der 
inneren Miffion bei allem Eingeben auf die Bedürfniffe der Zeit zu wahren, tt eine 
Hauptaufgabe der Gegenwart. Das ernite Bejtreben, diefe zu erfüllen, wurde an der im 
Geiſt des Evangeliums erhebenden 5Ojäbrigen Jubelfeier in Wittenberg 1898 neu belebt « 
und wird ferner treffend gefennzeichnet durch die legtjährigen Kongreß-Verhandlungen 
(+ B. Bremen 1897: „Die innere Miffion als Aufgabe des allgemeinen Briejtertums 
der Gläubigen“ und „Welde Ziele und Schranken find der Frauenbewegung durd das 
Evangelium gejegt?” Straßburg 1899: „Die Forderung unferer Zeit an chrijtliche Cha— 
raftere, eine Beichte und ein Gelübde an der Wende des Jahrhunderts” und „Evange— so 
Ifation und Innere Miffion”. Eiſenach 1901: „Yutbers Stellung zu den fittlihen und 
jozialen Nöten feiner Zeit und ihre vorbildliche Bedeutung für die evangeliſche Kirche” u. a.). 

Jedoch bat damit fortgejeßt die praftiiche Kleinarbeit und der intenfive Ausbau bes 
mwährter Wege Hand in Hand zu geben. Wie jebr fih das die innere Miſſion aud in 
der Gegenwart angelegen jein läßt, dafür nur einige Belege: Die alte Yiebe zur Rettungs: 55 
hausſache ijt jeit 1895 neu erwacht Nettungsbaus:, Erziebungsvereins: und Innere 
Miffins:Vorjtände haben fich zu einer regelmäßigen Konferenz verbunden, um eine voll 
fändigere Bejegung der Anjtalten und die Errichtung folder für Konfirmierte, ſowie 
neuerdings, jeit dem Fürforgeerziehungsgejeg vom Jahre 1901, die möglichit ausgiebige 
Verwertung desjelben für die feiner bedürfende Jugend zu erwirken. Auch die Bewahrung 60 
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der gefährdeten weiblichen Jugend follte nicht länger binter der der gefährdeten männlichen 
Jugend zurüditeben. 1889 ſchloſſen fich ‚die Berliner evangeliichen Jungfrauenvereine 
und vervandten Anftalten zufammen und bereiteten die Bildung eines Verbandes der 
evangelifhen Jungfrauenvereine Deutfchlands vor, der 1893 ins Leben trat und nicht 

ö.nur für diefe immer reichere Mitarbeit findet, fondern auch neue Zweige der Fürforge 
ins Dafein gerufen bat (Marienbeime, Ausbildung eigener Berufsarbeiterinnen, Babnbofs- 
miffion, Vereine für Heimarbeiterinnen). In dieſem Zufammenbange ift auch zu er- 
wähnen, wenngleich über den Rahmen der inneren Miſſion binausgebend, der 1894 von 
Profeffor D. Zimmer:Herborn begründete Evangelifche Diafonieverein zum Zwecke ver 

10 Erjchliegung größerer Kreife der chriftlichen Frauenmwelt für die Diakonie und damit der 
Gewährung von befriedigendem Inhalt, materiellem Unterbalt und genofjenjchaftlidem Rüd- 
halt für das Leben bisher berufslofer und einer unficheren Zukunft entgegengebender 
Töchter. Verwandt, doch umgrenzter und enger an Wicherns Lebenswerk angejchlofien 
ift der Dienft, den der Central-Ausſchuß feit 1891 auf dem Gebiete der Gefangenen: 

15 Fürforge übt durch Ausbildung von Auffeberinnen für weibliche Gefangene. Während 
die Brüder aus den Aufjeberitellen den Militäranwärtern baben weichen müſſen, wächſt 
bei den Strafvollitrefungsbebörden die Nachfrage nad den von der inneren Miffion dar— 
gebotenen Frauen; und diefe ſelbſt erlangen bei Bewährung Penfionsberechtigung durd 
den Staat. — Auch das Chriſtliche Schriftentweien, das bereits in den achtziger Jahren 

20 eigene größere Organifationen gewonnen (4. B. Berlin beim Evangeliſchen Verein für 
kirchliche Zwecke und bei der Stadtmijjion) bat jüngjt eine neue fruchtverheigende Blüte 
getrieben ın der vom Central-Ausſchuß und Provinzialvereinen für innere Miffion ſeit 
1892 planmäßig gepflegten Darbietung von Artikeln für die Tagespreffe. — Desgl. die 
Krankenpflege durd Diakonen und Diakonifjen in der Krüppel: und in der rrenpflege. Das 

35 Net der Provinzial-, Yandes: und Bezirksvereine für das Gefamtgebiet der inneren Miſſion 
ift noch in den letten Jabren im ganzen Deutichen Reiche vervollftändigt worden. — Und 
endlih bat auch das materielle Wohl der verdienten Berufsarbeiter und Berufsarbeiterinnen 
der inneren Miffion für ihr Alter möglichite Sicherung erbalten durch entjprechende Ben: 
fionsverbände und angejchlofjene Unterjftügungsvereine (1885 und 1902 durd den Central: 

30 Ausihuß und die mit ibm verbundenen Vereine). 
So bat die Kirche des Evangeliums an ihrer inneren Miffion ein durch Gottes 

Gnade reich bejtelltes Feld, auf dem es aber bis zur vollen Ernte an Arbeit nie feblen 
wird; der Herr der Kirche gebe ihr allezeit die rechten Arbeiter aus allen Kreifen für 
alle ferneren Aufgaben, Seines Geiftes voll! Nahlenbed. 

36 Miſſion, fatbolifche, in der fatbolifhen Kirche. Wenn die Miffion inner: 
balb der Kirche die Aufgabe bat, die in ihrem Schoße dem Geifte des Chrijtentums 
wieder entfremdeten Elemente zu chriftianifieren, fo fonnte fie ihren Beruf in den erften 
Jahrhunderten — bei der jpröden Abgejchlofjenbeit der Gemeinde gegen alle heidniſchen 
Einflüfje, der jtrengen Prüfung der Katechumenen, der Gewifienbaftigfeit der Seelforge 

40 und der reinigenden Macht der Verfolgungen — nur an den Pönitenten zur Ausübung 
bringen; da aber diefe von der Kirche ausgejchloffen waren, fonnten aud fie nicht der 
Gegenſtand einer innerkirchlichen Mifftontbätigfeit fein. Als aber feit der Erbebung des 
Chriftentums zur Staatsreligion die Heiden mafjenbaft zuftrömten und die Ghriftenbeit 
jeit der Belehrung der germanifchen Völker fich numerifch bedeutend vergrößerte, fammelte 

45 ſich in ihr eine Fülle von Heidentum an, das durch ihre myſtiſchen Weihen, durch ibre 
jaframentalen und fjakrifiziellen Handlungen, binter welche Predigt und Seeljorge zurüd- 
treten mußten, nur oberflächlich berührt, aber nicht fittlih umgebildet wurde. Die Buß— 
anjtalt der Kirche war ihrer Aufgabe längft nicht mebr gewachien (August. Enchirid. 
e. 80) und vertaufchte überdies ihren feelforgerlichen Charakter immer entjchiedener mit 

50 dem zuchtpolizeilihen. Wurde auch 1215 die Beichtpflicht zur allgemeinen Chriftenpflicht 
erhoben, jo blieb doch die gejelich ſatisfaktoriſche Nichtung, in der das Bußſakrament im 
bierarchifchen Sinne ausgebildet wurde, ein Hindernis für feinen fittlih bildenden Ein- 
flug. Auch die Orden fonnten bier feine Abbilfe gewähren. Die älteren auf Benedikts 
‚Regel berubenden Möncsinftitute waren vorwiegend zur Pflege des fontemplativen Lebens 

55 bejtimmt, und wo fie aktiv eingriffen, galt ihre Thätigfeit vornehmlich der Pflege der 
Wiſſenſchaft und der Chriftianifterung der germanischen Völker. Die ausdrüdlib auf 
Seelſorge, Bolkspredigt und Beichthören angewiefenen Bettelorden verfannten von vorn: 
berein den Weg, auf welchem ſie der Kirche ein Segen werden fonnten; während die 
Dominikaner die Belehrung der Hüretifer und die Handhabung der Inquifition zu ihrer 
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Domäne machten, überboten ſich die Franziskaner nach ihren verſchiedenen Abſtufungen 
in abenteuerlicher Romantik, in abſonderlicher Heiligkeit; ihr Ideal war die Verwandlung 
der chriſtlichen Welt in ein Franziskanerinſtitut (Tertiarier). Mit wirklicher Hingebung 
und Liebe widmeten ſich der Pflege eines inwendigen Chriſtentums nur kleinere Kreiſe, 
wie gegen das Ende des Mittelalters vor allem die Brüder vom gemeinſamen Leben (ſ. 6 
d. A. Bd III, ©. 472ff). 

Erſt der Siegesgang, in welchem der Proteſtantismus die Welt eroberte und bis 
Spanien und Italien in katholiſche Herzen evangeliſche Gedanken warf, rüttelte die 
latboliſche Kirche gewaltſam auf und trieb fie mit der Miſſion nach innen Ernſt zu 
maben, um die Schwanfenden zu befeitigen, die rregeivordenen wieder zu gelvinnen, 10 
mit einem Worte das dem Proteftantismus zugeneigte Wolf wieder zu Ffatholifieren. Die 
meilten Orden, welche der fich regenerierende Katbolicismus in das deben rief, berubten 
auf der Verbindung der klöſterlichen und prieiterlichen Pflichten und waren für die Seel: 
forge, die Voltspredigt, den Beichtjtubl gegründet, in deren Vernächläſſigung man die Ur: 
ſache aller Schäden und Niederlagen der Kirche zu erfennen meinte. Als die eifrigiten 15 
Werkzeuge diejer reftaurativen Volksmiſſion erwieſen fich die Jeſuiten unter den böberen 
und die KHapuziner unter den niederen Ständen. Die antithetiiche Richtung gegen den 
Proteitantismus, um vor dem Kontagium desjelben zu fchüßen, bildete fortan ein charak— 
teriftifches Merkmal der katholiſchen Volksmiſſſon. 

Ihre Erbebung zu den Ziveden einer mehr fittlihen Wirkſamkeit wurde ihr in 20 
Frankreich gegeben, wo ohnehin nad altem Herkommen die Bifchöfe fih dur regel- 
mäßige Bereifung ihrer Diöcefen mit dem Zuftande derjelben perjönlich vertraut zu machen 
batten. Diefe Richtung der Miffion wurde mächtig gefördert durch Vincenz von Paulo, der fich 
1616 der Bejlerung der Galeerenfträflinge annabın, 1617 aber, als ein unbeſcholtener Mann 
ibm gebeime, ſchwere Todfünden beichtete, am 25 Januar zu Folleville mit jolcher Wärme 3 
und Kraft zur allgemeinen Beichte aufforderte, daß er allein dem Andrange zum Beicht: 
ituble nicht mehr genügen fonnte, fondern die Jefuiten von Amiens zu Hilfe rufen mußte. 
Da dieſe ſich aber zur Organifation einer nad fünf Jahren in Folleville regelmäßig 
wiederkehrenden Miffionspredigt in dieſer Richtung nicht veritanden, obgleih ihnen die 
Gräfin von Gondy 16000 Livres anbot, jo jchritt Vincenz jelbit zur Gründung der Kon— 80 
gregation der Mifjionäre oder Yazarilten zum Zwecke der Erziebung, der Heiden- und der 
Volksmiſſion (f. d. A. Vincentius de Paulo). Die fpezifiihe Form der Miffionspredigt 
war damit für alle Zukunft gegeben: fie ruft in erjchütternder Weife zur Belehrung auf 
und weiſt diejenigen, welche ihrem Rufe folgen, in den Beichtftuhl. Mit den Lazariſten 
verfolgen denſelben Zweck geräufchlos in der Krankenpflege die ihnen nabejtehenden barm: 86 
berzigen Schweitern, deren verjchwiftertes Werbältnis Vincenz gerne dadurch bezeichnete, 
dab er dieſe feine Töchter, jene feine Söhne nannte. Einen neuen Aufſchwung empfing die 
fatbolifche Volksmiſſion durch die vom Abbé Legris-Duval 1815 gegründete Kongregation 
der Priejter der Miffionen, die fih ausſchließlich die Miffionspredigt zur Aufgabe jeßten. 
Auf dem Mont VBalerien in Paris, wo vor ihrem Ordensbaufe ibre Kanzel unter freiem 40 
Himmel aufgerichtet jtand, mabnten fie unabläffig zur Buße. Als MWanderprediger durch: 
zogen fie in den Jahren der Neftauration ganz Frankreich und priefen die Beichte als 
die einzige Nettung vor der Hölle. Der Eifer aber, womit fie die Antereffen der Legi— 
timität vertraten, lenkte den Volksſturm gegen fie und batte in der Yulirevolution die 
Zerftörung ihrer Niederlaffung zur Kolge. 46 

Nach dem Jahre 1848 rief der Epiſkopat die katholiſche Volksmiſſion auch in Deutſch— 
land bäufig zu Hilfe, um die durch die Stürme der Revolution der Kirche entfremdeten 
Volksmaſſen ibr wieder zu gewinnen. Sie wurde meift durch Redemptoriften und Jeſuiten, 
bisweilen auch durch Kapuziner und Franzisfaner abgebalten und jollte das katholiſche 
Bewußtjein ſchärfen belfen, damit die Hierarchie die Zügel ihrer Yeitung ſchärfer anziehen co 
und der römischen Kirche gegen Staat und Proteftantismus eine aggreffiwere Haltung 
aeben fünne. Mit der Ausichließung des Nefuitenordens und der ihm verwandten Ne: 
demptoriften aus dem deutjchen Neich im Jahre 1872 börten die Miffionen nicht auf; 
fie wurden bejonders von Franzisfanern und Hapuzinern gehalten; feit 1894 traten die 
wieder zugelaffenen Nedemptoriiten von neuem in Thätigkeit; gelegentlich verſuchten auch 55 
Jeſuiten dem Geſetze zum Troß die Abhaltung durchzuſetzen. 

Folgen wir dem Gange der katholiſchen Volksmiſſion, jo wird dieſelbe ſtets vom 
Biſchof angeordnet, auf deſſen Weiſung ſich die Miffionsprediger — es find ihrer ge 
wöhnlich drei — nach der ihnen bejtimmten Station begeben. Der Obere trifft in ber 
Kegel einige Tage früher ein, um fih mit den örtlichen Bedingungen, dem herrſchenden 0 
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Einne, den Getvohnbeiten und dem Bildungsitande der Bewohner befannt zu machen. 
Täglich werden mebrere Predigten, meift 14 Tage lang, gebalten. Obgleich ihrem In— 
halte nach nur loſe verknüpft, hängen fie doch durch den gemeinfamen Zweck, auf den 
fie binarbeiten, enge zufammen. Dem Gange und der Tendenz nach fcheinen fie den 

5 geiftlichen Übungen des Ignatius (ſ. d. A. Crereitien Bd V ©. 691) nachgebildet, aber 
während dieje felbftthätige Meditation vom Übenden fordern, bieten jene den anzueignen- 
den Gedankenſtoff bereits in fertiger Form dar, find alfo gewiſſermaßen geiftliche Uebungen 
für größere, im Denken weniger geübte Volksmaſſen. Nah Art der Erercitien bewegen 
auch fie fihb um den Gegenja der Sünde und Gnade; wie jene in der eriten Woce 

10 zu ihrem Ziele die Generalbeichte, in der zweiten die Difponierung zur Wabl eines 
Standes oder zur gottgefälligen Führung des bereits ergriffenen Yebensberufes haben und 
während ihrer Dauer überhaupt der mebhrmalige Empfang der Kommunion angeraten 
twird, jo bilden auch die Mahnungen zur Beichte und Kommunion, ſowie die Belebrungen 
über die bejonderen Standespflichten ftebende Kapitel der Miffionspredigten: mie jene 

15 zuerft in Zerknirſchung verjesen, dann zu beiterer, friedlicher Stimmung emporbeben 
Sollen, jo auch dieſe; jelbjt das Element der finnliben Anſchauung ift beiden gemeinjam. 
Die Beitimmung des Menfchen, die Gerechtigkeit Gottes, der Ernjt der Ewigkeit, die Not- 
twendigfeit der Befehrung, die Gefahr ihres Aufſchubs, die Schreden der ewigen Ver- 
dammnis und der Hölle ziehen meiſt in grellen Bildern an der Seele des Zubörers vor- 

© über; dann werden die Gnadenmittel, das Gebet, der Ablaß, die Autorität der Kirche, 
der Primat des Petrus, der Kultus und das Meßopfer, die Eucariftie und die Trans- 
jubitantiation, die Herrlichkeit der Jungfrau ale Schirmberrin der Kirche und Zerftörerin 
der Härefie gleich handgreiflih nabe gebradt. Die Pflichten der Eltern, der Kinder, der 
Nünglinge und Jungfrauen, der Gatten, der Dienftboten werden bald in jelbititändigen, 

25 bald in regellos eingereibten Vorträgen bejprochen, oft in einem Tone, der dur rüd- 
ſichtsloſe — —— und unzarte Berührung der delikateſten Verhältniſſe Anſtoß erregt. 
Die Erneuerung des Taufbundes, bezeugt durch bußfertige Unterwerfung unter den kirch— 
lichen Gehorſam, beſiegelt durch Beichte und Kommunion, iſt das Ziel, das auch darin 
einen charakteriſtiſchen Ausdruck gewinnt, daß zum Schluß die Gemeinde feierlich an die 

3 Jungfrau Maria übergeben, und wo es angeht, ein großes Kreuz, gewöhnlich mit der 
Inſchrift: Nur feine Todfünde! aufgerichtet wird. Die Neubeit der Prediger und ihrer 
Eigentümlichkeit, die rafche Folge der Predigten, deren jede folgende den Eindrud der 
vorangegangenen aufnimmt und verftärkt, das ſtarke Auftragen der Farben in dem Aus: 
malen der Situationen, Stimmungen und Bilder, die Vielſeitigkeit der Mittel, welche zur 

35 Erreichung des beabfichtigten Effeftes aufgeboten werden — das alles giebt der Miſſions— 
predigt ihren bejonderen Charakter und unterjcheidet fie von der regelmäßigen Pfarr: 
predigt. 

Daß die Kirche die Pflicht bat, nicht nur die Heiden außer ihr zu gewinnen, 
fondern auch das Heiden: und Namenchriftentum in ibrem eigenen Schoße zu überwinden, 

40 daß in Zeiten wie die gegenwärtige die geordnete amtliche Thätigfeit nicht ausreicht, um 
alle Wunden zu beilen, welche der Unglaube in feinen mannigfachen Erjceinungsformen 
von der fittlichen Gleichgiltigfeit bis zu der bewußten Feindſchaft gegen alle Religion und 
dem robeiten Materialismus dem jegigen Geſchlechte geichlagen bat, daß es folglich neuer 
Mege und außerordentlicher Anjtrengungen bedarf, um in allen Schichten der Gejellichaft 

45 auf den tiefiten Grund des muchernden Verderbens durczudringen — darüber ift die 
proteftantische Kirche mit der fatbolifchen einig. Ob aber die katholiſche Volksmiſſion 
dazu das richtige Mittel ift, darf man mit Necht bezweifeln. Diefe Predigten, die ſich in 
den Raum weniger Wochen zufammendrängen, können dur effeftwolle Bebandlung 
imponieren, fünnen durch Beitürmung des ſinnlichen Gefübls beftige Gemütserfchütte- 

so rungen und augenblidliche Entſchließungen bervorrufen, aber eine unumftößliche Gewißheit 
der Überzeugung, eine durchgreifende Umwandlung der Gefinnung und des Lebens 
fünnen fie nicht zur Neife bringen. In der That find fie auch nur darauf gerichtet, 
die der Kirche entfremdeten Maſſen aufs neue in dem Beichtjtubl zu ſammeln und die im 
Sturmesdrang eroberten Gewiſſen wieder unter die kirchliche Ordnung zu beugen; die 

55 Belehrung, auf Die fie mit ihren Hammerſchlägen binarbeiten bat ibr Wefen und Ziel in der 
Unterwerfung unter die priefterliche Nichtergetwalt, in der Rückkehr zum kirchlichen Geborfam — 
das ift der echt Fatholifche Gedanke, der in der Buße nicht eine freie, fittlihe That des 
inneren Yebens, fondern eine kirchliche Saframentsbandlung, eine Summe ſatisfaktoriſcher 
Yeiftungen fiebt. Denn welche Mittel bat nun die Kirche, um das Angefangene weiter 

so zu führen und die gewedten Keime durch ihre fittlich erziebenden Einflüffe zu bewahren 
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und zu entfalten? Wiederum nur den Beichtjtubl, in welchem ſich alles konzentriert, 
was fie an jeelenpflegender Thätigfeit aufzubieten vermag — aber wie ungünftig find 
die Bedingungen, welche ſich bier vorfinden, der Heranbildung zu wahrer Sittlichkeit; 
ſchon die rein quantitative Auffafjung des Begriffs der Sünde, die mechanifche Trennung 
in läßliche und Todfünden, wie die ihr parallele Unterfcheidung des gebotenen und des 6 
nur angeratenen Guten, muß den tieferen ſittlichen Ernft von vornbereit ſchwächen; nicht 
minder muß es die vorberrichend fafuiftiiche Behandlung der Moral, die alle etbifchen 
Srundprinzipien verleugnende Borausfegung einer wirklichen Kollifion der Pflichten und 
die auf Löſung diefes präfumtiven Konflittes ausgebende Gewiſſensberatung, wie fie vor: 
zugsweiſe im Beichtjtubl geübt wird; endlich gebt die Erziehung, die diefer beabfichtigt, 
nicht wie es Gottes Ordnung will dur den Gehorſam zur Freiheit, fondern umgekehrt 
aus dem freien in den bindenden und zulett knechtenden Geborfam unter des Priefters 
Sentenz, an der das fatholifche Gewiſſen feine endgiltige Norm und Entſcheidung bat. 

Außer diefer Tendenz der römiſchen Miffionspredigt, die als letztes Ziel die Kirch 
lichfeit, die Sittlichkeit dagegen nur als untergeordneten Zweck und lediglich in der elemen- 
taren Form des unmündigen Geborjams verfolgt, entipringen alle Mängel, die man an 
ihr bäufig ausgeftellt bat — zunächſt in der Wahl des Stoffes, denn was bat der 
Primat des Petrus, das Recht der Tradition, das Transfubitantiations-Dogma, der Ab- 
la und äbnliche Dinge mit der Heiligung des chriftlichen Volkes zu thun? weiter in der 
Art der Behandlung, denn die Effekthaſcherei, die rhetoriſchen Deflamationen und Af- 0 
tionen, die kraſſen Übertreibungen in der finnliben Ausmalung des Sündenelends und 
der Höllenqualen, der Erregung von Furcht und Schreden fünnen doch nicht fittlich be- 
leben und erneuern; ferner die begleitenden Umjtände — in Frankreich jchloß ſich, um 
nur ein Beifpiel anzuführen, zur Zeit der Reftauration den Mifftonären ſtets ein Schweif 
müßigen Gefindels als Mafler des Reliquien, Amuletten- und Ablafframes oder als » 
Verkäufer twunderfräftiger Wafler und Ole an und lenkte, was von wirklicher Frömmigkeit 
etwa frei geworden war, fogleih in die Bahn der Firchlichen Superitition; endlich die 
Polemik gegen die Proteftanten, die von Anfang an ein charakteriftifher Zug in der 
fatbolifchen Volksmiſſion geweſen ift und nur da zurüdtritt, wo man es für flüger und 
den obmwaltenden Umftänden angemefjener erachtet, den Eifer fanatifcher Unduldſamkeit v 
unter dem Gewande der Friedensboten zu verbergen. 

In dem Dienfte der inneren Miffion wirkt zugleich im fatholifchen Deutichland das 
firchliche Vereinsweſen, das man feit dem Sabre 1848 dem protejtantifchen nachgebildet 
bat; allein den freien Vereinen feblt in dem römijchen Katbolicismus die Wurzel, aus 
der jie im Proteftantismus Nabrung und Yebenskraft zieben: der ethiſche Begriff der Kirche 36 
als eines fittlihben Organismus, ald eines Ganzen von fittlih vollfräftigen, mittbätigen 
Organen, die fich ihres Berufes bewußt find, durch freies Zuſammenwirken das höchite 
Gut, das Neich Gottes zu verwirklichen. Diejes Bewußtſein, das nur auf der Grund: 
lage des allgemeinen Prieftertums zu gewinnen ift, muß einem Spiteme fremd bleiben, 
das feinen Kirchenbegriff lediglib aus dogmatiſchen und firchenrechtlichen Beitimmungen 40 
fonjtruiert. Jene fatbolifchen Vereine find darum auch nur Werkzeuge der jefuitifch- 
Hlerifalen Partei, unter deren Leitung fie fteben; ihre Wirkſamkeit kann nur ſolchen als 
eine Arbeit für das Reich Gottes gelten, denen der Begriff des lehteren mit dem der 
empirischen Kirche in völliger Kongruenz fich dedt. Senior D. Steig }. 

- 0 

— 5 

Miſſion unter den Heiden: 1., katholiſche. — Missones Catholicae, cura S. Congre- 45 
gationis de propaganda fide descriptae, Romae 1886 ff. Offizielle Statiftit. Hier wurde 
bauptfählich Jahrgang 1901 benußt. — Die Katholifche Kirhe unferer Zeit und ihre Diener in 
Bort und Bild herausgeg. von der Leo:Gejellichaft in Wien, Minden 1900/01. Illuſt. Bracht: 
wert. — ®iolet, P£re J. B. — S.J., Les Missions Catholiques Francaises au XIXe Sißcle. 
Bis jegt ijt erjchienen Bd I, Orient u. Bd II, Abefjinien, Indien, Indochina. Bier weitere 50 
B. B. des reich illuſtrierten Prachtwerks follen folgen. — Annales de la Propagation de la Foi, 
Lyon 1822 ff. (deutfche Ausgabe ericheint in Köln: Jahrbücher zur Verbreitung des Glaubens. 
Jährlich 6 Hefte). — Die Katholiſchen Mifftonen. Illuſtrierte Monatsfchrift, Freiburg i. B. 
1871 ff. — Henrion, Histoire generale des Missions Catholiques depuis le XITIme sitcle 
jusqu'a nos jours, Paris 1846, 48.8. — Hahn Gejchichte der katholiſchen Miſſionen, Köln 55 
1857 —63, 58. B.; Kalkar, Den katholsfe Miffionshiitorie, Kopenhagen 1862 (deutiche Aus: 
gabe, Erlangen 1867). — Djunkovscoy, Dietionnaire des Missions Catholiques, Paris 1864, 
28.8. (leihtfertige Arbeit, nur mit Vorfiht zu gebrauchen). 

Abkürzungen. Ap. Präf. — Apoſtoliſche Präfektur, Ap. Bit. — Apoitolifches Vilariat, 
Chr. = evangel. Heidendriften, eingeb. — eingeborne, F. = Schul: u. Laienbrüder, Jahrb. — #0 
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Jahrbücher zur Verbreitung des Glaubens, K. — Kirchen, K.K. — Die Kath. Kirche, —— 
rachtwerk, Kat. = Katecheten, Katech. Naiechumenen, Kath. — Katholiken, Kath. M 
atholiſche rn N = Siongregation, M. C. = Missiones Catholicae 

(offiz. Jahrbud)), — Mädchen, M. Bei. — Mittionsgefellichaft, P. = ®atres, Mifjionare 
6 leihen), if Pf.— Pfarrer, S. = Ordensſchweſter, Sh. = Schulen, Schl. = Schüler, 
Sem. — Seminar, Stat. = Miffionsftation, W. H. = BWaijenhaus, W. — Waiſen. 

Die in ( ) beigefügten ftatiftifhen Angaben geben zur Bergleihung die entiprehenden 
Bahlen der evangeli en Miffion. 

Der Ausdrud M. bat eine verjchiedene Bedeutung, je nachdem er in katholiſchem 
10 oder in evangeliihem Sinne gebraucht wird. Auf römiſcher Seite verfteht man darunter 

die Katholifierung aller akatholiſchen Völker und ihre Eingliederung in die römiſche 
Hierarchie. Wir dagegen faſſen die Miſſion ausſchließlich als Ghriftianifierung nichtchriftlicher 
Völker. So wenig mir die Evangelijationsarbeiten im Bereiche chriftlicher Kirchen (Deren 
Notwendigkeit unter gewiſſen Berbältniffen wir anerfennen) der Heidenmiffion zuzäblen, io 

15 nachdrücklich wir die Berechtigung evangelifcher Sekten mit ihrer Propaganda in andere 
chriſtliche Gemeinſchaften einzudringen beſtreiten, ſo entſchieden lehnen wir es ab, die 
katholiſchen Arbeiten zur sn der Ghriften anderer Befenntniffe unter die Herr: 
ichaft des Papftes zur Miffion zu rechnen. Alles, was dahin gebört, jondern wir bier 
von unferer Betrachtung aus und befchränfen uns auf diejenige Thätigfeit, in melcher fich 

20 die rg mit der Ghriftianifierung dedt. Dieſe begrifflide Trennung jtimmt 
freilich meiltens nicht mit der Wirklichkeit. Es giebt wenige Felder auf den die k. M. 
es lediglich mit der Gewinnung von Heiden zu tbun bat. Wo ich Gelegenheit bietet 
aus den Europäern, die vorübergehend, oder als Kolonijten ſich in heidniſchen Gebieten 
finden, Andersgläubige berüberzuzieben, wird diejelbe eifrig wahrgenommen. Dazu dienen 

25 befonders ausgedehnte Schul: und Wohlthätigkeitsanftalten. In viel weiterem Umfange 
aber läuft die Konvertierung junger evangeliſcher Chrijten die erſt fürzlih aus dem 
Heidentume_gelommen find, mit unter, ja auf einigen Feldern bedingt fie einen großen 
Teil der Erfolge. Ausgejchlofiene und Mikvergnügte bilden die twillfommenen An— 
fnüpfungspunkte; eine weitgehende Milde in der Behandlung undriftlicher Sitten und 

80 Gebräude wirkt für mande ber noch ſchwachen Chrijten als Lockung. So fommt es, 
daß wir unter den katholiſchen Heidenchriften eine beträchtliche Zahl folder mitrechnen 
müfjen, die nicht aus dem Heidentum, jondern aus evangelifchen, heidenchriftlichen Ge— 
meinden gewonnen find. In diefem Punkte iſt eine ftatiftijche Ausicheidung ganz unmöglich. 
Man darf jedoch diefen Sefihtspunkt bei Wertung der Statiftif der EM. nicht aus dem 

35 Auge verlieren. 
Auf die Methode der Kath. M. können wir bier nicht näher eingeben, ebenfo mie 

wir ihre Gefchichte nur in den wichtigſten Punkten berübren, ſoweit fie zum Verſtändnis 
des jeßigen Beitandes erforderlich find. Nur den Ietteren erlaubt uns der gemefjene 
Raum zu fkizzieren unter Angabe der Statiftik, Knie fie zu erlangen ift. Der leßteren 

40 find überall, wo die k. M. neben der evangelifchen arbeitet, die Zahlen der leteren in 
Klammern beigefü 

Die —— Seite der EM. bat ihre einheitliche Organiſation in der Con- 
gregatio de propaganda fide zu Rom, wo alle Fäden des weitverzweigten Werkes 
zufammenlaufen. Siehe hierüber den Artikel Propaganda. Da in demfelben die in 

45 den verfchiedenen katholischen Ländern vorhandenen Miffionsvereinigungen nicht näher be: 
handelt werden, mögen fie hier wenigſtens furz erwähnt fein. 

Vor allen ift zu nennen der Kaveriusverein oder Verein zur Werbreitung des 
Glaubens, 1822 zu Lyon gegründet. Die Mitglieder baben täglich einmal das Vater: 
unfer und Ave Maria mit Miffionsintentionen zu beten und die Anrufung: Hl. Franz 

50 Kaberiuß, bitte für uns!“ hinzufügen. Ferner baben fie mwöchentlib 4 Pf. zu opfern 
(jäbrl. 2,08 ME). Dafür aber haben fie die päpftlich betvilligten vollfommenen Abläffe 
am Stiftungstage und einer Neibe von anderen Fefttagen, außerdem einen Ablaß von 
300 Tagen, wenn fie den vom Verein gehaltenen Feierlichkeiten beiwohnen und einen 
folben von 100 Tagen empfängt jedes Mitglied, das ein Werk der Frömmigkeit zu 

65 Gunſten der Miffionen verrichtet. Priefter, Die dem Vereine dienen, find mit befonderen geilt- 
lichen Vollmachten ausgerüftet. Der Verein bat ſich in allen k. Yändern ausgebreitet. Sein 
Blatt, Jahrbücher zur Verbreitung des Glaubens, ericheint in verfchiedenen Sprachen — 
die deutjche Ausgabe in Köln. Die für die Miffion von den Mitgliedern geopferten Be: 
träge belaufen fih 3.3. auf jährlich 5— 5, Mill. ME In Paris entjtand 1820 die 

o Gejellfchaft der auswärtigen Miffionen, in x Öfterreich 1829 die Leopoldiniſche Stiftung, in 
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Baiern 1840 der Ludmwigsverein, in Paris 1843 der Verein der bl. Kindheit oder Kind— 
beit Jeſuverein. Der legtere umfaßt alle Kinder, melde täglich beten, „Hl. Jungfrau 
Maria bitte für ung und die armen Heidenfinder!” und monatlib 5 Pf. opfern. In 
50 Jahren hat derſelbe über 66 Millionen ME. vorausgabt, zur Rettung von Heiden: 
kindern, die in Gefahr des Todes getauft wurden — es waren ihrer mehr als 12 Millionen, 6 
die meijten in China. Nicht wenige, die am Leben blieben, wurden auf Koften des Vereing 
in Waijenbäufern erzogen. — Unter dem Einfluffe der deutfchen Kolonialära bildete fich 
der Afrifaverein deutſcher Katholifen. In N.Amerika befteht ein Verein zur Unter: 
ſtützung der Neger: und Indianermiffionen u. ſ. w. 

Zur Ausbildung der k. Miſſionare beſtehen Miſſionsſeminare in Paris, Lyon, Mai- 10 
land, Verona und Rom (S. S. Ap. Petri et Pauli de Urbe) deren jedem, wie oben bemerft, 
mebr oder weniger Miffionsfelder anvertraut worden find. Auch England bat ein fath. 
Mifftonsfeminar St. Joſeph von Mill-Hill. Dabin gehört aud das Miffionsbaus zu 
Steyl (Holland, 1. St. fühl. von Venloo, dicht an der deutfchen Grenze), das unter dem 
Einfluß der deutfchen. Kolonialſache eine mei anftalt in Neuland bei Neiße (Schlef.) ge: 15 
gründet bat. Dem Seminar ijt die Ap. rät, in Deutſch-Togo übertwiejen. 

Beionders aber liegen die Wurzeln der Kath. M. in den zablreichen Kongregationen, 
Orden und Bruderichaften, deren manche jih eigens um der Miffion willen gebildet haben. 
Sp gründete der Proſelht P. Yibermann 1841 die Kongr. des bl. Herzens Mariä, welche 
1848 mit der älteren vom bl. Geifte vereinigt, vorwiegend die Arbeit ın Weſtafrika über- 20 
nommen bat. Auc die 1836 vom Papite anerkannte „Geſellſchaft Mariä” (Meariften) 
machte die Heidenmiffion bald zu einem wichtigen Zweige ihrer Thätigfeit. Hauptniederlaflungen 
find in Lyon, (mo die erſten Anfänge der Geſellſchaft bis 1811 zurüdreichen) und Paris. 
An mebreren anderen Orten ranfreichs beiteben Noviziate. Ihre Arbeitsfelder liegen 
in der Südſee. Dafelbft fteben auch Väter von der Kongr. von den beiligiten Herzen 36 
Jeſus und Mariä (von der Pariſer Strafe, in der das Mutterbaus liegt, Picpuffianer 
genannt), vom Papſt bejtätigt 1817. In Marfeille gründete Biſchof Mazenod 1815 den 
Orden der Oblaten der unbefledt empfangenen Maria, deren Miffionare in den eifigen 
Einöden von Britiſch Nordamerika fowie au in Südafrika arbeiten. Kardinal Yavigerie 
gründete 1867 zu Algier die Kongr. der Väter vom bl. Geifte, weiße Väter genannt, 30 
urfprünglid für die Sabara und den Sudan beftimmt, jeßt vorwiegend in Oftafrifa 
thätig. Auch die alten Orden haben in der Heidenmiffion weitergearbeitet, und wo im 
18. Nabrbundert Verfall eingetreten war, zeigte fihb um die Mitte des 19. ein reger 
Aufſchwung. So baben die Jeſuiten nah Wiederberftellung des Ordens (1814) ibre 
alten, großartigen Miffionen zwar nicht retten können, aber doch einige Felder wieder 86 
aufgenommen und find auf eine ganze Neibe anderer neu eingetreten. Die Lazariften 
nad dem Kollegium St. Yazarus in Paris benannt, geltiftet von St. Vincent von Paul, 
find feit ihrer MWicderftellung 1816 in die Miffton ‚eingetreten. Außer unter den orien: 
taliſchen Häretifern arbeiten fie in Amerifa und in China. — Auch die alten Orden 
finden wir in ausgedehnter Thätigfeit: Dominikaner in China, Tonking und Wejtindien, 40 
Franziskaner (Minoriten) in China und Nordafrita, Kapuziner in Indien und den 
Gallaländern, Karmeliter desgl., Auguftiner in China und Philippinen, Redemptoriften 
(Kigquorianer) in Suriname, Salefianer (Kongr. des bl. Kranz von Sales zu Annech) in 
Indien, China und Südamerika u. a. 

Megen der Arbeit in deutſchen Schußgebieten find zu nennen die Pallottiner, ge⸗ 46 
nannt nad P. Pallotti (Pia societas missionum) zu Rom — deutſches Haus in 
Limburg (Lahn) — in Kamerun, die Kongregation des bl. Herzens Jeſu von Iſſoudun 
(110 km jüdl. von Orl&ans) bat Stationen in Neu-Pommern, und der nod junge 
Benediktinerorden von St. Dttilien (in Baiern, 38km weftl. von München) in Deutſch— 
Oftafrifa. In Verbindung mit dem Miffionsbaus zu Steyl wird die Geſellſchaft des so 
aöttliden Mortes daſelbſt erwähnt, welche ihre Boten nach Kaiſer Wilhelmsland ſchickt, 
während dem Seminar ſelbſt die Ap Präf. in Deutich- Togo zugeteilt ift. In Belgien 
bat mit der neuen Kolonialära die Kongr. des unbefledten Herzens der jel. Jungfrau 
Maria von Scheutveld eine ausgedehnte Thätigfeit für die Kongomiſſion entfaltet. 

Alle dieſe geiſtliſchen Genoflenichaften, denen die Verwaltung von Miffionsfeldern 56 
überwieſen ift, baben ihre Profuratoren bei der Propaganda. Neben ibren Prieftern 
arbeiten meiſt auch Yaienbrüder, oft in großer Zahl. Eine ganze Reibe von Kongretionen 
nimmt in dem Mifftonswerfe überbaupt nur eine belfende Stellung ein. Hier find ver: 
ſchiedene Geſellſchaften von Schulbrüdern zu nennen. Die Trappiften, welche die Yei- 
tung einer Miffionsprovinz ablehnen, obgleich fie eigene Niederlaffungen mit großen An: co 
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lagen für Aderbau und Induſtrie haben, treiben ausgedehnte Kulturarbeiten in Natal, 
Deutih-Oftafrifa und am Kongo. Andere beihäftigten ſich mit Krankenpflege, Waifen: 
pflege u. a. Werfen der Barmherzigkeit. 

Vor allen aber find in diefer Richtung die weiblichen Orden in großer Zabl und 
5 mit Scharen von Schweftern thätig neben einer ebenfalls ausgedehnten Schulthätigkeit. 
Faſt jedem der genannten Orden ſteht eine entſprechende Schweſternſchaft zur Seite. 
Andere ſtehen allein, wie die Schweſtern des hl. Joſeph zu Cluny, die von der unbe— 
fleckten Empfängnis zu Caſtres, Schw. unſr. I. Frau, Schw. von der hl. Familie, Schw. 
vom bl. Streu, Schw. vd. guten Hirten u.a. Unter den beſonders im Schulfach thätigen 

10 weiblichen Orden ſeien noch die deutſch-amerikaniſchen Schw. der chriſtlichen Liebe in 
Pennſylvannien erwähnt. 

Die genannten Kongregationen arbeiten nicht ausjchlieglich für Heidenmiffion; aber 
alle find mehr oder weniger unter den Heiden thätig und alle arbeiten, von glühendem 
Eifer erfüllt, daran, daß dem Nachfolger St. Petri die ganze Welt zu den Füßen liege. 

16 I. Afrifa. A. Weitafrita, (Senegambien und Oberguinea). Auf diefem Gebiete hatten 
die Portugiefen, welche in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts die Hüftenländer entdedten 
und im Beſitz nahmen, fofort durch Dominikaner und Franziskaner, welche ihre Erpeditionen 
begleiteten, das Shriftentum gepflanzt. Es hatte bie und da (4. B. in dem mächtigen König- 
reiche Benin) weite Ausdehnung gewonnen. Mit dem Verfall der Portugieſiſchen Macht ift es 

20 wieder verjchtuunden. Nur wenige Spuren mit Heidentum vermifcht baben ſich aus jener 
Zeit erhalten. — Die k. M. war jedoch bereits 1765 im — an die franzöſiſchen 
Beligungen in Senegambten wieder aufgenommen und fpäter der Kongr. vom bl. Geifte 
übergeben worden. Ein Ap. Vif, der beiden Guineen wurde 1842 errichtet. Noch waren 
die Erfolge verſchwindend. Erft um die Mitte des 19. Nabrbunderts, als fich neben dem 

3 aufblübenden evangelifchen Miffionsleben auch das katholische wieder zu regen begann, 
und die von dem für die Heidenmiffion begeijterten P. Liebermann geftiftete Kongr. zum 
unbefledten Herzen Mariä mit der vorgenannten vereinigt war, entfaltete ai in Weit: 
afrifa eine regere kath. Miffionstbätigkeit. Es murden von dem Ap. Bil. der beiden 
Guineen immer weitere neue Präfelturen oder Vikariate abgeziweigt. Der neuefte Stand 

30 it folgender. 
1. Ap. Vik. Senegambien, verbunden mit der Präfektur Senegal, zu welcher letzteren 

nur Die beiden Stationen St. Louis und Gorée mit geordneten Dknrreien gebören, 
während im Bifariate auf 19 anderen die Erziebung von Kindern zu guten Mitgliedern 
zufünftiger Gemeinden noch die Hauptſache bildet. Auch um die Heranbildung eines 

35 ſchwarzen Klerus bemüht man ſich im Seminar, zu St. Joſeph von Ngazobil, mit dem 
eine Druderei verbunden ift, in der einige ————— in Wolof u. a. Sprachen 
erſchienen ſind. 52 P. (darunter 7 eingeb.), 70 F. und 1238. find in Thätigkeit. Dieſen 
Scharen gegenüber dürfte die Zahl der Bekehrten gering erſcheinen. Es iſt nicht zu er— 
ſehen, wie viel von den 1500 Kath. (ſo nach den ſtatiſt. Angaben im letzten Bande der 

« Missiones Catholicae von 1901; 1886: 12000) eingeb. find. Auf die Präfektur 
famen (1886 und 98) 5500. Noch geringer erjcheinen die Erfolge im Bergleich mit 
der erichredenden Ausbreitung des Islam. 

2. Im Süden ift 1897 die Ap. Präf. Franzöſ. Guinea (Riviöres du Sud) ab- 
gezweigt (zwiſchen der Portugiefiichen Beftgung und Sierra Yeone) und der oben genannten 

45 Kongr. übergeben, die, von der Negierung begünftigt, am Rio Pongo in das (mit Unter: 
brebung) feit einem Jahrhundert bearbeitete engliihe Miffionsfeld eingetreten ift (die 
8— G. ſteht im Begriff ſich zurückzuziehen). 8 P., 7 F., 8 8. 1100 Kath. (gegen 1200 
Proteſt.). 

3. In dem Ap. Vik. Sierra Leone, das bis zur Oſtgrenze von Liberia reicht, iſt es 
so den P.P. vom bl. Geiſt gelungen, aus der bereits proteftantifchen ſchwarzen Bevölferung 

der engliichen Kolonie Konvertiten zu macen — 2800 (1888: gegen 2000). 7P., 3F,, 
108. In den „Kath. Mifftonen” iſt in den lesten zwölf Nabren, abgejeben von einer 
furzen Notiz, fein Bericht über dieſes Arbeitsfeld zu finden. 

4. Nah Often zu folgt die erit 1895 gegründete Präf. der Zahn, oder Elfenbein: 
65 küſte, vo, Miffionare des Lyoner Seminars 7 Stat. haben. 16 P., 4 S. 

5. Sie wurde abgetrennt von der Ap. Präf. der Goldküfte, wo feit 1879 zuerſt 
Väter vom bl. Geift arbeiteten. Später war die lettere Lyonern überlaffen worden. Die 
Stationen liegen an der Hüfte (Elmina, Kap Goaft, Saltpond u. a.), neuerdings bemüht 
man ſich nad Aſchanti vorzudringen. 1900: 16 P., 12 8., 5650 Kath. neben mehr als 

50000 evang. Mifftonschriften. 
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6. Die Ay. Präf. Togo wurde 1892 von dem Vik. Dabome abgetrennt und um: 
faßt das deutihe Schutsgebiet, in dem die ev. Norddeutiche Miſſion längſt an der Arbeit 
ſtand. Auch hier wird auf den Stationen Lome, Adſchido, Porto Seguro und Kl. Popo 
vorwiegend in Schulen gearbeitet. Die Miſſion ft der Geſellſchaft vom göttlichen Worte 
zu sr übertragen. 12 P., 9 F. 6 8. gegen 1000 Kath. 5 

Zehn Jahre älter it die Ap. Präf. Dabome, das gleichnamige, jetzt franzöſiſche 
Gebiet umfaffend, wo Lyoner Mifftonare arbeiten. Von den an der Küfte gelegenen 
Hauptftationen Ague und Weida (Whyda) aus wurde weit im Innern die zu Atalpame 
angelegt, die jet auf deutichem Gebiete liegt. In neueſter Zeit ift auch die Hauptitabt 
Abome beſetzt worden. 22 P., 12 8. 5200 Katb. 10 

8. Das Ap. Vif. Benin, das bereits 1860 unter dem Namen Dabome gegründet 
war, umfaßt die englische Kolonie Yagos ſamt dem engliihen Schuggebiete im Hinter: 
lande bis an den Niger. Seit 1864 find bier Priefter von Lyon tbätig, die befonders 
an einigen Hauptplägen der ev. M. ausgedehnte Gemeinden gejammelt haben. Haupt: 
ftationen find Lagos (Si des Vikars), Abeokuta, Tokpo (ein neuangelegtes chriſtliches 16 
Negerdorf), Oyo und Porto Novo (jegt zum franz. Gebiete gehörig), mo eine Schar 
kath. Neger aus Brafilien angefiedelt wurde. Much Ibadan iſt beſetzt. Schule und 
Renntenpflege bilben die Haupttbätigkeit; daneben wird eine Aderbauanftalt erwähnt. 

7 P., 37 8., 22 eingeb. Katech., 16400 Kath. 
9, Die Ap. Präf. am Unteren Niger, in dem englifchen Schußgebiete, wo feit 1885 20 

vom Gabun aus f. M. wirkte, tourde 1889 gegründet und den Wätern vom bl. Geift 
überwieſen. An die 3 Stationen Oniticha, Aguleri und Njube find gegen 1200 Katb. 
gejammelt 9 P. 3 F., 58. (von d. Geſellſch. St. Joſeph von Cluny). Nördlich davon 

10. Liegt die Vräf. am Oberen Niger, jeit 1894, der Lyoner M. Gef. überwiejen. 
Haupjtation iſt Lolodſcha. Der Kampf der Mubammedaner gegen die heibnifchen Stämme 3 
it auf diefem Gebiete ein großes Hindernis. Die Zabl der Bekehrten ift noch gering. 
14 P., 9 S., 7 eingeb. Katech. 

11. Die folgende Präf. Kamerun, welche uns aus dem Gebiete der eigentlichen Neger 
zu den Bantuvölfern binüberführt, ift 1890 in dem gleichnamigen, deutichen Schußgebiete 
errichtet. Dort find deutiche Ballottiner aus dem Miſſionshauſe zu Limburg a. Lahn be: 0 
jonders im Süden am Sannaga zu Marienberg, Edea und Kribi, nicht weit von Gr. 
Batanga tbätig. Engelberg am Kamerunberge it zunächſt als Sanatorium angelegt; doch 
wird auch dort — die Schule miſſioniert. Auch iſt dort eine Kaffeeplantage angelegt. 
Außerdem beſtehen mehrere Zweigſtationen. Für die Verbindung iſt eine Dampfpinaſſe 
in Thätigkeit. 9 P., 20 F., 14 8., 2430 Kath. 

Weſtafrika. Summa: 73 ©t. (237), 185 P. (216 Mifi.), 7 desgl. eingeb. (252) 
112 F., 226 S. (10) (nur deutfche Diakoniffen und unverbeiratete Gebilfinnen; andere 
Angaben fehlen), 149 Sch. (720), 11687 Sc. (42869), daruter 3779 Mod. (15 440), 
Kath. 51725 (170705 Ehr.). 

Bemerkenswert find noch die Waiſenhäuſer und Anftalten, in denen losgefaufte 40 
SHavenfinder erzogen werden — 61. Die Zabl der Zöglinge ift mit mehreren Yüden 
auf 1309 angegeben, unter denen gegen 672 (wie es fcheint) Iosgefaufte Mädchen find. 

B. Das weſtliche Gentralafrifa (Niederquinen) umfaßt die Gebiete bis an den 
Kunene. Südlich vom unteren Kongo batte einft in dem großen Königreiche gleichen 
Namens die EM. fcheinbar großartige Erfolge. Unter der Gunft des befebrten Königs 46 
und durch die Schärfe der Anquifition wurde das Chriftentum eingeführt. Es entftanden 
zablreihe Kirchen und Klöfter. Dabei blübte der Sflavenbandel. Aber ſchon um die 
Mitte des 16. Jahrhunderts zeigte fich der Verfall, befonders in der Zuchtlofigkeit des 
Klerus. Der Eintritt der Nefuiten 1547 bielt denfelben etivas auf. Je mehr jedoch die 
Portugiejen, die lange vergeblid nad Gold gefucht hatten, ihren Einfluß, fallen ließen, 50 
deito mebr verfiel Die nur mit Äußeren Formen eingeführte fatboliiche Kirche. Im 
18. Jabrhundert hörte aller europäiſche Verkehr mit Kongo auf. Es wurde wieder ein 
elendes Heidenland, wenngleich fich einige chriſtliche Formen erbielten. Erit 1865 wurde 
die EM. unter Übertweifung an die Kongregation vom bi. Geifte erneuert. Weiter 
nördlib, am Gabun, batte ſie ſich bereits früber eimgeftellt, bald nachdem dort 1842 55 
amerifantiche Proteftanten einen Anfang gemacht hatten. Damals wurde das oben er: 
wähnte Ap. Vik. der beiven Guineen gegründet. Heute beiteht dasjelbe als 

1. Ap. Bil. Gabun, welches im Norden an die Präf. Kamerun grenzt. Dort haben 
unter franzöfifhem Schutze die Väter vom bl. Geiſte eine katholiſche Muſterkolonie Yibre- 
ville gegründet, Eine andere der 10 Stationen, Fernan Vaz, wohin newerlichit das 60 
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Priejterfeminar verlegt wurde, fcheint jest in den Vordergrund zu treten. Andere liegen 
tief im Inneren am Ogowe oder nörblib an der Korisko Bat (Benga). Vielfach 
fommen die Priefter in Nivalität mit der ev. Miffion, die nach ſchwerer Bebinde- 
rung dur die franzöftfche Regierung z. T. von der Parifer M. Gef. übernommen worden 

sit. Die kath. Berichte Hagen über die Eindringlinge. Als bejondere Praris ift 
zu erwähnen, daß Priefter von Dorf zu Dorf zieben und noch ledige junge Mädchen 
unter denselben Bedingungen, wie fie jonit von den Heiden zur Ehe gefauft werden, für 
Salz, Tabak und Zeug ertverben, um fie zu chriftlichen Ehefrauen zu erziehen. Die 
Erziehung liegt in der Hand der Schweitern von der unbefledten Empfängnis zu Caftres, 

10 welche auch eine eingeborne Schweiterfchaft leiten. 34 P., 20 F., 80 Katech. 27 S., 
12000 Katb. 

Nimmt dieſes Vik. den nordweſtlichen Teil des franzöfifchen Kongo ein, fo bildet 
der füdliche und der öjtliche zwei weitere (Ap. Vik. des (2.) unteren und das des (3.) oberen 
Fr. Kongo), beide ebenfalls den Vätern v. bI. Geiſte anvertraut. Das erſtere bat 6 Sta: 

15 tionen, darunter Yoango, Sit des Vikars mit einem Seminar. Buanfa liegt am unteren 
Kongo, nicht weit von der Grenze des zweiten Ap. Vik, das auch den Namen Übanghi führt. 
Die Kannibalenftämme an diejem Nebenfluffe, auf dem zwei Miffionsichiffe im Dienite 
jteben, bilden den Hauptgegenitand der Miffionsarbeit. Brazzavilla iſt Sig des Vikars 
(zufammen: 43 P., 3500 Katb.). 

© Der Kongoftaat (Belgiib Kongo) umfaßt 2 Ap. Vik. Zu dem erjten, (4.) des un: 
abhängigen Kongo, gebört der nördliche Teil des Staates, in welchem die Scheutvelder 
Kongr. „vom unbefledten Herzen” meit zerftreut, bis an die Stanlepfälle und Luluaburg 
7 Stationen bat, auf deren einer belgiſche Trappiſten Landbau treiben (62 P., 3516 Kath.). 
Das zweite Vik. nimmt den öftlichen Teil des Staates, an den Ufern des Tanganpıka 

35 ein und ift unter dem Namen (5.) Bil. des oberen Kongo den „Weißen Vätern“ anver: 
traut, die auf 5 Stationen 2376 Getaufte und gegen 5080 Taufbewwerber hatten. In 
Mpala balten fie ein Seminar. Auch ift noch die 6. Präf. am Uelle zu erwähnen, wo 
belgiſche Prämonitratenfer 2 Stationen baben. — Außerdem bejtebt feit 1892 eine 
Miffion der belgischen — am Kuango mit 3 Stationen und einem kleinen Seminar. 

0 In den Portugieſiſchen Befigungen Kabinda und Angola beſteht die 7. Ap. Präf. 
des unteren Kongo, in der die alte Kongomiffion, wie fchon erwähnt, 1865 erneuert 
wurde. Zwiſchen den Befugnifjien der Miffionare und denen der portugieftiichen Priejter 
der Diöceſe Angala find beitimmte Grenzen geordnet (22 P., 4530 Katb.). 

Südlich davon in Benguella hat die (8.) Ap. Präf. Ober- Cimbebafien ihr Feld, auf 
85 dem ebenfalls Väter vom bl. Geifte auf 6 Stationen (auch in Bihe und Bailundo neben 
een Proteftanten) thätig find, unterftügt von St. Jefephs-Schweftern. 16 P., 
5000 Kath 

Das weitlibe Centralafrifa. Summa: 67 Stat. (67), 204 P. (167), 130 F., 
127 8. 84 Sch. (115), 4070 Schl. (6737), darunter 948 Mod. 940 (2845) 39015 Kath. 

“ (11354). 
C. Südafrifa. In Deutſch-Südweſtafrika befteht feit 1892 eine Präf., die als 

(1.) Unter Gimbebaften bezeichnet wird mit Stationen in Windhuf und Swakopmund. 
Hier iſt die k. M. (von deutichen Oblaten der unbefl. Maria) noch in den Anfängen. 
Acht Jahre älter ift die der Salefianer im Namaqualande, das mit einigen Bezirken des 

45 Kaplandes zufammen das (2.)Ap. Vik. des Dranjeflufjes bildet. Stationen baben ſie im 
Kleinen Namaqualande (Bella, Springbod) und ſüdlich (Calvinia). Unter den 500 an- 
gegebenen Kath. dürften fih auch Europäer befinden. Im Naplande felbit wird ſchon 
jeit 1837 gearbeitet. Der (3.) weſtliche und der (4.) öftliche Diſtrikt find Ap. Vikariate; 
zwiſchen ihnen liegt die Ap. Präf. (5.) des Centraldiſtrikts, zu der auch St. Helena ge— 

50 rechnet wird. Die Erfolge find nur gering. Won den beiden letzten Diſtrikten find 
1622 farbige Ehriften angegeben; bei dem erjteren find mit Einjchluß der Europäer 6240 
gezählt. Nach Verbältnis berechnet dürften darunter 780 Karbige fein. Danadı würden 
für ganz Kapland 2400 zu rechnen fein. Die Mifftonstbätigfeit auf 27 Stat. mit 48 P. 
(meijt Weltgeiftlichen) eritredt fich größtenteils auf die weiße Bevölkerung; fo auch zahl: 

55 reiche Schulen (darunter einige böbere), an denen Mariften, Salefianer und Jeſuiten ſo— 
wie Dominifanerinnen u. a. arbeiten. 

Nom Bilariat des öftlichen Diftrikts ift feit 1850 das von (6.) Natal abgeziveigt in 
den Händen von Oblaten der unbefl. Maria. Die ausgedebnteite Thätigfeit aber baben 
deutiche Trappiften in ihrem großen Klofter Marianbill (2 Stunden von D’Urban) und 

co 21 ‚Filialen, mit blühender Ofonomie und Induſtrie. 273 F. und 305 S. Von den 
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52 Schulen des Vik. gebören 18 mit 1165 Kindern diefer Kongr., welche bier 2606 ge 
taufte Schwarze und 1175 Katechumenen zäblt (Kath. M. 1899, 186). Wie viel von den 
12000 Katb. außerdem Farbige find, ift nicht erfichtlih. Dasjelbe gilt von den 5600 
im (7.) Vik. Oranje-Freiltaat (jeit 1886), das auch Oriqualand, Weit: und Betichuanaland 
umfaßt. Die Arbeit der Oblaten der unbefl. M. auf 10 Stationen ſcheint fid) haupt: 6 
fählich auf die weiße Bevölkerung zu erjtreden. Größere Ernten aus den Eingebornen 
baben Brüder der letztgenannten Kongr. im benachbarten (8.) Bajutoland gehabt, das 
eine befondere Präf. bildet. Jedenfalls find jedoch mande von den 4000 Kath. dafelbit 
nicht aus den Heiden, jondern aus den proteftantifchen Gemeinden der Parifer Miffton 
getvonnen. 10 

Diefelbe Kongr. wirft auch in der 9. Ap. Präf. Transvaal auf 4 Stationen. Auch 
bier ergiebt die Statiftit nicht die Zabl der Farbigen unter 6200 Kath. Hier wie in 
anderen füdafrifanifchen Gebieten 3 das Überwiegen der weiblichen Schülerzahl be 
merfenswert. 

Südafrika: Stat. 82 (580), P. 147 (674), F.369, 8.425, Sc. 161 (1400), ıs 
Sc. 7493* (87421), darunter Moch. 3565 (36333), Yarb. Chr. 9508** (333984). 

* Für Oranjefreijtaat und Transvaal fehlen die Angaben nad der durchſchnittlichen 
Schülerzahl, im Verhältnis zu den Schulen dürften 1000 mehr zu rechnen, aljo ca. 8500 
(4000 Moch.). ** Ergänzt man die mangelhajte, Angabe nad) dem Verhältnis des Kap: 
landes, jo ergeben ſich etwa 12200. 2 

D. Djtafrifa mit dem öftlichen Gentralafrifa. Nördlich vom Transvaal folgt das 
Gebiet der den Jeſuiten feit 1879 überwiejenen (1.) Sambeſi-Miſſion das im Norden bis 
an die Grenzen des Kongoftaats reicht. Bis jet befteben nur 3 Stationen, 2 im Ma: 
ihonalande und 1 im Matebelegebiet. Die Thaͤtigkeit erftredt ſich nicht bloß auf die 
Eingeborenen, jondern auch auf die weißen Koloniften, für die in Buluwayo, dem Site 25 
des Oberen, eine böbere Schule beſteht. Wie viel unter den 1200 Kath. farbige find, 
it fraglich. Seit 1897 befteht die (2.) Ap. Präf. Nyaſſa im Weiten des gleichnamigen 
Sees, wo die weißen Väter auf 3 Stationen 1800 Katechumenen angeben. (3.) Die Präf. 
des ſüdl. Sanfibar im jüdöftl. Teile Deutſch-Oſtafrikas ift in den Händen der bayerifchen 
Benediktiner von St. Dttilien, die 8 Stationen (Dar es Salaam, Jringa im Uhehe— 30 
lande u. a.) baben, fowie 20 Schulen und 9 Waifenbäufer. 1300 Kath. Im Weſten 
grenzt (4.) das Ap. Bil. Tanganyıfa mit 6 Stationen am öſtlichen Ufer des gleichnamigen 
Sees, unter denen Karema unter dem Wabende-Volke am weiteſten entwidelt zu fein fcheint. 
Hier (Sid des Vik., Seminar) wie jenſeits des Sees arbeiten weiße Väter bauptfächlich 
an Chriftianifierung der Kinder, deren auch viele in Todesgefahr getauft werden. 1689 35 
Katb. und 2436 Katech. m Djten grenzt das (5.) Ap. Bil. des nördl. Sanfibar, das 
von SB. bis zum Kap Guardafui binaufreicht. Es umfaßt alſo den norböjtl. Teil 
von Deutſch-Oſtafrika und den öſtlichen der britichen Intereſſenſphäre. In leßterer liegen 
5 Stationen (Sanfıbar, Mombas u. a.), in erfterem 13, unter denen vor allen die Mufter: 
ftation Bagamoyo an der Hüfte zu nennen; andere liegen in Uſakami und Ufagara, ſowie 40 
2 Trappiftenjtationen in Ujambara. Die anderen find mit Vätern vom bl. Geifte beſetzt. 
Auch bier waltet die Erziebungsthätigfeit vor. Gegen 3000 Knaben und 2000 Mädchen 
n 22 Schulen und Anstalten werden fajt ausnahmslos kath. Gemeindeglieder, deren Zahl 
kit 1890 von 1800 auf 7860 geftiegen ift. Im Weiten grenzt an das vorige das Ge: 
biet von Uganda, in dem nad der neueften Teilung (1894) folgende 3 Vikariate be: 6 
fteben: (6.) Am oberen Nil mit 4 Stationen der engl. Bruderichaft St. Jofepb von Mill: 
Sl, (7.) des nördl. Viktoria Nyanza mit 12 Stationen der weißen Väter und (8.) des ſüdl. 
Vilt. Nanza (Deutich-Uganda mit 4 Stat. derjelben Kongr. (Kamoga, Marienberg, 
Neuwied (auf der Ukrewe-J.) u. U. I. Fr. v. Lourdes. Unter der durch die ältere evang. 
Miſſion gegebenen Anregung ift im Volke von Uganda eine auffallende Bewegung zum so 
Chriftentum vorbanden, welde in Verbindung mit den politischen Parteikämpfen der k. M. 
zu ftatten fam. Befonders ausgedehnte Scharen find im nördl. V. N. gefammelt. Die 
Statiftil giebt 39586 Kath. und 166150 Katech., für melde 32 P. mit 9 Gebilfen nur 
unzureichende Arbeit thun fünnen. Ein Seminar mit 60 Zöglingen foll eingeborne Geift- 
lihe liefern. Am oberen Nil zählt man 3530 Kath. und 9940 Katech., während in 56 
Deutib-Uganda nur 1290 Kath. und 4097 Katech. angegeben find. Gegen Süden folgt 
endlih auf deutſchem Gebiet gelegen das Ay. Vik. von Unianyembe, in dem ebenfalls 
die - 5 Stationen (Uſchirombo, Mifalala u. a.) haben mit 1133 Kath, und 
6755 Katech. 
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Ditafrifa. Sa: 63 Stat. (128), 162 P. (239), 89 F., 64 S., 107 Sch. (227), 
7771* Sc. (33050), darunter 3578** Mod. (11852 **, 69288 ***, Kath., (46639) Chr. 

* Angaben von 2 Feldern fehlen. . ** Unvollſtändig. *** Auf einigen Feldern find 
Europäer mit eingeſchloſſen. 

6 E. Nordafrika. An das Ap. Vik. des nördl. Sanfıbar grenzt im NW. 1. das der 
Gallaländer in dem jchon jeit 1846 italienische Kapuziner arbeiteten — ſeit 1863 fran- 
zöfiiche. In neuefter Zeit hatte diefe Miffton (wie manche andere in Dftafrifa) viel von 
Dürre und Heufchreden zu leiden. Der Vikar bat feinen Sig in Harar. Ein Seminar 
jteht in Blüte; aber nur 8 Elementarjchulen find vorhanden mit 320 Schülern (darunter 

10 40 Moch.). Die Zahl der Kath. wird auf 7000 geſchätzt (1890: 6000). Neben 15 Mifjio- 
naren wirken 5 eingeborene Weltpriejter. Die genannte Kongr, wirft auch in der 
2. Ap. Präf. Erythräa, in der gleichnamigen italienifchen Kolonie auf 24 Stationen, von 
denen Keren der Sit des Präfekten ift. Früher gebörte das Gebiet mit zu dem 3. Ap. 
Vik. Abeffinien, von dem es 1894 abgeziveigt wurde. Letzteres bejtebt feit 1838. Wegen 

15 des heftigen Widerjtandes des abeſſiniſchen Klerus gegen die römische Mifftion hat man 
den ätbiopifchen Ritus zugelaffen. Unter den Kämpfen mit der italienifchen Macht war 
die Arbeit der Yazariften zeitweife abgebrochen, iſt aber neuerlichit wieder aufgenommen, 
Vor der Teilung zählte man, 30000 Rath, Jetzt werden von Abeffinien 4000, von Erv- 
thräa 7900 angegeben. 4. Agypten, das ebenfalls ein Ap. Vi. bildet, bat eine aus- 

20 gedehnte kath. Bevölkerung verjchiedener Riten. Von 78580 balten ſich 56180 zum 
lateiniiben und 20500 zum foptifchen Ritus. Auf zablreihen Stationen, in Schulen 
und anderen Anjtalten, find viele Prieſter verjchiedener Kongr. in Tbätigfeit. Das 
(5.) Nil:Delta hat eine bejondere Präf. mit Lyoner Miffionaren. In der (6.) Ap. Präf. 
Tripolis arbeiteten die Franziskaner ſeit ein paar Jahrhunderten und baben nun in 

25 4 Parochien 5450 Rath. Denjelben ijt die (7.) Präf. Marokko überwieſen, wo 1859 ibre 
alte Miffion erneuert wurde. Man zäblt jegt dort 6260 Kath. In der (8.) Ap. Präf. 
des Sudan batten früher öjterreichiihe Priefter unter den Negern am weißen Nil gear: 
beitet. Sie wurde 1872 der Miffionsanftalt zu Verona überwieſen, unter deren Send: 
boten fie zur Blüte gelangte. Ihre Stationen wurden bis nad Kordofan vorgejchoben. 

30 Durch die Empörung des Mahdi wurde das Werk zerjtört. Nest bat jene Anjtalt, die 
feither die Kongr. der Söhne vom beil. Herzen Jeſu bildet, nur einige Stationen in 
Aegypten mit Schulen und Wobltbätigfeitsanftalten. Erſt fürzlib nah dem endgiltigen 
Falle des Mabdismus (1898) ift Umbdurman (gegenüber von Khartum) wieder bejeßt 
worden. Schließlich ift das (9.) Ap. Vik. der Sabara zu nennen, in dem die weißen Väter 

35 auf 11 Plätzen (EI Golea, Sedi Scheikh, Timbultu, Segu u. |. w.) arbeiten. Die Zahl 
der Kath. iſt noch nicht erjichtlih, da die Mifftionare aus Not der Verbältnifje fich we— 
niger um Ginzelbefebrungen als um die Vorbereitung der Belehrung ganzer Stämme be: 
müben. Dod werden jährlich Taufen vollzogen meift an Knaben in articulo mortis. 

Bon den gefamten kath. M. in Nordafrita fällt nad unferer Auffaffung nur die 
40 lettere und die unter den Gallas in den Nabmen wirklicher Mifftonsthätigfeit (unter 

Nıchtchriften). Wir zählen daber in Nordafrifa nur 15 Stat., 45 P., 14 F. 24 S,, 
18 Sch. 574 Schl., 175) Mod. und 7000 Kath. Die M. C. zäblen 108 930, alfo 
über 100000 Konvertiten aus anderen chriſtl. Belenntniffen oder deren Nachkommen. 

F. Die afrikaniſchen Inſeln. (1) Annobom, Korisfo und Fernando Poo bilden 
45 eine Ap. Präf. in der ſpaniſche Mifftonaye (Söhne v. unbefl. Herzen M.) 10 Stationen 

mit 3400 Kath. Madagaskar tft neuerlichit in 3 Ap. Vik. geteilt: (2.) Nord, (3.) Süd: und 
(4.) Gentral:Mad. In dem letteren baben die Jefuiten feit lange als Konkurrenten der 
evang. M. gearbeitet. Schon 1886 findet ſich die Zahl ihrer Bekehrten auf 84000 an- 
gegeben. Später 41135. Nach der franzöfiichen Eroberung find die Gemeinden ſehr ge= 

50 wachſen, da die mit äußeren Gewaltmitteln bedrohten Evangeliſchen ſich vielfab zum 
Übertritt verleiten liegen. So geben die M.C. neuejtens 61 500 Kath. und 258 956 Katech. 
Nachdem rubigere Verhältniſſe eingetreten find, bat der äußere Drud nachgelafjen, da die 
Verwaltung im Prinzip die Religionsfreiheit aufrecht erhält. Nur einzelne Beamte wiſſen 
die Verfügungen jo auszulegen, daß fie mit der kath. M. mit äußeren Mitteln Vorichub 

55 leisten. Im füdlichen Mad. baben die Yazarijten jeit 1896 einen neuen Anfang ge: 
macht; in nördlichen bielten die Väter v. bl. Geift 1898 ibren Einzug. Sie fanden 
6000 Kath. vor, meift Europäer. Derjelben Kongregation it die 5. Up. Präf. von 
Mayotta Noffibe und den Komoren überwiejen. Unter den 1600 Kath, find viele ſchwarze 
Chriſten von Reunion, welches letztere ſchon lange eine kath. Diöceſe bildet, ebenſo wie 
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die Seychellen. Dieſe beiden Sprengel rechnen wir nicht mehr zu den Miffionen *. 
28 Stat. (85), 90 P. (88), 82 F., 61 S., 863 Sc. (2247), 148503 Schi. (136980), 
68509 M. (34201), 64900 Kath. (138216). 

Ganz Afrika. 328 Stat. (1070), 833 P. (1275), 13 ** eingeb. (890), 796 F., 927 S., 
1382 Sch. (4718), 181105 Schl. (307357), 80981 Mod. (98766), 242 136 Chr. (699899). 5 

* Non einer Arbeit an den vorhandenen heidnifchen Kulis wird nichts erwähnt. 
** Scheint unvollitändig. 

II. Aſien. A. Vorderafien mit den kath. M. in Kleinafien, Mefopotamien, Sy— 
Paläftina, Arabien und Perſien, melde nad den M. C. 145580 Kath. zählen, 

übergehen wir, da auf dem ganz en Gebiete nur an der Gewinnung von Chriften anderer 10 
Konteffionen (Syrer, Chaldäer, Armenier u. ſ. w.) gearbeitet wird. Die Belehrung von 
Duhommebanern wird in feiner Weiſe erwähnt. Wir wenden uns fofort nach 

VBorderindien. Hier fallen die Anfänge der kath. M. zufammen mit der por: 
tugiefben Kolonifation im 16. Jabrbundert. Die Arbeiten der Franzisfaner und Do- 
minifaner, obwohl von der weltlihen Macht und der Schärfe der Inquiſition unterftüßt, 16 
batten jedoch wenig Erfolg. Nur geringe Chriftengemeinden fonnten dem 1534 errichteten 
Bistum von Goa unterjtellt werden. Erſt mit Franz Xaver, der mit 2 Jeſuiten 1542 
dort eintraf, beginnt eine ausgedehntere Chriftianifierung. Zunächſt galt feine Arbeit der 
in unfäglicher Unfittlichfeit verwahrloften Kolonie. Unter den Heiden batte er dort we— 
niger Erfolge. Außerli großartige wurden ihm in der füdlichften Landſchaft, Tinneveli 20 
zu teil, wo die Portugiefen von den Einwohnern gegen mubammedanijche Eroberer zu 
Hilfe gerufen waren. In einem Monate konnte er dort 10000 Heiden taufen. Die 
großen Scharen famen freilihb nur aus den Paravern, einer niederen Kaſte. Auch in 
Madura und an der Weſtküſte in Travanfor wirkte der eifrige Mifftonar, den die Le— 
gende mit Wundern geſchmückt, und der jest als Heiliger und als Apojtel Indiens verehrt a5 
wird. Aber ſchon nach einigen Nabren verließ er wenig befriedigt dies Feld, um in 
Cevlon, Malakka und Japan zu arbeiten. Es ift bezeichnend, daß er damals den König 
von Portugal bat, die Ausbreitung des Chriftentums dem Stattbalter zu übertragen, und 
dat jede Bernadläffigung der Beamten in diefem Stüde ftrengftens bejtraft werben jollte. 
ber eine äußerliche Pflanzung der kath. Kircbenformen war er nicht binausgeflommen. 30 

Andere efuiten traten in feine Fußitapfen und mußten mit Geſchick und Anwendung 
von Gewalt das Chriftentum auszubreiten. Als Goa 1557 zum Erzbistum erboben 
wurde, zählte man in den portugiefticben Beſitzungen in Indien 300000 Chriſten. Einen 
großen Zuwachs erhielt die Kirche durch die Vereinigung eines Teils der in Malabar 
vorgefundenen ſyriſchen Thomaschriften, die mit Lift und Gewalt unter Mitwirkung der 35 
Inquifition 1599 zumege gebracht wurde. | 

Die bisher gewonnenen Heidenchriſten ſtammten aus den miedrigiten Kaften, die 
böberen waren ganz unzugänglich geblieben. Seit 1606 verfuchte der Jeſuit Noberto 
de' Nobili in der Gegend von Madura als angeblicher Brabmane höchſten Nanges, durch 
ein mit großem Geſchick angefertigtes beiliges Buch (V Veda) den Brabmanen die dhrift: 40 
liche Lehre beizubringen. Wie auch ſonſt Sektentifter in Indien, fand Roberto feinen 
Anbang, der jchließlih bis auf 30000 Seelen ftieg. Das Attomodationsverfabren wurde 
zwar vom Bapite verdammt, aber erſt nach langen Streitigfeiten von den Jeſuiten auf: 
gegeben. Die Qualität des damit erzielten Chriftentums wird man fih vorftellen können. 

Eine Zeit, lang batten die Jeſuiten auch in Nordindien ein boffnungsvolles Feld, «6 
wo fie am Hofe des Sromoguls Akbär als Yeute der Kunſt und Wiffenichaft zu Ein— 
fluß gelangten. Mit feinem Tode (1606) fand diefe Miffion obne bleibende Erfolge 
ihr Ende. 

Mit Gründung der Propaganda wurden von diefer verfchiedene Punkte des meiten 
Feldes bejegt. In Bengalen fand man im Anſchluß an die franzöfiiche Kolonie Tſchan- so 
dernagar Eingang. Bis nah Dhaka und Tſchittagong wurden Stationen vorgefchoben. 
Von den anderen Orden die außer den Jeſuiten zur Arbeit in Indien berufen wurden, 
find bejonders die unbeſchuhten Karmeliter (Barfüßer) und die Kapuziner zu nennen. Sie 
blieben jedoch in untergeordneter Stellung. Das 18. Jahrhundert war durch die Ent: 
widelung der politifchen Verhältniſſe der kath. M. nicht günstig. Als aber 1773 der 56 
Jeſuitenorden aufgeboben wurde, ſank fie vollends zu einem Schatten herab. Die Mafjen 
der gefammelten Heidenchrijten verwabrloiten. Sie bildeten eine Kaſte neben den anderen. 
An Belehrung der Heiden war fajt nicht mehr zu denken. Zu Anfang des 19. Jahr: 
bunderts wird der Zuftand des Katholicimus in Indien von einem fath. Augenzeugen 
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als troftlos gefchildert. Streitigkeiten der portugiefifchen Krone mit dem päpſtlichen Stuble 
über das Patronatsrecht der Erzdiöcefe Goa führten zu einem ärgerlihen Schisma, wo— 
durch der Verfall nur befördert wurde. Der Riß konnte nicht geheilt werden durch eine 
firchlibe Ordnung, melde Gregor XVI. befonders durch die Bulle Multa praeclare 

6 (1838) einführte. Es bedurfte noch mehrfachen jchmerzlichen Nachgebens jeiner 2 Rachfolger, 
bis endlich der Streit durd das Konkordat von 1886 beigelegt wurde. Die Erzdiöcefe 
Goa und die Diöcefen Daman, Cochin und St. Thomas von Meliapur mit 534000 Seelen, 
faſt ein Dritteil aller Kath. in Indien, find der Jurisdiktion Portugals verblieben und 
fteben unter dem Primas von Goa, der den Titel Batriarh von Indien erhalten bat. 

10 Auf die übigen Gebiete des Britiſchen Djtindiens bat Portugal feine Batronats- 
anfprüche fallen lafjen. Die dortigen früheren Ap. Vik. find ſeit 1886 jämtlich in Bis- 
tümer, bezw. Erzbistümer verwandelt. 
m Nundgang durch diejelben beginnen wir mit (1.) Mädura im jüdlichiten Teile 

der Halbinfel, wo einjt Xaver die Maſſen taufte und Roberto als Brabmane_ wirkte. 
15 Das jeßige Bistum, weldes vom Naveri bis zum Kap Komorin reicht, umfaßt die 

größten Scharen der kath. Bevölterung, nämlich 206000 unter 5 Millionen Seelen, mebr 
als 4 Proz. Hier unter den Tamulen hat die Miſſion den fruchtbariten Boden gefunden, 
ganz anders als unter den Hindus im Norden, wo in einigen Didcefen der Prozentſatz 
nur 0,03 Proz. und nod weniger beträgt. Auch die ev. M. bat bier eines ihrer frucht- 

20 barſten Gebiete, und zählt in den füdl. Diſtrikten Madura und Tinneveli faſt noch einen höheren 
Prozentſatz der Bevölkerung in ihren Gemeinden. Biſchofsſitz und Seminar iſt in Tri— 
chinopoli, 51 Jeſuiten, 15 farbige Ordenspriejter und 9 Weltpriejter arbeiten auf 37 Stat. 
Schulen und Wobltbätigfeitsanjtalten find in den Händen von Ordensleuten — neben 
Jejuiten Brüder von den 7 Schmerzen der el. Jungfrau Maria auch mehrere eingeborene 

3 Schweiternichaften find vertreten. In den legten 15 Jahren bat ſich die Zahl der Katb. 
um mehr als 25 Proz. vermehrt. 

Im Norden folgt bis zum Balarfluffe die Erzdiöceſe (2.) Pondichery, von ber erit 
1899 die Diöcefe (3.) Kumbakonam abgetrennt wurde. Hier wirken Priefter vom Barifer 
M.:-Seminar unterjtügt von nicht weniger als 332 Schweitern verjchiedener Orden. In 

80 beiden Sprengeln zufammen beträgt der Prozentſatz der Kath. 2,7 Proz. Die meiften 
fommen auf das franzöftjche Pondichery. Die Zunahme tft nur etwa halb jo jtark wie 
in Madura. Die Erzdiöceje (4) Madras umfaßt den nördlichen Teil des Tamulen-Gebiets 
ſowie die ſüdlichen Telugu-Diſtrikte. Selbſt die im Kanarejen-Gebiete gelegene Station 
Bellary gehört dazu. Die Weltpriejter von Mill-Hill (23 nebſt 22 eingebornen) baben 

35 29 Stat. Die Zabl der Kath. (44870) beträgt nur 0,6 Proz. der Bevölkerung und 
eigt gegen 1895 einen kleinen Nüdgang. Den weftliben Teil des Tamulenlandes um: 
* die (5.) Diöceſe Koimbatur, zu der auch die blauen Berge gehören. 22 Stat. 44 P. 
vom PBarifer M.-Seminar, 35870 Kath. Den bisher genannten Sprengeln, welde das 
Tamulenland umfafjen, gehört annäbernd die Hälfte (41 Proz.) der gejamten indi— 
— Kath. an, obgleich die Zahl der Stat. und P. nur ein Viertel der Geſamtzahl 

eträgt. 
Auch an der Weſtküſte des ſüdlichen Indiens giebt es neben den zu Goa gebörigen 

Diöcefen ſolche, die dem römischen Stuble direkt untertellt find. Auch dieje zäblen viele 
Katholiten (6087000). In Travankor liegt die Diöceſe (6.) Duilon, die bis zum Kap 

4 Komorin reiht. Sie grenzt im Norden an die Erzdiöceje (7.) Verapoli, die ſchon nach 
Malabar bineinreiht. Der ganze Küſtenſtrich bis zum Gebiete von Goa bildet die Diöcefe 
(8.) Mangalur. Diefe ift ſeit 1878 den Jefuiten übertviefen. Früher arbeiteten auf dem 
ganzen Küjten — die unbeſchuhten Karmeliter, denen die beiden ſüdlichen Kirchenprovinzen 
auch jetzt noch anvertraut Ai Dort beiteben die Gemeinden größtenteild aus unterten 

5 Syrern. Ihr Bacstum it nur mäßig. Dagegen bat in der Diöcefe Mangalur die Zabl 
der Kath. fih in dem legten 15 Jahren um ca. 66 Proz. gehoben auf 83690. Die 
Rührigkeit der Jeſuiten in Rivalität gegen die Basler ev. M., von der öfters Abgefallene 
als Konvertiten aufgenommen werden, hat dabei mitgewirkt. 

Jenſeits der Ghats liegt Die Diöcefe (9.) Myſore (Maifur), deren Grenzen über das 
55 gleichnamige Reich binausgeben. Hier twirfen Niffionare vom Pariſer Seminar, die in 

den legten 15 ; Jabren den bedeutenden Fortjchritt von 27 000 auf 41000 Kath. zu ver⸗ 
zeichnen haben Walls nicht in den M.C. von 1886 und 1901 eine verjchiedenartige Zäb- 
lung vorliegt). Die Arbeit erjtredt fi auf die verjchiedenen bier zujammenftoßenden 
Völkerſchaften: Tamulen, Kanarejen, Telugu und-jelbit Konfani. 

60 Die Didcefe (10.) Haiderabad, die legte im Gebiete der dravidiichen Völker, tft dem 
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Mailänder Miffionsfeminar anvertraut, neben deſſen 19 Miffionaren bier aud Franzis: 
faner arbeiten. Die Kath. zählen etwas über ein Zehntel Prozent der Bevölferung. 

Unter den arifchen Völkern im nördlichen Indien erjcheint die nd ek 11. Kal: 
kutta vor allen übrigen durch große Fruchtbarkeit ausgezeichnet. Dies kommt von den 
großen Scharen der Bergvölferjchaften (Kols) der Provinz Tſchota Nagpur, welche an= 5 
aelodt durch die — ta einer ſozialen Reformation ſich von den Jeſuiten taufen 
ließen, meift nach einem ganz ungenügenden, viele überhaupt ohne Unterriht. Ein Teil 
der Konvertiten bejtand aus — evangel. Chriſten, welche durch die laxe Praxis 
der Kath. (namentlich der Trunkſucht gegenüber) verführt waren. Nach der neueſten Sta— 
tiſtik muß ein erheblicher Rückſchlag, der wahrjcheinlich mit der Niederwerfung der ſozialen 10 
Sardär-Bewegung zufammenbängt, eingetreten fein. Die M.C. geben die Gefamtzahl der Kath. 
der Erzdiöcefe 1898 auf 65090 an, 1901 aber auf 54290. (Evang. Kols find 63 658 in der 
Goßnerſchen M. und über 15000 bei der S.P.G.). Die Erzdiöceje iſt aus dem früheren 
Ap. Vik. Weftbengalen gebildet. Oſt- und Gentralbengalen find jest die beiden Suffragan— 
bistümer (12.) Daffa (Dhaka) und (13.) Krifchnagarh geworden. Das erjtere unter Miffio: 15 
naren vom beil. Kreuz, umfaßt zunädit das Flachland am unteren Brabmaputra, wo 
nob Bengaliſch geiprochen wird, ſowie das öſtliche Küftenland des bengalischen Meer: 
bufens bis Akyab, mit barmanifcher Bevölkerung, reicht aber auch hinauf in die Berge 
von Tippera, wo 4 Sprachen von Aborigines in Betracht kommen. Die meilten Stationen 
find an Orten, wo auch englifche Baptiften arbeiten. Schon 1886 wurden 15000 Kath. 20 
gezäblt, 1892: 7680 und 1901: 11000. Im Weiten folgt die dem Mailänder M.Se— 
minar überwieſene Diöcefe Krifchnagarb, genannt nah dem nördlich von Kalkutta ge: 
legenen Diftrift, in welchem 1839 eine außerordentliche Berwegung Taufende von Dorf: 
leuten in die evangel. Kirche führte. Später fielen ihrer viele wieder ab und wurden 
leibt von den kath. Mifftonaren getvonnen. Die meijten der jet aufgeführten 4050 Kath. 26 
dürften diefer Klafje angehören. (14.) Aſſam ift feit 1889 eine Ap. Präf., welche neben 
der gleichnamigen Provinz noch Manipur und Bhutan umfaßt. Die dort wirkenden 
Mijftonare gebören der „Gejellihaft vom Göttl. Erlöfer” an. Unter einer Bevölkerun 
von 7 Millionen giebt e8 1340 Kath. Die Diöceſe (15.) Allababad (früber Ap. rät 
Patna) umfaßt die füdöftl. Hälfte der Nordweſtprovinzen, mit den Hauptitat. Allababad, so 
Benares, Känpur (Cawnp.), Lakhnau u. a. Die Hindubevölterung bildet einen barten 
Boden. Unter 38 Millionen werden 6420 Kath. gezäblt. Die Miſſion ift in den Händen 
der Kapuziner, ebenfo wie in der 1892 abgezweigten Ap. Präf. (16.) Bettiab, die ſich im 
Often anfchließt. Sie bat ihren Namen von der fonft nicht bedeutenden Ortjchaft, in 
welcher erfolgreiche kath. MWobltbätigfeitsanftalten (Waifenbaus u. ſ. mw.) bejteben. Sie s6 
umfaßt die Dijtrifte Gorakhpur, Patna, Gazipur und felbjt Königreich Nepäl. Die nord: 
weftlibe Hälfte der NW.Provinzen umfaßt die Erzdiöceje (17.) Agra, ebenfalls mit Ka— 
puzinern beſetzt. Von den Erfolgen, die bier im 16. Jabrbundert von Jeſuiten erzielt 
wurden, war nichts übrig. Obgleich ſchon im 17. die kath. M. erneuert wurde und nun 
ſeit 2°), Jabrbunderten bejtebt, beträgt der Prozentſatz der Katb. unter der Bevölkerung 40 
wenig mebr als 0,03 Broz., wobei, wie e8 jcheint, auch die fath. Europäer mit einbegriffen 
find. Abgezweigt wurde 1892 die Ap. Präf. (18.) Radſchputana, wo ebenfalls die Kapu— 
siner in dert wichtigſten Städten Stationen haben. Die Nefidenz ift Adſchmir. Auch die 
Diöceſe (19.) Lahore (früher Ap. Bil. Pandſchab) it von Agea abgetrennt, aber der 
genannten Kongregation verblieben. Neuerdings iſt von derjelben wieder die Ap. Präf. 46 
(20.) Kafıriftan und Kafchmir abgezweigt mit den Haupftationen Peſchawar, Ravalpindi, 
er u. a. Hier arbeiten Br. von St. Joſeph von Mill:Hill. 

Als legte Erzdiöceje it endlich (21.) Bombay zu nennen. Sie erjtredt ſich von Kabul 
und Afgbanijtan über Sindh bis in das Maratbaland, deſſen größerer Teil jedoch feit 
1886 als bejondere Diöceje (22.) Buna abgelöft iſt. Die Miffton it in den Händen der so 
jejuiten, die in Bombay großartige Erziehungsanftalten haben. Nach Oſten zu fchließt 
hch die Diöcefe (23.) Nagpur an, welche die gleichnamige Divifion nebjt den andern Teilen 
der Gentralprovingen umfaßt. Die Miffton ift den Salefianern übertragen. Bei einer 
Seelenzabl der Kath. von 8000 fanden bier im Jahre 1900 nicht weniger als 
30827 Taufen jtatt. inbegriffen find 28930 Kindertaufen, die in Todesgefahr gejpendet 56 
wurden. Daß die Eltern dazu ihre Einwilligung gegeben batten, oder auch nur mußten, 
was mit ihren Kindern geichab, ift wohl nicht anzunehmen. Diejelbe Kongregation arbeitet 
auch in der zulegt zu nennenden Diöceſe (24.) Bizagapatam, welche Teile des Telugulandes 
ſowie von Driffa umfaßt. Hauptjtationen find: Vizagapatam, Vizianagaram, Berbampur, 
Kattaf u. a. 60 

RealsEnchflopäbie für Theologie und Kirche. 3. U. XIII. 8 
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- Wir laſſen die ftatiftiiche Tabelle nach den neueften M. C. folgen. Man darf nicht überfeben, daß unter den Kath. auch die Europäer und Eurafier mitgezäblt find, deren Zahl bereits im Cenſus von 1891 auf mehr als 71000 angegeben wurde. Die Tabelle entbält nur die unter der Propaganda ftebenden Kirchenprovinzen. Eine fihere Angabe 5 über die in der M. tbätigen Ordensleute ift nicht zu gewinnen, da nicht überall die ein- ebornen von den europäifchen unterjchieden find. Im ganzen finden wir außer ben tiffionsprieftern 195 Ordenspriefter (Rapız., Franzisk., Karmel., Jeſ., Salefianer u. a.) und 1873 Klofterfrauen, letztere jedenfalls meijtens eingeborne. 

| — = . | =, ẽ ö nus|2 .|, EIN 54. = 128 2885| 8 5815885 Miffionsgebiete*. | B 3 F J— = E 2532155 | —7 z meins %) > |E=|E* > Ei | | 

| | o 1. D. Madura h 5 000 000 — 37 980 2391 — | 51 | 24 | 10 2. ED. Pondidern . 5000000| 133770 51) 2751 801 1 | 77127119 3. D. Kumbafonam . 3000000 85000 27 502) 54 — | 19 | 17 4 4. ED. Madras . 70757901 448701 29| 142] 761 1 | 23 | 22 6 5. D. Koimbatur . 20280201 358701 22] 114 591 1136| '8 8 ı 6. D. Uuilon . 12100001 870001 291 167] —| 1116128 | 3 7. ED. Berapoli. 12000001 59700) 41) 53) 1499| 1|13 | 32 5 8. D. Mangalur . . | 3709000 83690| 34 731 64 1134147 )15 9, D. Matfur . I 5500000 411701 271 97 711 1147 | 10] 18 10. D. Haiderabad. . | 11054000) 12590) 11) 54 301 — | 19 | — 5 20 11. ED. Kalkutta . . 1 21000000! 542901 32) 290° 1271 — | 77 127 7 12. D. Dakka 17000000 1100 6 2 11—| 8 | 8 13. D. Kriſchnagarh 150000001 4050 6 3 18 — | 8| — 6 14. A. Pr. Allan. 7 000 000 13011 7 9 9I!—| 91 - I— 15. D. Allababad . - 1 38147000) 6420| 151 321 27° — 119] 516 25 16. A. Pr. Bettiab . 813000000) 4025| 11 11 31 — 15 — ! 1 17. ED. Agra . . » . 1 250000001 8095 24 361 19| 1135 12 18. A. Pr. Radſchputana. 14200 000 3650 9 14 5 1|12 5 19. D. Labore . . . . | 186000001 3590| 13] 20) 22 — | 23 | 4 20. A. Br. Kafiriitan und | | | | 30 Kaſchmir. .. 2000000 3000 10 11 4 — 1 14 1 Zee 21. ED. Bombay. . . | 123800001 161601 271 461 231 — | 51 1 22172 22: DB. Ba. 2 215 5 | 70000001 130001 22] 38) 981 — | 21 | 10 2 23. D. Nagpur. - +1 155000001 8000| 10) 28 155 — |20| 5114 24. D. Vizagapatam . . | 90000001 12915 14 9 233 — 18 — 4 

85 254603 790| 885195| 5141311611242) 9 |672 286 | 174 Kath. unter Portug. Aurisdiftion 534 000 Kath. in Worderindien 1419195 Evangel. „ J 776562 ** 

*D. — Diöcefe, ED. — Erzdiöceſe, U. Pr. Apoſtoliſche Präfektur. 40 geborene. 

6866 1057| 884 

** Nur Ein- 

C. Ceylon, obgleidh eng mit Indien verwandt (wie denn die Tamulen der nörd— lihen Teile ſich von denen des Feitlandes nur wenig unterfcheiden), führen wir bier be= fonders auf, da die nel als britifche Kronkolonie mit eigener Verwaltung mit dem 5 Raiferreihe Indien nicht verbunden iſt. Buddhiſtiſche Singbalejen bilden den Haupt: beitandteil der Bevölferung, etwa dreimal jo viele wie die der Hindureligion anbangenden Tamulen. Während der 140jäbrigen portugiefishen Herrſchaft von 1517—1658 batte der Katholicismus viel Boden gewonnen. Während der bolländifchen, bis 1796, wurde mit äußeren Mitteln reformiertes Bekenntnis und Gottesdienjt eingeführt. Als darauf bo mit der englifchen die Neligionsfreibeit fam, bielt es nicht jchwer, bedeutende Scharen - jener Neischriften zum Kath. zurüdzuführen. Die für E. anzugebenden Zahlen bedeuten 
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aljo nur zum geringeren Teile die Ergebniffe moderner kath. Miffionsarbeit. Der Um: 
fang der letzteren iſt nicht Feftzuftellen. 

G. wurde 1836 als Ap. Vik. von der Diöceſe Cochin abgelöft und 1847 davon 
wieder das Ap. Vik. Naffna abgeztveigt. Das erjte iſt feit 1887 Erzdiöceſe Kolombo, 
das andere Suffragandiöcefe, beide unter Pflege der Oblaten d. unb.E. Im Innern ift“s 
die Diöcefe Kandy in den Händen von Benediktinern. Die öftliben und füdlichen ‘Pro: 
vinzen der Inſel bilden die den ejuiten überwieſenen Diöceſen Trinfomalli und Galle. 
Tie Gejamtzabl der Kath. wird auf 275220 angegeben. Darunter find außer Europäern 
auch viele portugiefiihe Mifchlinge mitgerechnet. Nach dem offiziellen Genjus ſcheint die 
obige Angabe irrtümlich zu fein. Dort find 1891 nur 153000 Kath. angegeben. Auf 
88 Stat. arbeiten 144 europ. und 43 eingeb. P. bei 592 K. und Kap. und 817 Sch., 
t Sem., 17 W. H., 70 F., 308 $., lettere meiſt eingeboren. 

(Evang.: 45 Etat., 49 europ. M., 95 ordin. Eingeb., 31953 Chr., S61 Cd. 

D. Hinterindien. Im Neihe Barma war die ältere Miffion nur unbedeutend. 
Bis 1722 ftand es unter dem Biſchof von Meliapur; dann wurde 08 zu einem Ap. Vi— 16 
fariate erboben. Verſchiedene Kongregationen arbeiteten im 18. und 19. Jahrhundert 
obne fonderliben Erfolg, bis endlich nad der engliichen Eroberung die Nerbältniffe 
ſich günjtiger geltalteten. Seit 1856 befindet ſich die Miffion in den Händen des 
Parijer Miffionsjeminars. Das Gebiet ift in drei Ap. Vik. geteilt: Süd-Barma mit 
11000 Ratb. — unter denen ſich auch Tamulen, Chineſen und nicht wenige durch die 20 
wangel. Miffion befehrte Karenen befinden. Nord-Barma (6000 Kath.), wo aud unter 
Schan gearbeitet wird, und Oſt-Barma mit dem Hauptplage Toungu, das dem Mailänder 
Miſſionsſeminar übergeben it und ſich öftlih bis an die Grenzen Tonfins erjtredt 
(9600 Katb.). Auch bier wird der längjt bejtebenden evang. Karenenmiffion Konkurrenz 
gemacht. 25 

In Siam war die Mifftion im vorigen Jahrhundert ſchon einmal zur Blüte gelangt, 
ging jedoch zu Grunde, als das Yand unter barmanische Herrſchaft fam. Erſt 1840 
wurde die Miſſion wieder aufgenommen. et werden dort 22000 Kath. angegeben. Es 
it nicht erfichtlich, wie viele davon Chineſen find. Bedeutend ift die Zahl der Waiſen— 
bäufer (23), aus denen, wie es ſcheint, fich die Gemeinden bauptfächlid vermehren. Ab- 30 
gezweigt wurde die Diöcefe Malakka (jegt 19850 Katb., darunter viele Chinejen), ſowie 
das Ap. Vik. Yaos mit 9430 Katb. Die Miffion in den drei Gebieten bat das Parifer 
Miſſionsſeminar in der Hand. 

(Den 99010 Kath. in Barma und Siam ftehen 127707 evang. Heidendriiten gegenüber.) 
In den öſtlichen Reichen Hinterindiens Kambodſcha, Annam und Tongfin, die mebr 35 

oder weniger unter chineſiſchem Einfluß ftanden, haben die Jeſuiten jchon zu Anfang des 
17. Jabrbunderts eine ausgedehnte Tätigkeit entfaltet. Als unter ihnen hervorragend 
verdient Alerander von Rhodes erwähnt zu werden. Unter gejchidter Benutzung politischer 
Verbältniffe mußten fie ſich Anhang zu verfchaffen. Die Folge davon war, daß —— 
Chriſtenverfolgungen ausbrachen, in denen viel Blut gefloſſen iſt. Mehr als 200 Miſſio- 40 
nare wurden dort Märtyrer. In neuerer Zeit iſt Frankreich als „Soldat der kath. Kirche“ 
mit den Waffen eingejchritten. In den dadurd bervorgerufenen Kämpfen, welche zur 
Gründung des franzöſiſchen Kolonialbefiges führten, fam es wiederbolt zu weiteren Chriſten— 
verfolgungen. Aber geitüst auf franzöſiſche Macht gewinnt die kath. M. immer weiteren 
Anbanı. Schon 1693 waren in Dit-Tongfin neben den Jeſuiten ſpaniſche Dominikaner 45 
in die Arbeit eingetreten. Zwiſchen den Vertretern beider Orden gab es ärgerliche Streitig: 
feiten. In der Folge famen die Gebiete der Jefuiten an das Parifer Seminar. est 
arbeiten die Wriefter des leteren in den Ap. Vikariaten Kambodſcha, Nord-, Oft: und 
Weſt Kotſchintſchina, ſowie in Süd-, Weſt- und Ober-Tongfin, während Oft, Mittel: und 
Nord-Tongkin das Arbeitsfeld der Dominikaner find. 50 

Die neuefte Statiftit (M. C.) giebt für ganz Hinterindien (948820 Kath., 512 europ, 
und 527 eingeb. Priefter, 2342 Sch. Auf die dftlihen Gebiete unter franzöſ. Madıt 
fommen davon 830960 Kath. In 20 Jabren ift die Zahl um mehr als 300000 ge— 
wachſen. Dort bejteben viele Frauentlöfter mit Gingeb., die 3. T. befondere Orden, tie 
Yıebbaberinnen des Kreuzes, Tertiarterinnen des bl. Dominifus u. a. bilden. 55 

(Evang.: 127707 Ehr., 46 Stat., 94 Miff., 209 eingeb. Pf. 599 Cd.) 

E. Holländiſch-Indien. Auf diefem Gebiete bat die k. M. nur das Ap. Bit. 
Batavia Jeſuiten), und die Ap. Präf. Nord-Borneo und Yabuan (Väter von Mill-Hill). 
Die letztere mit dem Site auf der Inſel Yabuan bat einige Stat. im brit. Borneo, ſowie 
in Saramat, wo fie der anglifanifchen M. Konkurrenz zu machen fucht, und zählt im #0 

8* 

— 0 
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ganzen 1200 Kath. Zu Batavia gebören 10 Stat. auf Java, 4 auf Sumatra, 3 auf 
Gelebes, von denen 2 in der bereits chrijtianifierten Minahaßa (woſelbſt jie 21 Schulen 
baben), 2 auf Timor und 5 auf Flores. Die Gefamtzabl der Kath. ift nach dem M. C. 
49831. Nah der 8. 8. ©. 255 iſt die Zahl auf 48846 angegeben, darunter 22382 

5 Europäer und 26464 Mfiaten. Die meijten der legteren finden ſich auf Flores (16615) 
und Gelebes (5974) und Timor (1727). Im ganzen kann man für Holl.Indien nur 
38464 Kath. rechnen. 40 Stat., 62 K. und Kap., 62 europ. M. 48 Sch, 6 W. 9. 

(Evang. Eingeb.: 356112). 
Die Whilippinen, welche ihre firchliche Hierarchie haben, ſtehen nicht unter der 

10 Propaganda, und find daber in den M. C. nicht aufgeführt. Nach der K. K. find in 
den Diöc. Manila, Nueva Segovia, Nueva Carceres, Cebü und Jaro neben einer nur ge: 
ringen Anzahl von Weltprieftern die Vertreter einer ganzen Reihe von Orden (Auguftiner, 
Rekollekten, Franziskaner, Dominikaner, Jefuiten und Benediktiner) thätig. In 736 Pfar- 
reien, 105 Miffionspfarreien und 116 Miffionen wurden gezählt 6559998, für Die 

15 957 Pfarrer, bezw. Miffionare vorbanden waren. Da die Gejamtbevölterung 7 150000 
zählt, find alfo noch 590000 Heiden vorbanden, mit denen aber die Miffion in neuerer 
Zeit wenig Berührung zu haben jcheint. 

F. China. Schon im 14. Jahrh. hatten die Franziskaner im chinefischen Reiche eine 
Miffton (Job. von Monte Corvino), die nach achtzigjährigem Beftande 1370 unter Kriegs: 

% unruben zu Grunde ging. Wieder aufgenommen wurde die Arbeit von den efuiten. 
granz Xaver zwar erreichte nicht das Ziel feiner glübenden Wünſche, fondern jtarb an 
der Schwelle des Arbeitsfeldes (1552). Von feinen Nachfolgern, die ſich jtügend auf die 
——— Kolonie Makao (ſeit 1576 Bistum) weiter vordrangen, iſt beſonders Matteo 
Ricci (1582— 1610) zu nennen. Er verſtand es, mit großer Geſchicklichkeit durch Ge— 

25 ſchenke und durch Verwertung feiner mathematischen Kenntniffe bobe Beamte ſich günftig 
zu jtimmen und mit ihrer Hilfe (1601) felbjt die Gunſt des Kaifers, ja die Stellung 
eines boben Staatsbeamten zu erlangen. Seine Miffionsmetbode ift mit der des Robert 
deNobili verwandt. Mit jchlauer Accomodation ließ er Abnenverehrung und Abnenopfer, 
ja jelbit die Verehrung des Khungfutß (Confueius) bejteben, und es wurde ibm, leicht, 

so den Gebrauch der Kruzifire, Marienbilder, Gebetsformeln u. f. w. einzuführen. Ahnlich 
wirkte Adam Schall (1628— 1666), Verbieft (bis 1688) und mehrere andere, die ſich als 
Künftler, Uhrmacher, Drechsler, Maler, Kanonengießer, Kalenderjchreiber, Kartograpben 
unentbebrlih machten und eine große Anzahl von ihren Ordensgenofjen ins Yand zogen. 
Wenn ji auch zeitweife die Verbältniffe verdunfelten und bier und da Verfolgungen 

85 entitanden, jo mebrten ſich doch die Anhänger der Jeſuiten, befonders ſeitdem der Kaiſer 
Kwanghi durd ein Geſetz die chriftliche Neligion für gut erflärt und ihre Annabme 
jeinen Unterthanen gejtattet hatte. Es foll gegen Ende des 17. Jahrhunderts 300.000 Chriſten 
in China gegeben baben. — Neben den Jeſuiten aber waren ſeit 1630 zahlreiche Domi— 
nifaner und Franziskaner in das Arbeitsfeld eingetreten, welche die Necomodationsmetbode 

40 angriffen. Darüber kam es zu heftigen, ärgerlichen Streitigkeiten. Ja als der Bapit zur 
Befeitigung der verwerfliben Praris einen Yegaten nach China fandte, brachten fie es 
dahin, daß er ins Gefängnis geworfen wurde. Ein zweiter wurde in Peking mit Hobn 
und Spott abgetviefen. Bald darauf ftarb der. Kaiſer Kwanghi (1723). Sein Sobn und 
Nachfolger Yungtſching jab in der Einmifhung des Papſtes etwas Staatsgefährliches, und 

45 verbot das Ghrijtentum. Unter den nun entitebenden VBerfolgungen ſchmolz die Zahl der 
Chriften jchnell zufammen. Trogdem bielten ficb die Jeſuiten noch lange und achteten 
nicht der päpjtlichen Bulle, welche ihre Praris aufs neue verdammte, während die Prieſter 
der anderen Orden ausgewiefen waren. Durch die Aufhebung des Jejuitenordens und 
die Ungunft der Nevolutionszeit fam die Miffion immer weiter zurüd. Dazu mwiederholten 

50 fich bis gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts immer wieder die Chriftenverfolgungen. 
Erſt als China im Frieden von Nangking (1842) ſich demütigen mußte, erlangte 

der franzöfifche Abgeordnete auch einen Duldungserlaß für die Katbolifen, welcher im 
rieden von Peking (1860) ſogar dabin erweitert wurde, daß den Hatholifen alle ihre 
früberen Kirchengüter zurüderjtattet werden jollten. Seitdem bat die k. Miſſion, die 

55 jich immer auf politifhe Macht ftüste und mit Waffengewalt drobte, ſich immer weiter 
ausgebreitet. Die zablreicdhen Ehrijtenverfolgungen, für die durch diplomatiſchen Drud bobe 
Sühngelder erzwungen wurden, haben äußerlich die fatb. Sache gefördert, weit und breit 
im Wolfe aber eine tiefe Erbitterung bervorgerufen, zumal da diefe gebaßten Fremden 
es durdigejegt haben, daß ihren Würdenträgern der Vlandarinenrang zuerkannt it. Daß 

60 fie über ihre Anhänger nun auch geradezu die Gerichtsobrigfeit bilden, und die Katholiken 
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der richterlihen Gewalt des Reiches entzogen find, führt ihnen zwar fortgefeht viele Neo- 
phyten zu, die bei ihnen Schuß vor dem drobenden Arme der Staatsbeamten juchen, aber 
es liegt auf der Hand, daß (wenngleich auch wohl bier und da ein Unjchuldiger der Be 
ftechlichkeit der Beamten aus dem Wege gebt) im großen und ganzen recht zweifelbafte 
Elemente in die kath. Gemeinden bineinfommen. Die bedeutenden \ Derlufte, welche die EM. 5 
in den Wirren von 1900 gehabt bat, laſſen ſich 3. 3. noch nicht überjeben. (Die Lifte 
der Märturer, 35 europ. ° ifftonare [darunter 2 Deutfche] und 7 deutſche Schweitern 
wird bereits ziemlich vollftändig fein. Die Zahl der eingeb. Katholiken wird [wabrjcein- 
[ih zu boch] auf 20000 geichägt.) Ob der neue Aufſchwung, den das chinefifche Reich 
nach der jüngften Demütigung durch die europätfchen Mächte vermutlich nehmen wird, 10 
der kath. Kirche zu gut kommt, muß die Zukunft lehren. Die Zahlen, die wir der Rt. 8. 
(S. 256) entnehmen, fcheinen überall den Stand vor den Mirren zu bedeuten. 

Die 41 Ap. Vik. welche zur Zeit in China bejtehen, find in folgende 5 Gruppen 
verteilt: 

I. Betichili (Nord, Oft, Südweſt-, Südoft-), Mandihurei (Süd-, Nord: und Dit:), 16 
Mongolei (Dft:, Mittel: u. Südmweft-) und Nord-Honan. 

II. Kuldſcha, Kanfu, Schenfi Nord: und Süd-), Schanft und Schantung Mord-, 
Dft: und Siübd-). 

III. Tichefiang, Süd-Honan, Hunan (Nord: und Süd-), Hupe (Nordweit:, Oft: und 
Südweſt-), Kiangnan und Kiangſi (Mord-, Dit-, Süd»). 20 

IV. Kweitſchau, Sptiäuen Sorbioeht- Dit, Süd-), Nünnan und Tibet. 
V. Fuhkien, Amoy (Emoi), Hongfong und die Ap. Präf. Kwangſi und Kwangtung. 
Im ganzen find in China folgende 10 Miff.-Gefellichaften thätig: 

Felder Europ. Miſſ. ana . 

1. Pariſer Miſſ.Seminar AnNünnan, Kwangtun „Kwangſi, 
D.-, Niv.: u. S.Sztſ ihnen, Ru 
S -Mandich. u. Tibet ; 313 235 973 

2. Lazariften . .» . . Neu. W.Tſchili, — N, 
D., ©. Kangfi 2 115 128563 30 

3. Jefuten 2... Kiangnan, S S.0.-Tihili . 168 168 921 
4. Kranzisfanr . . . Scenfi, Schanfi, N. u. O. -Schan- 

tung, Hunan u. Sue . . . 126 109 428 
5. Dominifanr . . . Aublin u. Am . 2... 43 42 684 
6. Auguftiner . . . N.Hunann. 8 215 8 
7. Mailänder Seminar . Hongkong, Honan . 2. 2... 39 22 200 
8. Römisches Seminar . ©.-Schenft . V 13 9180 
9. Scheutvelder M. . . Kanfu, Mongolei, Kuldfcha — 84 30 342 

10. Style M.. . . . S:Shanun . . 2... 33 15 252 
942 762758 40 

Die neuejten M.C. geben bei andertweitiger Ordnung etwas andre Zahlen. Wahr: 
icheinlich find die Verluſte durch die jüngite ——— ſchon berüdjichtigt. 720 540 Kath., 
34 Stat., 904 eur. Mil, 471 eingeb. Br, 3584 Sch . [8 8.: 4054 mit 65 990 SchL., 
47 Priefterjeminare mit 869 Alumnen, 47 Rollegien und Knabenjeminare mit 2263 Zögl, 
239 W.H., 26825 W., 235 Spitäler, : 239 europ. S. und 720 dinef.]. Die Schtweitern 45 
gehören meiftens dem Franzisfanerorden an. Daneben jind Filiae Charitatis, Schweit. 
von St. Paul v. Chartres, Töchter St. Joſephs u. a. vertreten. Es giebt auch mehrere 
chineſiſche Orden, wie z. B. die Helferinnen der a. Seelen im Fegefeuer. 

(Evang.: 478 Stat., 973 Miſſ., 297 eingeb. Pf., 205747 ev. Chr., 1823 Sch., 37057 Sch.) 

G. Korea wurde erft 1784 als Miffionsfeld aufgenommen. Als fih in den eriten so 
Jahrzehnten die Schar der Katholiken mehrte, erhoben ſich immer wiederkehrende Verfol— 
gungen, in denen im Laufe der Zeit 3 Bifchöfe, 11 Priefter und ungezäblte Laien Mär— 
wrer wurden. Das Ap. Vik. war 1831 errichtet und dem Pariſer M.-Seminare anver: 
traut. Damals war das Yand noch unter ziemlich Lofer Oberberrichaft von China. Nach 
dem Kriege von 1894 iſt es unter dem Einfluſſe Japans ein jelbititändiges Kaiſertum 56 
gervorden, in dem freilih auch Nupland, in Nivalität mit Japan, feinen Einfluß geltend 
zu machen jucht. Seitdem find die Gefahren und Schtwierigkeiten der Miffion zum ı großen 
Teil befeitigt und die Übertritte mehren fi von Jahr zu Jahr. Nebem dem Sit des 
Ar. Bil, Söul, befteben 34 weitere Stationen. An 40 Kirchen und Kapellen arbeiten 
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39 europ. und 9 foreanijche Priefter. Ohne Katech. zählte man 42 450 Kath., 1 Sem., 
59 Sch. mit 481 Schl., 2 W.H. mit 342 W.; weitere 346 W. werden in fatb. Fami— 
lien erzogen. Kloſterfrauen v. St. Paul v. Chartes: 11 europ. und 11 for. nebſt 33 No- 
bizinnen. 

6 ' H. Japan. Hier machte %. Xaver 1549 die erjten Miffionsverfuche, die feinen 
bedeutenden Erfolg batten. Erſt jeinem Nachfolger gelang «8, einige der mächtigen Feudal— 
bern zu gewinnen, die ohne weiteres ihre gejamten Untertbanen zum Übertritt brachten. 
Noch mehr wuchs die Schar der Kath, als Nobunaga die bisherige Öpnaitie jtürzte und Die 
Herrſchaft an ſich brachte. Er trat offen als Bejchüger der Chriften auf, während er die ihnen 

10 widerjtrebenden Buddhiſtenprieſter graufam verfolgte. Die Miffton war mit der obſiegen— 
den politifchen Partei verbunden und zählte mit der Zeit 600000 Anhänger. Mit Ye: 
fuiten famen auch Auguftiner, Dominikaner und Franzisfaner ins Land. Auch die In— 
quifition entfaltete ihre Thätigkeit. Die politischen Verbältniffe wechſelten jedoch. Es 
folgten ſchwere Verfolgungen. 1641 wurden alle noch im Yande befindlichen Miſſionare 

15 mit Gewalt entfernt. Das Chriftentum jchien ausgerottet. Japan verſchloß ſich auf 
2 Jahrhunderte allem auswärtigen Verkehr. Erſt 1854 wurde es dur amertfanijche 

Macht wieder eröffnet. 5 Jahre jpäter fonnte die Miffion erneuert werden, vorhandene 
Reſte der alten kath. Gemeinden famen ans Tagesliht. Obwohl fib noch einmal der 
Chriſtenhaß regte, fam es unter dem Heißhunger, mit welchem Japan die europätjche 

29 Kultur aufzunehmen begann, bald zur Duldung der Miffion, die nun wieder bedeutende 
Fortſchritte machte, die in neuefter Zeit jedoch unter dem Einfluß einer mächtigen natio- 
nalen Richtung verlangfamt erfcheinen. Das ganze Werk ift dem Barifer M.-Seminar 
übertwiefen. Es befteben z. 3. 4 Kirchenprovinzen: die Erzdiöc. Tokio und die Diöcejen 
Oſaka, Nagaſaki und Halodate. Unter einer Bevölkerung von 41 Millionen Seelen giebt 

25 es 55453 Nath., 86 Mifl.:Stat., 115 europ. und 32 jap. P. 36 Sc. mit 2826 Sc. 
(darunter 2041 Mädchen) und 23 W.H. mit 1497 W., 35 F. und 1098. von verjchie- 
denen Kongr. 

(Evang.: 145 Stat., 237 europ. Miſſ., 297 eingeb. Bf. 85715 japan. Chr., 104 Sch., 
7141 Schl. darunter 851 M.). 

30 Ganz Afien: 2966 142 Katb.*, (1583796 Ehr.), 1930 Stat. (1632), 2348 P. 
und 1368 eingeb. (2632 Miſſ., 5809 eingeb. Pf.), 8358 Sch. (10768), — Schl.** (413428). 

* Ohne 534000 portugiefiihe Kath., die hier ausgelaſſen find, weil über jie für die an— 
deren Rubriken feine Angaben vorhanden jind. Ebenſo jind die Philippinen mit angeblid) 
6560000 Kath. übergangen. 

5 ** Die Angaben über die Schülerzahl find jo Liidenhaft, dab fich eine zutreffende Gefamt- 
zahl nicht ermitteln läßt. 

III. Amerifa. A. Das anglofaronifhe Amerifa. 1. Die Bereinigten 
Staaten. Für unjere Betrachtung gliedert fich der Erdteil Amerika in zwei Teile, Die 
mit der geograpbifchen Einteilung in Nord: und Südamerika nicht ganz übereinjtimmen. 

«0 Die politifchen Gebilde, welche unter germaniſcher (bezw. angloſaxoniſcher VBermittelung) in 
der neuen Welt entjtanden find, ſondern fich jcharf von denen, welche ſich unter roma— 
niſchen Kultur-Einflüffen bildeten. Dort herrſcht das evangelifche Belenntnis, bier das 
fatholifche. Zwar waren auch in Nordamerifa an den älteren Kulturarbeiten die kath. 
Franzoſen beteiligt. Aber ſeit der Entitebung der Vereinigten Staaten find auch die 

45 früheren franzöfiichen Kolonien ganz unter den angloamerifanifchen Einfluß gefommen. 
Der beutige Stand der fath. Kirche in den V. ©t. bat fich nicht ſowohl aus den alten 
fatb. Kolonien entwidelt, fondern aus dem Strom der kath. Einwanderer, unter denen 
Iren und deutfchredende Kath. befonders in den Vordergrund getreten find, dann aber 
auch der äußerſt rührigen Propaganda, welche alle ihren Zwecken günjtige Gelegenbeit 

so mit viel Gejchid gründlich ausgenügt bat. Dies waren die Faktoren, aus denen die groß: 
artige kath. Hierarchie entitanden ift, an deren Erweiterung auch jetzt unausgefegt gear: 
beitet wird. Die k. M. in N.-Amerifa iſt ganz überwiegend Konvertierung von Pro— 
teftanten. In den Nabmen unſerer Darftellung gebört nur, was von kath. Seite zur 
Ghriftianifierung von Nichtchriften geichiebt. Wir übergeben daher die ausführlichen Mit- 

55 teilungen der M.C. über die in 87 Kirchenfreifen mit 10309970 Kath. getriebene Thätig— 
feit und bejchränfen uns nur auf die Arbeiten unter \ndianern und Negern. 

Die Indianer: Miffion fann nad den direften Angaben der M.C. nur eine jebr 
beſchränkte ſein. Nur in 5 Kirchenkreiſen ijt die Zabl befebrter Indianer angegeben, zu: 
jammen 9487. Dazu werden in Arizona 25000 erwähnt. Im Anbange wird dafür 

vo die Zahl 14000 gejegt und bemerkt, daß einſt ihre Vorfahren unter Spanischer Herrichaft 
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fatb. wurden, aber nachdem die Miffion unter ihnen aufgehört hatte, in die Barbarei 
zurüdgefallen jeien, obwohl die meijten ſich Kath. nennen. Ahnlich ſteht es mit vielen 
der 28000 Indianer im Neu Merito (Pueblos), wäbrend andere noch ganz in ihrem alten 
Heidentum find. 

Aus dem eriväbnten Anbange erjeben wir ferner, daß unter den Indianern in 6 
Alasfa auf einigen bejonderen Stationen gearbeitet wird und dab im Territorium 
Wafbington die Jeſuiten 4 Stationen mit Schulen baben. ‚Ferner, daß von den 
4000 Indianern in Oregon die Mehrzahl fatbolifch it und 2 Prieſter und 2 Schulen 
bat, jowie daß unter den Indianern in Nord: und Süd-Dakota, von denen ein Zehntel 
lalfo 2631] katholiſch it, die Benediktiner 5 Stationen und Tefuiten 1 Schule haben. ı0 
In Minneſota (bei Dulutb) beſtehen ebenfalls 3 Benediktinerjtationen. Dort find 2100 
fatb. Indianer. Auch unter den 14000 Indianern [genauer 13582, von denen 7161 
ewang. find] in Wisfonfin und Michigan follen die meiften katholisch jein. — Rechnen 
wir die aus dem Anhange zu entnehmenden Zahlen — bei Oregon 2500 — 
— zu den obigen 9487 hinzu, jo erbalten wir 23139 als Zahl der durch die k. M. 16 
geivonnenen Indianer — mobei die (wahrjcheinlich nur geringen) Angaben von Alaska 
und Rafbington feblen. 8. 8. III ©. 197 giebt 98638 an. Der Nahresbericht des 
Büreaus für fatb. Indianerangelegenbeiten (die Kath. M. 1899 S. 188) bat 74468. Die 
Zabl ſcheint faum zu erreichen, auch wenn man die in der Barbarei zurüdgefunfenen ſpa— 
niſchen Indianer mitzäblen wollte. (Die evangel. Indianer zählten 74735). 20 

Noch weniger iſt zu erfahren über die Erfolge der f. M. unter den Negern der 
V. St. obwohl eine : befondere (St. Jojepbs:) Geſellſchaft für diefelbe bejteht und in Bal- 
timore ein eigenes Seminar bat. Die M. C. enthalten uur einige vereinzelte Angaben 
über die Zabl der kath. Neger. Nah K. K. III S. 196 giebt es in 25 Jurispiftiong- 
bezirten unter 4914000 Negern 145000 fath., die 46 Kirchen, 48 Priefter, 111 Schulen 26 
mit 8533 Schülern und 21 Woblthätigkeitsanftalten. Kindertaufen fanden 1900 ſtatt 
4914, folde von Erwachſenen 851. (Die evangel. Neger werden auf 4—7 Millionen 
aeihägt, ) 

2. Britifh Nordamerika, jegt Dominion of Canada, der halbjouveräne Bund, 
der (mit Ausnabme der felbitftändigen Kolonie Neufundland) das gejamte Brit. N.: -Ame: 80 
rita, 7 Provinzen, 5 Diftrifte und 2 Territorien umfaßt. Über den Zuftand der An: 
Yinnermihfion in diefem Gebiete geben die Quellen für die neueſte Zeit nur jehr unge: 
nügende Auskunft. In den M. C. finden fi darüber fait gar feine Angaben, und bie 
Kath. K. ſchweigt davon völlig. — Von Kanada aus, wo mit franzöfiicher Koloniſation 
der Katholicismus feite Wurzeln gefchlagen hatte, war bereits viel von Jeſuiten unter 86 
den Rotbäuten gearbeitet. Mit der englifchen Herrichaft erlahmte die Thätigfeit, wurde 
aber im 19. Jahrhundert wieder aufgenommen. Oblaten von der unbefledten Empfängnis 
drangen weit in die untoirtlichen Gebiete um die Hudſon-Bai und bis an die Felſen— 
gebirge vor. Antnüpfungen waren ihnen gegeben durch den Verkehr kanadiſcher Pelz: 
jäger; angejpornt wurden fie durd) die fich fräftig entfaltende evangel. Miſſion. Während «0 
in den Erzdiöc. Quebec und Toronto die meijten der binfchtwindenden Indianer ſchon 
fatb. waren, wurden im Weſten aus den wilden Stämmen neue Gemeinden geſammelt, 
die aber auch durch die unaufhaltſam vordringende Kultur zu verfümmern begannen, Sp 
it es am Ned Niver, wo einjt neben der evang. die k. M. zu St. Bonifacius ar: 
beitete, Jebt it dort die aufblühende Provinz Manitoba mit ca. 200000 Einw. ent: 46 
ftanden. Das ehemalige Ap. Vik. it zur Erzdiöcefe geworden aber man erfährt nicht, 
tie viel unter ihren 35000 Kath. nod) Indianer find — Die jest nur auf Rejervationen 
leben. Die Miffionsarbeit ift weiter nad Weiten gedrängt worden. Es ijt die Didcefe 
St. Albert entjtanden und die Ap. Vikariate Saskatchevan und Athabaska-Mackenzie, 
letzteres bis am das Felſengebirge und die Gejtade des Eismeeres reichend. Jenſeits Des 50 
Gebirges wurden die Bil. Brit. Kolumbia und Vancouver gegründet, welche jett zur 
Diöe. Neu-Wejtminfter vereinigt find. Unter den 30000 Kath. derjelben follen nach den 
M. C. 15000 Indianer fein. Überall arbeiten Oblaten der unb. Empf. Genauere An: 
gaben find über das ausgedehnte Gebiet nicht zu finden. Nur in den Kath. M. 1898 

238 ift nach dem Globus die Notiz reproduziert, daß damals nach den neueiten offi: 56 
sellen Angaben 99394 Indianer vorbanden waren (1892 waren es nod 106205). 
Darunter waren 70000 Chriſten und zwar 41813 Kath. (dafelbjt find von den Ev. nur 
16129 Anglifaner und 10273 Methodijten angegeben. Mit Hinzurechnung der Presby— 
terianer u. j. w. fommt die Zahl der Ev. auf mehr als 36000). Die Zahl der fath. 
Schulen wird (a. a. O., ©. 71) auf 208 angegeben mit 9714 Schülern. 60 
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B. Das romanische Amerifa und Weftindien. Süb- und Mittelamerika, ein: 
ſchließlich Mexiko find von Spanien und Portugal Eolonifiert worden, und empfingen mit 
der europätjchen Kultur ohne weiteres das fath. Kirchentum. Schon in der eriten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts waren mehr als 20 Bistümer vorhanden. Zur Belehrung der 

5 Eingebornen waren in der erften Zeit ranzisfaner und Dominikaner thätig, mit denen 
auch Auguftiner und Angehörige einiger anderer Orden arbeiteten. Später traten die 
Jeſuiten ein, deren äußerlich großartige Miffton im 17. Nabrbundert alle die anderen in 
den Schatten ftellten. Sie vereinigten die Indianer in Reduktionen (in den nördlichen 
Gebieten: Aldeas) und gewöhnten fie an fatholifche Zebensformen. Innere chriftliche 

10 Bildung zu felbititändiger Weiterenttwidelung vermochten fie ihnen nicht zu geben. Als 
fie feibh mit Auflöfung des Ordens vom Schauplat abtreten mußten, fielen ibre glän— 
zenden firchlichen und fozialpolitifchen Gebäude in Trümmern. Die Anjaffen der Reduk— 
tionen fehrten in die Wälder zu ihrem alten heidnijchen Leben zurüd. — Ein großer 
Teil der Indianer hatte im Laufe der Zeit etwas von Givilifation angenommen. Cs 

15 finden fih in allen ſüd- und mittelamerifanifchen Ländern verfchiedene Klaffen von mebr 
oder weniger civilifierten Eingebornen. Dazu kommen die zablreihen Mifchlinge ver: 
ſchiedener Raſſen, unter denen auch die afrikanische ein bedeutendes Kontingent geliefert 
bat. Im großen und ganzen find die bier in Betracht fommenden Länder tatholifch ge 
worden; aber jelbjt Vertreter des Katholicismus müflen zugeben, dak die Verbältnifie 

20 ungefund find. Die Schuld wird gewöhnlich dem Liberalismus zur Laft gelegt, der, als 
die Kolonien das Joch der Regierung des Mutterlandes abjchüttelten, auch die Religion 
untergraben habe. Unter den politifchen Unruben, da eine Revolution die andre drängt, 
ift allerdings eine gefunde Enttwidelung nicht zu erivarten. Der niedere Bildungsitand 
des Klerus fpottet oft aller Beichreibung, ganz zu jchweigen von der Sittenlofigkeit. Dazu 

235 war die FFreigeifterei eingedrungen. Nicht wenige Priefter und einzelne Biihöfe waren 
Freimaurer u. ſ. w. Alle von Rom aus gemachten Anftrengungen (z. B. ein fübamerif, 
Seminar dafelbjt) haben wenig ausgerichtet. Auch das 1899 dort zum erjtenmal ver- 
fammelte füdam. Nationalfonzil wird den Schaden nicht heilen fünnen, deſſen tiefite 
Wurzel darin liegt, daß die k. M. diefen Ländern wohl Kirchenformen aber nicht 

so die Lebenskraft des Evangeliums gebracht bat. Diefer Mangel zeigt fih auch darin, daß 
für die jebt noch vorhandenen Heiden wenig und in vielen der betreffenden Länder gar 
nichts gefchieht. Betrachten mir diefelben im einzelnen. 

An Mexiko wurde mit der blutigen Eroberung des „merkwürdigen und wohlgeord— 
neten“ Inka-Reiches (Cortez 1519) durch Franzisfaner das Chriftentum eingeführt. Nach 

85 6 Jahren waren 200000 Heiden befehrt. Dominikaner und Auguftiner famen zu Hilfe. 
Es wurden Bistümer gegründet und 1546 Mexiko zum Erzbistum erhoben. Der erjte 
Erzbischof rühmte fih, 1 Million Heiden befehrt zu haben. Das PVizefönigreih Neu— 
Spanien dehnte ſich allmäbhlih über ganz Mittelamerifa aus. Mit der ſpaniſchen Herr: 
ichaft wurde überall das Chriftentum verbreitet. Jetzt find in der Republik Mexiko über 

12 Mill. Kath. (2 Mill. ſpaniſche Kreolen, 4 Mill. Indianer, 70000 Neger — Die 
übrigen Mifchlinge) nur 200000 in den nörblihen Gegenden umberjchweifende milde 
Indianer (Indios bravos) find Heiden. Von Miffion bei diefen verlautet nichts. (Da— 
gegen fei bier bemerft, daß von amerikanischen Independenten, Presbyterianern und Me- 
tbodiften u. a. eine ſehr rege Evangelifationsarbeit unter der kath. Bevölferung ge- 

45 trieben wird. Die 3 genannten Denominationen zäblen bereit3 über 20000 Anbänger. 
Abnliches wäre auch zu den meiften folgenden Gebieten zu bemerfen; doch es möge bei 
diefer Andeutung beiwenden. 

Abnliches ift von den Mittelamerifanifhen Staaten zu fagen, unter deren Be- 
völferung von 3000000 fih 1200000 Indianer befinden follen, die größtenteils fath. 

co find. Aber auch bier giebt es heibnifche Indios bravos, bei denen von k. M. nichts 
erwähnt wird. — Dbgleich die genannten Gebiete unter der Propaganda fteben, ift in 
den M. C. doch nur das Ap. Vik. Honduras aufgeführt. Dort arbeiten Jefuiten unter 
einer Bevölkerung von 27000 ©., von denen 19000 Kath. find. Um Heidenmiffion 
jcheint e8 fich dabei nicht zu handeln. 

55 Auch von den Kirchenprovinzen auf den Antillen dürfte dasfelbe in gang über- 
twiegendem Maße, wenn nicht ausfchließlich gelten. Es werden aufgeführt: das Ap. Vit, 
Jamaika, wo ebenfalls Nejuiten arbeiten. Unter 727630 Einwohnern werden 13000 Katb. 
gezählt. Ferner die Erzdide. Port of Spain, welche die Inſeln Trinidad, Tobago, Gre- 
nada, St. Vincent und Sa. Yucia umfaßt, mit 180340 Kath. unter einer Bevölkerung 

o von 394000. Die Diöcefe Roſeau mit Dominifa, Antigua, Barbuda, St. Thomas, 
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Ste. Croir u. ſ. w. zählt 146000 Einmw., unter denen 50000 Kath. Das Ap. Vik. 
Guragao, mit 38200 Kath. unter 46190 Ein. umfaßt die gleichnamige Inſel famt den 
übrigen boländifhen: Aruba, St. Euftatius, Saba. Auf den 3 letztgenannten Gebieten 
find Dominikaner, Redemptoriften u.a. thätig. Von eigentlicher Miſſion kann bier faum 
die Rede jein. Es handelt ſich, abgejeben von der Pflege kath. Gemeinden, wohl um 6 
Konvertierung aus der evangel. Negerbevölkerung. Nicht erwähnt find in den M. C. 
die anderen großen Antillen, deven Bevölkerung längſt als völlig katholiſch galt. Auf 
Halti ift jedoch in neuejter Zeit das fchredlichite Heidentum in ausgedehnten Maße wieder 
aufgetaucht. 

Von Südamerika führen die M. C. nur Guayana und Patagonien auf. In 10 
eriterem Gebiet beiteben die beiden Ap. Vik. Demerara und Suriname nebjt der Ap. Präf. 
Gapenne. Zu dem eriteren gehört auch Barbados mit 500 Kath. unter 200000 Einw., 
während auf dem Feſtlande unter 260000 ſich 23500 Kath. befinden. Hier ſind Je— 
ſuiten thätig. Suriname iſt den Redemptoriſten überwieſen, welche 17000 Kath. aus 
64000 Einw. gewonnen haben. Nur wenige davon gehören zu den Buſchnegern oder 16 
Indianern. Die meiften find Neger, die großenteild vorber ſchon Proteftanten waren. 
Nie viele von den in Gapenne vorhandenen 29000 Kath. (bei 31000 Einw.) aus den 
noch vorbandenen Indianern gewonnen find, ift nicht erjichtlich. 

Endlich find das Ap. Vik. Nord-PBatagonien und bie Ay. Präf. Süd-PBatagonien 
zu nennen. Am erfteren ſchätzt man die in den bis jetzt erforfchten Gebieten lebenden 20 
Indianer auf 15000 (bei 90000 Kath. und 3000 Häretifern), in der letteren find neben 
13000 Katb. und 2700 Evang. etwa 2000 Eingeborne vorbanden. Auch die Falklands— 
Inſeln gebören mit zur Präfektur. In beiden Gebieten arbeiten Salefianer. — Erft im 
Sabre 1900 ift eine Präfektur in der Republik Peru errichtet und wie es fcheint Fran— 
sisfanern überwieſen. 26 

Anbangsweife erwähnen die M. C. eine Anzabl Kollegia der aa erg und Ha: 
puziner, die Miffion unter den heidn. Indianern treiben. In Chil⸗ e beſteht ein ſolches 
ſchon ſeit 1756 in Chillan, 100 km (N.O.) von Goncepeion, ein anderes jeit 1837 zu 
Gaftro auf Chiloe, von denen aus eine Reihe von Stationen gegründet iſt, meift mit 
Schulen (Internaten) zur Erziebung von ndianerfindern (Araufaner). Auch beſteht 30 
eine Druderei und es ericheint ein Mifjionsblatt: El missionero Franeiscano. Auch 
die Kapuziner mifftonieren in den Provinzen Arauco, Baldivia und Zlanquibue und baben 
26700 kath. Neopbuten. In Bolivia beiteben ähnliche Kollegia in Tarija, Ya Paz, Ta: 
rata, Sucre und Potoſi. Zu dem leßteren gehören Reduftionen mit ca. 4000 Seelen, 
Knaben und Mädchenjchulen u. ſ.w. In Argentinien find 5 Franzisfaner-Kollegia. Es 86 
wird jedoch nicht gefagt, ob fie auch Andianermiffion treiben. Dagegen baben die Fran: 
xslaner in Braſilien ſeit 1870 eine Anzahl von Stationen zur Bekehrung der heidniſchen 
Indianer angelegt, beſonders an den —5 Vaupdz und Tiquid, die beim Sturz des 
Kaiferreiches beinabe gänzlich verlafjen wurden, jest aber wieder aufgenommen werben. 
Auch die Kapuziner haben Miffionskollegia zu Rio Janeiro, Babia und Pernambuco, 40 
Ihre 47 Miffionare arbeiten unter 500000 Heiden und haben 20350 Neophyten aus 
den Waldbewobnern gewonnen. 

Die beidnijchen Indianer Südamerikas werden auf 2 Millionen geſchätzt. Dagegen 
erjcheinen die vorjtebend genannten Miſſionen doch ſehr gering. 

Die Angaben über die k. M. in Amerika find jo lüdenbaft und ungenau, daß eine 46 
genauere ſtatiſtiſche Zufammenftellung, wie wir fie über die anderen Erdteile geben, nicht 
möglib ift. Wir fönnen nur jagen, daß in ganz Amerifa nad den erreichbaren Angaben 
544402 Katb. vorhanden find. (Evang.: 813700 — ohne die Neger.) Wenn wir bier: 
nad eine weitere Schätung nad dem Durchichnitt der anderen Miffionsfelder wagen 
dürfen, würden wir die übrigen Nubrifen unferer Statiftif folgendermaßen ausfüllen: 5 

Ganz Amerifa: 407 ©t. (861), 560 P. (463), 372 F; 700 $., 328 ©. (517), 
15088 dl. * (58707). 

* Gejhäßt nah Mahgabe von Dceanien. 

III. Anftralien und Dcennien. — 1. Das Fejtland Auftralien. Hier, wo die 
Propaganda eine ausgedehnte Arbeit unter der Kolonialbevölferung treibt, bat fie nur eine 55 
geringe M. unter den ausfterbenden Eingebornen. Die 1846 von ſpaniſchen Benediktinern 
geitiftete Abtei Neu-Nurfia in Wejtauftralien bat in ibrer Umgebung nod 100 
(nah K. K. 140) Eingeborne, für deren leibliches und geiftlihes Wohlſein 4 P., 43 F. 
und 2 Sch. forgen. Sie twird als ein „meues kleines Paraguay“ gerühmt. Die 
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verwendeten Miffionskräfte find unverhältmismäßig groß. Weiter im Norden an der 
Beagle Bat ließen fich 1890 Trappiſten nieder, die Nebenſtationen in Broonee und an 
der Disaſter Bai errichteten. Dort leben in den Wäldern herumſtreichend 250, hier 100 
Eingeborne. Wir erfahren nur, daß im letzten Jahre 8 P. und 10 F. dort "arbeiteten, 

5 60 getauft, 6 Eben eingefegnet und 35 zur Kommunion zugelaſſen waren, als 1901 die 
Ordensbrüder abberufen wurden. Die verwaiſte Miffion wird jest von den Ballottinern 
wieder aufgenommen. In der Diöcefe Port Viktoria und Palmerston werden mebrere 
Taufend Aborigines erwähnt, aber nichts von Miffion unter ihnen. Für die in Queens— 
land lebenden wurde 1887 eigens ein Ap. Vik gleichen Namens errichtet; aber wir finden 

10 in den Berichten u ftatiftiichen Tabellen an den betr. Stellen nur eine Yüde. Bei 
diefjem Stande der D Dinge muß die Behauptung der K. K. (S.328) befremden, daß die 
fath. Mifftionare die einzigen feten, die fich Ddiejes für unbezähmbar gebaltenen Volkes 
wirklich angenommen baben, 

Die ev. M. hat unter den Aborigines 23 Stat. mit 1100 Chr. und außerdem 11 für 
ı5 Ehinejen mit 700 Chr. und 8 für eingeführte Injulaner mit 2000 Ehr. 

Der an letter Stelle erwähnten Heiden ſcheint fih die k. M. überhaupt nicht an: 
genommen zu haben. 

2. Neufeeland. Als die Erfolge der ev. Mifftion in der Südſee den er: 
wachenden Mifftonseifer in der kath. Kirche, auf dasielde Gebiet Ienkten, wurde im 

20 Jahre 1833 das Ap. Bil. Oftoceanien, drei Jahre fpäter ein zweites Weftoceanien 
errichtet, Dies letztere wurde der Geſellſchaft Mariä (Mariften) unter Yeitung des 
Biſchofs Pompallier übertragen, der 1838 auf Neufeeland eintraf, und gerade dort, wo 
die ev. Million am meisten ibre Thätigfeit entfaltet batte, feine Stationen Hofianga und 
Kororarefa errichtete. Es gelang ibm, eine Denge der Eingeborenen anzuzieben, und 

25 man zäblte in jenem Gebiete um 1850 mehr als 5000 kath. Maori. Anfolge des ‚be: 
fannten Krieges und der veränderten Verhältniſſe ift diefe Miffton zu Grunde gegangen. 
Die Thätigkeit wandte ſich der ſchnell wachſenden Kolonialbevölterung zu. Es wurden 
weitere Bistümer in Audland und Wellington errichtet, aber eine Miffion unter den 
Maori beitand nicht mehr, wie der neueintretende viſchof von Auckland 1870 klagte. 

80 Seither iſt fie wieder aufgenommen. In der jetzigen Erzdiöceſe Wellington werden 
4 Stat. (Hiruharama Jerufalem), Okato, Otafi und Wairoa) erwähnt, auf denen 1500 
befehrte Maori leben — der Stolz des Erzbistums. An der Diöcefe Audland follen 
derfelben 5000 fein (M. C.) 8. K. giebt 5700 an, fowie daß bei ihnen 8P. von Mill- 
Hl an 24 Kirchen thätig find. 

36 Von dem erwähnten Ap. Vik. Weſt-Oceanien wird 1842 Mittel-Oceanien und zwei 
Jahre ſpäter Mikroneſien und Melaneſien abgezweigt. Einige Jahre zuvor war die große 
ante, 

Neu Kaledonien durh die Londoner M. mit polynefiihen Gebilfen bejegt 
— Ihren Spuren folgend beſetzten die Mariſten dies Gebiet und hatten bald die 

“ev. M. verdrängt. Ihre Fortſchritte waren jo bedeutend, daß die Inſel 1847 zu einem 
felbftitändigen Up. Vik. erboben wurde. Bald darauf aber wurde das ganze Werk durch 
einen Aufftand der Eingebornen, in dem ein Miffionar das Leben verlor, zerjtört. Erſt 
1853 murde es mit der Franzöſiſchen Beligergreifung wieder aufgenommen und breitete 
fih unter dem Schuß der Waffen Janatam aus, Unter verfehrter Bebandlung ſchmolzen 

45 die Eingebornen ſchnell zufammen. Yon 100000 find jest noch 25000 übrig. Auch 
die bier gegründete Verbrecberkolonie wirkte nicht günſtig. Schließlich gelang es im 
Yaufe der Zeit doch Gemeinden von Eingebornen zu jammeln, wozu Erziebung von 
Waifenfindern mitwirken mußte. — Neben diefer Inſel liegt die Gruppe der Loyaltyinſeln, 
two ev. Miffionare fehr erfolgreich arbeiteten. Die Bevölferung war bereits größtenteils 

9 chriftianifiert. Unter dem Schutze franzöfticher Waffen drangen die Marijten auch bier 
ein. Es entjtanden zwei Parteien, die ſich blutig befebdeten. Die Inſeln wurden von 
Frankreich annektiert, ein ev. Miſſionar gefangen genommen. und verbannt und die fath. 
fonnten leicht die kleinere Partei für ihre Kirche getwinnen. Die ie Mehrzahl der anderen blieb 
unter Führung von eingeb. Predigern ihrem Glauben treu. So namentlich auf Mare. — 

65 Es iſt nicht eriReh, wie viele von den 11500 Kath. des Ap. Vit. auf die Loyalty⸗ 
inſeln kommen. Dort beſtehen 8 von den vorhandenen 33 Stat. Wenn man nad 
Verhältnis rechnen darf, gebören dazu 2120 Kath. So bleiben für Neu Kaledonien 
etwa 9280, wovon noch vielleicht 1000 auf die Fichteninjel im Süden und auf die 
fleinen Belebinfeln im Norden fommen. Somit bält noch immer der überwiegende Teil der 

o zufammenjchmelzenden Bevölkerung der Hauptinfel ih von der k. M. fern, — Es iſt eine 
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beuertendtverte Exkheimung, daß eingeborne Lehrer von den Loyaltyinſeln (die ev. M. zählt dort 
3 Stat., 2 Miſſ., 34 eingeb. Pf. und 10195 Chr.) jelbititändig eine erfolgreihe ev, M. dort 
angefangen hatten, die neuerlichit, unter etwas veränderter Nichtung der Kolontalpoltit, von 
der Pariſer ev. M. übernommen werden konnte. Die f. M. wird von zahlreichen Ordens: 
leuten betrieben. Mariſtenſchweſtern haben 15 Sch. für Eingeb., 78 S. von bl. Jojepb 6 
(Cluny) arbeiten unter der Kolonialbevölterung. 

4. Die Ap. Bräf. der Neu-Hebriden it erit 1901 von dem vorgenannten Vik. 
abaelöjt. Auf diefer Gruppe, wo Williams 1839 den Märtvrertod erlitt, arbeiten jeitdem unter 
den größten Schwierigkeiten w. M. Ihre Gemeinden find auf 9000 Chr. angewachſen. 
N neuerer Zeit baben ſich die Martiten eingedrängt und haben 16 P. 7 Sch. ein Hoſpital. 10 
M.C. giebt nicht die Zahl von Kath. an; K. K. zäblt 1200. 

5. Das Ap. Bil. Mittel: Dceanien batte jeine Hauptjtätten auf Wallis‘. und 
Autuna, wo ſchon 1837 Bataillon (ipäter Ap. Vikar) von der Kongr. der Mariſten die 
Nifn begonnen batten. Die ganze Bevölkerung wurde bekehrt. Bon bier aus aber 
drangen fie auf die benachbarten Gruppen in die Arbeitsfelder der Metbodiften und der 16 
Londoner M. ein. Auf Tonga, wo fie von den Eingeb. zurüdgewiefen waren, wurde 
ihr Eintritt durch Frankreichs Macht erzwungen. Außer den oben genannten Inſeln 
gebört allein diefe Gruppe zum Bil, Mittel-Dceanien. Es ift aber nur ein fleiner Teil 
der Bevölkerung fatb. geworden (1890 unter 22000). Der Hauptiis der k. M. bleiben 
Autuna und Wallis (Uda). Auf legterer beitebt ein Prieſterſeminar. 15 Stat, 18 P., 0 
2 F., 59 S., 9450 Katb., 44 Sch., 2000 Schl. 

6. Die Samoa: |njeln waren ſchon 1851 als Ap. Vi. von dem vorſtehenden 
abgelöjt, wo Mar. Battaillon auch bereits 1845 in das Arbeitögebiet der ev. M. ein- 
gedrungen war. Der fonfeflionelle Zwieſpalt führte in der Folge zu blutigen Fehden, 
die nicht befeitigt werden konnten dur die gemeinfame Oberbobeit dreier rivalifierender 36 
Mächte. Jetzt wird es unter deutſchem Negimente befler werden. Die k. M. hat es 
aud bier verjtanden aus politiſchen Verhältniſſen Vorteil zu ziehen. In dieſem Sinne 
iſt auch wohl die Begründung eines deutſchen Miffionsbaufes in Meppen zur Aus: 
bildung von Sübfeemiffionaren zu deuten. 15 Stat. (25), 18 P. (10 Miſſ.), 1 desal. 
einge. ( 181), 3 F., 218. (darunter 11 eingeb.), 6000 Kath. (33310 Ehr.), 67 Sch. (261), © 

Die Ritiinfeln waren 1863 als Ap. Präf. von Mittel-Dceanien abgelöft und 
werben 1887 zum Ap. Vik. erboben. Schon 1844 war auch bier Mar. Bataillon in 
das Arbeitsfeld der Metbodiften eingedrungen, als fie unter der jchredlichen Kannibalen: 
bevölferung eben einen ficheren Halt gewannen. Lange Zeit hatten die kath. Verſuche ss 
jebr wenig Erfolg. Als jpäter von Australien ber viel weiße Kolonisten auf die Inſeln 
famen, die jchließlich (1874) eine englifche Kolonie wurden, mebrte fich die Zabl der Hatb. Jetzt 
beträgt ibre Zahl 9848 (neben 97254 Ev.), 16 Stat. (10), 27 P. (11 Miif.), 11 F., 288,, 
315 eingeb. Yebrer und Katecheten (3845 intl. 66 eingeb. Bi), 31 (obne die Dorfichulen) 
Sch. (2013). 2471 Schl. (34966). Bei diefen Angaben ift auch die kleine, abjeits ge « 
legene Inſel Rotuma mit eingeichloffen. — Aus dem Ap. Bil. Weſt-O ceanien Wurden 
1844 zwei neue gebildet, erjtens Melaneften. Ein Verſuch der Mariſten auf der Inſel 
St. Mabel in der Salomogruppe wurde durch Ermordung der Miffionare abgebrochen 
(1846); auch ein zweiter auf Woodlark jcheiterte, da der Biſchof ftarb. Mailänder M. 
nabmen 1852 das Werk wieder auf, aber zogen ſich zurüd, nachdem einer von ihnen er: #6 
Ihlagen war. Erſt 1881 wurde das Ap. Vif. erneuert und der Kongr. U. Y. Fr. vom 
beiligjten Herzen zu Iſſoudun übertragen. Daraus find 1889 die beiden folgenden ent: 
itanden: 

8. Neu-Guinea, den engliichen Teil der Inſel nebſt den Louiſiaden und Torres— 
Inſeln umfaſſend. Der Biſchof reſidiert auf Rile-J. Vorher batte bier die ev. Yondoner 50 
M. unter vielen Schwierigkeiten Babn gebrochen. Jetzt beiteben 8 Stat. (10), 18 P. 
(10 Miſſ. und 104 eingeb. Pf.), 22 F., 37 8., 29 Sc. (45), 1084 Schl (2011), 4000 Kath. 
(6492). 

9, Neu: Pommern it das andere, 1889 aus dem früberen Melanefien bervor- 
gegangene Bil. Es umfaßt den ganzen Bismardarcipel und ift ebenfalls der vor: 66 
genannten Kongr. anvertraut. Hier batten zuvor auftral. Metbodiiten eine mit Märtyrer: 
blut gezeichnete, erfolgreiche Arbeit getrieben. Aus ibren Gemeinden wurden die meiften 
der fatb. Konvertiten gefammelt, nicht aus den Taujenden der auf ſehr niedriger Kultur: 
ſtufe ftebenden Heiden. Die neuejte Statiftit iſt: 11 Stat. (3), 20 P. (3 curop. und 4 
eingeb. M. nebſt 98 Gehilfen), 23 F., 17 8., 13 Sch (101), 600 Schl. (3000), 3 Waijen: 60 
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bäufer mit 225 An. Der Bifchofsfig ift Buna-Bopi bei Herbertshöhe. Auch die Marjchall- 
Inſeln find dieſem Vik. zugewieſen (ein deutjches Mifftonshaus zu Hiltrup bei Müniter 
liefert die Miffionare). Bon demfelben find 1896—98 die 3 folgenden Ap. Präf. ab: 
gezeigt: 

5 10. Ap. Präf. Kaiſer Wilbelmsland, der Gefellichaft des Göttl. Wortes von 
Stepl übermwiefen. Zwei ev. Mifftonsgefellichaften waren bereits feit einem Jahrzehnte 
auf diefem Gebiete tbätig. Die fath. Stat. liegen im nordweſtl. Teile des Schußgebietes 
bei Berlin: und Potsdambafen. 3 Stat.(7), 7 P. (13 Mifj.), 9 F., 4Sch. (4). Auch 
werden Klojterfrauen (Mägde des bl. Geiftes) genannt, ohne Angabe der Zahl. Die 

ı0 M.C. erwähnen feine Bekehrten; die K. K. jchreibt 400. Die Bewohner der Inſel Tumleo 
jollen jämtlih Kath. fein. 

11. u. 12 die englifchen und die deutfchen Salomoinfeln find 1897 und 98 
als Ay. Präf. den Mariften zugeteilt. Hier find 3 dort 4 Miffionare eingetreten. — 
Das 1844 von Weſt-Oceanien abgelöfte Ap. Bil. Mikronefien befteht nicht mehr. Schon 

15 1886 wurde davon abgezweigt, das der 
13. Karolinen, als der Papſt diefe Gruppe den Spaniern zugefprochen hatte, die 

mit ihren Karmelitern die ev. M. auf Ponape zu unterdrüden fuchten. Troß der Ber: 
bannung der Mifftonare ift ihnen das nicht gelungen. Immerhin haben fie durch Ein: 
ſchüchterung Scharen von eingeb. Chrijten zu fich berübergezogen und nun da die Inſeln 

20 deutſch geworden find, bebalten fie dort ihren Grund. Auf den Ditkarolinen (Yap) 
waren jchon früher P. derjelben Kongr. tbätig. Die M.C. zählen 4 Stat. (3*), 12 P. 
(7 Mifi. nebſt 22 eingeb. Bf. *, 14 F. Die K. K. hat noch 16 Sch. (120*), 900 Sch. (5587 ”), 
1400 Kath. (18115 ev. Chr.“. *Einſchl. der Marſchall-J.). 

14. Gilbert-Inſeln, melde früher zu Mikronefien gehörten, wurden 1897 ein 
25 jelbititändiges Ap. Vik. Die Ellices-J. wurden hinzugefügt. Die Miff. gebört der Kongr. 

von Iſſoudun an. Biſchofsſitz ift Nonuti. Auch hier wird der amerif. und engl. ev. M. 
Konkurrenz gemacht. 11 Stat. 11 P. (27 eingeb. Pf*.), 12 F., 98., 67 Sc. (27 *), 1220 St. 
(3357), 11000 Kath. (10734 ev. Ehr.*). *Einſchl. der Tokelau: In. — Aus dem urfprüng- 
lihen Ap. Bil. Oſt-Oceanien wurden im Jahre 1844 die 3 folgenden gebilbet: 

30 15. Tabiti. Hier geſchah das Eindringen der k. M. in das ev. Arbeitsfeld in der 
empörenditen Weife. Nachdem 1836 zwei Patres, die den erjten Verſuch machten, nad 
den Landesgeſetzen ausgewieſen waren, erzwang franzöfifche Kriegsmacht ihre Rückkehr 
ſowie eine hohe Strafzahlung ſeitens der evangeliſchen Königin. Weiter aber wurde die letztere 
1842 genötigt, das —*8 Protektorat anzuerkennen, durch welches ihre Macht zum 

85 Schatten wurde. Das durch Gewaltthätigkeit gereizte Volk erhob ſich zum Kriege und 
fonnte erſt nach zweijährigem Kampfe unterworfen werden. Die evangeliſchen Miſſionare 
wurden alles Einfluſſes beraubt und verließen die Inſel. Das Volt wurde mit den 
verichiedenjten Mafregeln dazu gedrängt, zum Katbolicismus überzutreten. Es blieb je- 
doch unter den eingeborenen Predigern * Bekenntnis treu. Alle Bemühungen der 

40 Prieſter wie der Regierung haben im Laufe von ſechs Jahrzehnten nicht mehr erreicht, als 
einige Hundert Konvertiten, die nicht zu den Beiten des Volkes gehören. Die große 
Kathedrale zu Papeiti, zu deren Bau das ganze Volk gezwungen wurde, ftimmt wenig 
dazu. — Größere Erfolge haben die Miffionare (Die übrigens der Geſellſchaft der beiligiten 
Herzen Jeſu und Marta angebören) auf der benachbarten Gruppe der Paumotus(Tua- 

45 motu⸗)Inſeln, ſowie auf den füdlicheren Gambier-J. (Mangareva) gebabt. Auf den 
legteren hatten fie jchon gegen Ende der dreißiger Jabre, nachdem fie die noch ſchwachen 
Anfänge der ev. M. überwunden batten, die ganze Bevölkerung gewonnen. Auf den 
anderen kleinen Koralleninfeln, die meiftenteild noch nicht von ev. M. berührt waren, 
wurde unter vielen Mübfalen und Gefahren gearbeitet. Die meiften der 7500 Bewohner 

80 follen Fatbolifch fein, obwohl auf einigen Inſeln fih noch immer evangelifche finden und 
lormonen nicht unbedeutenden Anbang gewonnen haben. Jedenfalls fommen die meiften 

der unter dem Ap. Vik. Tabiti gerechneten Kath. auf diefes Gebiet. Das Vik. aber tft 
aud über die weſtl. Inſeln (unter dem Winde) ausgedehnt, wo jedoch die k. M. bisher 
feinen Eingang finden fonnte. Wohl aber ift ihr dies auf den Hervey-J. gelungen, die 

55 ebenfalls zum Vik. gerechnet werden. Wie es jcheint, fand man an einem ausgefchloffenen 
eingeb. Prediger Anbalt, durch den bald eine kath. Gemeinde zufammengebradt wurde. 
Das Hetdentum war auf diefen Inſeln ſchon vor Jahrzehnten völlig erlofchen. — Von 
den 32000 Einwohnern des Gebietes find 7230 Kath. (18470), 26 Stat. (7), 18 PP. (8), 
12 F., 24 S., 52 Sch. (46 ?), 1800 Sch. (3389 ?). 

60 16. Das Up. Bil. der Markeſas-Inſeln bejteht feit 1844. Auch bier waren 
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Miffionare der Picpus:Gefellfchaft gerade bei der Station der nad langem Bemüben 
unter der wilden Bevölterung eben aufblübenden ev. M. angeftellt worden und batten 
die Oberhand getvonnen, als Frankreich 1842 die Inſelgruppe im Befig nahm. Yange 
machten die Katb. nur ſehr geringe Fortſchritte. Mit der Zeit ift es ihnen gelungen, 
den größeren Teil der Bevölkerung, die in jchnellem Ausjterben begriffen ift, zu ge 6 
winnen. Bon 4000 Eingeb. zäblt man 3150 Kath., 8 Stat., 7 P., 10 F., 10 8., 7Sch., 
660 Schl. 

17. Das Ap. Bil. von Hawaii wurde gleichzeitig mit dem vorgenannten gegründet. 
Nah längeren vergebliben Verſuchen wurde den Prieftern der Picpus-Gefellichaft dort 
der Eintritt in das Miffionsgebiet des American Board dur die franzöfiiche Negierung 10 
erzivungen. Aus der Bevölkerung, welche bereits ohne Ausnahme das Heidentum auf: 
gegeben batte, wandten fid) alle, die mit der ftrengen Zucht der ev. Miffionare unzus 
frieden iwaren, oder durch den äußeren Glanz des Gottesdienftes fich beftechen ließen, 
den Katb. zu. So tft es nicht ſchwer geworden, einen größeren Teil der ausjterbenden 
Inſulaner zu gewinnen, bejonders jeitdem die ev. Gemeinden durch die verfrübte Ver: 16 
jelbitjtändigung eines fejten Haltes entbehrten. Einer der Mifjionar, P. Damian De: 
veufter, bat mit Hingebung unter den auf der Inſel Molokai gejammelten Ausjägigen 
gearbeitet, bis er felbjt der fchredlichen Krankheit erlag. Bon kath. Seite wird jedoch dies 
Beiipiel in übertriebener Weife benust, um die Vortrefflichkeit der kath. Miſſ. und ihre 
Überlegenbeit über alle anderen darzutbun. Auch ev. Miſſ. treiben bingebungsvolle Arbeit 20 
unter den Ausfägigen, und einer von ihnen bat ebenfalls infolge der Anſteckung fein 
Leben daran gegeben. — Von den jet noch übrigen 30000 nfulanern find 14000 kath. 
(14922). Aus der großen Menge der Einwanderer (darunter 19000 Ghinejen, 22000 
Japaner, 13700 Weiße, 8232 Portugieſen u. a.) find ungefähr ebenfoviele gewonnen, 
darunter aber werden auch die kath. Portugiefen mitgezählt. 15 Stat.(1), 24P. (3), 3 
33 F., 48 8., 17 Sch (50%), 1943 Schl. (5599). 

Ueber die gefamte k. M. in der Südfee giebt die K. K. folgende Statiftif. 
205 Stat. (207), 268 P.(122 Miſſ), 219 F., 452 8. 126032 Kath. (278000 Ehr.), 

426 Sch. (2917), 19927 Schl. (71437). 
Die entiprechenden Zablen, melde fih auf die Aborigines des Feſtlandes beziehen, 80 

find nicht zu ermitteln. 
Für die gefamte katholiſche Heidenmiſſion ergeben ſich folgende Zablen: 
2870 Stat. (3790), 4009 P. (4485 Mifl.), 1954 F., 4937 8. (3119 umverheir. Miſſio— 

norinnen nach Dennis), 10494 Sch. (18921), ea. 5—700 000 Schl. (867 370), 3878712 
Kath. (3371588 Chr. ohne Neger in Amerita). N. Grundemann. 3 

Miffion unter den Heiden: 2., proteftantifhe. Einleitung. Unter den zahl 
reihen Religionen der Erde giebt e8 nur drei, melde als mifjtonierende bezeichnet 
werden können, deren Anbängerzabl freilid mehr als Zweidrittel der Menſchheit umfaßt: 
den Buddhismus, das Chriftentum und den Mobammedanismus. Sie allein erbeben den 
Anſpruch Univerfalreligionen zu fein, weil fie ihren Beſitz nicht an Geburt und nicht an 40 
eine beitimmte Nationalität binden und fie baben ſich ausgebreitet durch Sendung. Aber 
den Beruf zur Weltreligion und darum auch zur Weltmiffion bat allein das Chriſten— 
tum, obgleich es den Miffionstrieb mit dem Buddhismus und Mohammedanismus teilt. 
Und zwar berubt diefer Beruf nicht bloß auf dem direkten Auftrage zur Weltmiffion, der 
den beiden anderen miffionierenden Religionen feblt, fondern er liegt im Weſen des ss 
Chriftentums jelbjt, eine Begründung der Miffton, wie fie weder im Buddhismus noch im 
Mobammedanismus vorbanden ift. Das Ghriftentum iſt jeiner Natur nah Miſſions— 
religion, nicht nur in dem hiſtoriſchen Sinne, daß der ganze Beſtand der heutigen Chriften- 
beit auf Miffion berubt, fondern in dem dogmatischen Sinne, daß der Miffionsgedanfe 
einen integrierenden Bejtandteil der gejamten Heilsoffenbarung Gottes in Chriſto bildet. bo 
Der Miffionsbefebl ftebt nicht als etwas Mecidentielles in der Schrift des NIs, fonden 
er it jo fehr aus ihrer ganzen mit univerjalen Heilsgedanken durcträntten Heilslehre 
herausgewachſen, daß wir Miffton treiben müßten, jelbit wenn ein direkter Mifjionsauf- 
trag nicht da wäre. Am überzeugenditen läßt fich das erweifen an dem evang. Grund: 
artıfel vom rechtfertigenden Glauben, deſſen fiegbafter Vertreter nicht zufälligermweije der: 55 
jelbe Apoſtel ift, der vor anderen „der Apoſtel der Heiden“ geweſen. 

Der evang. Grundartifel, daß die Gerechtigkeit aus dem Glauben fommt, berubt 
auf der doppelten VBorausjegung, daß alles, was Menſch heißt, unter der Herrichaft der 
Sünde jteht und darum Gotte verjchuldet iſt, und daß ohne menjchliches Zuthun aus 
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feiner fouveränen Gnade Gott ein Meltbeil bereitet bat, welches dem MWeltunbeil über: 
legen iſt. Wie die Menjchen alle ohne Unterfchied verloren geben müßten, wenn fie ſich 
jelbjt überlaffen blieben, jo jollen fie alle obme Unterfchied felig werden, nachdem Jeſus 
ſich felbit gegeben bat für alle zur Grlöfung. In diefem Evangelio liegt die Kraft 

b Gottes zur Grrettung für jeden, er jei Jude oder Grieche, Weiſer oder Unweifer, Mann 
oder Weib, Freier oder Knecht. Und zwar allein unter der Bedingung des Glaubens. 
Diefe Heilsbedingung ftellt das Heil nicht auf irgend eine eigene menjchliche Yei- 
tung, jondern ganz auf die in Chriſto erfchienene Nettungsgnade, die frei geſchenkt 
wird, und von dem gefallenen Menjchen, der obnmächtig ift, jelbit etwas zu feiner Er: 

10 löfung zu thun, nichts verlangt als vertrauensvolle Annabme und Hingabe. Diefe troft- 
volle Heilsbedingung, die den Beſitz wie die Kraftwirkung der objektiven Heilsgabe für 
das Subjeft nur an den Glauben bindet, ermöglicht ihre Annahme allen Menſchen obne 
Unterfchied der Nationalität, der Bildung, der fozialen Stellung, des Gefchlechts, des 
Alters, denn fie ift erfüllbar für jeden. Nur das Chriftentum öffnet in der PBroflamation 

16 des Glaubens als Heilsbedingung einen Heilsweg, der an allen Orten und zu allen 
Zeiten für jedermann gangbar ift. 

So haben wir in der Lehre von der Nechtfertigung durch den Glauben ein unt- 
verjales Heilsbedürfnis, eine univerfale Heilsgnade und eine univerfale Heilsbedingung. 
Mit logischer wie mit dogmatifcher und etbifcher Notwendigkeit folgt daraus auch eine 

20 univerjale Heilsanbietung, d. b. die Sendungsveranftaltung durch die ganze Welt (Nö 
10, 4—17). 

Entſprechend diefem Charakter des Chriftentums als Miffionsreligion ift auch ferne 
Geſchichte; mit Miffton beginnt und mit Miſſion fchließt fie. Wie das Miffionsgebiet 
die ganze Erde, jo umfaßt die Miffionszeit den ganzen gegenwärtigen Yon. Die Acta 

26 apostolorum, die den Eingang in die chriftliche Kirchengefchichte bilden, find Mifftons- 
geichichte und wenn die Miſſion ihre Aufgabe vollendet, d. b. wenn allen Völkern zum 
Zeugnis das Evangelium vom Reich verfündigt fein wird, dann ift die Kirchengeſchichte 
an ıbrem Ausgange angelangt, denn dann wird das Ende fommen. Und was da: 
zwiſchen liegt, iſt von Miffionsgefchichte durchzogen ; die ganze Ghriftenbeit der Gegenwart, 

80 die reichlich den dritten Teil der Menfchbeit umfaßt (530 Millionen), ift das Ergebnis 
früberer Miffionsarbeit. 

Es giebt eine große Mifftonsgefchichte der VBergangenbeit. Zwei abgeſchloſſene 
Miffionsperioden liegen binter uns: die apoftolifhe mit der nachapoſtoliſchen und die 
mittelalterliche. Beiden war ibr Arbeitsgebiet vorjebungsvoll ebenjo erichloffen mie um- 

85 grenzt. Der apojtoliichen war durch die jüdische Diafpora, die Verbreitung der griechiſchen 
Sprache und den damaligen Weltverfebr die antike griecbisch-römische Welt, befonders jo weit 
fie um das Mittelmeer berumlag, als Arbeitsgebiet zugewieſen, während der mittelalter- 
lichen Miffion durch die Völkerwanderung und die gejamte damalige politifche Konftellation 
als Objekt die germanifch-flavifche Welt zugewieſen wurde. Beide Miffionsperioden endeten 

40 mit der völligen Chrijtianifierung der ihr überwiejenen Gebiete. 
Freilich die Art, wie im ihnen millioniert wurde, war ziemlich verjchieden. Die 

apoftolifhe Miſſion bielt fich jtreng an das Miffionsmittel des Worts. Das Wort Nefu 
und von Jeſu, in Rede und Schrift, im Handeln und Yeiden, im Leben und Sterben 
feiner Boten und Belenner bezeugt, war ihr die zureichende Macht zur Chrijtianifierung. 

45 Das war die Hervenzeit des jungen Chriftentums und diefe Heroenzeit ift die Zeit der 
klaſſiſchen Miffton, ein Vorbild für die Miffion aller Zeiten. Berufsmäßige und ge— 
legentlihe Miffionsarbeit gingen neben einander ber; auf dem Wege der Einzelbefebrung 
fam es zur Gründung Heiner Gemeinden und weſentlich durch Aifimilierung gliederten 
ſich im meiteren Verlaufe immer wachſende Scharen diefem urjprünglich Eleinen und ganz 

50 voriviegend den mittleren und unteren Ständen der Bevölkerung angebörnden Kerne an. 
Nicht von oben nach unten, fondern von unten nad oben vollzog ſich der Chriſtiani— 
fierungsprozef. 

Diele Art zu miffionieren trat zurüd, ſeitdem das Chriftentum durch Konitantin und 
jeine Nachfolger in Verbindung erit mit dem römifchen Staate und dann mit den 

55 fränkischen, germanifchen und ſlaviſchen Herrichern trat. Nett fing man an, aud mit 
Gewalt zu miffionieren, indem man Götzenbilder umjtürzte, Tempel 'zerjtörte, beilige 
Bäume fällte und allerlei Drud auf die Nichtchriiten ausübte. Natürlich bediente man 
ſich auch des Worts als Miffionsmittel, aber im ganzen legte man es weniger darauf 
an, perfönliches Chriftentum auf dem Wege des Zeugnifjes und der Überzeugung zu er— 

co zielen, als die Herrjchaft der Kirche aufzurichten und die Maſſen in die Kirche einzuführen. 
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Erft bernach follte durch kirchliche Schulung die hriftliche Überzeugung geweckt werden, 
welche VBorausjegung der Aufnahme in die Kirche bätte fein follen. Statt dur den 
Einzelnen zur Gejamtbeit vorzudringen, fuchte man zuerft die Geſamtheit zu gewinnen, 
um innerhalb derjelben auf den Einzelnen einzumwirken, eine Miffionsmethode, die freilich 
aub in der Beichaffenbeit der mittelalterliben Miffionsobjefte, befonders der Germanen, 6 
darum begründet lag, weil bei ihnen die Abhängigkeit von dem Volks: oder Stammes: 
ganzen eine übermäßige war. Es it jegt die Kirche, welche Miffion treibt, auch wenn es 
Monche oder Fürften find, die fie ins Werk ſetzen, und firchliche Organifation: Gründung 
von Bistümern, Pfarrſyſtemen und Hlofterfchulen gebt ihr voran oder folgt ibr auf dem 
Fuße. Und weil die Kirche felbjt zu einem Reiche von diejer Welt geworden, nimmt 10 
fie feinen Anſtoß daran, fi mit der Eroberungspolitif zu verbinden, entweder dieſe in 
den Dienſt der Miifion oder die Miffion in ihrem Dienſt jtellend. 

Mit diefen beiden abgeſchloſſenen Miffionsperioden iſt die Miffion aber nicht zum 
Stilftand gefommen. Zwar börte im Yaufe des 14. Jahrhunderts die immer mehr 
veräußerlichte Miffionstbätigfeit zunäcit auf, nachdem Europa faft ganz chriftianifiert 15 
und durch die Kreuzzüge — — verſucht worden war, die durch die mohammedaniſche 
Gegenmiſſion verloren gegangenen chriſtlichen Gebiete zurückzugewinnen; aber der Still- 
ftand war nur vorübergebend. Mit dem im 15. Jabrbundert anbrechenden Entdedungs: 
zeitalter, in welchem durch die Auffindung des Seeweges nad Indien und die Entdedung 
Amerikas eine ganz neue beidnifche Welt kennen gelernt und von den fatholifchen Mächten 20 
Spanien und Portugal in Beſitz genommen wurde, lebte der Mifjionstrieb wieder auf, 
und wenn dann auch fpäter im 18. Jahrhundert noch einmal eine Zeit fam, wo er er: 
labmte, und in der evangelifchen Kirche es lange dauerte, bis er überhaupt erwachte, jo 
iſt doch feit dem Ende des 18. Jahrhunderts ein neues Miffionszeitalter angebrochen, das, 
was den Umfang des Miffionsgebiets, die Zahl der Miffionsarbeiter und die Organifation 35 
des Miffionsbetriebs betrifft, die beiden Miffionsperioden der Vergangenheit weit über- 
ragt. 1800 Jahre, nachdem er gegeben, iſt Jeſu Miffionsbefehl in der Chriſtenheit wieder 
io lebendig geiworden, daß er je länger je mehr eine Sendung an alle Völker in Gang 
gebracht, eine wirkliche Weltmiffion ins Werk gefegt hat. Und zwar in der römijchen 
wie in der proteftantifchen Chriftenheit. Wir haben es aber nun nur mit der proteitan= so 
tiſchen Miffton zu thun. 

I. Die Zeit von der Neformation bis zum Anbrud bes gegen: 
wärtigen Miffionszeitalters am Ende des 18. Jahrhunderts. Die miſſions— 
loſe Zeit und die erjten Miffionsunternebmungen. 

Warnech, Abriß einer Gejch. der proteſtantiſchen Miffionen von der Reformation bis auf 86 
die Gegenwart. 7, Berlin 1901. Erjte Abteilung. Abſchnitt 14. Kalkar, Geſch. der dhrijtl, 
Miſſion unter den Heiden, deutſch von Micheljen, Gütersloh 1877. Erjter Teil, Einleitung; 
Brown, The history of Christian missions in the 16., 17., 18. and 19. century, 3 vols., 
Lond. 1864; Thompson, Protestant missions, their rise and early progress, Newyork 1874. 

1. Das Reformationszeitalter. “0 
Pitt, Geſch. der Iuth. Million, 2 Aufl. von Hardeland, Leipzig 1894, 1. Abſchnitt: 

Luthers Auffaſſung und Erfüllung der chriftlihen Mifiionspfliht. Kawerau, Warum fehlte 
der deutſchen evang. Kirche des 16. und 17. Jahrhunderts das volle Verjtändnis für die 
Wifjionsgedanten der hl. Schrift? Breslau 1896; Drews, Die Anſchauungen reformatorijcher 
Theologen über die Heidenmijjion, Ztſchr. f. praft. Theol. 1897, 1, 193. 289, 45 

Dem Reformationgzeitalter ging voran und fiel noch mit ihm zufammen eins ber 
größten Entdedungs- und Groberungszeitalter in der Weltgejchichte und die römiſche 
Kirche benugte die neue Weltöffnung als eine ihr gegebene Miffionsgelegenbeit. Mit 
den Entdedern und Eroberern zogen ibre Miffionare, durchweg Ordensleute, nach drei 
Erdteilen: Afrita (Kongo und Mofambique), Amerika (Wejtindien, Mexiko und Süd: so 
amerita) und Afien (Indien, Japan, malaiiſcher Archipel) und jegten eine ausgedehnte, 
freilih an Außerlichkeit und Gewaltfamteit die entartete mittelalterliche noch überbietende, 
aber an Maffenerfolgen fruchtbare Miffion ins Werft. Man hätte nun denken follen, die neue 
große Miffionsgelegenbeit, welche die römische Kirche zu jo bedeutſamen Mifftionsunter- 
nebmungen antrieb, hätte auch auf die Kirchen der Reformation einen mächtigen Eindrud 5 
gemacht und um fo mehr Miffionsantrieb auch in ihnen gewedt haben müflen, als ein fo 
fraftvolles religiöjes Leben in ibnen pulfierte und die reformatorische Lehre fie in die 
apoftoliichen Anfänge zurüdführte. Aber das ijt nicht der Fall. In den reformatortichen 
Schriften wird der neuen Weltöffnung und der durch fie angeregten kath. Miffionen 
wenig gedacht und von einer evangeliichen Miſſion ift vollends nie die Rede. Und das. 
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trogdem die Pflicht zur Mifftion in beredtejter MWeife dur einen Mann in Erinnerung 
gebracht wurde, dejlen Stimme im proteftantifchen Yager gehört worden fein muß, nämlid 
von Erasmus in jeinem Ecclesiastes sive de ratione eoneionandi. Wie ift dieſe 
Mifftonsindifferen; in den Kirchen der Reformation zu erklären? 

6 Zwei gewichtige Gründe müffen geltend gemacht werden, um fie zu verjteben und 
zu entjhuldigen: 1. daß es kath. Staaten waren, welche damals die Herrſchaft zur See 
inne hatten, die neuen Entdedungen machten und den überfeeifchen Landerwerb ſich an- 
eigneten; und darüber fann fein Zweifel fein, daß weder Spanien noch Portugal 
evangeliiche Miffionare in ihren Kolonien geduldet haben würden; 2. daß der Kampf 

10 gegen das Heidentum innerhalb der alten Chriftenbeit, das Ningen um die eigne Exiſtenz 
gegenüber der feindlichen weltliden und kirchlichen Macht und die Notwendigkeit der 
eigenen Konfolidierung den Kirchen der Reformation Aufgaben jtellte, welche ihre ganze 
Kraft in Anjpruch nahmen. „Es find unter ung — fagt Luther wiederholt — Türken, 
Juden, Heiden, Unchriften allauviel, beide mit. öffentlicher faljcher Lehre und ärgerlichem, 

15 ſchändlichem Leben“. Er jagt das nicht in dem Sinne, wie man das wohl heute hört, 
um die Unterlafjung der Heidenmiffionsarbeit damit zu entjchuldigen; er polemifiert nie 
gegen die Heidenmiffion, er redet überhaupt nicht von ihr, jondern er charakterifiert mit 
ſolchen Ausſprüchen den undriftlihen Zujtand der Chrijtenbeit feiner Zeit, um fich und 
einen Mitarbeitern die überwältigende Aufgabe vorzubalten, die ihnen dieſer traurige Zus 

20 en jtellte. Die Neformatoren haben eine große innere Miffionsthätigfeit geübt, aber Mifjton 
in dem Sinne der Sendung von Glaubensboten in die nichtchrijtliche Welt zum Zwecke 
ihrer GChriftianifierung baben fie nicht getrieben. Wenn Luther von den Heiden redet, jo 
verjteht er unter ihnen jtets die nichtisraelitifchen Völker, welche chriftlih geworden find. 
So 3. B. in dem befannten Liede: Es wolle Gott uns gnädig fein, wenn es da beißt: 

25 „Und Jeſus Chriftus Heil und Stärk befannt den Heiden werden und fie zu Gott be 
fehren. Es danken Gott und loben dich die Heiden überalle.” Wir find da gemeint, 
die wir aus den Heiden abjtammen und jest Chrijten find. Unter uns foll das Evan: 
gelium im Schwange geben. 

Aus den angegebenen Gründen muß man es begreiflich finden, daß dem Proteſtan— 
so tismus im Zeitalter der Neformation die Miffionsthat feblt; aber nicht bloß dieje, jondern 

die Anerkennung der fortgebenden Pflicht der Kirche zur Miffton in dem eben definierten 
Sinne feblt. Selbitverjtändlich vertritt Yutber mit allem Nachdruck den chriſtl. Univerſalismus; 
er erkennt den Beruf des Chriſtentums: die Weltreligion zu ſein, voll an, aber es habe dieſen 
Beruf, ſo meint er, bereits erfüllt. Er behauptet zwar nicht geradezu, was die ſpäteren 

35 luth. Theologen ſogar geſchichtlich zu beweiſen ſuchen, ſchon die Apoſtel hätten thatſächlich 
in der ganzen Welt das Evangelium gepredigt, aber zu ſeiner Zeit gilt ihm dieſe Welt— 
predigt für ausgerichtet. So oft er auf den Miſſionsbefehl zu reden kommt, ſchauen 
feine Auslegungen zurück auf die Vergangenheit; niemals ziehen ſie für die Gegenwart 
die Konfequenz einer fortdauernden Geltung diejes Befehls. Wohl finden ſich Auße— 

wo rungen bei ihm, daß die Predigt des Evangeliums noch nicht überallbin gelangt ei, auch 
„Jeien viele Inſeln erfunden worden noch zu unfren Zeiten, die da Heiden find und 
niemand babe ihnen das Evangelium gepredigt”; aber nie knüpft er die Aufforderung 
daran, Miffionare zu diefen Heiden zu jenden. Er vergleicht die miffionarifche Predigt 
mit einem Stein, der ins Waſſer getvorfen wird und der von jelbit „Bülgen und Kreiſe 

4 und Striemen um fi macht, und die Bülgen walchen fich immer fort und fort, eine treibt 
die andere, bis daß fie ans Ufer fommen.” Höchſtens denft er an eine gelegentliche 
Predigt unter Nichtchriften durch Yaten oder Prediger, die aus der Heimat verjagt find, 
niemals an eine ordnungsmäßige Sendung. „Nach den Apofteln bat niemand mebr 
ſolchen gemeinen apoſtoliſchen Befehl, fondern ein jeglicher Bifchof oder Pfarrberr bat 

bo jein beſtimmt Kirchipiel oder Pfarre.“ 
Auch die Ertwählungslehre und die Eschatologie Luthers iſt in Rechnung zu_jegen. 

Allerdings bat Gott nad ibm überall feine Auserwäblten, die er dur allerleı Veran- 
ftaltungen zum Glauben führt, aber wie er das vollbringt, das ift die Sace feiner 
jouveränen Gnade; eine fortgebende menſchliche Sendungsveranftaltung liegt nicht im 

65 Plane feines Natjchlufjes. Freilich betont er: „ebe der jüngfte Tag kommt... muß das 
Evangelium durch die ganze Welt laufen, auf daß fie alle Zeugnis haben über ihr Ge— 
wiſſen, ob fie glauben oder nicht glauben“. Aber — fährt er dann fort — „das Evans 
gelium ift geweſen in Agypten u. ſ. w. Chriſtus tbut als ein Drejcher, erſtlich jchlägt er 
mit einem Flegel die Ahren aus, danach wirft er die Spreu auch auf einen Haufen und 

giebt jie den Säuen zu freſſen. Alſo hat Johannes Baptifta, die Apojtel und alle 
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briftlichen Prediger auch getban ... und wo fie das getban haben, ift dann nichts mebr 
übrig als eitel Spreu“. Es ift alfo eine Strafe Gottes für die Mißachtung des bereits 
angeboten gewejenen Evangeliums, daß die jegige nichtchriftliche bezw. nichtevangelifche 
Welt es nicht noch einmal angeboten erhält, ein Gedanke, dem wir bei den ortbodoren 
Dogmatifern des 17. Jabrbunderts in der ausgeprägteſten Form begegnen. Nimmt man 5 
endlich dazu, daß Yutber und feine Zeitgenoffen in dem Glauben jtanden, das Ende der 
Welt ſei angebrochen, die Worboten des jüngften Tages ſeien bereit3 vorhanden, der 
Antihrift im Papſte, Gog und Magog in den Türken, jo blieb für eine weitere Aus- 
breitung des Gbrijtentums auch gar feine Zeit und es wird vollends begreiflich, daß eine 
geordnete Sendungsveranftaltung außerhalb des Gedankenkreifes der Reformatoren lag. 10 

Ahnlich wie Yutber ftehen alle jeine Mitarbeiter. Melanchthon behauptet, daß der 
Miffionsbefebl nur den Apojteln gegolten, daß aber die chriftliche Obrigkeit, welche über 
heidniſche Untertbanen berriche, die Pflicht zu ihrer Chrijtianifierung babe. Am nächiten 
fommen einer wenigftens relativen Anerkennung einer Miffionspflicht der Kirche Zwingli 
und Bucer, aber auch ſie denfen entfernt nicht daran, in praxi mit ihrer miljions- 15 
günftigeren Theorie Ernit zu machen. Auch bei Calvin findet fich feine Anerkennung 
der Miffionspfliht. Der Apoftolat ift ihm ein munus extraordinarium, das jich in 
der chriſtlichen Kirche nicht fortgepflanzt babe. Es ſei ausjchließlich Gottes Sache, wie ſich 
fein Reich weiter ausbreite. Eine befondere industria der Menjchen, alfo eine Sendungs: 
veranftaltung, fei nicht nötig. Nur der chriftlihen Obrigkeit ſpricht auch er die Pilicht 20 
zu, die wahre Religion in ein noch ungläubiges Yand einzuführen. 

Einen einzigen or a wein Theologen zweiten Ranges gab e8, der fich über 
diefen Bannfreis erbob. Das war der erſt in der neuelten Zeit ſozuſagen wieder 
entdedte, von einem jpanifchen Vater abjtammende, 1531 in Holland geborne, als Paſtor 
in Antwerpen und Brüfjel und als Profeſſor in Yeiden thätige, jpätere nad England 25 
übergefiedelte und dort als angefebener Dechant am Weſtminſter 1613 geftorbene Adrian 
Saravia. Auf englifhem Boden gab diejer Saravia im Jahre 1590 eine Schrift beraus, 
die den Titel führte: De diversis ministrorum gradibus sie ut a domino fuerunt 
instituti. In diefer Schrift, deren Zweck die Verteidigung der biſchöflichen Berfaffung 
ift, begründet er u. a. die Notwendigkeit des mit apoftolifcher Autorität umkleideten 30 
Bılbofsamtes auch durch die Hinweifung auf die Pflanzung neuer Kirchen. In diefem 
Zufammenbange widmet Saravia der Miffion ein bejonderes Kapitel, das 17., unter 
der Überjchrift: „der Befehl, allen Völkern das Evangelium zu predigen, verpflichtet die 
Kirche, feitdem die Apojtel in den Himmel aufgenommen find; bierfür bedarf es apoſto— 
licher Vollmacht.“ In diefem Kapitel führt er folgende Gedanken aus: der Auftrag, 35 
das Evangelium in der ganzen Welt zu predigen und die Pſticht der Sendung zu allen 
Völkern bezieht fih auf alle Jabrbunderte bis zum Ende der Welt, 1. weil er verbunden 
tft mit der Verbeißung: ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. So gewiß 
dieſe Verbeigung nicht den Apojteln allein gilt, fondern allen Jeſusjüngern, jo gewiß 
au der Befehl: gebet bin. 2. Weil die Apoſtel durch die Thatſache, daß fie Mitarbeiter 40 
und Fortſetzer ihres Miffionswerkes erwählten, jelbjt bezeugen, «8 jei ihnen nur der An- 
fang diefes Werkes aufgetragen. 3. Weil das Werk viel zu groß war, als daß die 
wenigen Apoftel in der kurzen Spanne Zeit ihres Lebens es hätten vollenden fünnen, 
und 4. weil eine lange Miſſionsgeſchichte bezeugt, daß thatſächlich fort und fort die Aus: 
breitung des Evangelii unter immer neuen Völkern betrieben worden ift. Auch beute, 5 
fährt er dann fort, ijt das Evangelium noch nicht allen Völkern verfündigt, und es ift 
nicht Schwarmgeijterei jondern Pflicht der Kirche, dem den Apojteln nur zuerit erteilten 
Miffionsauftrage geborfam zu fein. Die Kirche bat dazu wie die Pflicht, jo auch die 
Vollmacht. Gejchiebt das nicht, fo liegt das nur an dem Mangel apoftoliicher Männer 
und eines lebendigen — Freilich Geiſtesausrüſtung gehört dazu, wenn man 5 
dieſes große Werk angreifen will und weil der einzelne fich über feinen Beruf zu ſolchen 
Werte täuſchen kann, jo muß kirchliche Vollmacht ihn autorifieren. 

Aber mit diefem gefunden Verſtändnis des Miffionsbefehls blieb Saravia ifoliert. 
Zwei bervorragende Theologen, reformierterfeits Theod. Beza in Genf und lutherifcher: 
ſeits Job. Gerbard in Jena, machten fich, der erite jchon 1592, der andere 25 Jahre 55 
fpäter, daran, Saravia zu befämpfen. Beza that es in einer befonderen Gegenſchrift: 
Ad tractationem de ministrorum gradibus ab Adriano Saravia Belga editam 
— Theod. Bezae responsio und Gerhard im 23. Locus jeiner vielbändigen Dogmatik: 
Loei theologiei. Beza giebt zwar zu, daß in Mt 28 Verheißung und Befehl zus 
jammengeböre, erhebt aber den Einwand, daß in dem Befehle unterjchieden werden müſſe, 60 

Reals@uchllopäbie für Theologie und Kirche. 3. Aufl. XIII. 9 
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was ſich ausjchlieglih auf die Apojtel bezogen babe und das fei eben die Ausjendung 
zu allen Völtern; was für alle Zeiten bleibe, das ſei nur die Berufung zur Predigt 
des Evangelii überbaupt. Viel ſchärfer und mit der fpisfindigiten dogmatiſchen Scholaitıf 
befämpft ‚Job. Gerbard den Saravia. Da wir aber jpäter auf ibn zurüdfommen müflen, 

5 jo ſei jegt nur angeführt, wie er die Zufammengebörigfeit von Befehl und Verheißung 
in Mt 28 widerlegt: der Befehl gebe allein auf die Apoſtel, die Verheißung nah Mt 
18, 20 auf alle Gläubigen; wolle man behaupten, daß der Miffionsbefebl ebenſo weit 
gebe wie die angebängte Verbeißung, dann würde ja folgen, daß alle Gläubigen zu den 
Heiden geben müßten und das jei abſurd. Trog Saravia blieben aljo die alten Miſſions— 

10 dorurteile in ungejchwächter Kraft. 
Nun it es allerdings in den Jahren 1555 und 59 zu zwei Unternehmungen ge 

fommen, einer reformierter: und einer lutberifcherjeits, die als Miffionen regijtiert werden. 
Die eine wurde durch einen franzöfiichen Abenteurer, der ſich ſpäter ald Verräter der 
Proteftanten entpuppte, Durand de Billegaignon, in Brafilien ins Werk gejegt, um dort 

15 eine franzöftiche Kolonie zu gründen. Die Kolontjten wurden von vier Geiftlichen aus 
Genf — ob mit Zuftimmung von Galvin ift nicht ausgemacht — begleitet, welche auch 
den eingeborenen Heiden das Evangelium verfündigen follten. Aber das ganze Unter: 
nehmen fcheiterte und zu einer wirklichen Miſſionsthätigkeit fam es nicht. 

Ahnlich ging es mit dem Verſuche des jchwediichen Königs Guſtav Waſa, die ſchon 
20 im 12. Jahrhundert nominell fatbolifierten Yappen, der evangelifchen Kirche einzuverleiben. 

Es war dies eim reformatorischer Akt territorialer Kirchengewalt, der in der Entjendun 
von (wenig qualifizierten) Pfarrern und der Einrichtung von Pfarreien beftand. Aucd 
er führte zu feinem Ergebnis; eine wirkliche Yappenmiffion kam erſt durch Thomas 
von Weiten (geft. 1727) und Stodfleth (geit. 1866) zu ftande. 

25 2, Das Zeitalter der altproteftantifhben Ortbodorie — 
Gröſſel, Die Mifjion u. die ev. Kirche im 17. Jahrh., Gotha 1897 ; derj., Zuftinianus v. Welg, 

der Vorkämpfer der luth Miſſion, — 1891; Faber, Der Miſſionsweckruf des Baron 
Juſtinian von Weltz in treuer Wiedergabe des Originaldruckes vom Jahre 1664, Leipzig 1890; 
Plath, Die Mifjionsgedanten des Freiherrn von Leibnig, Berlin 1869; Germann, Ziegenbalg 

80 u. Plütjichau, Die Bründungsjahre der Trankebarſchen Miſſion, Erlangen 1868; Van Troosten- 
burg de Bruyn, De hervormde kerk en Nederlandsch Oost-Indie onder de Oost-Indische 
Compagnie 1602—1795, Arnhem 1884; Grothe, Archief voor de geschiedenis der oude Hol- 
landsche zending, Utredt 1884— 1891; Callenbadı, Justus Heurnius, Eene bijdrage tot de 
geschiedenis des Christendoms in Nederl. Oost-Indie, Nijkerk 1897; Fritichel, Gejc). d. chrijtl. 

35 Mifjionen unter den Indianern Nordamerifas im 17. u. 18. Jahrh., Nürnberg 1870. Allen 
and Mc Clure, Two hunderd years: the history of the Soc. for promoting Christian Know- 
ledge 1698—1898, London 1898; Classified digest of the records of the Soc. propa- 
gation of the gospel (S. P. G.) 5., Lond. 1896, 

Auch in diefem Zeitalter tritt in den miffionsungünftigen Anjchauungen der Reformatoren 
40 zunäcjt in Deutichland noch fein Wandel, fondern injofern ſogar eine Verſchärfung ein, 

als eine direfte Oppofition gegen die fortgebende Miffionspflicht der Kirche zu einer mit 
eregetifcher, dogmatifcher und biftorifcher Sophiſtik getriebenen Polemik führt, in deren 
unnatürlide Gedanfengänge wir uns beute faum finden können. Dieje Polemik wird 
verurfacht durch einige erſt fchüchterne und allmäblich fraftvollere Stimmen, die fih aus 

45 Theologen: und Laien-Kreiſen wider die Miffionsverfäummis der Kirche erbeben; und in- 
jofern iſt doch ein Fortſchritt da, als die Miſſion in Sicht fommt und fi eine öffent- 
liche Debatte über ſie erbebt. 

Die Hauptvertreter der Miffions-Oppofition find die führenden theologiſchen Auto- 
ritäten: der Jenenſer Joh. Gerbard in feinen von 1610—1621 erichienenen Locis theo- 

50 logieis (in den beiden Artikeln de ecelesia und de ministerio ecclesiastico) und die 
Wittenberger tbeologifche Fakultät in einem amtlichen Gutachten aus dem Jahre 1651, 
welches durch den Neichsgrafen Truchjeß von Wetzhauſen provoziert worden war, der Anjtoß 
daran nahm, daß die luth. Kirche feiner Zeit dem Miſſionsbefehle nicht nachkam. 

Es find vornehmlidh zwei Grundgedanken, die von der theologiſchen Dppofition 
55 geltend gemacht werden: 1. Die Apoſtel haben bereits in der ganzen Welt das Evans 

gelium verfündigt und 2. mit den Apojteln it der miſſionariſche Beruf der Kirche er: 
loſchen. Die erjte Behauptung wird jowohl durd die buchjtäbliche Auslegung von Me 
16, 20; Rö 10, 18; Ko 1,6 u. 23 wie durd eine naivegefchichtliche Deduftion zu be 
weiſen gefucht, Daß die Kunde vom Evangelio tbatjächlihb in der ganzen Relt von 
Alters ber bekannt geweſen, was befonders durch Gerhard mit einem großen Aufwande von 
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Gelebrfamteit geſchieht. Aus dieſer eregetifchen und biftorifchen Befangenbeit ergaben fich 
dann geradezu erſchreckende Konfequenzen; jei jest noch Heidentum vorhanden, jo komme 
das daber, daß die Vorfahren diefer Heiden das ihnen angebotene Evangelium berivorfen 
oder ihren Nachkommen nicht überliefert haben. Dieje Heiden jteben folglich unter Gottes 
Geriht und Gott ſei nicht ſchuldig ſolchen Völkern dasjenige zu reitituieren, quod 5 
semel iuste ablatum est — eine Argumentation, tie he mit der größten Schroffbeit 
die Wittenberger Fakultät führt. Die zweite Behauptung wird umjtändlich dogmatijch 
begründet durch die Theorie vom apoſtoliſchen Amt im Unterjchiede von dem ordentlichen 
Kirbenamte. Das apojtolifche Amt ſei nur ein personale privilegium gemwejen, jett 
gebe es nur ein firchliches Predigt: und Regieramt, jenes jei an eine beitimmte Ge: 10 
meinde gebunden, diefes habe nur Auftrag zur Berufung ins gemeindliche Prieſter— 
amt. Wer aber ohne Wofation predige, der fei ein Schwärmer. Zudem jeien zu 
dem Miffionsamte Wundergaben und =fräfte nötig, die beute nicht vorbanden. In 
diefer ablebnenden Stellung gegen die Miſſion wurden die Theologen auch durch die 
namentlich von Bellarmin inaugurierte kath. Polemik nicht erjchüttert: die prot. Kirche 15 
fönne nicht die rechte fein, weil fie feine Miſſion treibe. Die Antwort, die fie geben, ift 
wahrhaft fläglich: die Ausbreitung des Chriſtentums unter allen Völkern fei gar fein 
weientlihes Merkmal der Kirche, die nah Apk 12, 6 vielmehr dem in die Wüſte flieben- 
den Weibe gleiche. Die Bekehrung römischer Katholiken zum Evangelio ſei im Grunde 
au Heidenbefebrung, und wenn die Kirche eine Miffionspflicht habe, warum dann nicht 20 
au der Papſt und feine Kardinäle ausgingen die Heiden zu befehren? Ein jeglicher 
Lehrer babe bei der ihm anvertrauten Gemeinde zu bleiben nad dem Worte: weidet die 
Herde, die euch befohlen ift. 

Neben diejer miffionsgegneriichen Polemik machten fih nun aber auch vereinzelte 
miffionsfreundliche Stimmen geltend, jo jeitens der Theologen Prätorius, Meisner, Galirt, 26 
Scultetus, Duräus, Dannhauer, Havemann, Veiel und befonders Scriver (in feinem 
Seelenſchatz) und Spener (in einer Himmelfabhrtspredigt). Man kann diefe Stimmen in 
drei Gruppen EHlafjifizieren: 1. in folche, welche eine Sendungspflicht der Kirche zwar nicht 
anerfennen, aber den chriſtlichen Obrigkeiten eine Chriftianifterungspflicht gegenüber ihren 
heidniſchen Untertbanen zuſprechen; 2. in folche, welche prinzipiell eine Miffionspflicht so 
der Kirche gelten laffen, aber aus Opportunitätsgründen zur Zeit fie für unausfübrbar 
balten und 3. in ſolche, die ohne alle Klauſeln den Geborfam gegen den Miffionsbefehl 
verlangen. Sie alle entbehrten aber der praftijchen Spitze und batten keinerlei pofitiwes 
Ergebnis. Freilich, man muß; zur Entſchuldigung jagen, daß auch die traurige Zeit des 
30 jährigen Krieges den Gedanken an eine Miffionsunternebmung nicht aufkommen lieh. 86 
Nur ein Unternehmen iſt zu regiftrieren, das man aber, ftreng genommen, nicht als 
Miffionsverfuh bezeichnen fann und das aud ganz individualiftiiches Gepräge trägt, 
nämlich die vermutlih auf den Einfluß von Hugo Grotius zurüdzufübrende Reife des 
Lübeder Juriften Peter Heiling nad * Nbeffinien, um die dortige erftorbene Kirche zu 
neuem Leben zu eriveden. Außer der Überfegung des NIS ins Ambarifche bat aber « 
der 20jährige Aufenthalt Heilings in Abeffinien fein Ergebnis gehabt; fortgejegt wurde 
jeine Arbeit von niemand, 

Mit wirklichem Nahdrud wurde die deutſche lutheriſche Chriftenbeit zum erſten Male 
an ihre Mifftonspflicht erinnert durch den 1621 im Chemnitz geboren und in Ulm ers 
jogenen, einem öjterreichijchen Adelsgefchlechte entſtammenden Frhrn. Juſtinian von Mel, 45 
einen Pietiften vor dem Pietismus, der im Zufammenbange mit dem Drängen auf eine 
geiftliche Belebung die Begründung einer freien Miffionsgefellichaft forderte. Er that 
das in drei 1664—66 berausgegebenen Flugichriften, von denen die erjte die wichtigſte 
war. Sie führte den Titel: „Eine chriſtliche und treuherzige Vermahnung an alle recht— 
gläubigen Chriſten der Augsburgiſchen Konfeſſion, betreffend eine ſonderbare Geſellſchaft, so 
durch welche nächſt göttlicher Hilfe unſere evangeliſche Religion möchte ausgebreitet werden. 
In den Druck verfertiget zu einer Nachrichtung allen evangeliſchen Obrigkeiten, Baronen, 
und von Adeln, Doktoren, Profeſſoren und Predigern, studiosis theologiae am meiſten, 
aub studiosis juris und medieinae, Kaufleuten und allen Jeſus Liebenden Herzen.” 
Außer Fragen und Ermahnungen an die genannten Adrefjaten gliedert ſich der. Inhalt 55 
diefer Schrift in drei Hauptteile: 1. in die Gründe, mit denen die Notivendigteit einer 
Miſſionsveranſtaltung bewieſen wird (der Wille Gottes, das Beiſpiel der Geſchichte, die 
Bitten im Kirchengebet und der Vorgang der Papiſten); 2. in die Widerlegung der Ein: 
wände, die jeitens der ortbodoren Theologen gegen die fortgebende Miſſionsverpflichtung 
geltend gemacht wurden (daß der Miſſionsbefehl nur den Apoſteln gelte, daß das Evan: 60 
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geltum nicht wieder gepredigt werden dürfe, wo fein Licht erlofchen ſei, daß die Prediger 
nur an ibre Gemeinden gewieſen feien und daß man erft im Yande das Chriftentum zu 
einem bejjeren Stand bringen müſſe); 3. in beftimmte WVorfchläge, wie eine Miffton ins 
Merk zu jegen fei, die auf die Begründung einer organifierten Geſellſchaft binauslaufen. 

5 Diefe Schrift, wie auch die zweite: „Einladungstrieb zum berannabenden großen 
Abendmahl und Vorfchlag zu einer chrijtlichen Jeſus-Geſellſchaft, bebandelnd die Beſſe— 
rung des Ghriftentums und Belehrung des Heidentums” übergab Welt dem Corpus 
Evangelicorum auf dem Reichstage zu Negensburg, wo fie aber nad einer formalen 
Beſprechung zu den Akten gelegt wurde. Verſtimmt fchrieb er eine dritte Schrift, begab 

10 fihb dann nad Holland und ging, nachdem er bier ordiniert worden war, als Miffionar 
nah Zuriname, wo der als „Fanatiker“ und Schwärmer“ verfchrieene Miffionspropbet 
bald ein einfames Grab fand. 

Zunächſt blieb jein Wedruf die Stimme eines Predigers in der Wüſte. Als Gegner 
ftand der angejebene Regensburger Superintendent J. H. Urfinus gegen Welg auf in der 

id Schrift: „Wohlgemeinte, treuberzige und ernjtbafte Erinnerung an Juſtinianum, feine 
Vorichläge, die Belehrung des Heidentums und Beſſerung des Chriftentums betreffend“. 
Der in diefer Schrift angefchlagene Ton ift aber mebr beftig als treuberzig; Melt 
wird in ihr „der Zäfterung wider Mofes und Aaron“, des „Münzerifchen und Quäferifchen 
Geiſtes“ beſchuldigt und feine Brofchüren werden „Fluchſcharteken“ genannt. Inhaltlich ift 

% fie überaus ſchwach. Sie wagt allerdings nicht mebr die Gerhardſchen Behauptungen 
zu verteidigen, aber wegen der Hindernifle, die auf feiten der Gbrijten, der Heiden und 
Gottes der Ausführung einer Miffion entgegenfteben, erflärt fie dieſelbe für nicht op 
portun. s 

Während die Theologen fich ablebnend verbielten, trug ſich ein Philoſoph von Melt: 
25 ruf, Leibnig, angeregt von der jefuitifchen Chinamiffion, mit Miffionsgedanten, ja er ver: 

anlapte ſogar, daß „die Fortpflanzung des wahren Glaubens“, als eine ihrer Aufgaben 
in die Statuten der Berliner Akademie der MWifjenfchaften (1700) aufgenommen wurde. 
Seine Projekte find allerdings nicht zur Ausführung gefommen, aber fie veranlaßten 
einen Briefwechjel mit A. 9. Francke, auf den fie befruchtend gewirkt haben. 

30 Zu den eriten Mifjionsthaten innerhalb des Proteftantismus fam es in dem nad 
jeiner Befreiung von dem fpanifchen Joche zur Kolonialmacht werdenden Holland. Es 
waren aber weniger religiöje als folonialpolitiihe Motive, die 1602 zur Miffion trieben. 
Die Miffionsihrift von Heurnius: De legatione ad Indos capessenda admonitio 
erſchien erſt 1618. Die Kolonialobrigfeit, Damals die niederländifch-oftindische Kompagnie, 

35 war das Sendungsorgan, fie inaugurierte, leitete und unterbielt die Miffion; die Kirch: 
liben elasses und Synoden beteiligten fihb nur an der Geftellung von Kolonialgeift: 
lichen, die zugleich die Miffionare waren. Ein in Leiden von Prof. Waläus eröffnetes 
Seminar zur Ausbildung derjelben beftand nur von 1622—34. Die Theorie von der 
Miffionspflicht der Kolonialobrigfeit wurde bier zum erften Male in größerem Maßftabe 
in die Praxis überfegt. Worbild diefer Miffton, die ſich nach und nach über den ganzen 
großen bolländifchen Kolonialbefig im malaiiſchen Archipel ausdehnte, war die römische, 
auf Äußere Mafienbefehrungen abzielende Methode, obgleich diejelbe nicht unweſentlich 
dadurch modifiziert wurde, daß in der Sprache der Eingebornen gepredigt, die Bibel 
überjegt und auch für Heranbildung von eingebornen Gehilfen Fürforge getroffen wurde. 

Es fehlte ja nicht am trefflichen, geiftlih gefinnten Kolonialgeiftliben z. B. Dantärts, 
Heurnius, Gandidius, Junius, Hambroef, Baldäus, aber die Mebraahl verrichtete ibr 
Amt in ſehr äufßerlicher Weife und fehrte bald in die Heimat zurüd. Es wurden aller: 
dings Hunderttaufende getauft, aber ibr Chriftentum mar vielfah nur ein übertünchtes 
Heidentum, dem meist auch die geduldige Pflege fehlte und das feinen Bejtand hatte, 
wo, wie z. B. in Ceylon die Herrichaft der Kompagnie zu Ende ging oder der foloniale 
Miffionserfer in Indifferenz umſchlug. Der ziemlich verwahrlofte Neft diefer alten bollän- 
diichen Miffton ift dann aber in Verbindung mit der neu auflebenden Miffion feıt An: 
fang des 19. Jabrbunderts wieder Gegenftand forgfältigerer paftoraler Pflege geworden. 
Bei unferer Rundſchau über die Miffionsgebiete fommen mir auf ihn zurüd, 

65 In England, das nad dem Untergange der fpanifchen Armada (1588) gleichfalls 
eine Seemacht zu werden begann, vwerbinderten vornehmlich die fortgebenden politisch 
religiöfen Kämpfe das Erwachen eines Miffionfinnes. Diefe Kämpfe wurden aber die 
Veranlaffung zu dem erften Miffionsverfuhbe unter den Indianern Nordamerifas und 
von diefem gingen in England die erften Miffionsanregungen aus. Nachdem ſchon 1584 

don den jog. Kavalieren die erfte englifche Kolonie in Nordamerifa gegründet worden 

5 
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war, der man zu Ehren der „jungfräulichen” Königin den Namen Virginien gegeben, 
fand unter dem religiöfen Drude der Stuarts 1620 die zweite größere Ausivanderung, die 
der Buritaner, der jog. Pilgerväter ftatt, welche in dem heutigen Mafjachuffets Neueng- 
land gründeten, der 1682 noch eine dritte unter Penn folgte, die fih in Pennſylvanien 
niederließ. 5 

Die Puritaner batten jofort die Belehrung der Indianer in ihr Kolonialprogramm 
mit aufgenommen, aber es fam leider eber zu blutigen Zufanmenftößen mit ihnen als 
zur Miffton. Erſt 1646 wurde diefe durch den ebenſo wifjenjchaftlich gebildeten wie herzens— 
frommen Paſtor von Norbury (Bofton) John Eliot ins Werk gejegt, und zwar abgejeben 
von feinen altteftamentlich-tbeofratischen Idealen in ganz evangelischer Meike Er predigte 
in der Indianerfprache, überjegte in diejelbe die Bibel, bildete eingeborne Mitarbeiter 
beran, taufte erft nad forgfältigfter Unterweifung und organifierte eine Reihe von firchlich- 
bürgerliben Gemeinweien, in welchen er die Indianer zugleich in ciwilifiertes Leben ein— 
gewöbnte. Es gelang ibm dreizehn folder Gemeinwejen „betender \ndianer” zu ftande 
zu bringen, leider mußte er aber am Ende jeines air Ahsic ver Lebens (geft. 1690) 
den Schmerz erleben, daß durch die furchtbaren Indianerkriege, die mittlertweile ausgebrochen 
waren, die meilten derfelben zerftört wurden. 

Die beroifche und erfolgreihe Miffionstbätigkeit Eliots batte in England Auffeben 
erregt und veranlaßte eine durch das lange Parlament bejchloffene Landeskollekte und 
1649 die Gründung einer corporation for the propagation of the gospel in New » 
England, die fich aber weſentlich auf Gabenfammlung bejchräntte, Eine von Crommell 
geplante proteftantiiche congregatio de propaganda fide fam nicht zur Ausführung 
und vereinzelte Mitfionsaumrufe frommer Geiftlicher (Orenbridge, Prideaur) verballten 
wirtungslos. Erſt 1695 und 1701 wurden zwei Gefellfchaften gegründet, die nach und nad 
für die Miffion von Bedeutung geworden find: die Society for promoting Christian 3 
knowledge, die beſonders die däniſch-halleſche Miffion in Indien unterftüste und die 
Soe. for propagation of the gospel in foreign parts (S. P.G.), deren Tbätig- 
feit fih aber im 1. Jahrhundert ihres Beftebens mejentlib auf die kirchliche Verſor— 
gung der engliichen Koloniften beſchränkte. Der mächtigen oftindifchen Kompagnie, 
die 1600 durd die Königin Elifabetb ihren Freibrief erbielt, lag jeder Gedanke an so 
Niffion fern. 

Neben Holland und England beſaß jeit 1620 in Oft: und feit 1672 in Weſt— 
indien auch Dänemark Kolonien und von bier ging 1705 die erfte Iutberifche Miffton 
aus und zwar auf Anregung des Königs Friedrich IV. Da man aber in Dänemarf 
feine Miſſionare fand, jo wendete fi der von Berlin nad Kopenhagen berufene Hof: 35 
prediger Yütfens an feine pietiftifchen Freunde in Deutjchland. So kam dieſe däntjche 
Miſſion in Verbindung mit den deutjchen Pietiften und bald mit Aug. H. Frande. Zwei 
Schüler desjelben: Ziegenbalg und Plütſchau gingen als „Königlide Mifftonarien“ nach 
Oftindien (Trankebar), two ſie der evangelifhen Miffion die Bahn gebrochen. In Kopen— 
bagen wurde ein fönigliches collegium de cursu eyangelii promovendo gebildet, dem 40 
die offizielle Leitung der Miffion übertragen wurde, das fie aber zu Tode regiert haben 
würde, wäre A. H. Francke nicht ihr Hauptträger geworden. Durch ibn verband fich 
der Vietismus mit der Miffion und mur diefe Verbindung bat fie am Leben erbalten. 

Und noch eine zweite Miffion wurde von Dänemark aus ins Werk gejegt, nämlich 
in Grönland, die aber nicht vom Könige fondern von einem Paſtor auf den Lofoten, 45 
Hans Egede, ausging, dem es allerdings nur in Verbindung mit einer königlich privis 
legierten Handelsgejellicbaft nach unfägliben Müben 1721 gelang, in das Yand jener 
Sehnfucht zu fommen. Fünfzehn Jahre lang arbeitete Egede in Grönland unter großen 
Schwierigkeiten faft ohne Erfolg und fein geduldreiches Werk wäre vermutlich abgebrochen 
worden, wenn nicht wieder deutjche Hilfe gekommen wäre. So führt uns diefer Nund- 50 
gang wieder nach Deutjchland zurüd und hinein 
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3. in das Zeitalter des Pietismus. 
Kramer, Aug. H. Francke. Ein Lebensbild. 2 Bde, Halle 1880; Fenger, Geſch. der Trankebar— 

hen Mifjion. Aus dem Dänijchen, Grimma 1845; Spangenberg, Leben Zinzendorfs, 1772—75; 
v. Schrautenbach, Graf Zinzendorf und die Brüdergemeine feiner Zeit. Herausg. von Kölbing, 5 
Snadau 1817; Römer, Nik. Ludw. Graf v. Zinzendorf. Sein Leben u. Wirken, Gnadau 1900 ; 
Kölbing, Ueberſicht der Miffionsgefch. der ev. Brüderfirche in ihrem 1. Zahrh., Gnadau 1833; 
Reichel, Rüdblid auf unfere 150 jährige Miſſionsarbeit, Herrnhut 1882; v. Dewig, In Dänijd): 
deſtindien, Die erjte Streiterzeit in des Grafen von Zinzendorfs Tagen, Niesty 1882; Ryle, 

The Christian leaders of the last century of England a — years ago, Lond, 60 
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1869; Schmidt, John Wesley und G. Whitefield, Naumburg 1851 und 53; Wauer, Die 
Anfänge der Brüderkirche in England. Ein Kapitel vom geiftigen Austauſch Deutſchlands u. 
Englands, Leipzig 1900. 

Der Pietismus, die erfte große Neformbewegung innerbalb der Kirchen der Nefor: 
5 mation, drang auf perjönliches Ghriftentum gegenüber der bloßen Unterwerfung unter 
äußere Autorität, auf Thatchrifientum gegenüber der bloßen Kirchlichkeit, auf Bibel: 
chriſtentum gegenüber dem Dogmatisinus, auf allgemeines Brieftertum gegenüber einer ftarren 
Amtstheorie. Sein Drängen auf Bethätigung des Glaubens, auf Aktivität, qualifizierte 
ihn zur Miffion, jobald fein Blid auf die nichtchriftlihe Welt gerichtet wurde. Trotz feiner 

10 „Weltflucht” wurde er eine welterobernde Macht. Er ift der Vater der Heidenmiſſion 
wie fait aller beute als innere Miffion bezeichneten NRettungsveranftaltungen, eine Ver: 
bindung, die ſich jofort in Aug. H. Francke typiſch darſtellte. Es bafteten ibm freilich 
Schwächen an: ein zu einfeitiger Subjeftivismus, eine oft füßliche Tändelei, eine eng: 
berzige Angjtlichfeit und Unfreibeit gegenüber dem Bereiche des natürlichen Weltlebens 

15 und eine zu methodifche Behandlung der Belehrung; aber trotz diefer Einjeitigkeiten war 
er eine belebende Madıt und obgleich als Konventikelchriſtentum veripottet, ging von ibm 
die gegenwärtige Weltmiffion aus, deren Betrieb dann freilich auch mit den Yicht- die 
Scattenfeiten des Pietismus an ſich trug. 

Aug. H. Frande wurde der Bannerträger der vom Pietismus ausgehenden Mijfions- 
20 bewegung. Durch feine univerfalen pädagogischen Pläne, durch den Brieftwechfel mit Leibnitz 

und dur die (ohne fein Zutbun erfolgte) Berufung zweier feiner Schüler in den däniſchen 
Mifftonsdienjt wurde er in die Arbeit für die Heidenmiffion geführt. Sein Verdienft 
um diejelbe bejteht in folgendem: 1. daß er ibr die Arbeiter jtellte. Als ein Pädagog 
von großer Begabung verjtand er jein Warenhaus zu einem seminarium universale 

25 für die Erziehung von Arbeitern aller Art im Dienfte des Neiches Gottes zu machen. 
2. Daß er in der evangelifchen Chriftenbeit das Berwußtjein weckte, fie ſelber müſſe die 
Trägerin der Miffion werden, indem fie mit ihren Gebeten hinter den Mifftonaren jtebe 
und Gaben für fie darreihe. 3. Daß er dur eine periodiſche Schrift Kenntnis und 
Verſtändnis für die Miffion meitbin verbreitete. Francke war der erite, der eine betende, 

40 gebende und interefjierte beimatliche Miffionsgemeinde fammelte und jo die Miffton aus 
dem Banne zu befreien anfıng, als ſei fie nur die Regentenpflicht der chrijtlichen Kolonial— 
obrigfeit. Er zuerft flocht die chriftliche Freiwilligkeit in die Miffton hinein und entband 
dadurch eine bis dabin in der lutb. Chriſtenheit faft jchlummernde Macht. 

Allerdings Maren es vorerft nur die pietiftijchen ecelesiolae in Nord: und Süd: 
35 deutfchland, welche fih an der Miffion beteiligten ; die Ortbodorie befämpfte fie noch 

immer mehr oder weniger heftig. Waren aud die älteren Einmwürfe fajt verſtummt, fo 
wurden die Miffionare von der Wittenberger tbeol. Fakultät doch als „falſche Propheten“ 
ftigmatifiert und von dem Hamburger Paſtor Neumeiſter die Parole ausgegeben, „daß die 
jog. Miffionen heutzutage nicht nötig ſeien“. Es find aus den Franckeſchen Stiftungen 

ww im Yaufe des 18. Jahrhunderts ca. 60 Miffionare hervorgegangen, unter ihnen neben 
Ziegenbalg, Fabricius u. a. als Stern erjter Größe Chr. Friedr. Schwart, jo daß die 
Trankebarſche Miffion mit Recht als die dänifch-ballefche bezeichnet wird. Unter vielem 
durch Chikanen der Kolonialbeamten, Kriegswirren und Streitigkeiten allerlei Art ver: 
urfachtem Gedränge bielt fich dieſe Miſſion, bis vom leßten Viertel des 18. Jabrbunderts 

ss An der Nationalismus ibr in der Heimat die Wurzeln abgrub. Englifche Unterjtügungen 
retteten fie vor dem gänzlichen Untergange; ſpäter trat die luth. Yeipziger Miffion ın das 
alte Erbe ein, joweit es noch nicht von anglifanifchen Gejellichaften in Befig genommen 
war. Halle wie Kopenhagen börte ganz auf, Sendungsitelle zu fein. 

Ein ganz neuer Zug fam in die Miffionsbewegung dur den Eintritt der Brübder- 
co gemeine in diefelbe. Graf Zinzendorf war das Werkzeug, deſſen ſich Gott bediente, um 

die Miffion auf einen Yeuchter zu Stellen, wie fie bisber noch auf feinem gejtanden. Man 
fann Zinzendorf als einen miffionariichen Genius bezeichnen. Der Miffionstrieb ift bei 
ibm nicht das Ergebnis bloßer Anregungen von außen. Allerdings baben diefe nicht 
gefehlt. Schon als Schüler des ballefben Pädagogiums erhielt er fie in Frandes Haufe 

55 und den legten Anstoß zur praktischen Verwirklichung feiner Miffionspläne gab der Auf: 
entbalt in Kopenbagen 1731, two er fowohl mit Grönländern wie mit einem Neger aus 
St. Thomas in Weftindien befannt wurde; aber der Zug zur Miffton lag in der ganzen 
Beichaffenbeit feiner religiöfen Natur. Sein Chriſtentum war voll Zeugentrieb, zur 
Aktivität drängend, Mitarbeiter um fich ſammelnd und organifierend, für deren Thätigfeit 

vo er feine lofalen Grenzen fannte. Schon als Jüngling ftiftete er noch in Halle einen 
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Orden, deſſen Negel lautete: „darauf foll unfere unermüdete Arbeit geben durch die 
ganze Welt, daß wir die Herzen für den gewinnen, der fein Leben für unjere Seelen 
dabın gegeben.“ 

An feinem Hodhzeitstage machte er einen Bund mit feiner Gattin: „auf des 
Herrn Wink alle Stunden den Pilgerftab in die Hand zu nehmen und zu den Heiden 6 
zu geben“. Er erklärte es für „eigenliebifch, jo jemand denkt, ich will in meinem Nefte 
ſterben“. Die ganze Erde iſt des Herrn und alle Seelen ſind ſein; ich bin mich allen 
ſchuldig“. Für einen ſolchen Mann mußte die Welt ſeine Parochie fein. In der Einen 
Vaſſion, die er batte, lag ſein Miffionstrieb und dieſen Trieb, der jein einziges Miſſions— 
motiv war, veritand er andern einzupflanzen, die ibm Mitarbeiter wurden. 10 

In der Gewinnung diefer Mitarbeiter iſt die göttliche Providenz unverkennbar. Er 
fand jte in den um ibres Glaubens willen aus ihrem Baterlande vertriebenen, in Ber: 
folgungsleiden gereiften, beldenmütigen Mähren, die ev jelbjt als gens aeterna bezeichnete. 
Aus ihnen und den fonftigen in Herrnbut ſich zuſammenfindenden, oft wunderlichen 
Pilgern formierte das organiſatoriſche Genie des Grafen eine Gemeinschaft, die durch 16 
und durch Miſſionskirche wurde, „fertig und gewärtig, als ein gutes Salz der Erden 
nützlich ausgeitreut zu werden⸗. Daß jetzt eine Gemeine da war, die ſo ſehr ihre 
Energie an die Heidenmiſſion ſetzte, daß geradezu ihre Exiſtenz mit ihr verwuchs und bis 
heute verwachſen geblieben iſt, das iſt die große miſſionsgeſchichtliche That Zinzendorfs. 
Dazu überraſchte er durch die Neuheit, daß er Laien als Miſſionare ausſandte und auch 20 
dieſer Griff in die Laienwelt iſt für die geſamte proteſtantiſche Miſſion von der ein— 
ſchneidenſten Bedeutung geworden. 

Bei des Grafen Tode (1760) übertraf die Miſſionsleiſtung der damals noch recht 
kleinen Brüderkirche alles, was der geſamte Proteſtantismus bis dahin zur Bekehrung 
der Heiden getban hatte. 226 Miſſionare hatte ſie — Auſtralien ausgenommen — in 3% 
alle Erdteile ausgeſandt, und nicht bloß in die damaligen prot. Kolonialreiche. Es lag 
ja in dieſer geſchäftigen Haſt etwas von dem unruhigen Genie des Grafen; es wurden 
die Kräfte zerſplittert und eine Reihe von Verſuchen mußte wieder aufgegeben werden; 
aber es bleibt doch etwas Heroiſches, daß die kleine Brüdergemeine ſolche weltumfaſſende 
Unternehmungen ins Werk ſetzte. Ja, Zinzendorf war geſetzt Frucht zu ſchaffen und so 
eine Frucht, welche geblieben iſt. Die „formidable Karawane” aus den Heiden, „welche 
um das Lamm berum jtand” als er ftarb, bat fib auf Hundertaufend vermehrt. Pro: 
portionaliter fommt die Mifftonsleiftung feiner evangeliſchen Kirchbengemeinichaft bis heute 
der der Brüdergemeine gleich. 

Dennob übte die bis dabin unerlebte Miffionstbätigfeit diefer Gemeine auf den 86 
Proteftantismus des 18. Jahrbunderts feine Miffionsanregung aus. Die Zinzendorfjche 
Mifftonsära fiel in die Grenzzeit zwiſchen dem zu Ende gebenden Zeitalter der Ortbodorie 
und dem aufgebenden Zeitalter des Nationalismus; beide hatten für die Miffionsaufgabe 
der Kirche fein Verjtändnis. Diefelbe Abneigung, welche die Ortbodorie gegen die pie: 
tiftiiche Miffion begte, batte fie auch gegen die berenbuterifche; die Aufklärung aber, Die 40 
bald die ganze chriftliche Welt überflutete, und deren Ruhm die aus dem religiöfen In— 
differentismus geborne Toleranz mar, welche Chriſten wie Nichtchriften jeden nach jeiner 
Façon wollte jelig werden laſſen, hatte für alle Miſſion die gleiche verächtliche Abneigung. 
Aber indem die Brüdergemeine in einer ſolchen miſſionsungünſtigen Zeit das Zinzen⸗ 
dorfſche Erbe mutig und treu fortpflegte, wurde fie zu einer lebendigen Verbindung mit 46 
der großen Miffionsbewegung des 19. Jahrhunderts, die in ausgedehnterem Maße, als 
ſich mit Einzeltbatjachen belegen läßt, jowobl in Deutjchland wie ın England von Herrn: 
but ber Anregungen empfangen bat. 

Wie in Deutjchland der Nationalismus zum Totengräber der däniſch-halleſchen 
Miſſion wurde, jo wirkte er auch in Holland miffionszerftörend. Unter dem Schatten 50 
der Aufflärung ging die immer mebr zum Mechanismus entartete und längſt am Ma: 
rasmus leidende niederländische Kolonialmiffion ganz ein. Die alten beidenchriftlichen Ge: 
meinden verwahrloſten und neue wurden nicht gefammelt. Dazu änderte die Kolonial- 
regierung ihre Politik, indem fie es für weiſe bielt, den Mobammedanismus zu be: 
günftigen, ein Umschlag, der bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus ans 55 
gedauert bat. 

In England exiſtierten ſeit 1698 und 1701 die bereits früher genannten beiden 
Geiellichaften, von denen die zur Verbreitung chriftlicher Erkenntnis die däniſch-halleſche 
Miſſion in Indien, für welche ein Schüler Franckes namens Böhme ihre Teilnahme er— 
wedt hatte, unterſtützte und ſogar einige ihrer Miſſionare (beſonders Schwartz) ganz in s0 
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ihren Dienft nahm. Die andere (die Gejellichaft zur Verbreitung des Evang. in fremden 
Ländern) trieb neben der firchlichen Verforgung der wachſenden englifchen Kolonial- 
bevölferung nur eine fehr befchräntte Heidenmifftonsarbeit unter den Indianern und Negern 
Nordamerikas. Erjt im 19. Jahrhundert wurde fie zu einer wirklichen Niffionspefeificaft 

5 Auch in Schottland war eine Gefellichaft zur Verbreitung chriftlicher Erkenntnis ins 
Leben getreten, die ge 1740 einige Mifftionare zu den nordamerikaniſchen Indianern 
jandte, unter denen Dav. Brainerd zwar nur eine furze aber einflußreiche Thätigkeit übte 
(geit. 1747). Sonſt gab es in dem gejamten Großbritannien, obgleih es mittlerweile 
zur gemwaltigiten Kolonialmacht geworden war, bis in die legten Jahrzehnte des 18. Jahr— 

10 hunderts nur vereinzelte Miffionsftimmen, feine Mijfionstbaten. Der Grund lag in dem 
Tiefftande des religiöfen und fittlichen Lebens, der mit der Neftauration (1662) einſetzte. 
„Die bifchöfliche Kirche eriftierte, aber fie [ebte nicht” und auch in den (ſeit 1687) zum 
veſitz religiöfer Freiheit gelangten Difientergemeinfchaften war geiftlicher Schlaf an die 
Stelle des religiöfen Ernjtes der Väter getreten. 

15 Da trat feit dem 5. Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts eine Erwedung ein, die zwar 
nicht jofort in eine Miffionsbewegung ausmündete, aber in der die innere Triebfraft lag, 
welche in der folgenden Generation die große Miffionsbetvegung zu ftande brachte, mit 
der das gegenwärtige Miffionszeitalter einſehte. John Wesley (1703—1791) und George 
Mpitefield (1714— 1770), beide Geiftliche der Staatsfirche und beide von Hermbut und 

20 von Halle her geiftlich beeinflußt, waren Die Werkzeuge dieſer nachhaltigen Erweckung, 
die ſich auch auf die folgende Generation und von dieſer auf den europäiſchen Kontinent 
und auf Nordamerika fortpflanzte. In ihren Grundzügen dem deutſchen Pietismus ähn— 
lich geſtaltete ſich dieſe Erweckung auf engliſchem Boden viel treiberiſcher und tumultuariſcher 
und griff tiefer in das Volksleben ein, führte auch, allerdings mehr durch die Gegner— 

25 ſchaft der Staatskirche gedrängt als aus eigenem Antriebe, zur Bildung einer neuen, 
allerdings nicht einheitlichen Freikirche, der methodiſtiſchen. Eine geordnete Miffions 
thätigfeit unternahm diefe — —— erſt ſpäter; aber durch einen der feurigſten 
Prediger Wesleys, Thomas Coke, wurde bereits 1786 die erfolgreiche methodiſtiſche Miſſion 
in Weſtindien eröffnet, nur blieb diefelbe bis zum Tode dieſes energievollen Mannes 

30 (geft. 1813), der 18 mal den atlantifchen Ozean durchſchiffte, unter feiner Privatleitung. 
Das war die große Bedeutung des englifhen Nevivals, daß e8 dem erwedten Teile der 
evangeliichen Chriftenheit das Ohr öffnete, als durch eine Reihe großer meltgejchichtlicher 
Ereigniffe um die Wende des 18. Jahrhunderts der bl. Geiſt an den faft vergeffenen 
Mi —— erinnerte und daß es zum Gehorſam gegen dieſen Befehl willig und fähig 

3 ma Indem diefe Creigniffe den Blid der Chriftenbeit auf die ferne Heidenwelt 
lentten, gaben fie dem neuerweckten Glaubensleben eine Miffionsrichtung; und in dem 
providentiellen Zufammentreffen der religiöfen —— mit der Blickrichtung auf die 
nichtchriſtliche Welt lag das Aroma to r die gegenwärtige Weltmiſſion, 
der alle bisherigen Miffionsftimmen und — nur vorlaufende Dienſte geleiſtet. 

so II. Bom Beginn der modernen Miffionsbewegung bis auf die 
Gegenwart. Der Proteftantismus wird eine miffionierende Macht, feine Miffion all: 
mählich Weltmiſſion. 

Dennis, Foreign missions after a centary“, New-York 1893; Graham, The mis- 
sionary expansion of the Reformed churches, Edinburgh 1898; Bliss, Encyclopaedia of 

45 missions, 2 vols, New York 1891. — Bon jept ab find die Hauptquellen die Monats: und 
Jahresberichte der Miſſions-Geſellſchaften (vgl. über jie Warned, Abriß, bei den einzelnen 
Miffionsgejellfihaften) und von allgemeinen Miffionsorganen: The Missionary Register (Lon— 
don) jeit 1813, fpäter eingegangen; Evangeliihes Miffiond:Magazin, Bafel, feit 1816; 
Allg. Miii.: Ziſchr. Gütersloh ſpäter Berlin, ſeit 1874; Missionary Review of the world, New— 

50 Wort, jeit 1887. Auf die oh der einjchla enden Aufſätze aus diejen Organen muß 
id) verzichten. Ueber die Allg. M. 3 . erscheint ** in Gütersloh ein ausführliches Neper- 
tuorium (von Horbadh), das die fajt “über die gefamte Milfion der Gegenwart ji erſtreckende 
Aufiag-Litteratur derjelben ſyſtematiſch geordnet hat. 

1. Der Anbrud des gegenwärtigen Miffionszeitalters. 
55 Warned, Abriß, 1. Abt. Abichn. 1; Uhden, Leben d. William Wilberforce in ſ. religiöfen 

Entwidelung dargeitellt, nach The life of W. W. by his sons, London 1838; Mortimer, Die 
Miſſions-Societät in England, Geſchichte ihres Urfprungs und ihrer eriten Unternehmungen, 
Barby 1797; Lovett, The history of the London Miss. Soc. 2 vols, London 1899; Stock, 
The history 'of the Church Miss. Soe. Its environment, its men and its work, 3 vol. Son: 

so don 1899. I. Nbjchnitt 2: One hundred years ago; G. Smith, The life of W. Carey, 
shoemaker and missionary, London 1885, Kap. 1 u.2; Kruijf, Geschiedenis van het Neder- 
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landsche Zendelinggenootschap, Groningen 1894: Ditertag, Entjtehungsgeich. der evang. 
Miſſionsgeſellſchaft zu Baſel, Bajel 1865; Tracy, history of the American Board of Com- 
missioners for foreign missions, New-York 1842, 

Es war nicht bloß das religiöfe Revival, das den Anftoß zu der modernen Mif: 
jionsbeivegung gegeben bat, jondern eine Neihe weltlicher Faktoren von gejchichtlicher Be 5 
deutung find als kraftvolle Miffionsfignale in Mitwwirtung getreten. Unter ihnen fpielen 
vier die Hauptrolle: 1. die großen mit den Reifen von Names Cook beginnenden geo— 
arapbiichen Entdedungen und der ihnen folgende immer ausgedehntere Weltverkehr; 2. die 
Kämpfe gegen Sklavenhandel und Sklaverei; 3. die Erwedung des nationalen Gewiſſens 
Englands gegen die Gewaltberrichaft der oftindischen Kompagnie, und 4. im Zufammen= 10 
bange mit der Erkenntnis der Pflicht gegen die Eingebornen der Kolonien das Wachstum 
der folonialen Erwerbungen. Dies alles zufammen: Forſchungseifer, Erleichterung und 
Erweiterung des Weltverfehrs durch die modernen Kommunifationsmittel, immer aus: 
aedebntere foloniale Befisergreifung und der die allgemeinen Menfchenrechte proflamierende 
Humanitätsgedanfe war wie ein Glodengeläute in die evangelifche Chriftenbeit hinein: 15 
gebet bin, die Wege find gebahnt und die Thore der Welt weit aufgetban; nun prediget 
das Evangelium aller Kreatur. 

Wie ſehr die Coofichen Entdeckungen auch die Kreife der gläubigen Chriften namentlich 
in England entbufiasmierten, das erbellt aus einer Reihe von Flugſchriften, durch welche 
in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrh. unter Hinweis auf fie Stimmung für die Miſſion 20 
gemacht wurde; aus dem großen Einfluß, den fie auf William Garen, den Hauptpionier der 
Miffionsbeiwegung und Gründer der erften modernen Miffionsgejellichaft, der baptiſtiſchen, 
ausübten,; und aus der Wahl einer Südfeegruppe (Tahiti) zum erſten Arbeitsfeld der 
zweiten modernen M. G., der Londoner. Den Cookſchen Entdedungen folgten andere, die 
namentlih in Afrifa immer größere Dimenfionen annahmen, und immer wiederholte fich % 
die Thatjache, daß nad Livingitones Parole „das Ende der geograpbifchen That der An: 
fang des Miffionsunternehmens” wurde. Geograpbie und Miffion ftehen bis auf diefen 
Tag in engiter Verbindung miteinander: eine bahnt immer der anderen den Weg. Dazu 
kam, daß die alten Verkehrsmittel immer mehr durch neue erſetzt wurden, welche die Ent- 
jernungen abfürzten, die NReifegefabren verminderten und (au infolge der gefteigerten 30 
Produftion) den überſeeiſchen Verkehr zu einem wirklichen Weltverfehr machten — lauter 
Weltöffnung für die Miffion. 

Zum zweiten war e8 die im Zufammenbange mit den damaligen politifch-freibeit: 
lihen und den pbilantbropifchen Ideen betriebene Agitation zur Abicaffung des Sklaven: 
bandels und der Sklaverei, welche die Aufmerkſamkeit der Chriften auf die Heidenwelt 35 
richtete. Der Führer in diefer Agitation war der ebenfo beredte Parlamentarier wie im 
lebendigen Glauben gegründete Chrift William Wilberforce, der auch im Kampfe gegen die 
böje Wirtfchaft der oftindifchen Kompagnie der Bannerträger war. „Ich kann nicht 
Ihlafen, jchrieb er, die armen Schwarzen mit ihrem Elend ftehen mir immer vor ber 
Seele und die Schuld meines gottlofen Vaterlandes“. Nah einem 19 jäbrigem Kampfe 40 
wurde endlich 1807 der Sklavenhandel für ungejeglih und der Seeräuberei gleich und 
1834 die Sklaverei felbit in den englifchen Kolonien für abgeichafft erflärt. Schon 1791 
batte ſich eine rein philanthropiſche Geſellſchaft gebildet, welche auf der Weſtküſte Afrikas, 
in Sierra Leone, freigewordene englifche und amerifanifche Sklaven anfiedelte und lediglich 
ihre Givilifierung fih zur Aufgabe ftellte. Der Verſuch mißlang, aber er balf mit zur # 
Gründung der englischen Kirchen:M.G. (1799), an der Wilberforce thätigen Anteil batte, 

Wie ſchon bemerkt, war England mittlertweile zu einer großen Kolonialmacht ge 
werden; aber wie überhaupt die ganze Kolonialgeſchichte eines der dunfelften Blätter im 
Buche der MWeltgefcbichte ift, jo war auch die alte Kolonialgefchichte Englands voll von 
Blutvergießen, von Treulofigfeit, Ungerechtigkeit und Härte gegen die Eingebornen, fpeziell do 
die indiiche. Seit 1600 beſaß eine nach und nach zur erobernden Macht werdende Kompagnie 
fürftliher Kaufleute das Handelsmonopol in Jndien, die nur das eine Ziel — 
ſich zu bereichern. Dazu führten ihre Beamten, von denen man ſagte, daß fie ihre Reli— 
gion am Kap zurüdliegen, das gottlojeite Yeben, bielten fich große Harems und betrach— 
teten es als eim ergößliches Schaufptel, wenn ihre Konkubinen in den Senanas ihren 55 
Gögendienft verrichteten; ja der erite Gouverneur von Bengalen, Charnod, brachte auf 
dem Grabe einer feiner Konfubinen jelbit Gößenopfer dar. Über 80 Jahre lang berrichte 
dieſe Kompagnie in Indien, ohne daß für ihre zahlreichen Beamten auch nur eine Kirche 
errichtet worden wäre und den wenigen Kaplänen, die jeit 1698 infolge des erneuerten 
sräbriefs hinausgefandt werden mußten, gab ein General:Gouverneur das Zeugnis, da 60 
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„ihr Schwarzes Kleid ihnen feinen Schuß gegen die allgemeine Verderbnis der Sitten ge 
währt habe“. Won irgend welcher Fürforge für das Wohl der Eingebornen, geſchweige 
für ihre Ghriftianifierung war feine Nede; erjt war die Kompagnie religiös indifferent, 
fpäter woll bitterfter Feindichaft gegen jeden Miffionsverfuhb, ja fie wurde geradezu eine 

5 Patronin des Heidentums. Das allein hätte nun am Ende des 18. Jahrhunderts nicht 
bingereicht, die öffentliche Meinung in England gegen die oftindifche Kompagnie aufzu: 
regen; aber als die ungerechten Kriege, die fie führte, die Vertragsbrüche, die zu ibrer 
Politik gehörten, die Steuererpreffungen, unter denen das Wolf verarmte und fpeziell die 
Ichandbaren Handlungen des ebenſo begabten wie gewaltthätigen Oberjtattbalters Warren 

ı0 Haltings (1772—1785) daheim befannt wurden, da begann jeit 1783 ein 30 Jahre 
dDauernder Kampf gegen dieſe Mißregiernng, welcher troß der beftigiten Oppofition der 
Kapitaliften der Kompagnie mit der durch Geſetz, die ſog. „Frommen Klaufeln“, erziwunge- 
nen Öffnung Indiens auch für die Miffton endete, Neben Wilberforce und Charles 
Grant, die den Kampf im englifchen Parlamente führten, griffen erfolgreih auch einige 

16 Fromme Regierungsfapläne in denjelben ein, namentlihb Dav. Brown, Claud. Buchanan 
und H.Martun, welche einem Eleinen Kreife erweckter Chriſten, unter Fuhrung des energi- 
ichen als Metbodiit verfpotteten Baftors Simeon in Cambridge, in den indischen Kolonial: 
dienst zu bringen gelungen war. Unter diefen Kämpfen tiber die Egoismuspolitif der 
oftindiichen Kompagnie, die 1833 und 53 zu immter vollftändigeren Siegen führten, bis 

30 1859 die Herrichaft derjelben völlig befeitigt wurde, wuchs in England die Erfenntmis 
feiner Berfäumnisichuld gegenüber die dem britischen Hegimente unteriworfenen Heiden, fo 
daß die Pflicht zur Miffion allmählich auch als eine nationale Schuldigfeit erfannt wurde. 

Freilich zunächit waren es noch Eleine Kreife, in denen das ſproſſende Miffionsleben 
mwurzelte, eine zweite Generation des Nevivals, nicht bloß unter den Diffenters, ſondern 

35 aud in der Staatsfirche, deren offizielle Organe fie freilih als eine „Belt des Metbodis- 
mus“ bezeichneten. Ins Rollen gebradt wurde aber der Stein durch einen einzelnen 
Mann, den früheren Schuſter und fpäteren Baptiftenprediger William Carey, einen ge 
nialen Autodidakten, beſonders von eminenter Sprachbegabung (geb. 1761, geit. 1834), 
der ſchon als Schufterlehrling die Cookſchen Neifeberichte mit lebhafteſtem Intereffe studiert 

so und ſich eine große Weltkarte angefertigt hatte, in die er alle neuen geographiſchen Kennt- 
niſſe, die er ſich erwarb, eintrug und mit ſtatiſtiſchen Angaben reichlich ausfüllte. Es war 
ein dreifaches, wodurch er 1792 die Miſſionsbewegung in Bang brachte: 1. ein wirkungs— 
voller Traftat: An enquiry into the obligations of Christians to use means for 
the conversion of the heathen, in which the religious state of the different 

85 nations of the world, the success of former undertakings and the practicabi- 
lity of further undertakings are considered; 2. eine gewaltige Predigt über Jeſ 
54, 2 und 3: Erwarte Großes von Gott und unternimm Großes für Gott, und 3. Die 
Gründung der baptiftiihen Miffions-Gefellicaft, als deren eriter Sendbote er ſelbſt nad 
Indien ging, wo er eine großartige, namentlich litterarifche, der modernen Miffion babn- 

40 brechende Thätigkeit entfaltete. 
Yet war eine That gejcheben, die weit über die baptiftiiche Denomination binaus 

anregend wirkte. Schon 1794 erfchien ein „Miffionsaufruf an alle evang. Difjenters, welche 
die Kindertaufe praktizieren“, der vielen Beifall fand, felbit bei Bifchöflichen, unter denen 
Dr. Haweis die führende Rolle fpielte. Infolge diefes Aufrufs fam 1795 unter zabl: 

45 reicher Beteiligung die zweite moderne Miffionsgefellichaft zu jtande, die, weil Vertreter 
aller Kirchenabteilungen an ibr jich beteiligten, fchlechtbin als „die Miffions-Societät” be: 
zeichnet twurde, fpäter aber die Yondoner M.G. hieß. „Die Eleinlichen Unterjcheidungen 
unter ung von Namen und Formen, und die Verfchiedenbeiten der Kirchenverfaffung 
follen beute von dem größeren, edleren und bedeutungsvolleren Chriſtennamen ver— 

&0 fchlungen werden“ bieß es am Tage ihrer Stiftung. „Es ift nicht unfere Abficht, Pres— 
byterianismus, ndependentismus, Cpisfopalismus oder irgend eine andere Kirchenform, 
fondern einzig und allein das herrliche Evangelium unferes gepriefenen Gottes zu den 
Heiden zu ſenden“ — ein Anterfonfejfionalismus, der fich freilih auf die Dauer nicht 
hielt; mit der Zeit ift die Londoner M.G. weſentlich eine independentifche geworden. 

65 1796 Fand die erjte Ausfendung von 29 Perſonen auf einem eignen Schiffe nad 
Tahiti ftatt. 

Teils beſchämt durch diefe Unternehmungen der Diffenters, teild durch ihre angli- 
kaniſchen Anſchauungen verhindert ihnen beizutreten, tbaten ſich auch die erweckten Kreife 
der Staatskirche unter Führung von Kohn Venn, %. Morton, Ch. Simeon, W. Wilber— 

60 force u.a. zur Gründung einer kirchlichen M.G., der Church Miss. Society for Africa 
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and the East (C.M.S.), zufammen und fetten fie ſchon 1799 ins Wert. Im Anfang 
war ibr Weg ſehr domenvoll: die Biichöfe hielten ſich zurüd und die erften Miffionare 
mußte man aus Deutichland beziehen; aber nachdem es 1841 ihrem großen Direktor, 
Henry Wenn, gelungen war, einen modus vivendi mit dem Epiffopat berbeizuführen 
und fie im Kampfe wider den Ritualismus für die evangelifche Richtung innerbalb der eng= 6 
lichen Staatskirche immer mehr das fräftige Nüdgrat bildete, entwidelte fie ſich nach und 
nad zur größten unter allen ewang. Mifftonsgejellichaften. 

So waren im Yaufe von faum 7 Jahren drei epochemachende Miffionsorgane. ins 
Yeben gerufen worden, mit welchen die Mitfionstbätigfeit des Proteftantismus nicht nur 
in ein ganz neues Stadium getreten war, jondern aucd eine feite Fundamentierung er= 10 
balten batte, die eine Garantie für den weiteren gefunden Fortfchritt gewährte. Das 
wurde zunächit darin erfichtlich, daß fich die junge Miffionsbemegung ſowohl auf den 
europäischen Kontinent wie nah Nordamerika fortpflanzte. Schon mit der englifchen 
Revivalbewegung war das gejcheben, die geiftlich belebend, wenn zunäcjt auch nur auf 
Heine Kreife beſchränkt, nach Deutichland, Holland, Frankreich und die Vereinigten Staaten 15 
binübergewirft batte, in Deutichland den älteren Pietismus verjüngend, der namentlich 
im Süden und im Weſten ſich erbalten und in der durch den Augsburger Senior 
Urlöperger (1780) zu ftande gebrachten und in Bafel domizilierten deutfchen Chriſtentums— 
Gefellibaft eine neue Pflegerin gefunden hatte. Zwiſchen diefen Kreifen und den eng- 
lichen Miffionsorganen, namentlid mit der Yondoner M.G., fam es nun zu einer leb- 20 
baften Verbindung, deren Ergebnis nicht bloß die Erwedung eines regen Miffionsinterefles, 
jondern auch die Begründung felbititändiger Miffionsorgane war. Zuerſt in Holland, 
unter Vermittelung des Dr. van der Kemp, der im Alter von 50 Jahren als Pionier 
der Yondoner M. G. nach Südafrika ging (geb. 1747, get. 1811), die Stiftung der Ne- 
derlandsche Zendelinggenootschap (1897), dann in Deutichland, unter Vermittelung 3 
des Oberforſtmeiſter von Schtending, die Begründung der eriten Mifftonsichule durch den 
Berliner Baftor Jänide (1800), die fih aber damit begnügte, den damals bejtebenden 
Sendungsorganen ausgebildete Miffionare zur Verfügung zu ftellen (in Summa 80, unter 
ihnen bervorragende Männer wie Nbenius, Riedel, Güslaff). 1815 fam es dann in 
Baſel zur Gründung erjt auch einer bloßen Miffionsichule, die 88 ihrer Zöglinge (unter so 
ihnen Kölle, Schön, Krapf, Gobat, Pfander, Hörnle, Yeupolt, Weitbrecht) allein an die 
engliiche Kirchen-M.G. abgetreten bat, die jih dann 1822 zu einer jelbititändigen Sen— 
dungsanftalt erweiterte. Frankreich trat erit 1824, Nordamerika aber jchon 1810 durch 
die Gründung eigner Miffionsorgane in die moderne Miffionsbewegung ein. 

2, Die Mifftonsorgane. 85 
Barned, Ev. Mifjionslehre?, 2. Abteilung, Die Organe der Sendung und Abrik, Ab- 

Ihnitt 5; Dennis, Centennial survey of foreign missions, being a conspectus of the 
schievments and results of evang. missions in all lands at the close of the nineteenth 
century, New:Nort 1902. Bal. U. M.Z. 1902, 327; Wiggers, Geſchichte der evangelischen 
Miſſion. I. Geſchichte der Miffionsanjtalten, Hamburg u. Gotha, 1845; Brauer, Das Mif: go 
ſionsweſen der evang. Kirche in jeinem Bejtande, nur erjchienen I und II: Die Miffions: 
anftalten und Gejellichaften der evang. Kirche des europ. Feitlandes, Hamburg 1847 u. 1851; 
Sundert, Die evang. Miffion, ihre Länder, Völker und Arbeiten, 1. Teil: Die Mifjions- 
geſellſchaften, Calw 1894; A Handbook of foreign missions, containing an account of the 
principal Prot. miss. societies in Great Britain with notices of those of the Continent and 45 
in America, London 1888; Grundemann, Die Entwidelung der evang. Mifjion im legten 
Jahrzehnt (1878— 1888), Bielefeld 1890. I. Das Miifionswejen in den heimatlichen Kirchen ; 
Nirbt, Der deutfche Protejtantismus und die Heidenmiflion im 19. Jahrh., Gießen 1896. 

Aus der zahlreichen Litteratur über die einzelnen Miffionsgeiellihaften gebe ich, nad 
Ländern geordnet, nur die widtigiten Monographien: Myers, Centenary of the gr M. Soc., 50 
London 1892; Lovett, The history of the London M.S., 2 vol., Zond. 1899; Stock, The 
history of the Church M. S., 3 vol., Zond. 1899; Parcoe, Two hundred years of the Soc. 
for the prop. of the gospel, Zond. 1902; Anderson-Morshead, The hist. of the Univers. 
M. to Central-Africa, Lond. 1897; Armstrong, The hist. of the Melanesian Miss., Lond. 
1300; Moister, A. hist. of the Wesleyan Missions, Zond. 1871; Weir, For. Missions of the 55 
Church of Scotland, Edinb. 1900; G. Guinness, The story of the China Inland-Miss , 
Lond. 1893, Tracy, History of the American Board, New-York 1842 u. Memorial volume 
% the first 50 years of the Am. Board, ®Bojton 1863; Reid, Missions and Miss. Soc. of 
the Meth. Ep. Church. Revised and extensed by Graey, 3 vol., New-Yort 1896; Schulze, 
Abrig einer Gefch. der Brüdermiffion, Herrnhut 1901; Eppler, Gefchichte der Basler Miſſion; go 
1815— 1899, Bafel 1900; v. Rhoden, Geſch. der Rhein. M.G., Barmen 1888; Wangemann, 
Geih. der Berliner M.G. und ihrer Arbeiter, 4 Bde, Berlin 18725f.; Kratzenſtein, Kurze 
Seid. der Berliner Miffion*, Berlin 1893; Genfihen, Fortfegung derjelben für die Jahre 
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1895—1901, Berlin 1902; Karjten, Gefhichte der evangelifch-Iutheriihen Mifjion in Leipzig, 
2 Bde, Güjtrom 1897; Kruijf, Geschiedenis van het nederlandsch Zend. Gen. en zeijne 
zendingsposten. Groningen 1894; Lögstrup, Det Danske Missionsselbskabs historie i 80 aar, 
— 1907; Dahle, Oversigt over det Norske Miss. S.s historie hiemme og ude®, 

5 Stavanger 1897; "Knight, The Miss. Secretariat of Henry Venn, Zondon 1880; Sturäberg, 
G. Taylor und die China-Inland:M., Neukirchen 1897 ; Hermann, Dr. K. Graul, und jeine 
Bedeutung für die luth. Miffion, Halle, 1867 ; Kober, Chr. Fr. Spittlerö Leben, Baiel 1887; 
Hoffmann, Elf Jahre in der Mifjion, Stuttgart 1853; Heffe, Joſeph Joſenhans, ein Lebens: 
bild, Calw 1895; Wangemann, Ein Lebensbild von feinem älteften Sohne, Berlin 1899; 

10 Dalton, Joh. Goßner, Berlin 1898; Lebensbejchreibung des Paſtor 2. Harms von feinem 
Bruder, Hermannsburg 1868. 

Nicht bloß in England, auch auf dem Kontinent traten die amtlichen Kirchen nicht 
nur nicht in die Miffionsbewegung mit ein, jondern fie ftellten fich ihr faſt ohne Aus- 
nahme gegnerisch gegenüber. Dieje Notlage brachte die Miffionsfreunde vor die Alter: 

15 native: entiveder von jeder Miffionsunternehmung abzujtehen oder von dem amtlichen 
Kirchenorganen unabhängige Sendungsorgane ins Yeben zu rufen. Da ibnen der Sen: 
dungswille Gottes höher jtand als die firchenoffizielle Autorität, jo wählten fie natürlid 
das legtere. Und da auch bei den Kolonialregierungen die junge pin nicht nur feine 
Unterſtützung, jondern heftige Gegnerſchaft fand, ſo blieb ſie ganz auf die chriſtliche Frei— 

20 willigkeit angewieſen. Auf der einen Seite war das ihre Stärke, auf der anderen be 
günftigte es aber das Vorurteil, als fer die Miffion nur die Privatliebhaberei der fleinen 
frommen Kreife. Allerdings hat ſich im Laufe des 19. Jahrhunderts in der Stellung 
der amtlichen Kirchen zur Miffion ein großer Wandel vollzogen: in dem Maße als fie 
jelbft geiftlich belebt wurden, find ihre Organe, namentlich die Baftoren, die Hauptpfleger 

25 des heimatlichen Miffionslebens getvorden und hat man in den freien Gejellichaften for: 
porative Neugeftaltungen erkannt, die durch die Mobilmahung der chriftlichen Freiwilligkeit 
eine Steigerung der kirchlichen Aktivität herbeigeführt, zu der es ohne fie nicht gefommen 
fein würde, fo daß jett zwifchen den amtlichen Kirchen: und den freien Miffionsorganen 
das freundlichfte Verhältnis gegenfeitiger Dienftleiftung beftebt; doch ift trogdem jenes 

9 Vorurteil bis heute nicht völlig überwunden. Bei der veränderten Stellung der offiziellen 
Kirchen zur Miffion ift nun wohl wiederholt der Gedanke aufgetaucht, die Sendungs- 
veranftaltung in die Hände von amtsfirchlichen Organen zu legen, aber zur Ausführung 
ift er nur ganz vereinzelt, 3. B. in Schweden gefommen. Je länger ie mehr bat fi 
die Überzeugung — daß die urſprünglich aus der Not — Inſtitution der 

35 freien Miſſionsgeſellſchaften eine providentielle ſei, weil fie nicht bloß belebender auf das 
beimatliche Mifftonsleben eingewirkt, jondern auch praftijcher für den Miffionsbetrieb felbit 
fich erwieſen bat als ein etwaiger firchenoffizieller Apparat. So ift in den großen 
Kirchengemeinfchaften, namentlich in den Staatstirchen, der freigefellichaftliche Mijfions- 
betrieb die Negel geblieben. Neben der Kleinen Brüdergemeine ift nur in den ſchottiſchen 

40 Kirchen und in einer Anzahl amerifanifher Denominationen die Miffion von Anfang an 
Sache der Kirche als folcher geweſen. Hier ift eine bejondere Miffionsbebörde beitellt, 
welche im Auftrage der Synoden die Miffionsangelegenbeiten verwaltet. Aber auch mo 
die Miffionen kirchliche Betriebe find, werden die Unterhaltungskoſten durch freimillige 
Beiträge aufgebracht. Diefe Beiträge find von ſehr fleinen Summen allmäblib zu be: 

45 deutenden Leiſtungen angewachſen und belaufen fich in der gefamten evangelifchen Chriften: 
beit jet jährlich auf rund 65 Millionen ME. 

Als die amtliche Kirche den Dienſt verfagte, ftellte fich noch ein zweiter Notjtand 
ein: 8 fanden ſich feine Theologen als Miffionare. Die alte holländiſche und die däniſch— 
halleſche Miffion hatten nur Theologen in den Miffionsdienft geſtellt; jegt wo fie fehlten, 

mußte man dem Vorgange der Brüdergemeine folgen und Laienmiffionare ausjenden. 
Anfänglich wurde auf eine Ausbildung derjelben wenig Getwicht gelegt, bald aber grün- 
dete man Miffionsschulen, deren auf einen Kurſus von 4—6 Nabren berecdhneter Lehrplan 
je länger je mehr einen wiſſenſchaftlichen Zufchnitt erhielt. Mit Ausnabme von Amerika 
und Schottland, two es von Anfang an die Negel war, die Miffionare von den tbeologi- 

55 jchen Seminaren bzw. den Univerfitäten zu beziehen, baben in den übrigen protejt. Yän- 
dern die meiften M-Gefellfchaften eigene Unterrichtsanftalten für ihre Sendlinge errichtet. 
Grit vom legten Drittel des 19. Nahrbunderts an ift namentlich in England der Pro: 
zentjag von Theologen, die in den Mifftonsdienit getreten find, ein großer geworben; 
auf dem europäischen Kontinent ift er noch immer ein geringer, wenn auch ein wachjender. 

w Etwa feit der Mitte und im jteigenden Maße feit dem leiten Viertel des vorigen Jahr— 
bunderts find auch approbierte Arzte und unverbeiratete Frauen ausgejendet worden, Die 
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legteren, um vornehmlich in der beidnifchen und beidenchriftlichen Frauenwelt als Lehre: 
rinnen, Arztinnen und Diakonifjen allerlei Art thätig zu fein. 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts haben ſich mit dem wachſenden Verſtändnis der 
Plicht zur Ausbreitung des Chriftentums die Miffionsorgane jo bedeutend vermehrt, daß 
es beute faum möglich ift, eine lüdenlofe Lifte derjelben zu geben. Die Vermehrung 5 
bat ihren Grund zunächſt ın der BVielgeftaltigkeit der proteft. Kirchenform. Je länger je 
mebr trat fait jede Kirchenabteilung jelbitftändig in die Miffionsarbeit ein und fo ent: 
itanden bei der Menge ibrer Denominationen namentlih in England und Nordamerika 
zablreihe Sendungsorgane. Da fich die immer weiter um fich greifende Miffionsbeiwegung 
von der gejamten firchlichen Bewegung nicht ifolieren ließ, jo führten auch die konfeſſio— 
nellen und fonjtigen theologifhen Strömungen namentlih in den großen Kirchenförpern 
zu bejonderen Wiffionsgründungen. Ferner haben miffionstheoretiiche Differenzen und 
meift in Verbindung mit ihnen individuelle Eigenarten kraftvoller Perfönlichkeiten, mie 
+ B. Goßners, %. Harms’, 9. Taylors, und endlich heimatlich-territoriale und Folonial- 
politiiche Motive neue Miſſionsgeſellſchaften ins Leben gerufen. Auf der einen Seite hat 15 
die jo entjtandene Fülle von Sendungsorganen unzweifelbaft den Miſſionseifer multipli- 
ziert, auf der anderen aber auch die Miſſionskräfte zerfplittert, viel Reibungen verurjacht 
und den Miffionsbetrieb verteuert, jo daß jest ftatt Neugründung weiterer Gefellichaften 
Konzentration der bejtebenden reg wünſchenswert it, ein Defiderium, das 
erfreulichertweife wenigjtens innerhalb einiger größerer Kirchengruppen, namentlich der pres: 20 
byterianiſchen, eine Erfüllung zu finden beginnt. Leider gebt aber neben den auf Zu: 
ſammenſchluß der Miffionsorgane gerichteten Beitrebungen auch eine ungejunde individua= 
liſtiſche Richtung ber, die mit der Abneigung gegen Organifation phantaſtiſche Weltevan: 
gelifierungs- Pläne verbindet. Won England ber iſt diefe Hichtung namentlich durch die 
China⸗Inland⸗Miſſion und durch Gr. Guinneß, von Amerifa ber durch den rhetorijchen. 
Dr. Bierfon, der die Parole: diffusion not concentration ausgegeben bat, und die 
fog. Allianzmiffionen begünftigt und in Eleine freifirchlich gerichtete Kreife auch auf den 
Kontinent verpflanzt worden. Ihr äußerjtes Ertrem iſt eine Art Franktireurtum, das aus 
log. reimiffionaren beftebt, die ohne Anjchluß an eine Gejellichaft auf eigne Hand „evan: 
gelifteren”. Ihre Zahl mie ihr ſehr zweifelbafter Erfolg it unfontrollierbar. Bei der 30 
Charafterifierung der Miffionsmetbode fommen mir auf diefe ganze Richtung zurüd. 

Jedenfalls ijt es ein großer Apparat, mit dem der Protejtantismus aller Kirchen: 
abteilungen heute in der Miffionsarbeit ftebt. Nun ift es in einem Enchflopädie-Artifel 
unmöglich, die Gejchichte der Gründung und Entwidelung der diefen Apparat bildenden 
ea. 160 jelbititändigen Sendungsorgane auch nur zu ſtizzieren; wir müſſen uns daber 35 
darauf beſchränken, eine jtatiftifche Überficht über die hervorragendſten zu geben und zwar 
nah Yändern und in denen englischer Zunge zugleihb nad Denominationen geordnet, 
mit Angabe des Gründungsjahrs, der (unter Nichtchriften tbätigen) ordinierten Miffionare, 
der Jahreseinnahme (mit Ausichluß der auf Bropagandazwede innerbalb chriftlicher Kirchen 
und auf die kirchliche Pflege der weißen Kolonialbevölterung verwendeten Mittel) und 40 
der Arbeitsgebiete. 

— 0 

& 

Großbritannien. 

Jahr miſſi — 
0 iffio-) Einnahmen mir N 

Miffionsorgane der ie in Mt. Miſſionsgebiete 
Gründung 45 

— —— — — — —— —— ———— — — — — ————— —————— — 

1. G. zur Ausbreitung des | 
Ev. Hochkirchlich . . - ca. 300'ca. 1750 000 | Kanada, Wejtindien, Brit: 

Suayana, Süd: u. Weit: 
afrifa, Madagastar, Ozea— 
nien, Borneo, Indien, 50 
China, Japan. 

1799 412 | 7000000 | Kanada, Weit: u. Oſtafrika, 
Mauritius, Aegypten, Pa— 

| |  Täjtina, Perjien, Indien, 55 
| China, Japan, Neujeeland. 

1701 

2. Engliihe Kirchen-M. ©. 
Anglik.zevang. — 

3. Südamerikaniſche M. G. 
Hochlirchlich .. 1844 16 | 340 000 | Feuerland u. Südamerita. 
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Sahr 
Miffionsorgane d 

Gründung 
— —— 

4. Univerſitäten-Miſſion 
5 Hochkirchlich . . 1858 

5. Die Baptijtifche m ©. 1792 
6 Die Londoner M. G. In⸗ | 

dependentiich | 1795 

10 

7, Die Miſſions-Vereini— 
gung derFreunde(Quäker) 1866 

15 8. Die eg a | 
thod. M.G. | 1813 

9, Die Miſſ. der vereinigten 
methodijt. Freilirchen | 1857 

20 N 

10. Die M.G. der Pres: | 
byter. Kirche v. England 1847 

11. Die Miffton der Pres- 
26 byt. Kirche von Irland 1840 

12. Die Miſſion der calvi: 
nift. Kirde von Wales | 
(PBresbyt.) h 1840 

13. Die Miſſion der ihotti- 
50 ihen Staatskirche pen 

byt.) . 1829 

14. Die Miffion der verei- 
nigten freien Kirche von 1843 | 

86 Schottland (Presb.) bzw. 1900 

15. Die China-Inland. Miil. 
40 (Interdenominational) 1865 

16. Nordafrita:Miffion (In— 
terdenominational . . 1881 

45 17. Die Miji.-Bereinigung 
der jenjeitigen Gegenden. 
Regions beyond missio- | 1889 
nary union . | bzw. 1899 

50 18. Die Miſſ. der Chriſten 
oder (Blymoutb:)Brüder 1827 

65 19. Die Heildarmee 1865 

Miſſio⸗ 
nare 

110 

| 
— | Miffionsgebiete 

I 

740 000 | Dftafrita. 
1555 000 | Rejtindien, Oftindien, Kongo, 

2450 000 | Süd: und Ditafrita, Made: 
gastar, Südſee, Indien, 
China. 

412 000 Madagaskar, Indien, China, 
Syrien. 27 nichtord. Miſ 
ſionare. 

ca. 2090000 Süd- und Weſtafrika, Weit: 
indien, Dftindien, China. 

320 000 | Djt: und Weftafrifa, China, 
Samaita. 

480 000 | Indien, China, Formoſa, 
Singapur. 

216 600 | Indien, China Syrien. 

150 000 Aſſam. 

965 000 | Brit. entral:Afrifa, Indien, 
China. 

2510000 | Brit. Central, Weit: u. Süd— 
afrika, Indien, China, 
Neuhebriden, Jamaika, 

| Südarabien. 

jca. 1000000 | Ghina. 283 nidtord. Mil 
jionare. 

180 000 | Nordafrifa. 28 nichtord. 
Mifftonare. 

| 

470000 | Kongo, Indien, Siüdamerife. 
29 nichtord. Miffionare. 

385 000 | Weit: u. Oftindien, China, 
Mal. Archipel, Central: 
afrita. 119 nichtord. Mii: 
jionare. 

470 000 | Indien, China, Japan, Süd: 
afrita, Südamerika, Weit: 

| indien. ca. 220 nichtord. 
Miſſionare. 

Zu dieſen britiſchen Hauptmifftons: Geſellſchaften kommen nun noch 21 kleinere ſelbſt 
co ſtändige Miſſionsbetriebe, die teils der anglikaniſchen Kirche (5), teils den Baptiften (1), 

teild den Methodijten (4), teils den Presbpterianern (3), teils den Unitariern (2) ange: 
hören, teil$ interdenominational find, und eine Menge (namentlich Frauen-) Hilfs-Miſſions— 
Geſellſchaften, welche zum Teil bedeutende Beiträge oft für befondere Zwecke leiſten, 
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auch Miffionare und befonders Miffionarinnen ftellen. Nimmt man fie_alle zufammen 
und rechnet die zahlreichen Laienmiſſionare ein, welche faft alle britiihen Sendungsorgane, 
einige ausfchlieglich, andere vorwiegend, in ihrem Dienfte haben, fo ftellt fih die Gejamt- 
leitung Großbritanniens für die Heidenmiffion auf 2700 männliche Miffionare und 
ea. 29 Millionen Mark. 

Vereinigte Staaten. 
Anm. Da fajt alle dieje Gejellichaften aud) Evangelijationsarbeit innerhalb der römijchen £ 

Ehrijtenheit treiben und in ihren Berichten diejelbe von der Heidenmilfion nicht 
reinlich jcheiden, fo fünnen nur —— zuverläſſige —— BER werden. 

ne * Einnahmen 
Mifjionsorgane. | | er n Arbeitögebiete 

— nare | in Mt. 

1. Der amerif. Board der 
Bevollmächtigten für die 
ausw. Mifjionen. Inde: 15 

Dit: u. Weſtafrika, Südſee, pendentiih (Am. B.) 2570000 
— China, Japan, 

ürkei. 
2. Die amerik. — Miſſ 

Union . . 2 300 000 — Aſſam, China, Japan, 20 
ongo. 

3. Der Miſſionsboard der 
ſfüdlichen baptiſt. Kon— 
vention . » . 480000 | Ehina, Japan, Weſtafrika. 

4. Die M. ©. der proteit. 3 
biſchöflichen Kirche der 
V. St. von Amerika 910000 | Ehina, Japan, Nordamerila. 

5. Die M.G. der metho: 
tiitiihen biſchöfl. se 
des Nordens . . 1850000 | Liberia, China, Indien, go 

Japan, Korea. 
6. Der Miſſionsboard der 

methodijt. bijchöfl. ER 
des Südens . . 800000 China, — Korea, Nord— 

amerika. 35 
7. Der Miffionsboard ber 

presbyt. Kirche in den 
V. St. von Amerita 3000000 | ®eitafrifa, Indien, Siam, 

China, Japan, Korea, Sy: 
rien, Berjien, Nordamerika. 40 

8. Der ri ionsboard der 
vereinigten presbyteriſch. 
Kirhe Nord: Am3 . . 556000 | Megypten u. Nordindien. 

9. Miſſionskomitee der pres⸗ 
byt. Kirche in den V. St. 4 
des Südens . . 530000 | Ehina, Japan, Korea, Kongo. 

10. Miſſionsboard der refor: 
mierten Kirche in Ame: 
rita (Dutch) i . 690 000 | China, Indien, Japan, 

Arabien. 50 
11. Mifjionsboard der luth. 

Generaliynode 180000 | Indien, Liberia. 
12. Milfion der vereinigten 

Brüder in Ehriftus . . 
13, Die chriſtl. M. ©. der 

Jünger (disciples) 

14. Miſſ.G. der Bram 
(Quäter) . . 

85000 | Japan, China, Wejtafrita. 

tei, Weitindien. 

160 000 | China, Japan, Indien, 
Syrien, Jamaika. 14 nichts 
ord. Miſſionare. 

400000 | Ehina, Japan, Indien, Tür: m 

60 
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Jahr zo⸗ Ei 
Miſſionsorgane der —— Arbeitsgebiete 

Gründung 
| 

15. u. 16. Die chriftl. und | | 
5 Miſſ.Alliance, und die | 

ſtandinaviſche Miſſions— | 
Alliance in Nord:Am. 1897 62 500.000 Gentralafrifa, Indien, China, 

Tibet, Japan, Shrien, 
Arabien, Wejtindien. Die 

10 | Miſſionare vermutlich nicht 
| ord. 

Zu diejen größeren Miffionsorganen fommen noch fleinere, die ſich auf folgende 
Denominationen verteilen: auf die Baptiften 3, die Methodiften 5, die Presbyterianer 4, 
die Yutheraner 4, auf die deutiche evang. Synode, die deutjchen Neformierten, die chriftl. 

15 Kirche, die chriftl. Konvention, die Kirche Gottes, die Adventiften des 7. Tages, die Uni— 
tarier, die Univerfaliften je 1, die amerif, (kongregat.) Miſſ.Aſſociation, die weſentlich 
unter den Negern arbeitet, 2 Evang. Affociationen und 6 interdenominationale Gefell: 
ichaften. Alfo in Summa 49 jelbititändige Miffionsorgane der V. St., die mit Hinzu: 
rechnung der Yaienmifjionare ca. 1700 männliche Sendboten in ihrem Dienſte haben und 

0 mit Einrechnung der bedeutenden Gaben zahlreicher Hilfe-, namentlih Frauen-M. GG. 
für die Heidenmilfion etwa 19 Mill. ME. vereinnabmen. 

Von großer Bedeutung für das Miffionsleben in den V. St. ift die feit 1886 in 
Gang gebrachte jtudentische Miffionsbewegung geworden, die als ihr Yojungswort „die 
Evangelijation der Welt in diefer Generation” angenommen, einen interdenominationalen 

25 Charakter trägt und zu einer internationalen Student volunteer missionary union 
fich erweitert ‘bat, die namentlih in England einen großen, auf dem Kontinente bis jeßt 
aber nur einen geringen Anbang gefunden. Sie ift aber feine ausjendende M.G., fon: 
dern nur eine Werberin für den Niffionsdienit unter der jtudierenden männlichen und 
weiblichen Jugend, die den zahlreichen Geworbenen — es follen ihrer bereits ca. 4000 

3 fein — die Wahl läßt, welcher Geſellſchaft fie ihre Dienfte anbieten wollen. Auf ibre 
Grundjäge fommen wir fpäter zurüd. 

Britifh-Nordamerifa (Kanada). 
——_— úï— — 

| 
Jahr Mifjio: Einnahmen 

Miſſionsorgane der Miſſionsgebiete 
86 Gründung nare in ME, 

1. Die M.®. der methobdift. | 
Kirche von anada . . 1824 45 650 000 Japan, Kanada. 

2. Das Miſſionskomitee der 
preöbyt. Kirche von Ka: 

40 SOBE: - - 25 2.5 mt 1844 38 590 000 China, Formoja, Dft- und 
| Wejtindien, Neuhebriden. 

Dazu fommen noch 2 Kleinere baptiftifche, eine independentifche und eine anglikaniſche 
M.G,, * daß die Geſamtleiſtung Kanadas für die Heidenmiſſion ſich auf 95 Miſſionare 
und 1450000 ME. ſtellen. 

45 Der europäifche Kontinent. 1. Holland. 
Die holländische Miffionsthätigkeit bietet das Bild einer großen Zeriplitterung, deren 

Folge ift, daß Feine der Gefellichaften 15 Miffionare in ihrem Dienfte hat. Die ältefte 
und einjt bedeutende Niederländ. M. G. it ſehr zurüdgegangen, feitvem infolge ihrer tbeo: 
logifch-liberalen Richtung die ftrenggläubigen Kreife fih von ihr trennten und fie ihr 

8 fruchtbarſtes Miffionsgebiet, die Minahaſſa auf Gelebes, aus Mangel an Mitteln an die 
niederl. Kolonialfirche abgetreten bat. Alle Gefellichaften arbeiten ausfchließlih in nieder: 
ländiſch-Indien. Es find folgende: 
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l. Die niederl. M. G.. . Gegr. 1797 12 Miff. 105000 Mt. 
2. Die mennonitijche (taufgefinnte) Bereinigung .Miffion . 41847 5, 61000 „ 
3. Das Java-Komitee „1b 6 „ 45000 „ 
4. Die Vereinigung zur Ausbreitung de des &. in Megopten „ 185856 2 „ 11400 „ 
5. Der Niederl. M.:Berein . . » „ 1856 10 „ HS 6 
6. Der Utrechtſche M.-Vereimin..... 220. „ 1859 14 „ 131500 „ 
7. Die niederl. luth. WM... . ». 2 2 2 00a „ 10 2 „ 11000 „ 
8. Die reform. Kirden:M. » > > 2 2 2 nen „ 1892 565 „ 70000 „ 

Abgeieben von den Prädifanten, d. b. den für die europ.. Gemeinden angeftellten 
bolländ. Kolonialgeijtlihen (36) und den ſog. Hilfspredigern (26), die unter der Super: 10 
intendenz jener jtebend, die eingeb., der niederl. Kolonialkirche inforporierten gefejtigten 
Gemeinden verwalten, jtellt aljo jest Holland 56 eigentlibe Miffionare und bringt mit 
Hinzurechnung der 90000 DE. Beiträge für die Brüdergemeine, die Rheinische und die 
Neulirchener Miffion ca. 600000 ME. auf. 

2. Deutichland. 15 

Fahr 

Miſſionsorgane der AN ) Einnahmen Arbeitsgebiete 
| 9ründung — 

1. Brüdergemeine . . - 1732 | 203 1023 165* | Labrador, Nlasta, Nord: u. 
Mittelamerika, Weirindien, u 
Suriname, Sid: u. Dit: 

| afrika, Auftralien, Hima— 
| laya. 

2. Die Basler evang. M. G. 1815 198 | 1300893 | Beftafrita, China, Indien. 
3. Die Berliner M. G. ; 1824 104 624400 | Sid- und Oſtafrika, China. 25 
4. Die Rheinische M. ©. 1828 104 |) 866667 Süd— u. Südweſtafrika, Nie: 

| derl. Indien, China, Neu: 
| | guinea. 

5. Die norddeutihe M.G. 1836 19 140 030 Weſtafrika. 
6. Die Gofnerihe M.G. 80 

Berlin I . . 1836 45 | 225403 | Indien. 
r. ar ev. * ceibziger 

M.®. 1836 58 548754 | Indien, Deutjc- u. Englifch- 
Ditafrita. 

8. Die luth. DE. 35 
burger M.®. 1849 62 | 392258 | Sübafrifa, Indien, 

9. Die > Schlesw.- Bor. | | 
NG 1877,13 160613 | Indien. 

10. Die Reuficchener (inter: | 
tonf.) M 1881 18 0829 | Java, Engliſch-Oſtafrika. 40 

11. Der allg. — pᷣroleſt. | 
M.:Berein . - 1884 | 8 81380 Japan und China. 

12. Evang. M. G. f. Deutich: 
Oftafrita, Berlin III 1886 | 19 136 536 Deutſch⸗-Oſtafrika. 

13. Die luth. are 45 
auer M.G®. 1886 14 36 345 | Neuguinea, Auſtralien. 

* Freiwillige Beiträge nur 652124 Mt. 

Hierzu fommen noch 12 Heinere Mifftonen, von denen 2 im Anſchluß an die China- 
Inland⸗ Miſſion arbeiten; eine deutſche Allianz: und eine ſelbſtſtändige chineſiſche Perjonal- 
Niffion ; eine ſog. Sudan: Pionier-⸗M.; 2 freifichlide Miſſionen; der Jeruſalem-Verein; 50 
> ausfendende Frauen-Vereine; und endlich die deutſche Orientmiffion — ſie alle zu: 
jammen mit nur 50 männlichen Miffionaren und einer Einnahme von ea. 550000 ME, 
jo daß aljo die ſämtlichen deutſchen Geſellſchaften 915 Miſſionare ſtellen und fait 6 Mill. 
Mark vereinnabmen, eine Summe, in welche allerdings jowohl die bedeutenden Gaben 
sur Tedung von Defizite twie die Zinjen von Spezialfonds, und die aus nichtdeutichen 55 
Gebieten eingegangenen Beiträge eingeichlofien find. 

Realsenchklopäbie für Theologie und Kirche. 3. A. XII. 10 
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3. Franzöſiſche Miffions-Gefellfhaften 
giebt es 2, eine in Frankreich ° Baris) und eine in der franzöfifchen Schweiz (Yaufanne). 

Jahr Miſſio⸗ i — 
Miſſionsorgane der Einnahmen Arbeitsgebiete 

5 Gründung \ 

1. Die Barijer evang. M.®. 1825 56 | 880 000 Senegambien, Franz. Kongo, 
Südafrika, Wadagastar, 
Tahiti, Mare. 

2. Die Miffion der freien | 
10 Kirchen der rom. Schweiz | 

(Miss. Romande) . . 1879 | 18 145000 Südafrika. 

4. Die ſkandinaviſchen Miſſionen. 

1. Die däniſche M.G. . . 1821 16 | 190000 Indien, China. 
2. Die norwegiihe M.G®. 1842 42 600000 Südafrika, Dadagastar, 

15 | China. 
3. Die evang. (ſchwediſche) | 

Baterlandsitiftung . . 1861 27 | 330000 Dftafrifa, Indien. 
4. Die Milton der ſchwe— | 

biihen Kirche . . 1874 15 | 121000 Indien, Sübafrika. 
20 5. Der (chmedifche Riffions- 

bund 1878 28 216000 Kongo, China, Kleinafien. 
6. Der deitigungsbund. in 

Merite . . 1890 10 50000 China, Südafrika. 
7. Die finnifche MG... 18599, 9 120000 | Dvamboland. 

25 Dazu giebt e8 in den 4 ſtandinaviſchen Yändern noch 6 Kleine freifirchlich gerichtete 
und 2 lutberifche Miffionen, und 3 die indifche Santhal-Miffion unterjtügende Bereine 
mit zufammen ca. 45 Mifftonaren und 250000 ME. Einnahmen, jo daß auf Geſamt— 
flandinavien 15 Mifj.-Gefellichaften mit 190 Miffionaren fommen und eine Einnahme 
von 1850000 ME. 

80 Mit diefen europäifchen und amerikaniſchen Miffionsorganifationen ift aber der 
prot. Mifjionsapparat noch keineswegs erſchöpft; es find eine ganze Reihe folcher Orga- 
nifationen auch in den überjeeifchen Kolonien teils unter den dortigen Anfiedlern, teils da— 
durch zu Stande gekommen, daß große M. GG. ihre dortigen Betriebe von ihrer heimat— 
lichen Yeitung unabhängig gemacht und felbftitändig geftellt haben. Auch in den beiden- 

35 hriftlichen Kirchen haben fih einige Mifftionsvereine gebildet. Aus allerlei Gründen, die 
zu detailieren zu weit führen würde, iſt es leider nicht möglich, über alle dieſe Urgane 
genaue Angaben zu machen; wir müfjen uns daher mit den twichtigiten und auch bei 
diefen meift mit Schägungen begnügen. Einen großen Teil ihrer Betriebstoften beitreiten 
die folonialen M.Geſellſchaften teils aus den Beiträgen der beidenschriftlichen Kirchen, 

40 teild aus Mitteln der KRolonialregierungen bzw. Kolonialkirchen. 

Die Kolonien. 

1. Die Miffion der holländ. reform. re bon — Gegr. 1857 267 Miſſ. 2250000 Mt. 
aus 4 Synoden beſtehend . . .bis 1888 

2. Die Njaſſa-Miſſ. der Kaphoiländer „186 5 „ 85000 „ 
4 3. Die tongregationaliftiiche Union u. M.G. von Südafr. „ 87 21 „ 17000 „ 

4. Die füdafr. M.G. der Wesl. method. Kirde -». » .» „1883 240 „ 175000 „ 
5. Die auftraliiche West. method. M.®. . — „ 1855 20 „ 266000 „ 
6. Die Miff. der presbyt. Kirche von Viktoria —— „1858 11 „ 75000 „ 
7. Die Melaneſiſche (kirchliche) Miffion . . » -» - - „189 12 „ 200000 „ 

50 8. Die reform. Kirche in Niederl. Indien te — 26 — 
9. Die Sangir- und Talaut— Sr Wiffen ee „185 8, — 

10. Die indiſche Santhal:M. . — ars „ 167 3 „ 70000 „ 
11. Die Bethel Santbal:M. . Er en ee „ 1375 2 „ 25000 „ 
12. Die Puna und indifche Dorfmiffion a „1893 — „ 200000 „ 

66 bloß nicht:ord. Miffionare 
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13. Die Jamaika baptift. Union -. -»- » » Gegr. 1849 24 Miſſ. 180000 Mt. 
14. Die Zamaita bapt. MG. . . : 2 2 2 2 0. „ 18556 6 „ 34000 „ 
15. Die fongregationalift. Union von Jamaifa . . . „ 186 7 „ 36000 „ 
16. Die Wesl. method. Kirchen: Mifjion des Dftens . . „ 1884 42 „ 118000 „ 
17. Die Wesl. method. Kirhen:M. des Weiten! . . . 1884 16 „ 330000 5 

Hierzu fommen vielleiht noch 6—8 Kleine jelbitftändige Miffionen und eine Menge 
von M.-Hilfsgefellichaften mit zufammen einer Einnahme von etwa 2 Mill, fo daß man 
auf die Kolonien und die heidenchriſtlichen Kirchen insgefamt 24 M.-Gefellichaften, 
370 Miffionare und 4 Mill. Mi. Miffionsbeiträge rechnen kann. 

Summieren wir nun die Gejamtleiftung des Protejtantismus aller Nationen und 10 
Kirchen für die Heidenmiffion, fo ftellt fie fih auf rund 4700 ordinierte und über 2000 
Yaten-, alfo zufammen auf 6700 männliche Mifftonare und auf einen jährlichen Aufwand 
von 65 Mill. Mark, wenn man die Aufwendungen einrechnet, welche die gleich zu er: 
wähnenden Hilfsgejellihaften für die Mifjion machen. Vergrößert wird aber dieſes männ- 
liche Miffionsperfonal noch durch 3628 unverbeiratete Mifftonarinnen, von denen ca. 3300 15 
auf den englijch redenden Teil der proteft. Welt entfallen, und durch 496 approbierte 
Arzte und 223 Arztinnen, von melden beiden nur 34 auf die fontinentalen Miffionen 
fommen. In Summa alfo, mit Ausihluß der 4350 Miffionarsfrauen, ein Mifftonsperjonal 
von fait 11000 Köpfen, ungerechnet die zahlreichen Mitarbeiter aus den Eingebornen, 
deren erft jpäter zu gedenken ift. Won den 166 jelbititändig ausjendenden Miſſ.Geſell- 0 
ihaften find es nur 60, melde mehr ala 15 Miffionare in ihrem Dienfte baben. 

Eine ſehr mefentlihe Unterjtügung erhalten die evang. Miffionen aller Kirchen: 
abteilungen durch eine Reihe von Bibel: und Traftatgejellichaften, welche auf ihre Koften 
für den Drud und zum Teil auch für Verbreitung von miffionarischen Bibelüberfegungen 
und fonftigen Schriften Sorge tragen. Von den erjteren find die berporragenditen: die 3; 
britifche und ausländifche (gegr. 1804), die nationale jchottiiche (1809), die amerikaniſche 
(1816) und die niederländiſche B.G. (1814); von den letteren die Yondoner (1799) und 
die amerik. Traftat:G. (1825) und die G. zur Verbreitung chrijtl. Kenntnis (1698), ferner 
unter den ca 30 auf den Miffionsgebieten: die chriftl, Yitteratur-G. für Indien (1859) 
und die G. zur Verbreitung criftl. und allgemeiner Kenntnis unter den Chinejen (1887). 30 

Das immer wachſende Bedürfnis nach gegenfeitiger Verftändigung bat fchon feit 
Jahrzehnten zur Beranftaltung allgemeiner Miffionsfonferenzen geführt, ſowohl ſolcher, 
welche die gefamten Miffionsorgane eines beitimmten Gebiets (Indiens, Chinas, Japans, 
Züdafrifas), wie folcher, welche die Miffionsorgane des gefamten Proteftantismus zu ge: 
meinfamen Beratungen verfammelten. Diefe Konferenzen, unter denen die New-Yorker 
im Jahre 1900 den Charakter einer ökumeniſchen trug, find jest eine ftebende Inſtitution 
geworden; fie wiederholen ſich alle 10 Jahre und bilden nicht bloß ein brüderliches 
Einigungsband unter den oft recht differenten Miffionskorporationen, ſondern in ihren 
umfangreiben Protofollen bieten fie auch ein höchſt wertvolles Quellenmaterial für die 
Niffionstbeorie. 40 

Aus der Menge der hervorragenden Perjönlichkeiten, denen das heimatlihe Miffions: 
leben wie die Urganifation des Miffionsbetriebs befondere Förderung verdankt, müſſen 
wir uns leider begnügen, nur einige Namen zu nennen; aus England: W. Garen, Ha: 
weis, Ch. Simeon, J. Pratt, Henry Venn, E. Biderjtetb, H. Taylor, Ersfine, Inglis, 
A. Tuff; aus Nordamerita: Mills, Anderjon, A. C. Tbompjon, Simpjon, Mott; aus 4 
Holland: Heldring, Neurdenburg, van Rhijn, Witteveen; aus Deutſchland: Spittler, 
W. Hoffmann, Joſenhans, Bart, Volkening, Ablfeld, Wallmann, Wangemann, Knat, 
Graul, Goßner, 2. Harms, Chriſtlieb; aus Skandinavien: Rönne, Kalkar, Vahl, Dable, 
Baldenftröm, Franſon. 

3. Die Miffionsgebiete. 50 
Barned, Abriß, 2.Abt., Die evang. Miſſionsgebiete; Gundert a. a. O., Die Mifjionsgebiete; 

Burfhardt-Srundemann, Kleine Mijiionsbibliothet, 4 Bde, Bielefeld 1876 ff.; Grundemann, Die 
Entwidlung u. ſ. w., II. Das Werk auf den Mifjionsfeldern; derjelbe, Kleine Miffionsgeogrgphie 
und Statiftif zur Daritellung des Standes der ev. Miſſion am Schluffe des 19. Jahrh., Calw 
1901; derfelbe, Neuer Mifltonsatlas, Calw 1896; Zahn, Der Ader ijt die Welt, Gütersloh 5 . 
1888. Dazu die früher angeführten Werte von Wiggers, Kalfar, Brown, Emith und Graham. 

Als die moderne Miſſion ibr Werk begann, machte man fich feinen Plan, wohin 
man geben follte. Der Plan wurde im Himmel gemacht und die Menfchen folgten ibm, 
faft obne daß fie es wußten. Neflerionen traten erjt fpäter ein. Man ging dahin, to 
en Weg offen war und wo den Miffionaren der Zutritt geftattet wurde. Teils waren 60 
es chriſtliche Kolonien, die man als Miffionsgebiete ertwäblte, teils geographiſche Ent: 

10° 

- or 
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dedungen, denen man folgte, teils politiiche Aktionen und Verträge, die das Signal zum 
Beginn einer Miffton gaben. Der Kulturjtand der Mifftionsobjekte ift bei der Wahl der 
Mifftonsgebiete faum in Nechnung gezogen worden; aber unter dem Cinfluß der gött- 
lichen Wegleitung ift es geicheben, daß der auf die fog. Naturvölfer entfallende Prozentſatz 

der Miſſionsarbeiter ein größerer iſt als der auf die Kulturvölker entfallende, ein Verhältnis, 
das im 20. Jahrhundert vermutlich eine Anderung erfahren wird. Ähnlich iſt es mit 
den Religionen: mit ihnen allen mißt ſich beute das Chriſtentum; aber im größten Um: 
fange und mit dem meiſten Erfolge ift der Kampf bisber mit den niederen Religionen, 
den animiſtiſchen und polytheiſtiſchen, mit den obne beilige Litteraturen geführt worden. 

10 Mit den pantbeiftiichen, atheiſtiſchen, moraliftifchen und monotbeiftiichen Religionen fteben 
wir weſentlich noch in der ‘Periode der Vorpoſtengefechte; mit ihnen werden die entſchei— 
denden Schlachten erit im 20. Nabrbundert geichlagen werden. Am verſchloſſenſten it 
bis beute die mobammedanifche Welt der chriſtlichen Miffion geblieben; unterdes wird 
wenigitens vor den Thoren derjelben durch eine ausgedehnte Evangelijations: und Schul: 

15 tbätigfeit innerbalb der alten orientaliichen Kirchen gearbeitet. 
Nur ſehr allmäblich, im ſteigendſten Maße erſt ſeit dem letzten Drittel des 19. Jahr— 

hunderts, hat die moderne Miſſion einen weitweiten Umfang angenommen, ſo daß man 
jagen fann: ſoweit fie zugänglich ift, iſt heute die Erde ihr Arbeitsgebiet. Überblicken 
wir nun dieſes Gebiet in geographiſcher Ordnung. 

20 A. Amerika. 
Faſt in ihrer Geſamtheit iſt die Bevölkerung Amerikas bereits eine chriſtliche, 

die des Nordens, mit Ausnahme von Mexiko, vorwiegend eine evangeliſche, Die des 
Südens faft ausjchließlih eine römiſch-katholiſche. Wir baben es aber nur mit 
dem nichtehriftlichen bzw. mit dem nichtchrijtlich getvefenen Teile diejer Bevölkerung zu 

3 tbun, der das Objeft der evang. Miſſion bildet bzw. das Ergebnis diefer Miſſion iſt. 
Er beitebt 1. aus den eigentliden Ureinwohnern, 2. aus den als Sklaven importierten 
Afritanern und deren zablreicher Nachtommenſchaft und 3. aus den freitoillig einwan⸗ 
dernden Aſiaten. Die Ureinwohner zerfallen in zwei Hauptgruppen: in die Eskimo im 
arktiſchen Norden und in die Indianer, die ſich in zahlreichen Stämmen von Alaska und 

30 Kanada an über den ganzen langgejtredten Erdteil verteilen. Die importierte Bevölferung 
beſteht teils aus Negern, die wejentlib in den V. St. und in Wejtindien, aber aud in 
Gentralamerifa und in Guyana beimifch geworden find, teils aus indischen und chineſiſchen 
Kulis, die nad Weſtindien und in die Kolonien des nördlichen Südamerifa als Arbeiter 
eingeführt werden. Die übrigen Aftaten: Chineſen und Japaner finden ſich faſt aus- 

35 Ichlieglih in den V. St. und im weltlichen Kanada. 
1. Die arktiſchen Negionen. 

Hans Egede, Ausführliche und wahrhafte Nachricht vom Anfang und Fortgang der grönländ. 
Milton, Hamburg 1740; Cranz, Hiſtorie von Grönland enth. insbejondere die Geſch. der dortigen 
Wiffion, Barby 1770; Die Miſſion der Brüder-Unität. I. Labrador. Gnadau 1871. Schulze a.a.Q. 

40 Die aus nur ea. 10500 Estimo beitebende Bevölferung des eifigen Grönland ift völlig 
chriftianifiert und zwar ſowohl durch die von Egede 1721 begonnene dänische twie durch 
die 1733 von Mattb. Stach eröffnete brüderfirchliche Miſſion. Da die ſpezifiſche Miſſions— 
arbeit bier ihre Aufgabe erfüllt batte, bat die Brüdergemeine im Jahre 1900 ibre fechs 
Stationen an die däniſche Kirche abgetreten und fich von diefem ibrem zweitälteſten 

5 Miffionsgebiete zurüdgezogen. 
In dem benachbarten, gleichfalls von einer nur jpärlichen Esfimobevölferung (ca 1500) 

betvobnten Yabrador arbeitet ausjchließlich die Brüdergemeine jeit 1771. Auf 6 Stationen 
bat fie unter unfäglicher Geduld 1266 Chriſten geſammelt. 

Die dritte, allerdings mit Indianern (ca. 19000) bereits ſtark durchmiſchte, kompakte 
Estimobevölterung (ea. 15000) finden wir in dem die nordweitliche Halbinjel des arktiſchen 
Amerika bildenden, wegen feiner Goldfelder jest viel genannten Alaska. Die Miffion ift 
bier noch ziemlich jung, erit 1877 wurde fie von der nördlichen Presbpterianerfirche der 
V. St. durd Dr. Jackſon begonnen. Jetzt find 7 amerikanische Miffionen, denen wieder 
die Brüdergemeine als achte ſich zugefellt bat, bier im Gange, die zuſammen auf einigen 
30 Stationen 9—10000 teils Estimo-, teils Indianerchriſten in ibrer Pflege baben. Die 
originellite iſt die des Areimiffionars Duncan, der nad jeiner Trennung von der eng: 
liſchen Kirchenmiſſion mit den in Metlafabtla (bit. Kolumbia) durch ihn chriſtianiſierten 
und civiliſierten Tſimſchier-Indianern nach der Annetteinſel überſiedelte, wo er in einem 
Neu-Metlafabtla ein chriftliches Gemeinweſen organifierte, das namentlih durch jeine 

co Kulturerfolge die allgemeine Bewundernng erregt. 

— 

= — 
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2. Britifh Nordamerifa. Dominion of Canada. 
Fritichel, Seich. der chrijtl. Millionen unter den Indianern Nordamerikas im 17.u.18. Jahrh., 

Nürnberg 1870; Batty, Forty two years amongst the Indians and Eskimo. Pictures from 
de life of John Horden, Xondon 1893; Young, Unter den Indianern Nordamerikas, 2 Bde, 
deutih, Gütersloh 1899. 5 

Dieſes riefige, etwa 15mal fo große Gebiet wie das deutiche Reich, das jegt unter 
dem Namen Dominion of Canada eine ziemlich jelbitjtändige Kolonie bildet, bat 
neben 5 Millionen Koloniften eine Eskimo- und Nndianerbevölferung von vielleicht 
120000 Zeelen, von denen faſt ein Drittel evang. Chriften und ein Zwölftel den kolo— 
nialen Kirchen inforperiert iſt. Politiſch it es jeßt eingeteilt in die drei Hauptgebiete: 
Kanada, Hudfonia und brit. Kolumbia, von denen jedes wieder in mehrere Provinzen 
zerfällt. Obgleich die Engländer durch die Hudſonsbai-Kompagnie ſchon feit 1669 den 
Nordoiten des Landes beherrſchten und feit 1763 aud den Süden, das damals franz. 
Kanada, eroberten, jo gelang es doch erit 1820 dem frommen Kaplan der genannten 
Handelsgejellichaft John Welt eine Miſſion unter den Indianern in Gang zu bringen, ı5 
die, von der C.M.S. aufgenommen, unter Überwindung riefiger Schwierigkeiten im Laufe 
von 80 Jahren fih von dem oberen See im Südoſten bis zur Herſchel-Inſel an der 
Grenze von Alaska im Nordweſten ausgedehnt und dur beroiihe Männer (Codran, 
Cowlay, Duncan, Horden, Macdonald, Bompas) unter Mitbilfe tüchtiger Indianer (Budd, 
Zettee) auf jest 63, über 11 bifchöfliche Diöceſen verteilten Stationen über 15000 In— 20 
dianer- und Eskimochriſten in zum Teil wohlgeordnete und wirtjchaftlich blühende Ge— 
meinweſen gefammelt bat. 

eben der C.M.S. jteben (von den Katbolifen abgejeben) vornehmlihb die S.P.G. 
und die fanadijchen Metbodiiten und Presbpterianer auf vielleicht 40 Stationen bier in 
der Arbeit. In abjebbarer Zeit wird die Chrijtianifierung der beidnifchen Indianerreſte 25 
in der ganzen Dominion of Canada vollendet jein. Auch unter den eingewwanderten 
Chinefen in Rolumbia wird nicht ohne Erfolg miſſioniert. 

3. Die Vereinigten Staaten. 
sritihel a. a. DO. Vormbaum, J.Eliot, Der Ap. der Indianer, Düſſeldorf 1849; Römer, 

Die Indianer und ihr Freund Dav. Zeisberger, Gütersloh 1890; Bliß a. a. ©. Der Artikel 30 
Indians American; Noble, The redemption of Africa, New York 1899; Kap. 14: Africa 
in America, Missions to black Americans. 

Die farbige Bevölkerung der V. St. zerfällt in 3 Gruppen: \ndianer, Neger und Chineſen. 
Die jegt auf ca. 260000 zufammengefchmolzenen und über einen großen Teil der 

Union zerjtreuten Reſte der indianischen Urbevölferung find eine laute Anklage wider die a5 
chriſtliche weiße Einwanderung, die durch ibr befanntes jchandbares Verbalten gegen den 
roten Mann es tweientlich verjchuldet bat, daß die mit Eliot 1646 boffnungsvoll begin- 
nende, von der Familie Mayhews in 5 Generationen, von dem Schotten Dav. Brainard 
(aeit. 1747), dem Puritaner Wberlod (1754 und feinen \ndianerpredigern Dccum und 
Kirkland, vornehmlich aber von der Brüdergemeine unter dem beldenbaften und patriarcha- 10 
lichen Zeisberger (17451808) in großer Treue fortgeführte Indianermiffion ihre Er— 
folge immer vernichtet jeben mußte. Auch noch im 19. Nabrbundert, als eine ganze Reibe 
der nordamerikaniſchen Kirchengemeinichaften die zerftörte Mifftonsarbeit unter den In— 
dianern wieder aufnabm und mit wenigjtens teilweiſem Erfolge, befonders auf den (jet 93) 
Reſervationen betrieb, legte ficb der Yandbunger der Koloniſten mit all den Unredlichkeiten, 45 
Härten und angerechtem Kriegen, die er in feinem Gefolge hatte, wie ein giftiger Mebltau 
auf die fproffende Saat. So iſt es nicht zu verwundern, daß es bis heute noch nicht 
gelungen ift, die Chriftianifterung der Indianer völlig durchzuführen; nur rund 100000 find 
Chriften, unter ibnen 75000 evangeliihe. Am fonzentrierteften finden fie fih in dem 
Indian Territory am Unterlaufe des Miſſiſſippi. Hätte man die Indianer von Anfang zo 
an menſchlich bebandelt und die Miſſion unter ihnen 1’, Nabrbundert lang nicht fo 
Ireventlich zeritört, fo wären fie alle längst Ghriften und qute Bürger der B. St. getvorden fein. 

Viel größer als die indianifche it die Negerbevölferung der V. St, die beute auf 
3", Millionen gewachſen ift. Die ältere Generation diefer Negermaffe ftammt noch aus 
der Zeit der Sklaverei, die erft durch den großen Bürgerkrieg (186065) abgeſchafft 5; 
morden iſt. Mit alleiniger Ausnahme der Quäker, die nie einen Sklaven gebalten baben, 
wie fie auch mie mit den Indianern in Kampf geraten find, find mehr oder weniger alle 
Kirbenabteilungen in die Sklaverei verflochten geweſen; es bat nicht an Proteften gegen 
de Inſtitution gefehlt, aber fie ift auch Firchlicherfeits verteidigt worden und der beftig 
geführte Streit für oder wider fie hat mehrere Denominationen- geipalten, felbjt die Bay: co 
tiiten, die für die Chriftianifierung der Neger das meifte geletitet. 

— 0 
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Merkwürdigerweiſe wird über diefe Chriftianifterung wenig berichtet. Im Gange ift 
fie geweſen längft vor der Emanzipation. 1860 zählten allein die Baptiften und Metbo- 
diften, die fih der Sklaven am meijten erbarmten, 525000 jchwarze Kommunifanten, 
nnter der damaligen Negerbevölferung von ca. 5 Millionen. Nur trug die Arbeit unter 

5 ihnen mehr kirchlichen als fpezififch mifftonarifchen Charakter und war ſehr abhängig von 
der Stellung der Sklavenbalter zur Miffion. In einen großen Zug fam fie wer} dem 
Bürgerfriege. Befonders durch die in größtem — getriebene Schulthätigkeit, an 
der ſich faſt alle Denominationen beteiligten; 1890 gab es 12182 Negergeiſtliche und 
19 172 Lehrer, eine Zahl, die 1900 auf 15000 bezw. 35000 geftiegen war. Am eifrigiten 

10 beteiligten fich aber die chriftlichen Neger ſelbſt an der Chriftianifierung ihrer Volksgenoſſen. 
Diefer Eifer hatte fein Hauptmotiv allerdings in dem Drange, fich neben und innerhalb 
der weißen Bevölkerung eine höhere joziale Stellung zu erobern; aber immer bleibt « 
betvunderungswürdig, daß die Schwarzen feit der Emanzipation für Schulzmede ca. 114, 
für den Bau von Kirchen 160 Millionen Mark aufgebracht haben und jest jährlich 

15 25—30 Millionen für die Unterhaltung ihrer Paſtoren und Lehrer aufbringen. infolge 
diefer energifchen Anftrengungen ift jetzt fait die ganze Negerbevölferung chriſtianiſiert 
und zu 14 15teln evangelifh. Nur ein feiner Bruchteil der ca. 7'/, Millionen evang. Neger 
ift weißen Gemeinden angegliedert; die große Majorität bat fich zu felbititändigen Neger: 
firchen zufammengefchlofien. Won diefen colored churches fommen auf die Baptiften 

20 1865000, auf die Methodiften 1412000, auf die Presbyterianer und Independenten 
ca. 100000 fommunionberechtigte Kirchenglieder. Das iſt die kompakteſte Heidenchriiten- 
beit der modernen Miffion. Mag auch das Chriftentum der Majorität derfelben befonders 
in fittlicher Beziehung noch auf einer ziemlich tiefen Stufe ftehen, fo ift es doch eine Thatjache 
von Bedeutung, daß bier eine Volkschriftianifierung im großen Maßſtabe ftattgefunden bat. 

25 Die chinefiihe (ca. 100000) und japaniiche (ca. 40000) Einwanderung bildet einen 
fluftuierenden Beltandteil der nordamerifanijchen Bevölkerung, da fie fihb nur vorüber: 
gehend in den V. St. namentlich im Weften, aufbält. Durch Veranftaltung von Gottes: 
dienften und dur Schulen wird auch unter ihnen und zwar nicht ohne Erfolg namentlich 
von den Presbpterianern, Methodiiten und Baptijten miffioniert. Von den 4—6000 Chi— 

so nefen, welche Pfleglinge der Miffion find, ehren viele als Chriften in ihr Vaterland 
zurüd und von den Japanern find in den 7 Jahren 1893—1900 über 1500 in den 
V. St. getauft worden. 

Die von einer ganzen Menge nordamerifanifher M.GG. in ausgedehnten Maße in 
Meriko getriebene Evangelifationsthätigfeit übergehen wir, da fie ſich auf die katholische 

5 Bevölkerung bejchränft. 

4. Weftindien. 
v. Dewig, In Däniſch-Weſtindien, Herrnhut 1899; Moister, The father of our missions, 

Being the story of the life and labours of the Rev. Th. Coke, London 1871; berjelbe, 
A history of Wesel. missions, ap. 3; Burchell, Life of Rev. Th. Burchell, London 1849; 

40 Hinton, Memoirs of Rev. Knibb., London 1847; Underhill, The West-Indies, London 1862; 
W. P. Livingstone, Black Jamaica, London 1899. 

Mejtindien zerfällt in die 4 großen (Kuba, Jamaika, Haiti und Portorifo) und in 
die zahlreichen Eleineren Antillen, und in die Babamainjeln. Die ca. 5 Millionen be- 
tragende Bevölkerung beftebt außer den etwa 1’, Millionen Weißen und geringen Reften 

45 der Ureinwohner wejentlihb aus den Nachkommen der durch den Sklavenbandel einge: 
führten Neger, den Mifchlingen aus ihnen und den Meißen und den aftatifchen Kulıs. 
1838 gab zuerit England auf den ihm gebörigen weſtindiſchen Befigungen den Sklaven 
die Freiheit und feinem Beifpiel folgten nad und nad die übrigen Kolonialregierungen, 
zulegt die jpanifche. Von den großen Antillen ift Kuba, Haiti und Portorifo nominell 

50 fatholifiert und auch auf dem übrigen Wejtindien findet fich noch eine beträchtliche fatbo- 
lifche Bevölkerung. Beſonders jeitdem der fpanifche Befig an die V. St. übergegangen tft, 
toird, wie früber ſchon auf Haiti, auch auf Kuba und Vortorifo mit wachſenden Kräften 
evangelifiert. Die ewang. Haupt:Miffionsgebiete find Jamaika die englifchen unddänifchen 
Heinen Antillen und die Babamainjeln. 

55 Auf den dänischen Kleinen Antillen (St. Thomas u. ſ. w.) begann die evang. Miffton 
1732 ihr Werk und zwar unter Führung der Brüdergemeine, es bald aud Fon Jamaika 
und die britiſchen kleinen Antillen (jetzt weſtliche und öjtlihe Provinz) ausdehnend. br 
gefamtes weſtindiſches Gebiet zählt heute 39000 getaufte Chriſten und ift in ber Um: 
wandlung zu einer jelbjtitändigen Kirchenprovinz begriffen. 

60 Yange Zeit blieb die Brüdermiffton die einzige in Weftindien, erſt 1786 trat bie 



Miffion unter den Heiden, proteſtantiſche 151 

zweite Miffionstruppe, die der Methodijten, mit in die Arbeit ein, zumächit in der Form 
eines perfönlichen Unternehmens des feurigen aber etwas unrubigen Th. Coke, als orga- 
nifierte M.G. 1813. Nah und nad dehnte ſich ihr Gebiet auf die 4 Hauptdiſtrikte 
Antigua, St. Vinzent, Jamaika und Babama aus, heute mit zufammen 160 000 Chriſten. 
Die drei erften Diftrifte bilden feit langem eine jelbititändige weſtindiſche Kirchenprovin;. 

1813 ſtellten jih auch die Baptiften ein und bejesten von Jamaika aus auch ver: 
ſchiedene Heine Antillen. Ihre Sendboten, namentlih Burchell und Knibb fpielten eine 
große Rolle in der Antiftlavereibewegung. Schon 1872 konſtituierten fie mitea. 100 000 
Chriften eine baptiftiiche Union von Jamaika und heute beträgt in ganz Weſtindien ihre 
Anbängerzabl über 165 000. 10 

Zur größten Anbängerzahl bat e8 aber die anglikaniſche Kirche gebracht, die befonders 
nach der Emanzipation eine rege Thätigkeit entwidelte, die Miſſion in die Hände ihrer 
firchlichen Organe legte und einen tüchtigen eingebornen Lehrſtand heranbildete. 380000 
Negerchriſten gebören ihr an. 

Zwar nicht fehr ausgedehnt, fie zählt nur 22000 Negerdriften, aber durch Solibität 15 
ausgezeichnet iſt die fchottifche presbyterianische Miffion auf Jamaika. Von den übrigen 
Heineren Miffionen können wir abjeben. Alles in allem giebt es in Weſtindien eine 
wangelifche Heidenchriftenheit von über 800000 Seelen. 

5. Mittel: und Südamerika. 
Schneider, Moskito, Herrnhut 1899; derfelbe, Ein Beſuch in Paramaribo, Stuttgart 1891; 20 

Burkhardt, Die Miffion der Brüdergem. in Miffionsftunden, 2 Hefte, Yeipzig 1898; Brett, In- 
dian missions in Guiana, Zondon 1851; March, A memoir of the late Captain Allen 
Gardiner, Yondon 1874; Prot. missions in South America, herausgegeben von dem Stud. 
vol. movement, New⸗York 1900. 

Mittelamerifa mit feinen 5 Heinen Staaten bat eine aus indianifchen Ureinwoh— 35 
nen, Miichlingen und auch Negern zufammengejeßte faft ganz Fatbolifierte Bevölkerung 
von ca. 5 Millionen, unter welcher von den V. St. aus eine ih ausdehnende Evangeli: 
ſation getrieben wird. Unter den beidnifchen Neften arbeitet neben der Ausbreitungs-G. 
und den Wesleyanern vornehmlich die Brüdergemeine und zwar auf der erjt feit einigen 
Nabren von Nikaragua annektierten Mostitotüte, wo ihr jest der klerikale Fanatismus so 
die Yebensadern zu unterbinden jucht. Insgeſamt etwa 10500 evang. Heidenchriften. 

Das große Südamerika mit feinen ca. 40 Millionen aus Weißen, Mulatten, In— 
dianern und auch Negern gemifchten Bevölferung ift nur an feinem Nordrande und zwar 
in dem holländischen und britifhen Guayana und an der Sübfpige evang. Miſſions— 
gebiet. Abgerechnet die noch beidnifchen Indianerrefte im Innern, die man auf ca. 1’), Mil: 35 
lion ſchätzt, iſt Südamerika fatholifiert, freilich mit einem Katbolicismus, der mehr beib- 
niſches als chriftliches Gepräge trägt. Seitens einer ganzen Menge nordamerifanifcher 
Denominationen wird jeßt, feitdem eine gewiſſe Religionsfreibeit gewährt ift, unter dieſer 
datholiſchen Bevölkerung evangelifiert. Nur am Amazonenftrom in Brafilien baben die 
amerifanifchen Presbpterianer des Nordens vor kurzem eine Miffton unter heibnifchen 40 
Indianern begonnen und in Paraguay, Argentinien und Chile wird fie nebenbei von der 
engliiben ſüdamerikaniſchen M.G. getrieben. 

In dem ungefunden von ca. 60000 aus Indianern, Negern und afiatifchen Kulis 
gemischten Bevölkerung bewohnten bolländischen Guayana (Suriname) ift e8 wieder die 
Brüdergemeine, die allerdings mit Unterbrechungen fchon feit 1738 eine gebuldsvolle und 45 
opferreihe Miffton treibt, deren beutiges Ergebnis eine um 20 Hauptitationen weſentlich 
aus ebemaligen Sklaven gejammelte Chriftenbeit von ca. 30000 Seelen ift, von der über 
die Hälfte in der Hauptitadt Paramaribo konzentriert ift. Außer den in den klimatiſchen 
und fozialen Verhältniſſen liegenden Schwierigkeiten bereitet bejonders in der legten Zeit 
die gebäffige römische Gegenmiffion viel Argernis, 0 
Ausgedehnter und ergebnisreicher ift die evang. Miffion in dem benachbarten, von 

einer etwa 290 000 Starken ähnlich gemischten Bevölkerung bewohnten britifchen Guayana mit 
der Hauptſtadt Georgetown. Hier brach die Londoner M.G., der Feindichaft der Sflaven- 
befiger trogend, 1807 durch die tapfern Mifftonare Wray und Smith die Bahn. Ihre 
bis 1838 auf ca. 18000 angewachſenen Heidenchriften jtellte der independentiſche Eifer 55 
diefer Gejellichaft felbititändig, aber nur ein Teil derfelben (ca. 6000) hat fih als fon: 
gregationalifttiche Union erhalten, die übrigen haben ſich wohl der anglifanifchen Kirche 
angeichloffen, die 1839 durch Brett in die Arbeit eintrat und unter dem organifatorisch 
begabten Biichof Austin einen Anhang von 130 000 gewann. Auch die Wesleyaner, die Ply— 
moutbbrüder und die Herrnhuter haben hier einige 20 000 Ehriften aus den Heiden gefammelt, so 

or 
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Das füdlichite evang. Miffionsgebiet ift das unwirtliche, von einer fpärlichen, auf 
tiefiter Civiliſationsſtufe ftehenden Bevölkerung bewohnte Feuerland mit den Falklands⸗ 
injeln. Bon 1844—1860 wurden vier vergebliche Verſuche gemacht bier eine Miffion 
zu begründen, drei dur Allen Gardiner, einem früheren engliſchen Marineoffizier, der 

5 mit allen jeinen Begleitern den Hungertod ftarb und ein vierter von der füdafri nifchen 
M.G., der mit der Ermordung aller Teilnehmer endete. Von 1862 an gelang es endlich 
dem mutigen Miffionar Stirling zwei Niederlaffungen zu ftande zu bringen (Uſchuwaia 
und Tetonifa), auf denen bis heute unter unfäglichen Müben etwa 200 Chriſten gefammelt 
worden find. 

10 Statiftifches Ergebnis der amerikanischen Mifftonen (in abgerundeten Zahlen): 
Grönland, Yabrador, Alasta. . . . . 20000 Chriſten 
SEHINEDRE:® <a. a 42 000 J 
Indianer der V. sSt. 2 2.2. 75 000 2 
Neger der V. St.  . + 7225000 5 

15 Chineſen und Japaner der V. St. DER 3000 r 
Meftindien . . 810000 = 
Gentral: und Südamerika . 22.2. 200000 . 

Summa: 8375000 Mi 
B. Afrika. 

20 - Noble, The redemption of Africa, A story of civilisation with maps, statistical tables 
and select bibliography of the litterature of African missions, 2 vols, New-York 1899. 

Bis etwa zur Mitte des 19. Nabrbunderts war Afrika nicht bloß der dunkle, fon: 
dern auch der verjchloffene Erdteil. Man kannte von dem riefigen Koloß, größere Teile 
des Nordens und Südens ausgenommen, weſentlich nur die Nandgebiete und felbjt diefe 

25 nicht um den ganzen Erdteil berum. Seitdem bat durch Entdeder, Händler, Koloniſten 
und Eroberer die Erſchließung Afrikas jo ftaunenswerte _Fortjehritte gemacht, daß nicht 
bloß von Süden und von Norden, fondern jelbit von Diten und von Weiten ber die 
Wege in das Innere gebahnt find, ja bereits per Dampfſchiff und Eiſenbahn zurückgelegt 
werden. Kein anderer Erdteil ijt jo jehr das Objekt des folonialpolitifchen Wettbewerbs 

geworden wie Afrika, deifen ungebeure Rlächenräume faft ganz unter die europätfchen 
Kolonialmächte aufgeteilt find. Mit diefer neuen Ara der afrifanifchen Geſchichte bat 
aud eine neue Ara der afrikanischen Miſſionen begonnen, mit der das Zeitalter der 
Chriftianifierung Afrikas eigentlich erſt angebrocen tft. 

Was die 180 Millionen wohl kaum betragende Bevölferung betrifft, jo wohnen 
35 im Norden des Erbteild etwa bis zum Senegal im Wejten und zur Somalifüfte im 
Sig teils Semiten, teils ‚Hamiten ; füdlih von ihnen bis Kamerun im W. und jenjeits 
des Oberlauf des Nil im D. zwei Gruppen von Nigritiern, von da an durch den ganzen 
Süden, mit Ausnahme der Südweſtecke, worin Hefte der Hottentotten und Buſchleute 
ſich finden, die in viele Stämme gegliederten Bantuneger, welde bis beute das Haupt: 

so objelt der evang. Miffton bilden. Auf den Inſeln im Dften, namentlih Madagaskar, 
baben wir e8 mit einer malaiifchen Bevölkerung zu tbun. 

Die en der evang. Miffion beſetzten afrifanifchen Arbeitsfelder umfafjen fünf Haupt: 
gebiete: Die Weftküfte vom Senegal bis zum Kunene, der Nordgrenzge von Deutſch— 
 ihmeftafrita Diejes Gebiet umfaßt Senegambien, Sierra Leone, Liberia, Gold- und 

46 Sklavenküſte, Yoruba, Nigeria, Kamerun, Kongo, Angola. 2. Südafrika bom Kunene 
im W. bis Sambeſi im O. Dieſes am dichteſten beſetzte Gebiet umfaßt Deutſch⸗Süd⸗ 
weitafrifa, Kapkolonie, Natal und Sululand, die ebemaligen Burenftaaten, englijch Ba— 
Buto:, Matabele- und Maſchonaland und Gafaland. 3. Die oftafrifanischen Inſeln: Ma: 
dagasfar, Mauritius und die Senchellen. 4. Oft: und Gentral:Afrifa: Das Neich der 

50 Barotje, die Seenregion, Deutjch- und Britifch-Dftafrifa. 5. Nordafrika mit dem italieni- 
ſchen Erythrea, Agypten und in ſehr bejcheidenem Maße Tripolis, Algier und Maroklo. 

1. Die Weſtküſte. 
Pierson, Seven years in Sierra Leone, New-York 1897; Büttikofer, Reiſebilder aus Li: 

beria, Leiden 1890; Steiner, Saat und Ernte der Basler M. auf der Goldküſte, Bajel 1895 ; 
55 Paul, Die Miffion in unſern Kolonien, Leipzig 1898, 1. Heft: Togo und Kamerun; Hin- 

derer, Seventeen years in Yoruba country, Yondon 1877; Goldie, Calabar and its mission, 
Edinburgh 1890; Underbill, Alfred Safer, der Bahnbreder hrijtl. Kultur in Kamerun, deutſch, 
Hamburg 1885; Nömer, Kamerun: Land, Leute und Miffion 8, Bafel 1901; Bentley, Pio- 
neering on the Congo, London 1902. 

60 Die Heinen evang. Miffionen der Pariſer M.G. in Senegambien, der Wesleyaner 
am Gambia und der S.P.G. am Rio Pongo übergebend, wenden wir ung jofort nad 
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Sierra Leone mit der Hauptitadt Freetown, wo bald nad der Gründung einer Kolonie 
für befreite Sklaven die C.M.S. mit deutjchen Arbeitern 1804 die wegen des tödlichen 
Klimas und der zuchtlofen, bunt zufammengewürfelten Bevölkerung überaus jchwierige 
Miſſion begann. Erſt nad vielen Enttäufhungen und großen Menjcenverluften — in 
25 Jahren ftarben 109 Männer und Frauen — fam die Arbeit in eimen gejegneten : 
Gang, fo daß regierungsfeitig ihr wiederholt das lobendite Zeugnis ausgeitellt wurde, 
Die jetzt auf ca. 12000 angewachiene Anhängerſchar der Anglitaner bildet feit 1861 
eine relativ jelbitftändige, aber unter einem anglifanifchen Kolonialbiſchof jtebende Kirche 
mit einem ziemlich gebildeten eingeborenen Yebritand. Größer ift der numerijche Erfolg 
der 1814 mit in die Arbeit eintretenden engliſchen und fpäter auch afrifanifchen Metho— 
diiten, die in drei Kirchengemeinichaften etwa 29000 Anbänger zählen. Außerbalb der 
agentliben Kolonie in dem benachbarten Bullom= und Scherboro-Dijtrikte, wo neben ber 
CM.S. die Wesleyaner, die Vereinigten Brüder und die Allianzmiffion arbeiten, follen 
trog der Zerjtörungen in dem Aufjtande von 1898, in dem viele Miffionare ermordet 
worden find, ca. 14000 Chriſten geſammelt fein. x 

Wenig Freude gewährt die benachbarte, mit amerikaniſchen Freiſtlaven 1824 be: 
gründete Kartfatur-Republif Liberia (Hauptitadt Monrovia). Allerdings ift die Kolonie 
ſelbſt völlig chriftianifiert (ca. 20000), aber auf das Hinterland ift von ihr wenig miſſio— 
nierender Einfluß ausgegangen. Die innere und äußere Miffton, welche getrieben wird, 
liegt in den Händen amerikanischer Gejellichaften, namentlich der der bifchöflihen Metbo- 
diiten, der proteft. bifchöflichen Kirche und der Presbyterianer. 

Die engliſche Goldküſten-Kolonie, deren etwa 2 Millionen ftarfe Bevölkerung in 
die beiden Hauptitämme der Ga: und Tſchi-Neger zerfällt, tft im Weiten vorwiegend von 
der Weslenanifchen, im Oſten von der Basler M.G. bejeßt. Die eritere, die vorwiegend 
mit farbigen, nicht immer genügend gebildeten Mifftonaren ſeit 1834 arbeitet, bat ca. 32000, 2 
die jet 1828 unter großen Opfern und vielen fchmerzlichen Wechjelfällen tbätige Basler ©. 
ea. 19000 Chriſten in ihrer Pflege. Während es bei den Metbodijten revivalartig auf 
und ab gebt, ift in den gut organifierten und mit einem trefflichen Schulweſen ausgeitat- 
teten Basler Gemeinden das Wachstum ein zwar langjam aber jtetig Tteigendes und auch 
von einem bedeutenden fulturellen Erfolge begleitetes. Durch den tapferen Ramſeyer tft: 
die Basler M. bis in die Hauptitadt (Kumaſſe) des Ajantereiches, in der er 1869-73 
als Gefangener Zeuge der furchtbarſten beidnijchen Greuel geweſen, ausgedehnt worden. 
Die jenfeits des Wolta im Eweland angelegten Basler Stationen werden vermutlich an 
die norddeutiche M.G. abgetreten werden. 

Diefe Gefellfchaft bat nämlich ihr Arbeitsgebiet ſeit 1847 unmittelbar, nur durch 
den Woltafluß getrennt, neben der Golpküfte in dem von etwa 2 Millionen betvohnten 
Emwelande auf der Sklavenküſte, wo fie mit beivunderungswürdiger Ausdauer unter großen 
Opfern an Menfchenleben und vielen Kriegsunruben nach langer faſt erfolglofer Arbeit 
um 5 jolid gebaute Hauptitationen ca. 3000 Chriſten gefammelt bat, die ſich jetzt jährlich 
beträchtlich vermehren. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit fällt je länger je mehr in das 
deutſche Togoland. Die bier befindliche Heine Wesleyaniſche Miffton wird wahrſchein— 
lih auch von der norbdeutichen übernommen werden. 
Zwiſchen dem an Togo grenzenden franzöfiichen Dabome und dem deutſchen Kamerun 
liegt die englifche Kron-Klolonie Yagos mit dem Hinterlande Moruba, und Nigeria mit 
den Hauffaftaaten als Hinterland; mit Ausnahme der letteren, die erit bejegt werden 
jollen, alles evang. Miffionsgebiet. An NMoruba wurde von Sierra Yeone aus durch die 
C.M.$S. 1838 der Anfang gemacht. In wenigen Jahren war eine ganze Neibe von 
Stationen angelegt und zum Teil dur ſchwarze Miffionare befeßt, unter denen das be: 
fannte Abbeofuta eine dramatiiche Gejchichte bat. Yeider wurde über neuere Unterneb- 
mungen der C.M.S. die überwiegend von eingebornen Paſtoren verforgte Yoruba-M. zu: 
ebr fich jelbft überlaffen, was ihre geſunde Entwidlung eine Zeit lang aufgehalten bat. 
Bald dehnte ſich die Arbeit auch am die Hüfte aus, wo Yagos das Hauptcentrum mit 
einer ziemlich felbjtitändigen Kirche wurde. Das gejamte Gebiet, jo weit es zur C.M.S. 
gehört, zählt heute rund 14000 Ghriften, zu denen noch etwa 11000 kommen, welche 
in der Pflege der Wesleyaner und der amerifanifchen jüdlichen Baptiſten jteben. 

Am Niger begründete wieder die C.M.S. 1857 eine vom Delta desjelben bis über 
den Benue ſich binaufziebende, durch ein vielſprachiges und ſehr rohes Heidentum erſchwerte 
Niffion, die dadurch ihr eigentümliches Gepräge erbielt, daß fie von Anfang an mit 
lauter farbigen Miffionaren aus Sierra Yeone betrieben und fogar von einem farbigen 
Biſchof, dem bekannten Samuel Crowther, geleitet wurde. Nachdem ſich aber heraus— 

— 

— — 
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geftellt, daß die ſchwarzen Arbeiter einem felbititändigen Miffionsbetriebe noch nicht gewachſen 
waren, wurde nach Crowthers Tode 1891 wieder ein englischer Biſchof an die Spibe der 
Miſſion geftellt, was zur Folge batte, daß die Deltagemeinden ſich von der C.M.S. 
trennten und ein jelbjtitändiges Nigerpaftorat bildeten. Mit diefem Paſtorat zählt die 

5 Nigermiffion beute etwa 5000 Ehrijten. Die wiederbolten in die Haufjaftaaten gerichteten 
Miffionserpeditionen baben bis heute zu feinem Ergebnis geführt. 

In dem in der jüdöftlichen Ede von Nigeria liegenden Altkalabar find die jest mit 
der freien Kirche von Schottland vereinigten Unierten Presbyterianer mit großer Treue 
und in evangelifch gejunder Weile ſeit 1846 tbätig, aber das tödliche Klima und der 

10 Widerftand des barbarifchen und demoralifierten Heidentums bat den Erfolg febr auf: 
gehalten (ca.2000 Chriften). Auf der benachbarten (ſ ag 3 Inſel Fernando Po wird 
mit ungenügenden Kräften nur eine kleine methodiftiiche Miffton getrieben. 

Nachdem fett 1845 die engliſchen Baptijten vornehmlich durch ihren praftifchen 
Miffionar Saker eine allerdings nicht kontinuierliche und auch nicht tiefgebende, aber doc 

16 den Boden Iodernde Vorbereitungsarbeit getban, trat mit der deutichen Befigergreifung die 
Basler Miffion in Kamerun in die Arbeit ein, leider obne daß es ihr gelang, die etwa 
2000 baptiftifchen Chriſten, die jetzt unter der Leitung deutſcher Baptiftenmiffionare fteben, 
fich anzuglievern. Auch bier mußten große Opfer an Menfchenleben gebracht werben, 
aber der Erfolg war ein erfreulicher, bis heute in zahlreichen Gemeinden 3000 Chriſten 

und 3200 Schüler. Im Batangalande, dem ſüdlichen Teile des deutſchen Beliges, 
haben, vom Gabun ber vordringend, die amerifanifchen Presbyterianer auf jest 7 Sta: 
tionen gegen 2000 Chriſten geſammelt, deren Verbindung mit Baſel in Ausſicht ſteht. 

An Kamerun im Süden grenzt die franzöſiſche Kolonie Gabun, oder mie ſie jetzt 
nad ihrer Ausdehnung am rechten Kongoufer binauf offiziell beißt: franzöfiih Kongo. 

25 Hier ift den dur Die Intoleranz der franzöſiſchen Kolonialregierung bart bebrängten 
Presbpterianern die Parijer M.G. zu Hilfe gefommen und es mögen wohl 2000 Ehrijten 
fein, die fih auf 6 Stationen in ber Pflege beider Gefellfchaften befinden. 

Noch jung, aber ſchon jehr ausgedehnt ift die nach der Stanleyſchen Entdedung des 
Kongolaufes und der Begründung des Kongofreiftaates nah und nad von 7 Miffions- 

30 geſellſchaften (4 amerikanischen, 3 europäischen) in Angriff genommene Kongomiffion, die bis 
jest auf etwa 50 Stationen wohl 6— 7000 eingeborne Chriften gefammelt hat, von denen 
die meiften auf die amerifanifch baptiftifche Union fommen. Won den Pionieren dieſer 
Miſſion iſt der engliſche Baptiſt Grenfell, der auch als Geograph Hervorragendes geleiſtet 
hat, der einzig Überlebende. — In dem ſüdlich vom Kongo gelegenen portugieſiſchen 

36 Angola find neben den englifchen "Baptiften in Salvador und dem amerikanischen Board 
in Bihs die biſchöflichen Methodiften auf einer Reihe von Stationen thätig; alle zufammen 
aber nur mit vielleicht 3000 Ghriften. Auch eine Anzahl Freimifftonare finden ſich am 
Kongo und von Angola aus nad dem füdlihen Kongoftaate bin, über deren Arbeits: 
ergebnis wenig verlautet. 

40 2. Südafrika. 
Van der rt Levensgeschiedenis van den med. Dr. Joh. Theod. van der Kem u: 

Amfterdam 1864; Moffat, Missionary labours and scenes in South Africa, Zondon 1842 
Philip, Researches in South Africa, London 1828; Livingjtone, Miffionsreifen und For: 
dungen in Südafrifa und Neue Mifjionsreifen in EN, Jena 1858 und 1866; Wange: 

45 mann, Die evang. Mifjionsarbeit in S.:N., Berlin 1872; Brinter, Aus dem Hererolande, 
Barmen 1896; Buchner, Acht Monate in Südafrita, Schilderung der dortigen M. der Brüder: 
emeine, Gütersloh 1894; Pfigner, Wilh. Pofjelt, Ein Lebensbild aus der ſüdafrik. Miſſion, 
erlin 1838; Merensty, Erinnerungen aus dem Miljionsleben in Südoſt-Afrika, Berlin 1898; 

Casalis, Mes souvenirs, Paris 1883; Jousse, La mission frangaise 6vang. au Sud de 
50 l’Afrique, Paris 1890; Coillard, Sur le Haut- Zamb&se, Paris 1897; Chalmers, Tiyo Soga, 

a page of South African mission, Edinburgh 1873; Lovedale past and present, Lovedale 
1887; Spedmann, Die Hermannsb, Mifjton in Afrika, Hermannsb. 1876. 

Unter Südafrifa verfteben wir das große Dreied, welches ſüdlich von der Linie liegt, 
die man vom Kunene im W. bis zur Mündung des Sambefi zieht und das ſich politiich 

55 in das deutſche, englijche und portugiefiiche Kolonialgebiet gliedert. Die eingeborne Be: 
völferung jegt ſich — abgefehen von den zahlreihen weißen Afrikanern — zufammen aus 
den Reſten der Hottentotten und ihren Miſchlingen im W. und den in viele, namentlich 
Kaffer-Stänme zergliederten Bantu-Negern nach dem Oſten zu. Zwiſchen der weißen und 
der farbigen Bevölterung beſteht ein ſcharf ausgeprägter Gegenſaßz, der vermutlich in der 

0 Zukunft noch zu großen Reibungen führen mird, wie er auch in der Vergangenheit der 
rund zu viel Blutvergießen gemejen iſt. 
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Abgeſehen von den Bemühungen einiger Privatperfonen ift eine organifierte Miffton 
jeitens der weißen Einwanderer in Südafrifa jelbjt erjt von der Mitte des 19. Jahr: 
bunderts an ins Werk gejegt worden. Die Miffionare find von Europa und Amerika 
bergefommen, zuerjt von der Brüdergemeine (G. Schmidt), dann von der Londoner M.G. 
(van der Kemp, Schmelen, Philip, Moffat). Diejen find dann nad und nach namentlich 5 
die englijchen Methodiften (Scham), die Episfopalen und die fchottiichen Presbyterianer 
(Stewart), die Franzoſen (Gafalis, Mabille) und die amerikanischen ndependenten, und 
von den Deutjchen die Rheinländer (Lückhoff, Zahn, H. Hahn, Brinker), die Berliner 
Woſſelt, Nactigal, Grützner, Merensty, Kropf) und die Hermannsburger (Behrens) ge 
folgt. Nest iſt Südafrila das bejegteite evangeliſche Miffionsgebiet. 10 

Das heutige deutiche Südweſtafrika (Nama-, Herero: und Dvamboland) ift jeit den 
40er Jahren des vorigen Yabrbunderts nach einer vorübergehenden Bionierarbeit der 
Londoner und Wesleyaner unter den Namas nad und nad von der Rheiniſchen und in 
Ovamboland teilweiſe von der Finnifchen M.G. beſetzt worden. Der Leichtfinn der Hotten- 
totten, der Stumpflinn der Herero gr die beftändigen Kriege wiſchen beiden ließen es 15 
nur langjam zu Erfolgen fommen. t bat die Rh.M. auf 27 Stationen ca. 13000, die 
Finnifche auf 3 Stationen ca. 1000 briften gefammelt, Die deutjche Befigergreifung 

t mande neue Schwierigkeiten gebracht, aber doch endlih Ruhe im Lande geichafft, 
die zur Förderung der Million nicht wenig beigetragen. 

In der Rapfolonie ſtoßen wir im Meften vom Oranjefluß bis Stellenbofch bei der Kap: 20 
ftabt wieder auf Rheiniſches Miffionsgebiet mit 10 ſich völlig ſelbſt erhaltenden Gemeinden 
und ca. 16 600 Ghriften, dann im Süden und Südoſten auf die beiden anderen in der Ko: 
lonie arbeitenden deutjchen Miffionen, die Brüdergemeine mit 17600 und Berlin I mit 
7000 Chriſten, deren Gebiete freilih weder von ibmen allein befegt, noch geographiſch 
zufammenbängend find. Dasfelbe ift der Fall mit den weit größeren englijchen Miffionen, 25 
der Londoner, Wesleyaner, Anglifaner und Presbyterianer, die ſich zum Teil jehr durch— 
einandergemifcht über weite Streden der Kolonie ausdehnen. Die zahlreichen vornehmlich 
im Gentrum und im Oſten der Kolonie fich befindenden Londoner Miffionsgemeinden mit 
zuſammen mehr ala 60000 Ghriften haben ſich jchon vor 40 Jahren zu einer Kongre— 
gational- -Union zufammengejchlofjen und die vorzugsweiſe im Oſten thätigen Wesleyaner 30 
haben eine ſelbſtſtandige ſüdafrikaniſche M.G. gebildet, die in 3 Diſtrikten weit über 
100000 eingeborne Chriften zählt. Die Anglitaner haben ihre Miſſion ganz in den drei 
Bistümer umfaſſenden kirchlichen Organismus eingegliedert und mögen gegen 80.000 ein— 
geborne Chrijten in ihrer Pflege haben. Faſt ebenfoviel entfallen * die holländiſch refor— 
mierte Kirche. Ausſchließlich unter den Kaffern haben die beſonders durch ihre Schul: 38 
thãtigkeit (Lovedale) hervorragenden Schotten ihr Arbeitsgebiet (ca. 24000 Chriſten). Da 
der Reg. Cenſus von 1891 392000 farbige evang. Chriften auf die Kolonie verrechnete, 
jo wird man jet wenigſtens 400000 fegen dürfen. 

In dem eine jelbititändige Kronkolonie bildenden Bafutoland treibt (neben der S.P.G.) 
feit ca. 70 Jahren die Pariſer M.G. eine ebenſo gediegene wie fruchtbare Arbeit, deren 10 
Erfolg weit "über die 19000 Chriſten binausgebt, die fie in zahlreichen, twoblorganifierten 
und mit einem bortrefflihen Schulweſen ausgejtatteten Gemeinden gefammelt bat. Auch) 
bat diefe junge Baßutokirche, die ihre eingebornen Lehrer ganz aus eigenen Mitteln erhält, 
unter der Führung des beldenmütigen Wilfionars Goillard am Sambefi, im Neiche der 
Barotfe, eine eigene Miffion begonnen, deren Thränenfaat bis jegt aber noch wenig Frucht 45 
getragen bat. In dem nördlich angrenzenden Natal- und Sululand, deſſen barten Boden 
jeit länger als 50 Jahren in wachjender Ausdehnung der Amerikanifche Board, die Wes- 
levaner, Anglikaner, Presbyterianer, Berliner, Hermannsburger, Norweger und Schweden 
mit Treue bearbeiten, iſt bis jegt eine farbige Chriftenbeit von etwa 48.000 geſammelt; 
auch in Swaſi- und dem portugieſiſchen Gaſaland wie an der Delagoabay find die Er: w 
gebnifie noch gering (ca. 2500). 

Dagegen finden wir wieder erfolgreiche Mijfionen in den früberen en 
Dranje und Transvaal. Sie liegen vornehmlih in den Händen deutſcher M.GG., 
Berliner und der Hermansburger, die beide vor dem Ausbruch des ſüdafrikaniſchen 
auf vielen, zum Teil jehr großen Stationen (3. B. Botſchabelo, Saron, Bethanie) 72000 5 
eingeborne Chriften zählten, während auf die Wesleyaner, Anglitaner, die holländische 
Kirhe und die Waadländiiche Miffion zuſammen etwa 50000 famen. Durd den un- 
glücjeligen Krieg ift diefe ganze Miſſion ſehr geſtört und teilweiſe ſelbſt zerſtört worden 
und es werden Jahre vergehen bis neues Leben aus den Ruinen blüht. 

Weſtlich von den Burenſtaaten liegt britiſch Betſchuanaland, in welchem ſchon Moffat so 
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der Miffton die Bahn gebroden und von wo aus fein Mitarbeiter Yivingftone feine be: 
rübmten Entdeckungsreiſen antrat. Yeider find fpäter die großen auch civiliſatoriſchen Erit- 
lingserfolge dieſes Pioniers, der Kuruman zu einer Stadt auf dem Berge machte, feitens 
der Yondoner M. nicht mit geduldiger Treue gepflegt worden, fonjt würde die beute 

s ea. 10000 ftarfe Betſchuanenkirche viel größer fein. ine Yichtgeftalt iſt bier der chrift- 
libe Bamangwato-Häuptling Khama, der bejonders durch feinen tapfern Kampf gegen 
den verderblichen Branntwein ſich um fein Wolf ſehr verdient gemacht bat. 

In dem nördlich und nordöftlih angrenzenden Matabele: und Mafchbonalande (Rbo- 
defia), offiziell als Gebiet der britiich-füdafrifanifchen CharteredKompagnie bezeichnet, it 

10 die von Anglifanern, Weslepanern, Yondonern und Berlinern betriebene ſchwierige Miffion 
faft noch ganz in den Anfängen (ca. 1500 Chriſten). 

3. Die oſtafrikaniſchen Inſeln. 
Ellis, The martyr-church. A narrative of in troduction, re and triumph of Chri- 

stianity in Madagascar, Yondon 1570; Cousins, Madagascar of to day, Zondon 1895; Eppler, 
15 Thränenjaat und ‚Freudenernte auf Madagastar, Gütersloh 1874; Boegner, Rapport sur la dele- 

gation à Madagascar, Baris 1900; Hanfen, Beitrag z. Geſch. d. Inſel Madag., Gütersloh 1599. 
Die Seychellen und Mauritius, wo die beiden anglikaniſchen Kirchenmiffionen we— 

fentlib unter den eingeführten indiichen Kulis ca. 4500 Chriſten gefammelt baben, nur 
jtreifend, wenden mir uns fofort nach dem jet franzöfiichen Madagasfar, auf dem 1820 

20 die Yondoner ©. die Miffion eröffnete und jpäter neben den Quäkern und der S.P.G. 
die Norweger und die Pariſer mit in die Arbeit eintraten. Es iſt eine ſehr wechjelvolle 
Geſchichte, welche bier die Miffion gehabt bat: nad einer rubigen 12jäbrigen Anfangs: 
tbätigfeit, deren Ergebnis eine aus einigen bundert Gläubigen bejtebende Erjtlingsgemeinde 
war, trat eine fait 30jährige Verfolgungszeit ein, während der die Chriſtenzahl fich ver: 

25 zebnfachte; 1869 nabm die Königin mit ibrem Gemabl das Ghrijtentum an und es fand 
eine Einflutung von Hunderttaufenden in die chrijtlide Kirche ftatt, auf deren chriftliche 
Erziebung die independentifche Londoner M. leider nicht genug jorgjamen lei verwandte. 
Dann fam 1895 die franzöfiiche Okkupation der Inſel, welche die inzwiſchen eingedrungene 
jefuitiihe Propaganda unter Ausgabe der von dem Kolonialdauvinismus begünjtigten 

so Parole: franzöfiich it gleich Fatboliich, zu einer der gewalttbätigiten Gegenmiffionen benusßte, 
jo daß über die Hälfte der Yondoner Mifftonschriiten zum Abfall gebracht wurden, eine 
Krifis, in welcher die Pariſer M.G. mit ſolchem Erfolg ibrer bevrängten Glaubensgenoſſen 
fib annahm, daß Religionsfreibeit gewährleistet und die fait zerfprengte Yondoner Miffions- 
firche wieder gefammelt wurde. Zur Zeit bejtebt diefe Kirche nur noch aus 70000 und 

3; wenn man die in die Pflege der Pariſer M.G. übergegangenen binzunimmt aus vielleicht 
170000 eingebornen Chriſten. Gbarakteriftifcherweie it es nur die Yondoner Mifjion, 
welche den großen Verluſt erlitten bat, die quäkeriſche und die anglikaniſche iſt fait intaft 
geblieben und die norwegische fogar geſtärkt aus der Krifis bervorgegangen; fie bat beute 
60000 Ghriften, die beiden anderen zujammen ca. 20000, jo daß die evang. Ghrijtenbeit 

+0 Madagaskars heute auf 2148000 berechnet werden fann. 

4. Dit: und Gentralafrifa. 
Krapf, Reifen in Oſtafrika 1837—1855, Ktornthal 1858; Vlaidie, Das Leben David Living- 

jtones, deutich, Gütersloh 1881; Stanley, Durch den dunkeln Weltteil, deutſch, Yeipzig 1878; 
Anderson-Morshead, The history of the Universities Mission to Central Africa, London 

15 1898; Paul, Die Miſſ. in unfern Kolonien, II. Deutid-Oftafrifa, Leipzig 1900; Baur, Aler. 
Maday, Pioniermifiionar von Uganda, deutſch, Leipzig 1902; Nichter, Uganda, Gütersloh 1893; 
derjelbe, Ev. Miſſion im Njafialande, Berlin 1898; Merensty, Deutſche Arbeit am Njafia, 
Ebend. 1894; Jack, Daybreak in Livingstonia, Edinburgh 1900, 

Die miffionarische Beſetzung des vor ", Nabrbundert noch unbefannten öftliben und 
so centralen Afrifas ſchließt fib an an die Namen Krapf, Yivingitone, Stanley. Krapf, ein 

württembergiicher Theologe im Dienite der C.M.S., fahte nad vergebliben Miffions- 
verjuchen in Abefjinien und unter den Galla zuerſt Fuß auf dem oſtafrikaniſchen Feſt— 
lande, Mombas gegenüber, und regte durch feine und feiner Mitarbeiter geograpbijchen 
Entdedungen zuerit die Erforichung Oſtafrikas und dann durch feine genialen Miffions- 

>> pläne und umfaflenden jpraclichen Arbeiten auch die dortigen Miffionsunternebmungen 
an; Yivingitones große Entdedungen batten neben anderen Unternebmungen die Begrün- 
dung der jchottifchen Njaſſa- und der Yondoner Tanganita-Mifftonen zur Folge; Stanlens 
Reife durch Afrika führte, außer zu den Nongomiffionen, zur Ugandamiffion. Namentlich der 
Tod Yivingitones (1873) bracte die oſtafrikaniſche Miſſionsbewegung in Gang, ſowohl 

so durch die engliiche Aktion gegen den Sflavenbandel, welche Mombas gegenüber die Grün: 
dung der Sklavenfreiftätte Freretown durch die C.M.S. zur Folge batte, die dann der 



Mifjion unter den Heiden, proteftantifche 157 

Ausgangspunkt für die Straße in das oftafrifanifche Innere wurde, wie durch die direkten 
ichottijchen und Londoner Miffionsunternebmungen und dur die Erweckung der ſchon 
zu feinen Yebzeiten (1859) begründeten UniverfitätenM. zu neuem tbatkräftigen VBorgeben. 
In den 80er ‚jahren des vorigen Jahrhunderts ſetzte dann die foloniale Befigergreifung 
en und mit ibr traten neben den Engländern und Schotten auch die D Deutſchen in 4K025 
lonnen in die oſtafrikaniſche Miſſionsarbeit ein. Überblicken wir dieſelbe in möglichſt 
geographiſcher Ordnung mit dem ſüdlichſten Teile, dem Njaſſagebiet beginnend. 

Es waren ſchottiſche Unternehmungen, die 1875 bier ins Werk geſetzt wurden, 
eine von der Staats, die andere von der freien Kirche, mit der ſich die unierten Pres— 
byterianer verbanden. Die erite wählte zu ihrem Arbeitsfelde das Schirehochland im 
Züden des Zees, wo ſchon 1860 die Univerſitäten-M. einen leider gänzlich verunglüdten 
Miſſionsverſuch gemacht hatte, die andere jiedelte fib an der Südipise des Njaſſa an, 
von der fie nad und nad die ganze Weſtküſte binauf vordrang. Beide nabmen in ihr 
Miſſionsprogramm die civilifatorifche Thätigfeit auf und haben aud als Kulturmijfionen 
Bedeutendes geleiftet. Auf den Schirebochland fonzentriert fich die Arbeit auf 4 Stationen, 
unter denen Blantyre die centrale iſt (ca. 800 Getaufte). Eine jelbitjtändige Sambeſi— 
Induſtrie-M., die nur unter den Arbeitern ibrer großen Plantagen wejentlib durch Schul: 
thätigleit miſſioniert (2400 Schüler), it ſpäter dazu gekommen. Viel ausgedehnter iſt 
die als Livingſtonia bezeichnete Miſſion der Freiichotten mit der Gentralitation Bandawe, 
die jegt über 3000 Getaufte, etwa ebenjoviele Katechumenen, mehr als 12000 Schüler o 
und zahlreiche eingeborne Mitarbeiter hat. Eine mächtige chriftliche Bewegung, befonders 
im Ngonilande, läßt für die Zufunft große Ernten erwarten. Den ſüdlichen Teil ihres 
Gebiets haben die Schotten an die Kapſche reformierte Miſſion abgetreten, die auch bereits 
ea. 1000 Chriften und 8000 Schüler in ihrer Pflege bat. Die Zablen würden viel 
größer fein, wenn man die Taufe nicht jo lange binausichöbe. 26 

Wenig erfolgreich dagegen ijt die von der Yondoner ©. mit großen Opfern an Geld 
und Menjchen unternommene Tanganika-Miſſion geweſen, die fih nach vielen verfeblten 
Erverimenten jest auf 3 Stationen am Südende des Sees mit einer kleinen Chriſtenſchar 
beihräntt. Die Zwijchenftation zwiſchen Oſtküſte und Tanganifa, Urambo, iſt an — 
Brüdergemeine abgetreten worden. 

In Deutſch-Oſtafrila ſtoßen wir am Nordende des Njaſſa zuerſt auf 2 friich — 
blühende deutſche Miſſionen, von denen die Brüdergemeine die weſtliche nach Urambo 
bin ſich ausdehnende, Berlin I die öſtliche über das Heheland nach der Küſte zuſtrebende 
unternommen hat. Obgleich erſt 11 Jahre alt, beſitzen dieſe beiden Miffionen ſchon 
22 Stationen mit kleinen Chriſtengemeinden von zuſammen faſt 1000 Seelen. Im 55 
Süden des deutſchen Beſitzes vom Rovuma bis an das im portugieſiſchen Gebiete liegende 
Oſtufer des Njaſſa hat die Univerſitäten-M. ihr ſüdliches Arbeitsfeld, von welchem weit 
getrennt in der Gebirgslandihaft Ujambara das nördliche liegt. In beiden Diſtrikten 
und in Sanſibar, wo fie ihre Centrale bat, zählt ſie 11000 briftliche Anbänger und in 
97 Schulen über 4000 Schüler. 40 

In dem übrigen Deutſch-Oſtafrika befinden ſich außer einigen in Uſagara gelegenen 
früberen Unterwegsitationen der C.M.S. nach Uganda mit nur 250 Chriften noch 2 weitere 
deutſche evangl. Miſſionen: Berlin III (ſeit 1886) in einem jüdlichen (Ujaramo:) und in 
einem nördlichen (Uſambara-Gebiete, jedes mit einer Küſtenſtation (Dar es falam und 
Tanga) und Yeipzig (jeit 1891) am Kilimandicharo mit 5 Stationen ; beide bis jet nur mit 45 
Heinen Gemeindebildungen (600 Getaufte). Das Ujaramo-Gebiet iſt ſoeben an Berlin I ab: 
getreten worden. Zwei weitere deutjche Miffionen, die auch im deutjchen Schußgebiet 
zu arbeiten beabjichtigten, find durch jpätere Folonialpolitijche Verträge in englijches Ge— 
biet geraten, nämlich eine bayeriſche, jetzt an Leipzig abgetretene unter den Wakamba 
(nordöftlih von Freretown) und die Neufirchner in Witu, beide auf hartem Boden arbei: : 
tend mit kleinen Eritlingserfolgen. In der Näbe der legteren, am unteren Tana, find feit 
1862 die vereinigten Methodiſten-Freikirchen auf mebreren Stationen tbätig (1200 Ehriften) 
und nordöftlih von Kilimandicharo ijt (1892) zu Kibwezi, unterftügt von der britiich 
oſtafrikaniſchen Kompagnie, ein Neu:Xovedale angelegt worden, das einer Induſtrie-Miſſion 
als Gentrale dienen joll. 56 

Mit den zulegt genannten Miſſionen find wir bereits in das britiſche Oſtafrika ein- 
getreten, wo die C.M.S. 3 Gebiete bejegt hält: das Küftengebiet mit der als Sklaven— 
freiftätte (1874) gegründeten Hauptitation Freretown, das Dſchagga- oder Kilimandicharo- 
gebiet mit der Hauptitation Taveta (beide ca. 1700 Ghriften) und Uganda mit jeßt 
370 Chr. Die Uganda-Miſſion, eine der erfolgreichiten der Gegenwart, bat eine an 60 
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MWechjelfällen überrafchende Gefchichte und ift fpannend wie ein Roman. Bon Stanley 
angeregt und unter großen Opfern an Geld und Menjchen vornehmlich durch Aler. Maday 
ing Werk gejegt, hatte fie anfänglich durch die Launenhaftigkeit des bedeutenden Königs 
Mteſa und dur die Graufamkeit feines jugendlihen Nachfolgers Mmwanga, der eine 

5 blutige Verfolgung in i — und den Biſchof Hannington ermorden ließ, dann durch 
die Feindſchaft der Mohammedaner, die Gegenmiſſion der Katholiken, die zu einem 
traurigen Bürgerkriege führenden tolonialpolitiicen Wirren und durch wiederholte Auf: 
jtände wider die englifche Herrichaft ſchwer zu leiden, bis etwa vor 9 Jahren aus no 
nicht genügend erflärten Gründen eine große chriflliche Bewegung in Gang kam, die von 

10 den Eingebornen ſelbſt, namentlich den Häuptlingen getragen, die Chrijtenzabl jährlich um 
Taufende vermehrte, jo daß das vermehrte Arbeiterperfonal der großen ihm gehteilten Auf: 
gabe kaum gewachſen war. Unter der ebenjo energifchen wie umfichtigen Leitung des mutigen 
Biſchofs Tuder dehnte ſich diefe Bewegung weit über das eigentliche Uganda in die be- 
nachbarten Yandjchaften bis zum Albert-Nyanza und zum Ruwenzorigebirge aus und ver- 

15 jpricht auch dort, namentlich in Toro, eine große Ernte. Durb die von Mombas nad 
dem Viktoria Nyanza mit beiwunderungswürdiger Energie fertig geftellte Eiſenbahn find 
die früheren großen Kommunifationsichiwierigfeiten überwunden und vermutlich wird es 
nicht lange dauern, fo wird fich eine Stationenfette auch an der Bahn entlang zieben. — 
Leider bereitet in dem ganzen Oſtafrika die mit Hochdrud arbeitende römische Konkurrenz 

% der evang. Miſſion große Schwierigfeiten. 
5. Nordafrika. 

Dietel- Paul, Abefjinien, Zeipzig 1901; Rutherford, The gospel in North Africa, London 1901. 
Das von der Südgrenze des Sudan bis zum Mittelmeere fih ausdehnende riefige, 

twejentlib von Mobammedanern bewohnte Nordafrifa ift von der — Miſſion nur 
26 ſehr ſpärlich beſ * und ihre Arbeitsergebniſſe beſchränken ſich faſt ausſchließlich auf die 

dortigen alten chriſtlichen Kirchen, namentlich in Agypten. Hier ſind es die amerika— 
niſchen unierten Presbyterianer, die ſeit 1861 unter den Kopten in ca. 50 organifierten 
und von eingebornen Geiftlichen bedienten Gemeinden ca. 22000 evang. Chrijten und 
in 184 Schulen über 14000 Schüler gefammelt haben. Auf zahlreichen Stationen dehnen 

0 fie fih bis zu den Nilfataraften aus und beabfichtigen bis Kartum vorzubringen, ein 
Plan, den auch die in Kairo eine fleine Miſſion treibende C.M.S. ins Auge gefaßt, 
defien Ausführung aber bis jest die englifche Militärregierung verhindert bat. In Nbeffi 
nien find wiederholt Evangelifationsverjuche, befonders von der C.M.S. unter Gobat und 
Krapf, aber bis jest ohne dauernden Erfolg gemadt. Auch die ſchwediſche Vaterland— 

3 ftiftung bat fih nah Mafjaua zurüdziehen müflen, von wo aus fie nad Hamajen im 
nördlichen Tigre vorgedrungen ift, trog großer Berlufte und ſchwerer Enttäufbungen immer 
ihr urfprüngliches Ziel: die Galla, im Auge bebaltend (ca. 450 Chrijten). — Die durch 
Grattan Guinneß angeregte, mit einem großen, vornehmlich Damenperſonal betriebene und 
von Ägypten bis Marokto fih ausdehnende interdenominationale Nord-Afrita-M. hat wie 

0 auch die ähnliche jchottiiche Marokko-Miſſion bis jetzt nennenswerte Erfolge nicht erzielt. 
Statiftiiches Ergebnis der age RER: 

Weſtafrika . . 180 000 Chriſten 
Südafrila . . 220.20... 610000 Mr 
Afrikanische Inſeln 2.202020. 254000 = 

45 Dft- und — Be 6060000 * 
Nordafrika . . 2 2 .2..23000 a 

Summa: 1127 000 2 
C. Alien. 
Hier haben wir es im Unterſchiede von den amerikanischen und afrifanifchen 

Miffionsgebieten vorwiegend mit kompakten Völkermaſſen zu tbun, die durch politische 
so oder religiöfe, ethnologiſche oder fprachlihe Verbände wie dur gemeinfame Sitten 

zufammengejchloffen find, mit Völkern, die eine gejchichtliche Vergangenbeit, alte Kulturen 
und heilige Zitteraturen befigen, die aud mehr oder weniger große Reiche bilden; fie 
jegen der Chriftianifierung einen ganz anderen Widerftand entgegen als kleine, national 
zerjegte, fulturarme und litteraturlofe Naturvölfer mit tiefitufigen Neligionen. 

65 Durchwandern wir den riefigen Erdteil, deſſen Bewohnerſchaft mehr als die Hälfte 
der Menjchbeit beträgt, jo finden wir evangelifche Miffionsgebiete gar nicht in feinem aus: 
gedehnten ruffiihen Norden, der fi vom Himalaya bis zum Cismeer und vom Ural bis 
an das ochotzkiſche Meer eritredt und nur fpärlih in feinem unter mobammedanifcher 
Herrichaft jtehenden Weſten, der Klein: oder Vorderafien, Arabien und Perſien umfaßt. 
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1. Das weſtliche Aſien. 
Anderson, History of the missions of the Am. Board to the Oriental churches, Bojton 

1873; The gospel in the Ottoman empire. Proceedings of the Mildway Conf. 1878; 
Zwemer, Arabia: the cradle of Islam, Edinb. 1900; Samuel Gobat, Biſchof in Jeruſalem, 
Bajel 1884; Schneller, Vater Schneller, Leipzig 1898. 5 

Eigentlibe Mobammedaner-Miffionen ind auf diefen Gebiete bis jet nur wenige 
fleine und erfolgarme ins Werk gejegt worden: in Perjien jeitens der C.M.S. auf 4, 
im nordöſtlichen und ſüdlichen Arabien von den Freiſchotten und der reformierten Kirche 
der B.St. auf 5 Stationen. Am Urmia-See, auf der rufjtjchperfifchen Grenze will die 
deutfche Orientmiffion eine beginnen. Auch in der europätichen Türfei und in Bulgarien 10 
find nicht völlig vergebliche Verſuche gemacht, aber zur Bildung von chriftlichen Gemeinden 
aus Mobammedanern ift es noch nicht gefommen. Unter diejen Umftänden bat man fich 
zunächit darauf beichränft, die innerhalb der islamitifchen Neiche Vorderafiens eingefapjelten 
und verfommenen Refte der alten chrijtlihen orientaliichen Kirchen geiftlih zu beleben, 
um durch fie einen Miffionseinfluß auf die mohammedaniſche Welt auszuüben. Auch 15 
diefe evangeliftifhe und bejonders erzieberifche Thätigkeit, die vornehmlich von den nord- 
amerikanischen ndependenten und Presbyterianern unter der Führung ausgezeichneter 
Männer (Riggs, Goodell, Hamlin, Jeſſup, E. Smith), der C.M.S. und einer ganzen 
Menge kleinerer Betriebe, unter ihnen vom deutjchen Jeruſalems-V., ausgeübt wird, ift 
jeitens der türkischen Regierung aufs äußerjte erjchtwert worden. Anfangs dachte man 20 
nicht daran, Profelyten zu machen und aus ihnen evang. Gemeinden zu bilden; man 
wollte nur eine reformatorifhe Thätigfeit auf die ganzen Kirchen ausüben; aber als die 
Totengebeine lebendig wurden, erhob fich ſeitens der amtlichen Kirchenorgane eine bis zur 
Erfommunifation gebende Verfolgung und diefe zwang zu jelbjtitändigen evang. Gemeinde: 
gründungen. Es find ca. 200 folder Gemeinden mit vielleicht 75—80 000 (durch die 
armenifchen Maflacres und durch Übertritte zur ruffifchen Kirche etwas reduzierten) Glie- 
dern organifiert, 1100 von 50000 Schülern befuchte Volks- und höhere Schulen bis zu 
Univerfitäten binauf begründet und neben einer Fülle von jonftiger Yitteratur in 12 
Sprachen Bibelüberjegungen publiziert worden. Der Schauplatz dieſer Thätigteit erftredt 
fih von Konjtantinopel, Jerufalem und Beirut durch Kleinafien und namentlich Armenien 30 
bis nach Berfien und ihr religiöfer, fittliher und Bildungseinfluß it ein fehr bedeutender. 
Den furdtbaren Maffacres unter den Armeniern 1896 find aud viele evang. Ghriften 
zum Opfer gefallen, die Treue gebalten haben bis in den Tod. Dieje Blutbäder haben 
das Evangelifationswerk nicht nur nicht zeritört, fondern das gemeinfame Yeid und die 
großartige Hilfsleiftung der abendländifchen Chriftenbeit haben dem Evangelio in das ar: 85 
menifche Kirchenvolf einen Eingang eröffnet wie nie zuvor. 

Das größte eigentliche Heidenmiſſionsgebiet Aftens  ift 
2. Britiſch-Indien. 

Hough, History of Christianity in India, London 1849—60. 5 vols; Sherring, 
The hist. of Prot. missions in India, London 1875; G. Smith, The conversion of 0 
India from Pantaenus to the present time, Zondon 1893; Germann, Die Biographien 
von Ziegenbalg, Fabricius und Schwarg, Erlangen 1865, 68 und 70; G. Smith, e life 
of Carey, Zondon 1885; of Bishop Heber, 1895; of Alex. Duff, 1889; of J. Wilson 1878; 
Birks, Life and corresp. of Th. v. French, Zondon 1895; Caldwell, Lectures on Tinne- 
velly missions, Qondon 1857; Anderson, History of the missions of the Am. Board in 45 
India, 1875; Leupold, Recollections of an Indian missionary I u. II, London 1862 u. 84; 
Carpenter, Selfsupport, illustrated in the history of the Karen-Bassein mission, Bojton 
1883; Handmann, Der Kampf der Geifter in Indien, Heilbronn 1887; Stoſch, Im fernen 
Indien, Berlin 1896; %. Richter, Die deutſche Miffion in Südindien, Gütersloh 1902 und 
Kordindiihe Mifjionsfahrten, Ebd. 1903; Nottrott, Die Goßnerſche Mifjion unter den Kols 60 
Lu. II, Halle 1874 u. 88; Reichelt, Die Himalaya-M. der Brüdergemeine, Gütersloh 1896. 

Das troß feiner 153 Bafallenftaaten ganz unter britifcher Herrichaft ſtehende Indien 
mit jeiner Bevölkerung von 300 Millionen ift eine jehr bunte Welt, ſehr verjchieden in 
ethnographiſcher, ſprachlicher und veligiöjer Beziehung. Ethnographiſch teilt es ſich in die 
eingebomen Drawiden, die vornebmlih im Süden wohnen und in die eingewanderten 55 
Arier und Mohammedaner, vornehmlich im Norden. Spracden giebt es 117, von denen 
allerdings nur 20 von mehr als 1 Million Menfchen geiprochen werden. Mehr als 
60 Millionen find Mobammedaner, 210 Millionen Hinduijten, nur 7 Millionen Bub» 
dbiften und der Reſt Dichains, Sikhs und Dämonenanbeter. Der Hinduismus, ein Ge— 
milch der ſublimſten pantheiftiichen Philofophie mit grobem Polytheismus und tieffinniger 60 
Spekulationen mit wilden Phantaſtereien knechtet feine Millonen unter das eiferne Joch 
der taufendgeftaltigen Kafte, die die praftifche Neligion Indiens und fein großes foziales 
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allen Fortichritt bemmendes Übel geworden iſt. Sie bildet das mächtigfte Hindernis für 
die Miſſion und die Stellung zu ibr das ſchwierigſte indische Miffionsproblem. Auch die 
Abgeichlofienbeit, Unwiſſenheit und Emiedrigung des weiblichen Gefchlechts, die Kinder: 
verlobungen, die Wittvenverachtung jtellen die Miffion vor ſchwere Aufgaben. 

6 Obne Zweifel bat das Chriſtentum auf der Südweſtküſte Indiens ſchon frübe Auf 
gefaßt und die heutigen (etwa 250 000) ſog. Thomaschriſten find die ziemlich verkommenen 
Nachkommen jener indischen Miffionserftlinge. Mit der Niederlaffung der Portugiefen zu 
Anfang des 16. Jabrbunderts fette die römische Miſſion ein, die mit wechjelnder Energie 
bis heute fortgearbeitet, aber im Verbältnis zur Yänge der Arbeitszeit und zur Menge 

10 ihrer Mifftionare (unter ihnen bervorragende wie Xaver, Nobili, Brito, Lainez) nur ein 
mäßiges Ergebnis erzielt bat, nad dem Reg.Cenſus von 1901: 1445000 Chriſten inner: 
balb des britifchen Gebiets, wozu vielleicht nod 140000 im nichtbritifchen Gebiete kommen. 

Die evangeliſche Hiſſion begann ihre Arbeit erſt 2 Jahrhunderte ſpäter und betrieb 
ſie über ein Jahrhundert lang auf engſten Raum (ofalifiert und mit einem ſehr kleinen 

15 Perſonal. Ihre Geſchichte zerfällt in 3 Hauptperioden. Die erſte iſt die der auf 2 Heine 
Gebiete an der Oſtküſte befchränften Pionterarbeit von 1706-1813. Dieſe Gebiete waren 
die däniſche Kolonie Trankebar mit ihrer weiteren Umgebung in der heutigen Präſident— 
ſchaft Madras und das gleichfalls dänische Sirampur in der heutigen Präſidentſchaft 
Bengalen. Dort waren es die däniſch-halleſchen Mifftionare (Ziegenbalg und namentlich 

» Schwartz), bier die engliichen Baptiften unter der Führung des genialen Garen, melde 
von 1793 an die Bahn brachen. Die däniſch-halleſche M. jchlief gegen Ende des 18. Jahr: 
bunderts ein und zu Anfang des 19. Jabrbunderts übernabmen ihr Erbe die anglifani- 
ſchen Miffionen, von denen es befonders der im Dienft der C.M.S. ftebende Rhenius 
(1814— 38) in Tinnevelli ſtark vermehrte. Später (jeit 1840) fnüpfte auch die Leipziger 

5M.G. an dasfelbe an. Von Sirampur aus übte der dur die feindfelige Oppofttion 
der oftindifchen Kompagnie ungejchredte Garey mit feinen tüchtigen Mitarbeitern eine 
twirfungsvolle vornehmlich litterariiche Thätigfeit, durch welche weit in den indifchen Norden 
hinein Same des Evangelii ausgejtreut wurde. Ein ficheres ſtatiſtiſches Ergebnis über dieſe 
beſchränkte PBionierperiode läßt ſich nicht geben, feinenfalls überftieg es 15000 ev. Chriften. 

80 Die zweite Periode (1813—1859) umfaßt den Zeitraum von der durd Parlaments: 
beſchluß erziwungenen Zulafjung von Miffionaren in das englijche Indien bis zu dem 
großen Miülttäraufftande, nach welchen die Herrichaft der oftind. Kompagnie durch die der 
engliſchen Krone erjegt wurde. In ihr wird das gejamte Indien der Miſſion geöffnet 
und dehnt ſich diefelbe jehr allmählich aus der Enge in die Weite aus. Am energijchiten 

5 traten jet mit der anglifanifchen die Yondoner, die baptiftijche, die wesleyaniſche, Die 
amerifanıfche independentifche Miffion in die Arbeit ein, deutjcherfeits die Basler, die 
Leipziger und die Goßnerſche. Bon epochemachender Bedeutung war bejonders der Ein: 
tritt der ſchottiſchen, jtaatsfirchlichen wie freifirchlichen Miffionen, weil er dem mijjiona: 
riſchen Schulbetrieb durch die hervorragenden Miffionare Wilfon, Duff und Anderjon 

40 einen ganz neuen Impuls gab und ibn auf die böberen Klafien ausdehnte. Auch dieſe 
2. Periode trägt noch mwejentli den Charakter der Grundlegungsarbeit und des Expert: 
mentierend; das numeriſche Ergebnis beläuft fihb auf rund 130000 evang. Chriſten. 

Die dritte Periode von 1859 bis auf die Gegenwart it die Zeit der ungebinderten, 
ja durch Fromme Reg.Beamte (Lawrence, Edwards, Montgomery, Muir, Frere) geför— 

45 derten Arbeit der Miſſion, ihrer Ausdehnung über alle Provinzen des großen Neiches, 
bis hinauf nach Afgbaniftan und an die Tbore von Tibet, der kirchlichen Organifationen, 
der beträchtlichen Bermebrung der Gefellicbaften (bis auf ea. 60) und des abendlän: 
diſchen wie eingebornen ordinierten Arbeiterperfonals bis auf ea. 1200 beziehungsweife 
1100), der geklärten Miffionsmetbode, der gejteigerten Schul: und litterarifchen, auch 

50 der weiblichen und ärztliben Miffionstbätigfeit und des wachjenden Erfolgs. Nach der 
Statiftif des Reg-Cenſus von 1901: 970000 evang. Ghriften. In fie fallen auch die 
großen beidnifchen Neform: und Neaktionsbewegungen (Brama-Samadſch u. ſ. w.), welche 
teils wiſſentlich und unwiſſentlich dem Ghriftentum die Babn bereiten, teil$ mebr oder 
weniger organiierte Oppoſition machen, in jedem Falle aber ein Beweis dafür find, daß 

55 das in „Indien gepredigte Evangelium eine Gärung berbeigefübrt bat, welche ebenjo fon: 
jtattert, daß das Chriſtentum nicht mebr ignoriert wird, wie dab es die religiöfe Atmo— 
ſphäre Des Yandes beeinflußt. Cine große Bedeutung bat in diejer Zeit Die mächtig 
angewachjene Frauen: und ärztlibe Miſſion gewonnen, die auch bereits zahlreiche einge: 
borne Frauen in ihrem Dienſte bat, alle überragend die Brabmanenwitiwe Pandita Ramabai 

60 mit ihren einflußreichen Anitalten in und bei Buna, eine Diakonifjin im großen Stil. 
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Während nob in der 2. Miffionsperiode der individualiftiihe Miffionsbetrieb der 
vorberrjchende war, it es im der dritten auch zur Sammlung kompakter Chriſtenmaſſen 
und im Zujammenbange mit ibr zu kirchlichen Organijationen gefommen. Am fonzen- 
triertejten findet ſich dieſe Chriftenfammlung in der Präfidentichaft Madras, namentlich 
im Süden im Tamillande, bejonders in Tinnevelli auf dem Arbeitsgebiete der Anglifaner, 
im Norden in Telugulande auf dem der amerif. Baptiften und im Südweſten in Kotjchin 
und Travanfur auf dem der Yondoner; ferner in der Präfidentichaft Bengalen auf dem 
Goßnerſchen KRolsmiffionsgebiete und in den Nordwejtprovinzen mit Audb auf dem Ar: 
beitsgebiete der amerif. bifchöflihen Metbodiiten; dann in reis in der Karenen- 
mifftion der amerif. Baptijten. Nach Denominationen geordnet fommen nad dem bereits 
erwähnten Genjus die meiſten evangelischen Chriften (306000) auf die anglifanifchen, die 
baptiftifcben (217000), die lutherischen (154000), die metbodtitiichen (68000) und die 
presbpterianischen (43000) Gejellichaften. Die Chriftenzabl der engliſchen und ameri- 
kaniſchen Independenten iſt in dem Genjus nicht forreft angegeben; jte muß etwa 127 000 
betragen. 

Die große Majorität der 970000 evang. indifchen Chrijten gehört den niederen 
Roten und den fajtenlojen Stämmen der Bevölkerung an und ihre religiöfe und fittliche 
Qualität ift — nicht wenige Ausnahmen abgerechnet — noch eine elementare; aber es 
it eine miffionsapologetifche Thatſache von Bedeutung, daß gerade durch die religiöfe, 
fittliche, getitige, Soziale und felbft wirtichaftliche Hebung diefer Gedrüdten das Chriftentum 
eine rettende Kraft beiwiejen, die felbit die Anerkennung der Brabmanen gefunden bat. 
Zu einer chrijtlichen Berwegung unter den böberen Kajten iſt es allerdings noch nicht ge: 
fommen, doch fehlt es auch nicht an Bekehrten aus ihnen; unter den eingebornen Re— 
gierungsbeamten, Rechtsanwälten, Ärzten, Schriftitellern it ein beträchtlicher Prozentſatz 
Chriſten und von den eingebornen Raitoren ſtammen die hervorragendſten Banerdſchi, 
Goreh, Scheſchadri, Satthianadhan, Boſe) aus den höheren Kaſten. Dazu giebt es gerade 
unter ihnen nicht wenig geheime Chriften, denen der Mut zum Übertritt fehlt; freilich 
wächſt unter ihnen die Zahl der religiös Indifferenten, ja völlig Ungläubigen, die 
das Studium der europ. Litteratur ebenſo aufgeblafen wie —*8 gemacht hat, das 
ſog. Jungindien“, das ein ſchwierigeres Miſſionsobjekt bildet als der orthodore Hinduismus. 

Auf dem gleichfalls britiſchen Ceylon mit ſeiner 3 Millionen betragenden gemiſchten, 
teils einem ſehr entarteten Hinduismus und Buddhismus, teils dem roheſten D Dämonismus 
ergebenen Bevolkerung bat die oberflächliche alte bolländifche Miffton kaum Spuren binter: 
laſſen und ift erft jeit dem 2 Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts eine wirkliche evangelifche 
Miffton im Gange, die in den Händen der Anglifaner, Wesleyaner, Baptiften und Des as 
ameritaniſchen Board liegt und viel Schultbätigkeit treibt. Sie konzentriert ſich um die 
Tiftritte Dſchaffna im Norden, Kandy im Centrum und Kolombo mit Galle im Süd— 
weiten und Süden und bat ca. 33.000 Chriſten in ihrer Pflege, jo daß ſich in dem ge 
jamten britifchen Indien die evang. Chriftenzabl auf rund 1 Million beläuft. 

3. Das nichtbritiſche Hinterindien 
it nur fpärlid von der evang. Miſſion beſetzt. Das unter franzöſiſcher Herrſchaft ſtehende 
Indochina iſt ausſchließlich franzöſiſches Miſſionsgebiet; nur in Siam mit Laos haben die 
amerifanijchen Baptijten und Presbyterianer auf dem jehr harten Boden und unter mancher 
Verfolgung tie Enttäuſchung einige kleine Gemeinden mit zuſammen vielleicht 6000 und auf 
Malatta, wo das britiiche Singapur Hauptitation, gleichfalls die Anglifaner, die englifchen 
Vresbyterianer und Methodiften wie verjchiedene Freimiffionare etwa 1000 Chriſten ge: 

4. Niederländifh Indien (Malaitfcher Archipel). 
Dijkstra, Het evangelie in onze Oost. Geschiedenis der Prot. Zending in het tegen- 

woordige Nederl. Indie, Leiden 1891 u. 93; Schreiber, Eine Miffionsreife in den fernen ! 
Oſten, Güteräloh 1899; Grundemann, oh. Friede Riedel. Ein Lebensbild aus der Mina: 
haſſa auf Celebes, Gütersloh 1873; Lett, Im Dienjt des Evangeliums auf der Weſtküſte von 
Kias, Barmen 1901. 

Der ſeit 3 Jahrhunderten im bolländijchen Befit befindliche, aus den 4 großen und 
vielen Heinen Sundainjeln bejtebende, zum größten Teil mobammedanifierte malaiiſche 55 
Archipel bildet Das Arbeitsgebiet der jämtlichen holländischen und zweier deutſchen Mifj.: 
Gejellibaften: der Rheiniſchen und der Neufirchener. Während dieſe Gejellichaften nur 
ſpezifiſch miſſionariſche Arbeit vornehmlich unter der beidnijchen aber auch der mobamme: 
daniſchen ca. 32 Millionen betragenden Bevölkerung treiben, bat „die prot. Kirche in 
Niederl. Oſtindien“ die Sammlung und Pflege der Gemeindereite übernommen, welche nad) 
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dem Niedergange der alten Kolonialmiffion übrig geblieben und ziemlich verwahrloſt 
worden waren. Diefe von den ſog. Hilfspredigern, meiſt früberen Miffionaren, verwalteten 
Gemeinden werden als „gefejtigte” bezeichnet und finden jich vornehmlich auf den Mo— 
luffen und Südweſter-Inſeln. Nachdem vor 20 Jahren die Niederl. M. G. auch ihr fait 

5 ganz riftianifiertes Minabafja-Miffionsgebiet, das heute ca. 155000 Chriſten zäblt, an 
die niederl. oftindifche Kirche abgetreten bat, beträgt die Geſamtzahl der zu dieſen „ae: 
feſtigten“ Gemeinden gehörigen Chriſten 247 000. Der miljionierende Einfluß, der von 
diefen Gemeinden ausgebt, ıjt ein geringer. Auch zum Teil noch Reſte aus der alten 
Zeit, aber durd treue Mifftonsarbeit bejonders Goßnerſcher Sendlinge ſehr vermehrt, ſind 

ıo die ca. 44000 Chriſten zählenden Gemeinden auf den Sangir- und Talaut-nfeln. 
Von den bolländifchen M.:Gefellichaften, die außer auf Java (20 000 Chriſten) vor: 

nehmlib auf Sumba, Savu, Buru, Almabaira und Sumatra Gemeinden gejammelt 
haben (ea. 10000 Gbriiten), bat feine bedeutende Ergebniffe aufzuweiſen; auch die Neu: 
fircbener oder Salatiga:M. im öftl. Mitteljava zäblt nicht viel über 1000 Chriſten. Da: 

15 gegen find der Rheiniſchen Miffton große Erfolge bejchieden unter den Batals auf Su— 
matra und in den letten Jahren auch auf der benachbarten Kleinen Inſel Nias. Die erit 
1862 begonnene und unter vielen Kämpfen nad und nad vornehmlich durch den ebenjo 
tapfern wie umfichtigen Nommenfen erit bis nadı \ Silindung, dann bis an den früber 
völlig unzugänglichen Tobaſee — BatakM. zählt heute (inel. Katechumenen) 

20 54.000 Chriſten, 25 ord. eingeb. Paſtoren und 221 Lehrer. Das alte Heidentum ver: 
liert je länger je mebr feine Kraft und eine chrijtliche Volkskirche ift im Werden. Der 
Hauptfeind ift der Islam, aber auch aus feinen Anbängern find mehrere tauſend ge: 
wonnen worden. Auch auf Nias, wo die Rh. M. feit 1865 fich niedergelaflen, ift jetzt 
eine große chriſtliche Bewegung im Gange, faſt 6000 ſind getauft und 3500 befinden 

25 ſich im Taufunterrichte. Dagegen tröpfelt es bis heute nur auf dem ſchon 1835 von der 
Rh. M. bejegten Borneo, auf dem 1859 in einem blutigen Aufitande 7 Miſſionsgeſchwiſter 
ermordet wurden. Hier hat die Zahl der Getauften eben erſt 2000 überſchritten. In 
dem britiſchen Nordborneo iſt ſeit 1848 die S.P.G. unter den Dajaks mit großer Geduld 
und nicht ohne Erfolg tätig (3000 Getaufte). — Das ergiebigjte niederländiiche Miſ— 

30 fionsgebiet bleibt allerdings die bereits erwähnte Minabaffa auf Gelebes, wo im Dienfte 
der Niederl. M. G. vornehmlich die beiden Jänickeſchen Zöglinge Riedel und Schwarz 
den Grund zu einer alifuriſchen Volksfirdhe gelegt baben. Die Gefamtfumme der evang. 
Ghrijten im malaiiſchen Archipel beträgt alfo 390 000, 

5. China. 
95 Medhurst, China, its state and prospects, London 1857; Williams, The Middle- 

kingdom®, New: Yort 1883 ; A. Smith, Chinese Characteristics, New-York 1894; China 
Miss, Handbook, Schanghai 1896; Beach, Dawn of the hills of Tang or missions in 
China, New-York 1878; Hartmann, Ueberficht über die ev. Miſſion in China, AV. M. 3. 
1900; Mackay, From far Formosa, Edinb. 1896; Martin, A cycle of China or China 

40 South and North, Edinb. 1900; Broomhall, Martyred missionaries of C. I. M., Lond. 1901; 
A. Smith, China in convulsion, 2 vols, Edinb. 1901; Schlatter, Die dinefiiche Fremden⸗ 
und Chriftenverfolgung im Sommer 1900, Bajel 1901. 

Tas in 18 ziemlich jelbitjtändige Provinzen geteilte, don mehr als 400 Millionen bevöl- 
ferte chineſiſche Reich bietet durch feine ſchwierige Sprache, durd die ſtolze Selbitgenügjamteit 

+; und Selbitgerecbtigfeit feiner Bervohner, durch ihren ſtarren Konjervatismus und ibren 
Haß gegen die Fremden, durch die durchſehung des geſamten politiſchen und ſozialen 
Lebens mit dem Konfuzianismus und durch den alles beherrſchenden Ahnenkultus der 
Miſſion ganz eigenartige Schwierigkeiten. Dieſer mit einem vielgeſtaltigen Aberglauben 
zuſammenhängende Kultus bildet die praktiſche Religion des in religiöſer Beziehung eklek— 

so tiſchen und toleranten Chineſen, der Konfuzianer, Taoiſt, und Buddhiſt zugleich iſt und 
der ſich auch das Chriſtentum gefallen laſſen würde, wenn es ſich damit begnügte, eine 
Religion neben anderen zu ſein. 

Wie in Indien ſo iſt auch in China die katholiſche Miſſion viel älter als die evan— 
geliſche; ſie begann ſchon 1581 und war unter dem Kaiſer Kanghi, dem ſich die gelehrten 

55 Jeſuiten (Schall u. ſ. w.) durch ihre aſtronomiſchen und techniſchen Kenntniſſe unent— 
behrlich machten, nahe daran, ihr verheidniſchtes Chriſtentum als religio licita anerkannt 
zu ſehen. Aber ihre Einmiſchung in die Politik führte nach dem Tode dieſes Kaiſers 
zerſtörende Verfolgungen herbei und die ſpäteren Akkomodationsſtreitigkeiten wie die Auf— 
hebung des Jeſuitenordens reduzierten die Chriſtenzahl ſehr bedeutend. Im 19. Jahr— 

co hundert war es wieder die Verbindung mit der franzöfiichen Politik und die Einmiſchung 
in die bürgerliche Rechtspflege, welche die katholiſche Miſſion ebenſo gefürchtet wie verhaßt 
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machte. Mit einem zahlreichen und zum Teil tüchtigen Arbeiterperfonale hat fie bis 
1900 ea. 625000 Ehrijten gefammelt. 

Die evangelifche Miffion zerfällt in 3 Perioden: 1. in die der bloßen Vorbereitung von 
1807—42, in der den wejentlich mit ſprachlichen und litterarifchen Arbeiten beichäftigten 
Yondoner Miffionaren (Medburft, Morrifon, Milne) der Aufentbalt im Yande nod ver: 5 
boten war und auch der in Kanton ſich heimlich aufbaltende Amerikaner Bridgeman fich 
jeder aggreffiven Thätigfeit enthalten mußte. Nur der enthuſiaſtiſche Güslaff verjuchte 
fie an den Grenzen und nad der Offnung des Landes dur eingeborne (unbekehrte) 
Chinefen, die ihn ſchmerzlich täufchten. Ein fichtliches Ergebnis hatte dieſe Arbeit der 
Pioniere nicht. 2. In die Periode der dur den ſog. Opiumfrieg 1842 erzivungenen 
Deffnung 5 chineſiſcher Häfen (Schangbai, Ningpo, Futſchau, Amoy und Kanton) für 
den Fremdenverkehr bis zur weiteren Aufichliegung der Küftengebiete und zur Defretie- 
rung der Miſſions- und Religionsfreibeit durch den Frieden von Tientjin 1860, aljo 
abermald durch kriegeriſche Gewaltakte. Die durch ſolche Einführung von vornberein 
ſtigmatiſierte Miffton bat in diejer Periode mweientlib nur jene Vertragsbäfen und ihre ıs 
nädite Umgebung bejegt. Obgleich es an aufopferungsvollen und tüchtigen Miffionaren 
(Lehler, Burns, Legge, Edfins, Boone, Muirbead, Wolfe, Stronab, H. Taplor) nicht 
feblte und die 1850 einjeßende Taiping-Itebellion eine Zeit lang zu Neformboffnungen 
zu berechtigen ſchien, iſt doch das miffionsjtatijtifche Ergebnis auch diefer Periode ein ge: 
tinges: 1200 fommunionberechtigte Ebriften. 3. Erſt in der dritten Periode, die mit der a 
befannten blutigen Kataftropbe 1900 abichließt, und in der allmäblich, namentlich auf 
Anregung des feurigen Babnbrechers der neueren Chinamiſſion, des liebeglübenden und 
nicht zu ermüdenden Hudſon Taylor und feiner China: Jnland:Miffton, alle 18 Provinzen 
des Reichs in den Bereich der evangeliſchen Miſſion gezogen wurden, beginnt der Erfolg 
in überrajchender Weife zu fteigen: 1873 — 9700; 1883 — 21500; 1893 — 55000; 1900 » 
— 100000 fommuntonberectigte Kirchenglieder, d. h. eine Chriftenzabl von 210— 215 000, 
von der die höchſten Prozentfäge auf die Provinzen Fukiehn (60000), Kanton (40 000), 
Schantung (30000 und die Mandichurei (20000) entfallen. Die Unfruchtbarkeit der 
chineſiſchen Miſſion iſt alfo ein unbegründetes Vorurteil. In dieſer Periode vermebrten 
ſich die in China arbeitenden, fait alle proteſt. Nationalitäten und Kirchengemeinſchaften 
vertretenden Gejelljchaften auf ca. 40 und das männlide Mifjionsperjonal (darunter 
Allerdings ein bedeutender Prozentjag nichtordinierter) auf 1100. Wejentlih unter dem 
Einfluß 9. Taylors jtieg auch die Zahl der unverheirateten Miffionarinnen auf über 700 
und die der Miffionsärgte und =ärztinnen auf 184. 

— 
— Neben der erzieheriſchen (2079 Schulen) iſt von großem Einfluß die litterariſche 35 

Ihätigfeit geworden, die in der Geſellſchaft zur Verbreitung chriftliher und allgemeiner 
Kenntniffe ın Schanghai ihr Hauptcentrum bat. Aus der ‚Fülle der durch ihre littera= 
tiſche Thätigkeit hervorragenden Miffionare feien nur einige genannt: Legge, der erjte 
Herausgeber der chineſiſchen Klaffiter (als Prof. der Sinologie in Orford, geft. 1898); 
Martin, der jpätere Präfident der kaiſerlichen Univerfität in Peking; A. Smitb, der treue 
Photograph des chinefiichen Volkslebens; Tb. Nicbards, der spiritus reetor der Schang: 
baier G. zur Verbreitung chriftliher und allg. Kenntniſſe und begehrte Berater der reform: 
freundliben Vicekönige; E. ‚Faber, der geniale Vermittler zwiſchen der chineſiſchen und 
abendländijchen Gedanfenwelt. Und ebenbürtig als erfolgreicher Evangelift jtebt der raſt— 
loſe Griffith John und der Bahnbrecher der Mandſchurei-Miſſion, J. Roß, ihnen zur Seite. 

Eine neue Epoche nicht bloß der Miſſion jondern der Gejchichte Chinas beginnt mit dem 
Schredensjabr 1900. Es war eine ebenjo furzfichtige wie böstwillige VBerdächtigung der 
Niften, jonderlich der evangeliichen, daß fie die Schuld an der blutigen Hatajtropbe trage. 
Allerdings bat fie am fchweriten unter dem vulfanifchen Ausbruce des Fremdenbafles 
gelitten: taufende von — Chriſten (die Zahl läßt ſich heute noch nicht feititellen) und : 
187 Glieder des evang. Miffionsperjonals (unter ihnen 52 Kinder) find ermordet und 
Niffionseigentum ift im großen Umfange zerftört worden; aber die eigentliche Urfache 
der Kriſis war nicht die Miſſion, jondern die gejamte Vorgejchichte der Beziebungen 
wiſchen China und der abendländiichen Welt, deren Ergebnis ein bejonders durch die 
Kanderiwerbungen der 9er Jahre, wie die Eiſenbahn- und Bergwerfsunternehmungen ge 
Heigerter Syremdenbaß war. Dazu fam die überjtürzte Neformbewegung des jungen Kaifers 
Kivangfü, welche eine fanatiſche Reaktion der altfonjervativen Partei unter der Führung 
der Karferin- Witwe bervorrief und die von diejer Partei großgezogene wilde und aber: 
gläubiihe Borerbetvegung mit ihrer Yojung: Tod den Fremden. Nicht veligiöje Motive, 
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der gejamten abendländifchen Politik, melde die Mandarinen und Yitteraten zur ana: 
tifterung der unwiſſenden und abergläubifchen Maſſen benusten, baben die Katajtropbe 
berbeigeführt. Und wenn ihr jo viel Miffionare und eingeb. Chriften zum Opfer fielen, 
jo fam das daber, daß diefe wehrlos und der Volkswut am erponierteften waren und 

5 daß das chineſiſche Vorurteil in ihnen Bundesgenofien der verbaßten fremden Mächte er- 
blidte. Wenn die Miffion eine Schuld traf, jo war es die fatbolifche, die verantwortlich 
gemacht werden fonnte, weil fie ftets mit der Volitif verflochten war und namentlich der 
großfprecherifche deutſche Bischof Anzer, der fih rübmte, daß Deutjchland ihm den Befis 
von Kiautſchau verdanfe. 

10 In überraſchender Weife haben die chinefischen Ehriften die Feuerprobe beftanden. Mobl 
find Verleugnungen vorgefommen, wenig direfte, die meiften beftanden in einem zweideutigen 
Verhalten; aber ein großer Prozentſatz bewies Treue bis in den oft ſehr graufamen Top. 
Die ergreifende Märtprergeichichte des Jahres 1900 ift zu einer glänzenden Ebrenrettung 
der jo oft als Heuchler gebrandmarften chineſiſchen Chriſten ausgejchlagen. Und was nod 

15 überrafcbender tft: nach dem Sturme ift ein Umſchwung zu qunften der Miſſion eingetreten, 
der zu den beiten Hoffnungen für die Zukunft berechtigt. Fat überall jind die Miſſio— 
nare auf ihre zeritörten Stationen zurüdgefebrt, oft zurüdgerufen und mit offiziellen Ebren 
empfangen, auch it ihnen häufig freiwillig Erjag für den angerichteten Schaden ange: 
boten worden. Einige Gejellichaften baben jeden Schadenerſatz abgelehnt, andere ibn aller: 

% dings angenommen, aber — im Unterjchiede von den boben Forderungen der Katholiken 
— ſehr mäßig geitellt. Wielfeitig wurden von den hoben Beamten evangelifhe Miffio- 
nare begehrt, um ibnen mit Nat und That bei der Einführung der im Schulwejen nötig 
befundenen Reformen beizufteben. Kurz, täufcht nicht alles, jo bat mit der Katajtropbe 
bon 1900 eine neue boffnungsvolle Epoche der chineſiſchen Miffion begonnen. Freilich 

25 berubigt iſt das Niefenreich feineswegs; bald kommt es bier bald dort zu neuen Un— 
ruben, jo daß man vor zu ſanguiniſchen Hoffnungen warnen muß. 

Nur furz jei erwähnt, daß in dem benachbarten (5 Millionen zäblenden) Korea, 
dem einjtigen Bafallenjtaate Chinas und jegigen Zankapfel zwiſchen Rußland und Japan, 
jeit etwa 20 Jahren eine befonders von amerifanifhen Presbpterianern und bijchöflichen 

Metbodijten betriebene Miſſion im Gange ift, die bereits 7—8000 Ghrijten gefammelt bat 
und große Ernten in Ausſicht jtellt. 

6. Japan. 
Griffis, The Mikado’s Empire, New-Port 1876; Stock, Japan and the Japan mission ?, 

Xond. 1898; Verbeck of Japan, a life story of foundation work, New-Yort 1900; Hardy, 
3 Life and letters of Nisima, Bojton 1892; Ritter, Dreifig Nahre prot. Mijfion in Japan, 

Berlin 1900, und die revid. u. ergänzte engl. Ueberſetzung desjelben von Greene, Totyo 1898; 
Dalton, Auf Mifjionspfaden in Japan, Bremen 1395; Munzinger, Die Japaner, Berlin 1898; 
Beitichr. f. Miffionst. u. Religionswiſſenſch. in allen ihren Jahrgängen. 

Auch in Japan batte, von Xaver 1549 eröffnet, eine alte fatb. Miſſion beitanden, 
40 der aber nad einer durch politiiche Allianzen erzielten großen Scheinblüte 1637 ein ge 

waltjames Ende gemacht wurde, das zugleih den völligen Abjchluß des Yandes gegen 
alle Fremden zur Folge hatte. Erſt 1853 wurde durd die Amerifaner feine Offnung 
erziwungen und jeitdem bat fih Japan unter der Führung des Mifado mit einer fait 
beifpiellojen Gelebrigleit zu einem modernen Kulturjtaate umgebildet, dem «8 gelungen 

45 ift, in der Neibe der mweitländ. Großmächte einen ebenbürtigen Pla ſich zu erringen. 
Yänderöffnungen find Miffionsfignale. Obgleich das Chriftentum anfänglich religio 

illieita blieb, twagten es doch 1859 die eriten amerifanischen Miffionare (proteft. bijchöf- 
liche, presbyt. und bolländ. reformierte), unter ihnen die großen Bahnbrecher Hepburn und 
Verbed, in Nagaſaki und Yokohama ſich niederzulafien, wo fie allerdings zunächſt nur als 

50 Lehrer des Englifchen ein Aufentbaltsrecht erbielten, aber durd ihr Vertrauen ertvedendes, 
weiſes und dienjtfertiges perjünliches Werbalten eine fejte Begründung der evang. Miſſion 
ermöglichten. Diefe nach und nadı durch 32 Gefellichaften (unter ihnen feit 1885 auch der 
deutiche allg. ew.prot. M.V. mit wenigen Arbeitern) vertretene Miffion bat eine Gejchichte 
voll charakteriſtiſcher Wechielfälle. Man kann fie in 4 Perioden teilen: 1. in die der 

55 ſtillſten Vorbereitung in der Verborgenbeit ettwa bis 1872, wo es in Yokohama zur Kon— 
jtituierung der erften, aus 11 Gliedern beftebenden japanischen Gemeinde fam; 2. in Die 
durch die Aufhebung der alten Edikte gegen das Gbriftentum ermöglichten öffentlichen 
miſſionariſchen Aggreilive bis zum Jahre 1889. Der große Erfolg, den diefelbe batte 
(30000 erwachſene, fommunionberechtigte Chriften), lag weniger in einem religiöjen Be- 

co dürfnis, das die widerjtandslofen alten Religionen (Schintoismus, Buddhismus und Kon- 
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fuztanismus) nicht befriedigten, als in dem epidemifch gewordenen Kulturbunger, der die 
Annabme des Chriftentums als ein integrierendes Stüd des ciwilifatorifchen Fortſchritts 
betrachtete. In dieſe Zeit der Begünftigung der Mifftion dur die führenden Geiſter 
namentlib in der Preſſe fällt auch (1876) die Begründung der chriftlichen Hochſchule 
Doſchiſcha) in Kioto durch den edeln Nifima, deren Scülerzabl bis 1889 auf 900 ftieg. 5 
Yerder jtarb diefer bedeutende Mann ſchon 1890 und in der damals einfegenden Reak— 
tionsperiode wurde die Schule ihres chriſtlichen Charakters beraubt, eine Kriſis, die aller: 
dings vorübergegangen, jeit der aber die alte Blüte bis jest nicht wiedergekehrt iſt. Es 
waren überwiegend Vertreter der mittleren und böberen Stände, die die von Anfang an von 
einem ſtarken Selbititändigfeitstriebe erfüllten weſentlich ftädtifchen Gemeinden bildeten. 10 
Auch begannen diefe Gemeinden damals bereits ſich zu firchlichen Unionen zuſammen— 
zuſchließen. 

Schon träumten Enthuſiaſten von einer Chriſtianiſierung Japans bis zum Ende des 
19. Jabrhunderts, da trat 3. eine Periode erſt des Stillſtandes der Bewegung, dann der 
Keaktion gegen das Chriftentum und der Sichtung ein, die bis 1900 andauerte und in 15 
der fih die Zabl der erwachjenen Chriſten nur bis auf 41000 vermehrte. Zu diejer Ebbe: 
bewegung trugen vornehmlich 3 Urfjachen bei: a) die in der jüngeren Generation ein: 
geriſſene Zügellofigkeit, welche der Bernachläffigung der vaterländiichen Neligionen jchuld 
gegeben wurde und die unter der Parole: zurüd zu den vaterländ. Sitten, ein Wieder: 
aufleben der beidnifchen Religionen zur Folge hatte; b) die Eiferfucht des empfindlichen 20 
japaniſchen PBatriotismus, welcher das Chriſtentum für unvereinbar mit der japanijchen 
Vaterlandsliebe erklärte; und e) die \mportierung des abendländischen Unglaubens und 
der große Verwirrung anrichtenden modernen fritiichen Theologie. Es it ja jchmerzlich, 
daf der Ghrijtianifierungsprozeh Japans ins Stoden geraten iſt, aber die Sichtung iſt 
durb die dreifache Lehre, die fie gegeben, ein Segen geworden: nämlich, daß der bloße 3 
Kulturbunger nicht identifiziert werden darf mit religiöjer Empfänglichkeit; daß der ge 
funde Eroberungsweg der chriſtlichen Miſſion von unten nad oben und nicht umgefebrt 
acht; und da man dem Evangelio Gbrijti feine imiffionterende Kraft nimmt, wenn 
man es rationaliftert, um das Argernis des Kreuzes zu bejeitigen. Seit 1901 iſt durch 
eanmütige Aktion aller altgläubigen Miffionsorgane wieder ein Aufſchwung eingetreten, 30 
der, wenn nicht alles täufcht, den Anfang einer neuen vierten Periode der japantjchen 
Miſſion bezeichnet. 

on den 4 Hauptinjeln (Hoffaido, Hondo, Schikoku und Kiufchiu), aus denen das 
43 Millionen zäblende japaniſche Neich beitebt, it die größte, Hondo, am ſtärkſten bejegt; 
namentlib in der Hauptitadt Tokyo mit dem Hafenorte Yokohama findet jich bis beute 35 
faft die Hälfte der japanischen ev. Ghrijtenbeit. Die fongregationaliftifchen, die presbyte— 
nanifben und die episftopalen Gemeinden baben ſich zu je einem Kirchenkörper zuſammen— 
geſchloſſen und die methodiſtiſchen find im Begriff, es gleichfalls zu tbun. 

Statiftiiches Ergebnis der aſiatiſchen Mifftonen: 
Das weitlibe Aien . ... 75000 evang. Chriſten 40 
Britifch: \ndien mit Ceplon . . 1OOOON0 5 
Nichtbrit. Hinterindien . . . . 6000 „ = 
Malaiiſcher Archivel . . . . ...390000  „ 7 
China mit Korea . 2.2.2... 222000  „ % 
EEOHIOER: ar. u wa Karat Se a 65900 —W 45 

Sa. 1758000 , . 

D. Ozeanien. 
Meinide, Die Inſeln des ftillen Ozeans, Leipzig 1875 und 76; Anderson, History 

of the mission of the Am. Board to the Sandwich islands, Boſton 1872; Cousins, The 
story of the South Seas, Zond. 1894; Prout, Memoirs of the life of J. Williams, London 60 
1893; Beſſer und Kurze, J. Williams, der Mifitonar der Südſee und die Londoner Südjee- 
Rifion*, Berlin 1896; Kurze, Samoa, Berlin 1900; Turner, Nineteen years of missio- 
nary life in Polynesia, London 1880; West, Ten years in South-Central-Polynesia, Yon: 
don 1865; Rowe, Fidji and the Fijians, London 1870; J. Paton, Missionary to the New 
Hebrides. An autobiography, deutich, Leipzig 1805; Yonge, Life of J. C. Patteson, Lond. 55 
1875; deutich, Gütersloh 1877; Armstrong, The history of the Melanesian mission, Lund. 
1000; Kunze, Im Dienft des Kreuzes auf ungebahnten Pfaden, Barmen 1877; Vetter, Die 
Arbeit der Neuendettelsauer M. auf Neuguinea, Neuend. 1898; Murray, Forty years mission 
work in Polyn. and New Guinea, Zond. 1870; Ghalmers u. Gill, Neuguinea, Reifen u. 
Niſſionsthätigkeit, deutih, Leipzig 1886; Schneider, Mifjionsarbeit der Brüdergem. in Aujtra: 60 
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lien, Gnadau 1882; Buller, Forty years in New Zealand und New Zealand past and pre- 
sent, Zond. 1878 und 83. 

Auf der in die 5 Hauptteile: Polyneſien, Mikronefien, Melanefien, Auftralien und 
Neufeeland ſich gliedernden und, von den reichlich 4 Millionen weißen Anfiedlern abge: 

5 jeben nur von faum 1°, Millionen Eingebornen bevölferten ausgedehnten Inſelwelt des 
jtillen Ozeans, feste, angeregt durch die Cookſchen Entdedungen, die evangeliiche Miſſion 
durch die Yondoner M.G. als Pionterin 1797 und zwar auf Tabiti ein. Diefer Gefell: 
fchaft, die nach und nach unter der Führung bervorragender Miffionare (John Williams, 
Murray, Chalmers) ihre Arbeit über einen großen Teil Polyneſiens und fpäter bis nad 

10 Neuguinea ausdebnte, folgte die C.M.S. in Neufeeland (Marsden), die West. M.G. auf der 
Tonga:, Witi- und Samoagruppe (Hunt, Galvert) und jpäter im Bismardaripel (Broton), 
der amerifanifche Board auf Hawaii und von da aus in Mifronefien (Doane) die (ang: 
likaniſche) melanefische Miffton unter Selwyn und PBattefon, die ſchottiſchen und kanadi— 
ſchen Presbpterianer auf den Neubebriden (Geddie, Paton). Auch einige kleine deutſche 

5 Miſſionen finden ſich in Auſtralien und Neuguinea und die Pariſer M.G. mußte auf 
den franzöſiſchen Beſitzungen an die Stelle der vertriebenen Londoner treten. Seit Mitte 
der 30er Jahre, als die evang. Miſſion bereits bedeutende Erfolge erzielt, drängte ſich, 
zuerjt im Bunde mit der franzöfifchen Macht, auch die katholiſche Miffion ein, mit der 
unverbüllten Tendenz, die evangeliiche möglichft zu zeritören. Das ſtatiſtiſche Ergebnis 

»» der leßteren beläuft ſich jeßt auf rund 300000 Chriſten. Eine ganze Reibe von Inſel— 
gruppen iſt ganz oder fajt ganz hrijtianifiert und jelbit decidierte Miffionsfeinde müfl en 
fonftatieren, daß, wenn man das Sonft mit dem Jetzt vergleicht, durch die Miffion „ein 
— erfreulicher Fortſchritt herbeigeführt worden iſt“. 

1. Polyneſien. 
26 Auf den jetzt den V. St. einverleibten Hawaii- oder Sandwichinſeln, auf denen Cool 

1779 erſchlagen wurde, begann 1820 der Am. Board das Chriſtianiſierungswerk und 
1870 erklärte er es für vollendet. In doktrinär-independentiſcher Haft überließ er die 
junge, zur Selbititändigkeit noch nicht reife Miſſionskirche fich jelbjt, was einen inneren und 
äußeren Rückgang zur Folge batte, Heute gebören von den auf einige 39000 reduzierten 

30 Voll: und Halbblut-Eingebornen kaum noch 17000 zu ibr; der Reſt bat fich der 
fpäter eingedrungenen anglikaniſchen Miffton angeſchloſſen oder ift fatholifiert worden, 
vielleicht auch ins Heidentum zurüdgefallen. Unter den 82000 eingewanderten Japanem 
und Ghinefen wird von verfchiedenen Seiten und nicht ohne Erfolg miffioniert. 

Eine ereignisreiche Gejchichte bat die 1797 durch die Londoner ©. begonnene evang. 
> Miffion auf den 3 Gruppen der Geſellſchaftsinſeln, beſonders auf Tahiti, durchlebt. 

1815 verhalf ein durchſchlagender Sieg des Königs Pomare der riftlichen” Bartei zur 
Herrichaft, 1826 begannen die Maffenübertritte. 1836 drängte fich die fatbolifche Pro- 
paganda ein, 1842 wurde das franzöfifche Proteltorat proflamiert, 1863 mußte die 
Pariſer M.G. auf Tahiti und 1887 auch auf Rajatea, dem früheren Centralſitze des 

N. Williams, die Yondoner ablöfen. Sie bat jeht die fämtlichen 15000 evang. Ein: 
qebornen in ihrer Pflege. 

Ungeftört durch katholiſche Eindrängung tft feitens der Londoner ©. der ganze (eng: 
liche) Hervey-Archipel, in dem Narotonga, gleichfalls durch Williams, am befannteften ge: 
worden, chriſtianiſiert (9000). 

45 Dasselbe ijt der Fall mit der ihrem größten Teile nad) jegt deutichen Samvagruppe, 
nur daß bier eine katholiſche Invaſion ftattgefunden bat und neben den Londoner aud 
Wesleyaniſche Miſſionare thätig geweſen find (32000 evang. Eingeborne). Won Naro: 

tonga und Samoa aus find auch, weſentlich durch eingeb. Lehrer, die Tofelau:, Ellice 
und ſüdl. Gilbertinfeln ganz bztv. faſt gang dhriftianifiert worden. Die Londoner M.G. 

w zäblt bier ea. 11000 Chriſten. 
Völlig hriftianifiert und zwar durch die Wesleyaner find ferner die benachbarten 

(englifchen) Tongainjeln, allerdings nicht obne blutige Kämpfe. Hier bat über 50 Jahre 
lang der allgemein geachtete chriitliche König Georg ein meifes und jegensreiches Regiment 
geführt (17000 evang. Chriſten). 

55 Im Witi-Archipel find, gleichfalls durd die Wesleyaner, von der jegt noch 109 000 
Seelen ſtarken eingebornen Bevölkerung 98 000 zu evang. Chriften gemacht worden. Der Sieg 
des Evangelii über dieje einſt robeiten Kannibalen gebört zu den glänzenditen Bartien der 
neueren M.Geſchichte, obgleich er nicht ohne Efriegeriiche Kämpfe zu ſtande gekommen iſt. 
„Es iſt bier ein Werk getban, bezeugt der englijche Gouverneur Gordon, deſſen Grün: 

oo lichkeit und Weitberzigfeit alle meine Erwartungen übertrifft“, 
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Viel jünger als in Polynefien ift die Miffion in dem weſtlich angrenzenden und 
von einer wilden Bevölkerung bewohnten 

2. Melanefien, 
deilen befeßteites und ergiebigſtes Arbeitsfeld die in 3 Gruppen geteilten Neubebriden 
find. Neben den Anglilanern (melaneſiſche Miffion) find es die Keottifchen, kanadiſchen 5 
und auftralifchen Presbyterianer, welche bier die Arbeit tbun, deren Ergebnis ca. 20000 
evang. Chriften (unter 85000 Bewohnern) find, die eriteren auf den nördlichen, die letz— 
teren auf den mittleren und füdlichen Inſeln. Ganz driftianifiert find Aneityum durch 
Geddie, Aniwa durch Paton, Tongoa durch Michelien, faft ganz das von dem Märty- 
rerblute Williams und der beiden Gordon getränfte Erromanga; auch auf den nörd- ı0 
lichen Inſeln bat die melanefishe Miffton bedeutende Erfolge erzielt. 

Das Arbeitsgebiet derfelben eritredt fihb auch auf die nördlih und norböftlib an— 
grenzende Santa Cruz: und Salomon:Gruppe. Auf der zu der eriteren gebörigen Inſel 
Nulapu fand der edle Biſchof Pattefon den Märtvrertod. Insgeſamt zählt die von der 
neufeeländifchen Kolonialkirche betriebene melanefishe Miffion auf 26 Infeln der 3 ge 15 
nannten Gruppen 12000 ®etaufte. 

In dem jeit 1884 unter deutiche Schutzherrſchaft geftellten Bismardarcdipel haben auf 
Neupommern, Neulauenburg und Neumedlenburg die auftralifchen Weslevaner jeit 1875 
eine weientlich durch eingeborne polyneſiſche Evangeliften betriebene Miffion im Gange, 
die gegen 9000 chriftlihe Anbänger in ibrer Pflege bat. RN) 

Mit ähnlichem Erfolge ift von den Yondoner Mifftonaren im britifchen (ſüdöſtlichen) 
Neuguinea und zum Teil auch von den Weslevanifchen bier (und auf den Yuifiaden) 
gleihfalls durch polyneſiſche Evangeliften unter Führung beroifher Männer wie Murray, 
Chalmers, Lawes, gearbeitet worden (ca. 18000 criftlihe Anhänger). Dagegen iſt im 
niederländiichen Neuguinea (Doreb-Bap), wo der Utrechtihe M.B. (van Haſſelt) ſeit 1885 3 
(260 Getaufte), und im deutichen Kaifer-Wilbelmsland, two die Neuendettelsauer und die 
Rheiniſche M. G. feit 1886 und 87 ein opferreiches Geduldwerk treibt, erjt ein ſehr ges 
vinger Erfolg zu regiftrieren. In dem an fleinen Inſelchen reichen 

3. Mifronejien 
ft in den 3 Mrchipelen, dem (englifchen) Gilbert: wie dem (deutjchen) Marfchall- 30 
und Karolinen-Archipel ausfchlieflih der amerifanifde Board durch eingeborne Yebrer, 
ſowohl hawaiiſche wie mikroneſiſche, ſeit 1852 tbätig, mit Ausnabme der füdlichen von 
der Yondoner Miſſion faſt chriftianifierten Gilbertinfeln. Während auf den Gilbert: und 
Mariballinfeln jeine Arbeit einen im ganzen rubigen Gang genommen bat, iſt fie auf 
den Karolinen, vornebmlich der Hauptinjel Bonape, durch die glücklicherweiſe nur vorüber: 35 
gebende ſpaniſche Offupation (188699) in der gewalttbätigjten Weiſe geitört worden, 
(Mit Einfluß der zur Yondoner Miffton gehörigen) zäblt das gefamte Mikronefien 
22000 evang. Ghrijten. 

4. Auftralien. 
Unter der ausiterbenden, böchitens noch 55000 Seelen betragenden, zerſprengten 40 

und auf tiefjter Hulturftufe ſtehenden eingeborne Papuabevölferung wird in Viktoria, 
Reuſüdwales, Queensland, Süd- und Weftauftralien von der Brüdergemeine (Hagen: 
auer), den deutjchen Yutberanern und den Anglitanern (Gribble), am ausjichtsvolliten 
von der erjteren auf der Nork:Halbinfel (im Norden Queenslands), mit der ausdauernd: 
ſten Geduld, aber wenig Erfolg gearbeitet; böchitens 1200 Chriften find das Ergebnis. 45 
Größer ift dasjelbe unter den eingewanderten Chinejen (700) und den als Arbeiter ein- 
grübrten Ozeaniern (1000), unter denen fait alle auftralifchen Kolonialkirchen miſ— 
ſionieren. 

5. Neuſeeland. 
Sier begann 1814 die C.M.S. und 1822 die Wesleyaniſche Miffions-Gefellichaft 

die Arbeit, die bald einen überrafchenden Erfolg batte, der aber leider durch die mit 
der wacjenden weißen Einwanderung und der engliichen Okkupation entbrennende 
Yandfrage, tvelche zu einem blutigen Kriege mit den Maori führte, ſehr geftört wurde. 
Nicht wenige fielen ganz ins Heidentum zurüd, andere bildeten ſich unter Kübrung eines 
tanatifchen Propheten eine phantaftiiche Miichreligion, den Haubauismus, und es bat Jabr: 55 
zehnte gedauert, bis diefe Wirren twieder überwunden worden find. Cine feitens nord: 
deuticher Miffionare auf Ruapuke gefammelte Gemeinde bat ſich den Presbyterianern an- 
geihlofien und die Hermannsburger Miffion bat ibre dortige Arbeit aufgegeben. Die Zabl 
der Maorichrijten beläuft fich heute auf 25.000, 
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Statiftifches Ergebnis der ozeaniſchen Miſſionen: 

Bolpnefien . . 2... ....198000 evang. Chriften 
Melanefin . 2. 2 .....55000  „ 2 
Mikronefin . . 2» 2.2.2000 „ pe 

5 Auftralien . 2 2.2.2. 350 „ J 
Neuſeeland.. 28000 

Sa.: 303500  „ m 

Gejamtjtatiftif: 

Amerifa . . 2... 8375000  „ ” 
10 Afrika ....1127000, = 

Mien -. - . . . 1758000 „ n 
Djeanin . . . . 303000 " 

Gefamtfumme: 11563000 „ 

Nun noch ein Wort zur richtigen Beurteilung dieſes ftatiftiichen Miffionserfolges 
15 11’), Millionen Heidenchriften (mit Einfchluß der 7", Millionen chriftianifierter Neger 

in den V. St.) find gegenüber den 1050 Millionen Nichtchrijten fein großer Erfolg der 
gegenwärtigen Miffion,; aber 1. find fie das Ergebnis einer nur fehr allmäblid ausge 
dehnten Orundlegungsarbeit, welche den gebäufteften Schwierigkeiten gegenüberitand 
und aus Kenntnis: und Grfahrungsmangel das teuerfte Lebrgeld bezahlen mußte und 

2. find fie der Anfang einer Ernte, die wieder Same wird. Mit der Yänge der Arbeits- 
zeit und der Zahl der Miffionare vermehrt fih der Miffionserfolg in fteigender Pro: 
greifion. Im Yaufe der legten 25 Jahre ift er größer gewejen als in den vorbergebenden 
drei Vierteljabrbunderten zufammen. Dazu gebt der Miffionserfolg in religtöfer, fittlicher 
und fultureller Beziebung weit über das jtatiftifch regiftrierbare Ergebnis hinaus. Man 

> muß das Sonft mit dem Nett vergleichen, um auf den einzelnen Miffionsgebieten den 
Fortjchritt richtig zu werten, den fie der Miffton verdanfen. Die er aa deſſen, 
was ſie geweſen mit dem, was ſie geworden ſind, giebt auch den richtigen Maßſtab zur 
Beurteilung der Qualität der Heidenchriſten. So elementar auch immer das Chriſtentum 
der Majorität derſelben ſein mag: im Vergleich zu der Nacht des Heidentums, aus der 

30 fie gekommen, iſt es eine Morgendämmerung, die den Aufgang eines neuen Tages be 
deutet. Und baben fie auch den alten Menſchen noch nicht völlig ausgezogen jo ift es 
doch ſchon ein großer Eieg, wenn der Heide abgelegt ift. Troß aller ihrer Mängel und 
Schatten ift die Heidenmiffion der Gegenwart doch ein Werk, an dem man Gottes Herr: 
lichkeit fiebt. Leider ift es feine einheitliche Chriſtenheit, welche die Miffion treibt, und 

5 fpeziell die rüdfichts- und in der Wahl ihrer Mittel jerupelloje römische Gegenmiffton 
richtet viel Verwirrung an. Und ärgernisvoll ift das Verhalten der großen Majorität 
der unter den Heiden lebenden weißen Namencdriften, um vderenwillen der Name des 
Chriſtentums geradezu gefchändet wird. Die undhriftliche Chriftenbeit inmitten der Heiden: 
welt bildet das größte Hindernis der modernen Mifjion. 

* 

40 4. Die Miffionsmethode. 
Warned, Evang. Miſionslehre?, 3. Abt. Der Betrieb der Sendung, Gotha 1903; Grunde: 

mann, Miflions:Studien u. Kritifen, Iu. II, Gütersloh 1894 u. 98; Neben Ev. Miſſ.⸗Mag. u. 
Allg. MB. Indian Evang. Review (Kalkutta, ſeit 1874) u. Chinese Recorder (Schanghai, feit 
1869). Die PBrotofolle folgender Miffionstonferenzen: von Liverpool (1860), London (1888), 
New-NYork (1900); von Allahabad (1873), Schanghai (1878 und 1890), SKaltutta (1883), 
Oſaka (1883), Toyo (1900), Madras (1903), Bremen (jeit 1866 bis 1901). 

In den Anfängen der evang. Miffion war es bezüglich der metbodiichen Anweiſungen 
ähnlich wie in den Anfängen der chriftliben Miffion überbaupt: fie fehlten entweder ganz 
oder fie waren, wie Zinzendorf gelegentlich fagt: „general“. Die Theorie iſt der Braris 

so exit aefolgt und wo ſie ihr voraufgegangen it, bat die Erfahrung fie korrigiert, wenn fie 
auf Befangenbeiten berubte. Auch die Miſſionsmethode bat ibre Geſchichte. Zu einer 
einbeitlichen baben wir es allerdings bis beute noch nicht gebracht und Die Ver: 
jchiedenartigfeit der Miffionsorgane in nationaler, Eirchlicher und pädagogischer Beziehung 
wird es auch ſchwerlich zu ibr fommen lafjen; aber über die großen Grundſätze iſt doc 

55 je länger je mehr eine weſentliche Ubereinitimmung erzielt, wenn auch im praftijchen 
Handeln nad diefen Grundfägen immer Variationen bleiben, die durch die Beichaffenbeit 
der Miffionsorgane bedingt find. Nach und nach bat fich der Blid für die großen Pro: 

⸗ or 
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bleme verfchärft, die im Laufe der Arbeit je länger je mebr zu tage traten, und wenn 
diefe Probleme auch noch nicht alle gelöft find, jo find fie doch geitellt. 

Nab der Auffaffung faſt der ganzen älteren Miffionsgeneration wurde als die Auf: 
aabe der Miffion betrachtet 1. den einzelnen Heiden gläubig und durch den Glauben 
felig zu machen und 2. dieſe gläubig gewordenen Heiden in eccelesiolae zu jammeln, die 
man ganz nach der pietiftiichen oder metbodiftiichen Fagon formierte. Gegenüber diefem 
individualiftiichen Mifftionsbetriebe, durch den man „Auswahlgemeinden“ zu erbalten glaubte, 
trat allmäblich eine Ernüchterung ein, als man ſich der Erkenntnis nicht mebr verjchließen 
konnte, daß die gefammelten Gemeinden, auch wenn jie ihrem Umfange nad) eeclesiolae 
waren, doch nicht aus lauter wirklich „Bekehrten“ beitanden, fondern Brucitüde von 
Vollskirchen darjtellten mit Elementarchriſten, deren religiöfes und fittliches Leben ſich 
über das der Durchichnittschriften dabeim nidyt nur nicht erbob, ſondern oft unter ibm 
ſtand. Und indem man dieje Thatfache auch begreifen lernte, wuchs das Verjtändnis 
dafür, daß gereifte Chriften nur das Ergebnis einer längeren chriftlichen Erziebung ſein 
fonnten und zwar einer Erziehung, die fich nicht nur auf einzelne Individuen bejchräntte, 
jondern auf eine fittliche, geiftige und joziale Geſamthebung des Volkslebens, auf eine 
Durbdringung der volflien Naturverbände mit den Sauerteigsträften des Evangelit ge 
richtet jein müßte. So brach ſich nadı und nad gegenüber der bloß individualiſtiſchen 
die ertveiterte Auffaſſung der Miffionsaufgabe Bahn, daß in Verbindung mit der auf 
den Einzelnen gerichteten Rettungsarbeit eine miſſionariſche Volkserziehung  jtattfinden : 
müfle, die e8 auf die Sammlung einer einbeimifchen volfstümlichen Gbriftenbeit, aljo auf 
eine Volkschriftianiftierung anzulegen babe. 

Im engjten Zufammenbange mit diejer erweiterten Auffafjung der Miffionsaufgabe 
itebt die immer flarere Erkenntnis des Miffionszieles, nämlih die Begründung ſolcher 
jelbitftändigen Volkskirchen, die ſich aus eigenen Mitteln unterbalten, durd eigene Kräfte : 
erbauen und regieren und aus eigenem Antrieb mifjionieren. Dieſes Ziel jtellt uns 
wieder vor eins der ſchwierigſten miffionarifchen Probleme, und bis heute erperimentieren 
wir nob an feiner Löſung; aber daß es jebt überhaupt erfannt war, während man in 
den Miffionsanfängen nicht einmal von ihm träumte, das ift der große Fortſchritt. Alle 
größeren Miffionsbetriebe arbeiten jet an der Erziebung der beidenchriftlichen Kirchen zur : 
Selbitjtändigfeit, nur daß es die einen bajtiger, die anderen bejonnener tbun. Am ener: 
giſchſten haben die freifirchlichen Miffionsorgane die Selbititändigitellung betrieben, allen 
voran die independentiſchen, die freilich in ihrem doftrinären Eifer die Neifebedingungen wie: 
derbolt ignoriert haben, an welche diefelbe gebunden werden muß. Bis heute giebt «8 
— abgejeben von den Negerkirhen der V. St. — noch feine wirklich jelbititändige d. b. 35 
von miffionarifcher Yeitung völlig unabbängige beidenchriftliche Kirche. Wo man das Er- 
periment gemacht bat, 3. B. in Hawaii, Madagaskar, brit. Guyana, da bat der der pä- 
dagogiichen Weisheit ermangelnde independentijche Doftrinarismus ein Scheingebäude ge 
Ibaften, das der joliden Fundamentierung entbehrte; überall iſt innerer und äuferer 
Rüdgang die Folge geweſen. Für die völlige Unabhängigkeit von der jendenden Chriſten— 
beit fehlt fast allen jungen Heidenkirchen noch die Reife 
Aus der erweiterten, mit der Erziebung zur kirchlichen Selbitftändigfeit verbundenen 

Mittonsaufgabe ergeben fib nun eine Neibe wichtiger mifftonsmetbodifcher Konfequenzen: 
a) eine gefunde Pflege des Volksftums. Nur wenn das Chriftentum in dem ibm fremden 
Boden der heidniſchen Nationen fo eingepflanzt wird, daß es fih in ihm als ein einheimi- 
ſches Gewächs naturalifiert, kann eine wirklich ſelbſtſtändige beidenchriftliche Kirche zuſtande 
lommen. Diefe Naturalifierung bedingt eine volkliche Artung des Chriftianifierungsprozefies: 
eine Chriftianifierung der Volksſprache, der Volksfitte, der Volksverbände; eine Aufgabe, 
de die Miffion vor eine Fülle der fomplizierteften Probleme stellt. Vornehmlich zwei 
Yauptgefabren find zu vermeiden: eine religtös-rigoroje Behandlung der fremden Sitten 
und eine Vermengung der Chriftianifierung mit der Europätfierung oder Amerifanifierung. 
Tie erfte diefer Gefahren brachte die pietiftiiche Engigfeit mit fich, die zweite liegt in der 
Kulturüberlegenbeit und in dem Nationalegoismus der Miſſionsſubjekte, und beide werden 
begünftigt durch Mangel an pädagogiichem Geichid gegenüber den Mifftonsobjetten. Die 
Fahigkeit und der Wille, fremder Eigenart fich zu akkomodieren, ift vornehmlich deutiches 5 
Charisma, während die engliiche und amerifaniiche Art ſich ſchwer akkomodiert. Selbit 
bezüglich der Pflege der eingebornen Sprachen macht fich diefer Unterſchied geltend. 

... b) Die Heranbildung eines eingebornen Yebrjtandes. Allerdings it in dieſer Be— 
iebung auch jchon früher manches gejcheben, namentlid wieder feitens der freifirchlichen 
Miſſionen; aber die zielbetwußte Weife, in der es heute geſchieht, Freilich manchmal etwas 
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mechaniſch und ohne pädagogifche Weisheit, indem man teils zu geringe, teils zu über: 
ſpannte Anforderungen an die Bildung der eingebornen Mitarbeiter ftellt, iſt doc erit 
das Ergebnis der neueren miffionsgefchichtlihen Entwidelung. Die gefamte evangelifce 
Miffion bat heute 4170 ord. Paftoren und 74000 Lehrer und Evangeliften aus den 
Eingebornen in ibrem Dienfte und unterbält zur Ausbildung derfelben 375 von 12000 
Schülern befuchte Lebranftalten. Im Zufammenbang mit diefer Vermehrung der ein- 
gebornen Arbeiter jtand nicht bloß eine äußere Ausdehnung des Arbeitsgebiets und eine 
Gliederung des Stationenſyſtems, fondern auch eine wachſende finanzielle Yeiftung der 
Gemeinden und eine fich immer mehr ausbauende firchlihe Organifation, jo daß alio 
mit ibr nad verfchiedenen Seiten bin die Erziehung zur kirchlichen Selbitjtändigfeit Fort: 
ichritte machte. 

e) Eine Bereicherung der Miffionsmittel. Natürlich blieb, wie fie es von Anfang 
an gewejen, die mündliche Berfündigung des Evangelii das Hauptmiffionsmittel, aber 
neben ihr nahm zunäcdit die Schul: und die litterarifche Thätigfeit, dann die ärztliche 

15 und die Frauenarbeit einen immer breiteren Raum und jelbjtjtändigere Stellung ein. 
Zwar die Schule und die litterarifche Thätigkeit bat aud in den Anfängen nicht ganz 
gefehlt; aber ein ſyſtematiſch geordnetes Schulweien, das von der Volksſchule bis zu 
Gymnaſien, ja teilmeife bis zu Univerfitäten hinauf eine nicht bloß religiöfe jondern all: 
gemeine Bildung allen Klaſſen der Bevölkerung zu vermitteln fucht, und eine im Zu: 

2» jammenbang mit diejer geijtigen Gefamtbebung des Volks betriebene litterarifche Thätigfeit 
iſt doch erft jeit der Mitte des vorigen Nabrbunderts als ein integrierendes Glied des— 
jelben in den Miffionsbetrieb eingeflochten worden. Die Statiftit redet bier die bered- 
tejte Sprache. Neben ca. 19000 Volksſchulen mit über 900000 Schülern und — mas 
von Wichtigkeit ift — darunter 288000 Mädchen, giebt es 880 Mitteljchulen und 

35 94 Nealgumnafien, beide zufammen mit über 70000 Schülern. An der litterarifchen 
Thätigleit nehmen die Bibelüberfegungen die erfte Stelle ein. Es giebt beute durch Mif- 
fionare angefertigte 96 Überjegungen der ganzen Bibel, 99 des neuen Teftaments und 
221 von einzelnen Bibelteilen, ungerechnet die in bereits veralteten Sprachen. Die 
übrige miſſionariſche Yitteratur, die von Eleinen Flugichriften an bis zu wiſſenſchaftlichen 

so Werfen binauf neben der Religion fast alle Gebiete des menſchlichen Wifjens zum An: 
balt bat, ift jo umfafjend, daß fie gar nicht mehr regiftrierbar if. Es find auf den 
Mifftonsgebieten felbit 159 Buchhandlungen und Druderprefjen in Thätigkeit. An die 
mifftonarifche Frauen- und ärztliche Thätigkeit, deren Berjonalitatiftif bereits früber ange 
geben worden iſt, jchließt fich eine Fülle von MWobltbätigfeitsanitalten: 379 Hofpitäler, 

5 783 Bolikliniken, 247 Waifenbäufer, 100 Ausſätzigen-Aſyle, 30 Blinden: und Taub: 
ftummen-nftitute und 156 fonftige Nettungsanftalten mit Zehntaufenden von Anfafien. 
Das alles ift veranfchaulichtes Wort, welches einen eingreifenden miſſionariſchen Pionier: 
dienit thut. Nimmt man endlich dazu, daß neben der indirekten Kulturerziebung, die 
überall durch die Miffion geübt wird, es nicht nur 180 Induſtrieſchulen giebt, jondern 
aud von einer ganzen Reihe Miffionen, wie 3. B. der Basler und der fchottifchen in- 
dujtrielle und landwirtfchaftliche Thätigfeit ſyſtematiſch mit dem Miffionsbetriebe verflochten 
ift, fo ift einfichtig, in welchem weiten Umfange das evangeliiche Chriftianifierungswerf 
das geſamte Volfsleben beeinflußt. Ne länger ſie an der Arbeit tft, deſto vielfeitiger und 
ein deito machtvollerer Faktor in der Gejamterziebung der nichtchriſtlichen Wölfer iſt die 

5 Miffion geivorden, wie ın feinem klaſſiſchen Bude: Christian missions and social 
progress (New-Nork 1897 ff.) der Amerikaner Dennis dur die gebäufteiten Thatjachen 
veranjchaulicht bat. Und jo iſt ein bereicherter Miffionsapparat an der Arbeit, der mit 
innerer Notwendigkeit den individualiftiichen mit dem volfschrijtianifierenden Mifftons- 
betriebe organifch verbindet. 

50 Gegenüber der vorjtebend kurz charakterifierten Auffaffung der Mifftionsaufgabe mit 
ihren metbodifchen Konjequenzen bat ſich aber jeit einigen Nahrzebnten eine Gegen: 
bewegung geltend gemacht, die ausgebend von dem Begründer der China-Inland-M., 
Hudjon Taylor, namentlich in Amerika in A. Pierfon, dem Serausgeber der Miss. 
Rev. of the World, Simpjon, dem Führer der ſog. Allianzmiffionen, und Mott, 

55 dem Sekretär des jtudentischen Miffionsbundes, beredte und energiſche Vertreter ge: 
funden bat. Sie bezeichnet die Miffionsaufgabe als „Evangelifation der Welt“ und 
der in der ſtudentiſchen Miſſions-Bewegung vertretene Flügel diefer Nichtung fogar 
mit den als ihr rbetorisches Motto acceptierten Zufage: „in diefer Generation“. Bei 
den ſchwankenden Definitionen, welche dem Schlagwort: „Evangelifation” gegeben worden 

6) find und noch gegeben werden, iſt es ſchwer, beſtimmt zu jagen, was unter ibr zu ver 
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fteben iſt. Mott in feinem mit flammender Begeifterung gefchriebenen Bude: The 
evangelization of the world in this generation (Xondon 1900. In deutſcher Bear: 
beitung Berlin 1900) erklärt: es ſei gemeint, „daß allen Menfchen eine ausreichende 
Gelegenbeit geboten werden fol, Jeſus Chriftus als ihren Erlöſer kennen zu lernen und 
jein jünger zu werden“, aber nicht: „Chriftianierung im Sinne von Durchdringung der 5 
Welt mit draft. Ideen“, obgleich Schule wie litterarifche und ärztliche Thätig eit nicht 
ausgeſchloſſen, au die Verkündigung des Evangelii feine oberflächliche fein fol. Pierſon 
veritebt darunter nur „Predigt und Zeugnis. Dieje beiden Worte umfaflen alles, was 
unter Evangelifation gemeint ift.” Was den Definitionen an Klarheit feblt, Bayer die 
methodischen Grundjäge, nach denen gebandelt werden joll. Es find folgende: Aus: 
jendung großer Scharen von Evangeliften, um in fürzefter Zeit allen Menfchen Bu 
beit zu geben, das Evangelium zu bören. 2. Größte Beichleunigung ſowohl der Ausjendung 
tie der Kundmachung, daber Wanderpredigt die weſentlichſte Miſſionsaufgabe. Schule, 
litt. Thätigfeit, Gemeindegründung und gar kirchliche Organiſation wird entweder unter: 
lafjen oder doch als von untergeordneter Bedeutung betrachtet. 3. Weltweiter Umfang der 
Predigt; daher Zerjtreuung der Kräfte nach der Parole: diffusion not concentration. 
Begründet werden diefe Grundfäge durch den Befehl Chrijti Mt 24, 14, der mur bie 
Predigt in ber ganzen Melt verordne; durch das Vorbild der Apoftel, die als Reife: 
prediger jchnell von Ort zu Ort gezogen jeien; und durch den Zufammenbang der Miſſion 
mit der Paruſie, die durch die beeilte Kundmachung des Evangelii unter allen Völkern be: © 
jchleunigt werden müfle. 

Wie dieſe Begründung einfeitig und eregetiih unbaltbar ift, die Unterſchiedenheit ber 
Verbältnifje in der apojtolifchen Zeit und in der Gegenwart ignoriert und auf geiftlofen Be: 
rechnungen wie auf Ungebuld berubt, fo jteben die methodijchen Grundfäge im Miderfpruch 
zu den Erfahrungen eines Miffionsjabrbunderts, entbebren der Buürgſchaft für den Beſtand a5 
des — wenn überhaupt erzielten — Erfolgs und lafjen die großen Schtwierigfeiten völlig 
außer Anſatz, die ein gefunder Miffionsbetrieb überwinden muß, wenn auch nur eine ver: 
jtändnisvolle Kundmachung des Evangelii, geſchweige die jolide Gründung einer chrift- 
liben Kirche zu ftande fommen foll. Eine folde Gründung iſt Miffionsaufgabe; die Be: 
ſchränkung diefer Aufgabe auf bloße Evangelifation vertwechjelt Mittel und Zweck. Das 30 
bloße Predigen genügt nicht; es joll vermitteljt desjelben der Grund zur Eliefia gelegt 
werden. Ohne dieſen Bau thut die Miſſion ein halbes und noch nicht einmal ein halbes 
Werl. Iſt aber die Aufgabe, unter den vielſprachigen und für das Verſtändnis der 
ewangeliichen Heilsbotichaft jo wenig vorbereiteten Heiden der Gegenwart: die Ekkleſia zu 
bauen, die die Pforten der Hölle nicht überwältigen, fo reicht dazu die bloße Kundmachung 35 
des Evangelit nicht aus; es ift feite Stationierung, geduldige Ausdauer in gründlicher 
Unterweifung, treue Seelforge, ernite Kirchenzucht, weiſe Organifation unerläßlich, und 
dieje jolide Arbeit kann nicht über die ganze Erde in Eile, am wenigſten im Verlaufe 
einer Generation gethan werden. Die unter dem Schlagworte: „Evangelifation der Welt 
in diefer Generation” mächtig getvordene und von aufrichtig frommen Männern getragene 40 
Miffionsbewegung bat mande kraftvolle Anregung gegeben und enthält für alle Miſſions⸗ 
arbeiter im einzelnen viel Beherzigenswertes, aber als eine miſſionsmethodiſche Reform⸗ 
bewegung wird ſie keine bleibende Bedeutung haben. Täuſcht nicht alles, ſo iſt eine ge— 
wiſſe Ernüchterung bereits eingetreten; nachdem noch manches zu erſparen geivefene Yebrgeld 
bezablt jein wird, wird auch jie den miffionsmetbodifchen Grundjägen ſich anichliehen, die 
auf der Erfahrung eines Mifftonsjabrbunderts beruben. Prof. D. Warned. 
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Miffton unter den Juden. — Litteratur: Die im Tert angegebenen Miſſions— 
zeitjchriften und Berichte. Fir die Ältere und katholische Mifjionsgefchichte: einzelne Aufſätze 
in den älteren Bänden von „Saat auf Hoffnung“ von Prof. Delißſch und Dr. Fürſt; auch 
Gräß, Geſchichte der Juden. Für die neuere evangeliiche Miſſionsgeſchichte: Das fehr gründ- 
liche und umfangreiche Wert: Die evangelifche Chriſtenheit und die Juden unter dem Geſichts— 
puntt der Miſſion geſchichtlich betrachtet von Lie. J. F. A. de le Roi, Pfr. 3 Bde, Karlsruhe, 
und Leipzig 188492. Ferner Israel und die Kirche, Geſchichtl. Ueberblick der Bekehrungen 
der Juden zum Chriſtentume in allen Jahrhunderten von Dr. Chr. K. Kalkar, überſetzt von 
Al. Michelſen, Hamburg 1869; Kurzgefaßtes Handbuch der Miſſion unter Israel von Lie. 5 
Dr. G. A. Dalman, Brof., Berlin 1893, worin S. 101--119 ein reichhaltiges Verzeichnis dei 
Litteratur über Judenmiſſion und Judentum enthalten ijt. Für die neueſte Zeit find die 
Aufiäge von Lic. de le Roi wichtig in: Nathanael, Zeitſchr. f. d. Arbeit der evang. Kirche an 
Israel von Prof. Dr. H. L. Strad, Berlin, 16 Jahrgänge. — The Jews and their Evange- 
lization by the Rev. W. T. Gidney, M. A., Yondon 1899. “u 
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Obwohl das Neich Gottes, das zu verwirklichen Jeſus Chriftus gefommen war, fich 
nad den MWeisfagungen der Propheten nicht allein auf Israel erjtreden follte, jondern 
fih über die ganze Erde und alle Völker derjelben auszudehnen beitimmt war, jo hatte 
Jeſus doch jeine perſönliche Wirkfamfeit auf Israel, das alte und einzige Bundesvolf 
Gottes, beſchränkt; und auch feinen Nüngern hatte er geboten, nicht auf der Heidenjtraße 
zu geben (Mt 10,5). Erſt bei feinem Abjchied von der Erde und den Jüngern gab er 
diefen den Befehl, alle Völker zu lehren und zu taufen und zu feinen Jüngern zu machen. 
Die Zwölfe jaben ſich aber vorerjt auch auf die Juden angewieſen. Die eriten Chriſten— 
gemeinden waren ganz und gar aus jüdiſchen Elementen gebildet; die Gemeinden in 
Judäa, Samaria, Galilia (AG 9, 31) beitanden nur aus Juden und Nudengenofien, 
d. b. ſolchen Heiden, welche als Proſelyten des Thores oder der Gerechtigkeit die jüdische 
Neligion angenommen hatten. Die Miffion der Apoftel unter den Juden war von 
joldbem Erfolg, daß Jakobus den Paulus auf die Myriaden befehrter Juden binmweifen 
fonnte (AG 21,20). Wir müſſen für jene Zeit zum wenigſten 25000 Judenchriſten 
annehmen. Auch eine große Menge von Prieitern wurde dem Glauben geborfam (AG 
6,1. 7). Aber aud in den Gemeinden, welche Paulus und feine Beglelter in Klein: 
aften, Griechenland, Kreta u. ſ. w. gründeten, bejtand der Grundftod der Gläubigen 
meiſt aus Nsraeliten. Pauli Miffionsreifen gingen ja der Straße nad, wo, wie ein 
Brief des Königs Herodes Agrippa I. an den Kaiſer Galigula bezeugt, gerade die größten 
Niederlafjungen von Nuden ich befanden. Ob er in Cypern oder Macedonien oder 
Korintb war, überall verfündete er fein Evangelium zuerit in den Synagogen, und 
feiner einzigen Gbriftengemeinde unter den Heiden fehlten die Judenchriſten. Sogar die 
Gemeinde in Rom muß einem guten Teil nach aus Juden beitanden baben. 

Daß auch das 2. Jabrbundert der chriftlihen Zeit die Belehrung der Juden nicht 
aus den Augen verlor, das beweist Juſtins des Märtyrers Gefpräch mit dem Juden 
Tryphon (viell. Rabbi Tarpbo) und im Beginn des folgenden Jahrhunderts die Tertullian 
zugejchriebene Schrift adversus Judaeos. 

In diefer Zeit aber hatten die judenchriftlichen Elemente bereits längjt eine bäre- 
tiſche Richtung eingeichlagen, indem fie teils fich in ihrem jüdiſch-nationalen und jüdiſch— 
religiöjen Bejonderbeiten verfteiften, teils dem üppigiten Gnojtizismus buldigten. Das 
weitere Anwachſen des jüdiſchen Elementes in der Kirche wäre demnach eine ernite Gefabr 
für ihr inneres Leben und ihren Beitand geworden; es ift darum eine wunderbare 
Fügung der WVorjebung, daß mit dem Barkochbaſchen Aufitand auch die mafjenbafte Zu: 
wendung der Juden zum Gbriftentum aufbörte, indem eine jcharfe Trennung und Ab— 

5 ſchließung der Judenſchaft, gegen die einen immer mebr univerfalen katholiſchen Charakter 
tragende Kirche eintrat. Trotz feinem unglüdlicben Musgang bezeichnet nämlich dieſer 
Aufitand doch den Anfang einer neuen Epoche im geiltigen Yeben der Juden. Die 
Juden, der politifchen Macht und des nationalen Bejtandes beraubt, konzentrierten ibr 
ganzes Geijtesleben vollends auf das Gejegesitudium und produzierten den Talmud, 
diejen ftarfen und umfaſſenden Zaun, der Israels Dafein und religiös-geiltigen Beſtand 
zwar aufs bejte fchüßte, aber auch die Juden von allen tiefer einwirkenden Yebensmächten 
der Geſchichte abiperrte und insbejondere für die Annahme des Chriftentums bis auf den 
heutigen Tag eine ſchwer zu überfchreitende Schranke bildete. Wie ſtark nämlich auch zu 
Jeſu und der Apojtel Zeit die Juden ſchon vom phariſäiſchen Geift durchfäuert waren, 

5 jo batte doch das Judentum, jo lange mwenigjtens der Tempel ftand, noch ein verbältnis- 
mäßig naturtvüchliges, hiſtoriſch-israelitiſches Gepräge. Solche Juden fonnten noch unbefangen 
in Jeſu den verbeißenen Meſſias erkennen und zum Ghriftentum übergeben. Durch die 
vollendete Verkehrung des Prophetismus in Talmudismus aber wurde zwilchen Juden 
und Ghriften eine Kluft befeftigt, welche eine unbefangene Betrachtung und Beurteilung 
des Chrijtentums feitens der Juden von vornberein unmöglich machte. Seit darum der 
Talmud direft oder indireft noch den Geiſt der Nuden bildet und beberricht, iſt es un- 
möglich, daß fich, twie in den eriten Zeiten, Myriaden von Nuden dem Chriſtentum zu— 
wenden. Wie die talmudiſche Geiftesrichtung ſchon in ihren eriten Anfängen die Dede 
vor den Augen der Nuden war (2 Ko 3, 13—16), fo it fie es noch und wird es fein, 

> bis auch ihre legten Ausflüſſe wieder verfchwunden fein werden. Dies beftätigt die ganze 
Hejchichte der Judenmiffion und dies giebt ihr ihren eigentümlichen Charakter; fie bat 
Erfolg überhaupt nur bei jolchen Juden, welche mit dem Talmud zu brechen im jtande 
find, und fie bat einen wahren und quten Erfolg nur bei folchen, welche diefen Bruch 
mit religiöjem Ernſt vollzogen und obne ſich aller religiöjen Bedürfniffe und Verpflich- 
tungen zu entichlagen. Daraus ergiebt ſich eine dreifache Konfequenz: 1. Die Judenmiffion 
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fann jeitber nicht an das jüdische Volk als folches, jondern nur an Einzelne aus dem 
Volke ſich wenden, 2. die Belchrungen finden eben deswegen nicht oder nur ausnahms— 
weiſe in größeren Fahlen ſtatt; 3. unter denen, die zum Chriſtentum übertreten, ſind 
immer auch ſolche, die den vruch mit dem Talınud nicht aus religiöfen Motiven voll: 
zogen baben, deren Annabme des Chriftentums darum auch feine ernitliche ift. Dies 
harakterifiert die ganze Miſſionsgeſchichte der folgenden Zeit. 

I. Geſchichte der Judenmiſſion in der katholiſchen Kirche. Eigent— 
liche Veranſtaltungen zur Bekehrung der Juden beſaß die alte Kirche nicht, aber immer— 
bin war fie vom Wunſche beſeelt, auch die Juden für Chriſtum zu gewinnen. Nicht bloß 
gab es zu jeder Zeit ſolche, welche die Liebe Chriſti drängte, Ad den Juden das Evan— 
gelium nahe zu bringen, ſondern auch andere Motive wiriten mit, daß die Leiter der 
Kirche wie des Staates beſtrebt waren, die Juden zum Eintritt in die Kirche zu beivegen. 
So als der Staatsminister Gajjiodorus Mönch geworden war, fühlte er ſich gedrungen, 
in jeiner Pſalmenauslegung bäufig auf die Juden Rüdficht zu nehmen, und durd in 
die Auslegung eingeflochtene Anrede an die Nuden auf ibre drums hinzuwirken (vgl. 
+ B. jeine Conelusio zu Pjalm 81). Kaiſer Juſtinian dagegen machte fein Hebl daraus, 
warum er jich Eingriffe in die Religionsfreibeit der Juden erlaube, und warum er be: 
fehle, daß fie fich in ihren Synagogen einer griechifchen oder lateinijchen Überſetzung des 
Urtertes bedienen, dagegen fich der bagadifchen, d. b. talmudiichen Auslegung desſelben 
entbalten jollten; er boffte nämlich, daß fie dann eher zum Verſtändnis der chriftlichen 
Wabrbeit gelangen würden. Abm waren politijhe Motive maßgebend, wenn er alle 
jeine Untertbanen chriftlich baben wollte. Bijchöfe wiederum ließen den gegen die Juden 
aufgebrachten Pöbel ihrer Städte ungehindert Gemaltthätigteiten gegen fie verüben, indem 
fie durch Gewalt und Zwang den jtarren jüdiſchen Sinn breden und zur Annahme 
des Glaubens williger machen wollten. So batte z. B. Biſchof Avitus von Glermont 2 
Ferrand zuerit in Predigten die Juden der Stadt zur Belehrung aufgefordert; als dieſe 
nichts fruchteten, zerftörten die Chriſten die Synagoge; es floß jüdiſches Blut: da er 
Härten fich 500 Juden zur Annabme der Taufe bereit. Ihr Tauftag war ein "Freuden 
feit und Venantius Fortunatus verherrlichte die Sefchichte in Verſen. Solche Bekeh— 
rungen kamen leider nur zu oft vor. Doch verlangi die Gerechtigkeit zu bemerken, daß 
die römiſchen Päpſte von Anfang an und durch alle Jahrhunderte hindurch die Beſchützer 
und Fürſprecher der Juden waren (vgl. Grätz, Geſchichte der Juden, V, 41). Schon 
Gregor J. verabſcheute alle Zwangstaufen und verbot ſie öfter; und als einſt ein übereifriger 
Proſelyt ein Kruzifix und ein Marienbild in der Synagoge zu Cagliari aufſtellte, befahl er 
ihre Entfernung. Dagegen bemühte er ſich mit aller Freundlichkeit, ja durch Begünſtigungen 
und Belohnungen Juden zur Kirche zu ziehen; jüdiſchen Ackerpächtern erließ er in ſolchem 
Falle die Steuern. Er verhehlte ſich zwar nicht, daß die auf dieſem Weg gewonnenen 
Täuflinge wenig wert ſeien, aber er rechnete auf ihre Nachtommen. „Wir gewinnen 
ſchrieb er in feinen Briefen, wenn auch nicht fie ſelbſt, doch gewiß ihre Kinder“. Die 
Erfahrung bat die Umrichtigfeit dieſes Grundjages reichlich erwiejen und bejonders durch 
die Gefchichte Spaniens muß die Miffion für alle Zukunft gewarnt fein, nad) Gregors 
Grundfag zu verfahren. Aus dieſen Beifpielen können wir ſowohl die Motive wie die 
Mittel erfennen, wodurch die Chriſten während der ganzen mittelalterlichben Zeit die Be- 
tebrung der Juden zu erreichen juchten. Sie verbielten ſich zu feiner Zeit gleichgiltig gegen 
die Juden und ibre Belehrung; es iſt kaum ein Jahrhundert, daß nicht Schriften zu 
ihrer Belehrung von boben und niederen Geiftlicben aufzuweiſen bätte; auch fein Jahr— 
bumdert, in welchem man nicht dur Belohnungen und Vergünftigungen Juden für 
den Glauben zu getvinnen trachtete; es iſt aber auch fein Jahrhundert, in welchem man 
nıbt das, was der Eifer der Liebe nicht vermochte, mit Gewalt und Zwang erreichen 
zu können vermeinte; jo ijt denn auch fein Jahrhundert, in welchem nicht zahlreiche 
Profeloten aus aufrichtiger Überzeugung zum Chriſtentum übertraten, von denen zabl: 
reiche der Kirche zur Zierde gereichten, wie auch fein Jahrhundert ift, in welchem nicht 
die um irdifcher Vorte le willen oder zwangsweiſe Getauften der Kirche zur Laſt und zum 
Schaden gereicht hätten. Demnach feblte es auch feiner Zeit „weder an Klagen der 
Synagoge über den Belehrungseifer der Kirche, noch an Klagen der Kirche über die Hals- 55 
ftarrigfeit der Juden“ (Kalkar); beides beweiſt, daß nichts weniger als Gleichgilugkeit 
gegen die Juden auf chrifilicher Seite herrſchte. 

Beſonders waren es jederzeit die Proſelyten, welche ein eifriger Miſſionstrieb be- 
ſeelte, einmal vielleicht weil fie am beſten die geiſtige Armut und Dürre des talmudiſchen 
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Judentums erfannten und darum ihr Volk bejonders bemitleideten und ſodann weil ibre so 
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Befanntichaft mit dem Talmud, mit Denkweije und Sitten_der Juden es ihnen am 
leichtejten zu machen jchien, auf ibre Brüder einzuwirken. Ohne auf eine Beurteilung 
einzugeben, jei nur bier als Thatſache der Gejchichte konftatiert, daß zu jeder Zeit Pro- 
jelpten die zablreichiten Werkzeuge der Miffion abgaben. So war es im 7. Jabrbundert 

5 der Profelpte und Biſchof Julian von Toledo (geit. 690), der feine Schrift: „De sextae 
aetatis comprobatione contra Judaeos“, verfaßte, um die Juden zu widerlegen, 
welche in ihren Schriften ſich dadurd vor dem Bekehrungseifer des weſtgotiſchen Königs 
Erwig zu ſchützen juchten, daß fie behaupteten, Jefus könne nicht der Meflias fein, da 
diefer erjt im 6. Jabrtaufend der Welt erfcheinen werde. Doch kannte er feine Volks— 

10 genoffen zu gut: „Wermöge er nicht die Juden zu überzeugen, jo mwünfche er wenigſtens 
die Chrijten in ibrem Glauben zu befeftigen“. Faſt gleichzeitig hatte Iſidor von Sevilla 
zwei Bücher verfaßt, worin er die chrültliche Glaubenslehbre aus dem AT belegte und 
befonders darauf binwies, daß das Szepter von Juda gemwichen fei, und daß nun die 
Chrijten, welcde das Reich Gottes und chriftliche Könige bätten, das wahre Israel jeien. 

15 Obne Pedro Alfonjfo (1106 in Osca getauft) und feinen Zeitgenofien Samuel Jehuda 
mit ihren Mifionsfchriften zu erwähnen, jei der Thätigfeit des großen Dominikaner: 
generals Naymund von Pennaforte gedacht. Er führte das Studium der bebrätjchen 
Sprache und talmudiichen Schriften in dem Dominitanerorden ein, ganz ſpeziell zum 
Bebufe der Miffionsthätigfeit unter den Juden. Ein Jünger diefes Ordens, Pablo 

20 Ehrijtiant aus Montpellier, auch jüdiſcher Herkunft, war der erjte eigentliche Mifjions- 
prediger. In Südfrankreihb und anderwärts reifte er umber, predigte und disputierte mit 
den Juden in Kirchen und Synagogen, indem er’ aus Bibel und Talmud die Meſſianitãt 
und Göttlichkeit Jeſu zu beweiſen ſuchte. 1263 disputierte er zu Barcelona im könig— 
lichen Palaſt vier Tage lang mit dem erſten und berühmteſten Rabbiner Spaniens, mit 

25 Moſe Nachmani. Nachher durchreiſte er Aragonien. Zur ſelben Zeit verfaßte der Do— 
minikaner Raymund Martin, ein geborner Chriſt, der gründlich Hebräifch, Caldäiſch und 
Arabiſch in jeinem Kloſter gelernt batte, fein gelebrtes Werk, pugio fidei contra Mauros 
et Judaeos, eine Rüftlammer zum Streit für die folgenden Zeiten. Die Schriften des 
Talmud, Raſchis, Jbn:Ejras, Maimunis und Kimchis benußte er dabei fleißig. Auch 

30 andere Dominifaner batten häufige Gejpräcde und Disputationen, gegen welche ſich 3.2. 
der Rabbi Ben-Aderet mündlich und fchriftlich verteidigte. Abner von Burgos, ein als 
Jude angefebener und pbilofopbifch gebildeter Arzt, als Chriſt Alfonfo genannt und ein: 
facher Safriftan einer Kirche zu Valladolid, jchrieb mebrere hebräiſche und fpanifche 
Schriften zur Belehrung der Juden, disputierte 1336 und fette es dur, daß den Juden 

35 verboten wurde, das alte Gebet gegen die Minim (Heer, Judenchrijten) zu beten. Nicht 
viel fpäter jchrieb ein anderer Proſelyt, Nobannes von Valladolid, eine Erläuterung zu 
Ibn-Eſras Erklärung der zehn Gebote und eine concordia legum des Judentums und 
Chrijtentums, disputterte zu Burgos und Avila mit Moje Cohen de Tordefillas, der auch 
noch mit einem anderen Proſelyten zu disputieren batte. Auch der Kardinal Pedro 

10 de Yuna, jpäter als Papit Benedikt XIII. genannt, disputierte felbjt in Pampeluna mit 
Nabbi Schem Tob ben Schaprut, wie er auch zeitlebens das lebhaftefte Intereſſe für die 
Belehrung der Juden beivies. Er war auch der erite Beichüger und Gönner des Rabbi 
Salomon Halevi (1353— 1435), der fpäter als Paulus de Sta Maria Erzbiihof von 
Burgos wurde und der, auch als er die höchſten Staatsämter und Würden bekleidete, 

1 doch für die Belehrung feines Volkes tbätig blieb. Mit Jofua von Lorca wechſelte er 
Streitichriften, bis diefer felbit übertrat und ein eifriges Werkzeug zur Belehrung vieler 
ward. Nie war vielleicht der litterarifche und mündliche Kampf jo an der Tagesordnung 
als um jene Zeit in Spanien und nicht obne die bedeutenditen Erfolge. Unter den 
Tauſenden, die damals vielfach freilidh aus irdifchen Gründen oder auch aus Furcht und 

9 Zwang in die Kirche eintraten, gab es doch eine ſehr große Zahl aufrichtiger Belenner 
und Nünger Jeſu, die nicht blog mit Ernit, jondern mit Begeifterung fich dem Chriſten— 
tum bingaben und für dasjelbe eintraten. „Das Judentum wurde dur den Übertritt 
gebildeter und gelebrter Männer, Arzte, Schriftiteller, Dichter vieler Talente beraubt“ 
und „manche derjelben waren von einem Belchrungseifer bejeflen, als wären fie geborne 

> Dominikaner“, das muß jogar Grätz gejteben (VIII, 83). Aftruc Raimuch, als Chriſt 
Franciscus, ein Arzt, desgleihen Johannes Baptifta, auch Arzt, und Paulus de Haredie, 
alle drei Proſelyten, bewiejen ihren Mifftonseifer mit Wort und Schrift. Am erfolg: 
reichiten mar die große Disputation zu Tordofa, vom Februar 1413 bis 12. November 
1414, die in 68 Sigungen zwiſchen den acht gelebrtejten Nabbinen Spaniens mit Hiero: 

onymus de Sta FE (Joſua von Yorca) und Andreas Beltran, auch einem Projelyten, 
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geführt wurde, unter Vorſitz Benedikts XIII. und Mithilfe Pauls von Burgos. nfolge 
des für die Chrijten günjtigen Ausganges traten aus den größeren jüdijchen Gemeinden 
zu Saragofia, Galatajud, Daroca, Fraga, Barbajtro viele einzelne über, in Eleineren 
Gemeinden von Alcanniz, Caſpe, Maella, Lerida, Alcolea, Tamarit liegen ſich allejamt 
taufen. Gleichzeitig entfaltete eine großartige Thätigkeit der Judenbefehrung der Domi- 
nifaner Vincentius ;yerrer, der als Bupprediger Italien, Frankreich und Spanien durch 
sog. Im ganzen follen mindeitens 20500 Juden damals in Gaitilien und Aragonien 
getauft worden fein (die übertreibenden jüdiichen Quellen reden jogar von 200000). Auch 
auf den Balearen fanden zum öfteren große Befebrungen ftatt, jo ſchon im 5. Jahr— 
bundert traten infolge für wunderbar gebaltener Begebenheiten 450 Juden über. Nach— 
dem Mallorca ſpaniſch geworden, bejuchte 1229 Naymund von Pennaforte jelbjt die 
Inſel und arbeitete erfolgreich; ebenfo 1403 VBincenz Ferrer. In der ganz außerordent- 
lihen Macht, ja Übermacht, womit die jüdische Bevölkerung auf die geiftige und materielle 
Entwidelung Spaniens drüdte, liegt der Grund, warum gerade in diefem Yand fich der 
nabbaltigjte Eifer für Belehrung der Juden fundgab. 

Ganz anders dagegen Frankreich. Hier finden fich verhältnismäßig ſehr wenige 
Beitrebungen für diefen Zwed. Zwar gab es zu Zeiten Kreife, welche nicht bloß chrift: 
liche Liebe zu den Juden, jondern ſogar eine bedenkliche Vorliebe für fie und Hinneigung 
zum Judentum fundgaben. So der Hof Ludwigs des Frommen, deijen zweite Gemahlin 
Nuditb eine bejondere Verebrerin der Abkömmlinge der Patriarchen war; die Höflinge 2 
liegen fib von Juden ſegnen und von ihnen für fich beten; ſie fprachen es offen aus, 
dat ihnen Moſes lieber als Chriftus jei. Ludwigs Beichtvater Bodo trat jchlichlich Kauf 
zum Judentum über und ließ fich bejchneiden. Agobards, des Biſchofs von Lyon, Auf: 
treten gegen ſolche Inklinationen gebört aber nicht in die Miſſionsgeſchichte. Eber ge 
bören die Streitigkeiten des Proſelyten Dunin (Donin) dazu, der ım Talmud die Ur- 
jahe erfannte, warum die Juden dem Ghriftentum jo beftig widerftänden ; er verflagte 
datum den Talmud beim Papſt Gregor IX. Ludwig IX., der Heilige, veranjtalte des— 
balb eine Disputation zwiſchen Dunin und Rabbi Yechiel 1240, infolge deren 24 Wagen 
jüdiſcher Schriften verbrannt wurden. Außer Nikolaus von Lyra (13001340), der 
war als Chriſt geboren, aber doch jüdifcher Herkunft war, und der eine Anzahl von: 
Kontroversichriften gegen die Juden jchrieb, wird uns faum ein Name genannt, der fich 
um Befebrung der Juden bemübt hätte, obwohl es auch nicht in Franfreih an zahl: 
reihen frommen Proſelyten und Projelytenfamilien feblte, wie auch nicht an zahlreichen 
Zwangstaufen, Verfolgungen und Gewaltthaten. 

In Italien, wo fich die Juden des meiften Schußes erfreuten, find es befonders die 
Päpfte und Mönche, welchen die Judenbefebrung am Herzen lag. Unter leteren find zu 
nennen Alberto di Trapani, Bernardino di Feltre und Giovanni Gapiftrano, deſſen 
Miſſionsreiſen zur Belebrung der Keber, Juden und Türken freilich neben guten Früchten 
auch blutige Spuren zurüdliegen. Der Kapuzinergeneral Yaurentin de Brundifio, geit. 
1619, predigte mit großer Kraft und vieler Milde und zog, jtets eine bebrätiche Bibel : 
in der Hand, dur Italien; Rabbiner und Laien befebrten fich durch jeine Predigt. 
Gleichen Erfolg batte Angelus Hierofolymitanus. Rom felbjt war ein Ort, wo zabl- 
reihe Juden zu allen Zeiten das Chriftentum annabmen. Die römifche Einrichtung, daß 
Juden wöchentlich oder mehrere Male im Jahr in Kirchen oder Synagogen drift- 
Ihre Predigten bören mußten, fanden in ganz Europa auch unter Protejtanten bis ins # 
18. Jabrbundert binein Nachahmung. Paul III. gründete 1550 ein eigenes Inſtitut zur 
Nudenbefebrung. Gregor XIII. vermebrte und erweiterte diefe Anitalten für beiderlei 
Geſchlecht. Bei den Taufen vertraten Kardinäle und Brälaten die Patenftelle, wie auch 
die Päpſte jelbit die Taufen ſehr häufig vornabmen. Pius V. ſoll als Papſt der Kirche 
über 100 gelebrte und reihe Juden durch die Taufe zugeführt haben. Das Konftanzer 5 
Konzil beſchäftigte fich offiziell mit der Sache der Judenbefebrung; der Projelyt Theobald, 
Predigermönch und Profeſſor der Theologie, bielt 1416 daſelbſt eine beifällig aufgenom: 
mene Rede. Ebenjo war diefe Sache Gegenjtand der Verhandlung auf dem Konzil zu 
Bafel 1434 und zu Mailand 1565. Belonders Karl Borromäus legte die Judenbekeh— 
tung feiner Seiftlichteit ans Herz. Zahllos find in der That die Proſelyten, gelebrte, 
vornehme und reiche, welche jeit dem 16. Jabrbundert in Italien fich befehrten und dann 
mit Wort und Schrift ſich an ihre Brüder wandten, auch hohe Kirchenämter einnabmen 
oder unter den Adel der Nation aufgenommen wurden. 

Merkwürdiges zeigt die Miffionsgeichichte in England. Unter MWilbelm des Er: 
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Volksgenoſſen Chriſten würden; der König wollte fie zwingen, zum Judentum zurüd- 
zukehren, aber die Standhaftigkeit dieſer Proſelyten hinderte die Ausführung ſeiner 
Drohungen (1100). Auch das Geſpräch, daß er zwiſchen Juden und Chriſten veran— 
ſtaltete, hatte keinen ernſten Zweck, obwohl der König ſchwur, er werde Jude werden, 

5 falls die Juden ſiegten. Um 1200 errichtete Richard, Prior von Bermondſey, ein 
Hospital of Converts. Die Dominifaner in Orford eröffneten eine ähnliche Anijtalt. 
Auch Heinrich III. beitimmte in Yondon ein eigenes Haus zur Aufnabme und Pflege von 
Proſelyten. Diejes reich ausgeitattete Inſtitut batte einen Vorjteber, der die Zufluct: 
juchenden beauffichtigen follte, damit fie „ihre Yeiber durch barte Arbeit und ihre Seelen 
durch Buße zäbmen möchten“. Scon damals gingen aus diefem Converts house 
manche bervor, die fpäter geiftliche Amter befleideten. Dies Haus war jo bejucht, daß 
bald Filialanjtalten geftiftet werden mußten. Unter Eduard I. (1250) erwirkten die 
Dominikaner einen fönigliben Befehl, daß dafelbjt die Juden absque tumultu, con- 
tentione et blasphemia das Evangelium hören jollten, ferner follten die Getauften die 

5 Hälfte ibrer Güter behalten, die andere Hälfte aber jollte dem Konvertbauje zufallen. 
Zur beſſeren Ordnung mußte noch ein Fellow, ein Kapellan, zwei Klerks angejtellt werben. 
Während Eduards Negierung empfingen 500 Proſelyten darin die Taufe laut einem nod 
vorhandenen Berzeichnis. Nichtsdejtoweniger war gerade dieſer gegen die Juden milde 
und woblmeinende Fürſt gezwungen, die 16500 Juden wegen ihres Wuchers und ihrer 
Münzfälichungen 1290 aus dem Yande auszutreiben. 

Im jchärfiten Gegenfage zu England jtebt Deutjchland. Hier hören wir nichts von 
Miffionsbeitrebungen, jondern nur von Zwangstaufen. Viele Juden fjuchten durch die 
Taufe den Verfolgungen zu entgeben, welche die Kreuzzüge, die Tartareneinfälle und der 
ſchwarze Tod über fie brachten. Päpſte und Kirchenmänner wie Bernhard von Glatrvaur 

5 mußten zu ſolchen Zeiten die Juden vor gänzlicher Ausrottung ichügen. 
Wir jchliegen bier gleich die modernen Beitrebungen innerbalb der katholiſchen Kirche 

an. Die alten Verhältniſſe dauerten fort bis zur franzöſiſchen Revolution. Seit dieſe 
den Juden die Emanzipation gebracht hatte, ſchwangen ſie ſich, in Frankreich zuerſt, un: 
gebeuer raſch empor und gewannen durch ihre Beherrſchung der Pariſer Börſe einen im 
Verhältnis zu ihrer Zahl eminenten finanziellen und politiſchen Einfluß. Seitdem aber 
auch die fatbolijche Kirche wieder eine geiftige Macht im Yande wurde, fanden auch wieder 
zahlreiche Übertritte aus beiden Gefchlechtern zur Kirche ftatt. Brofelpten baben auch 
bier nun wieder eine eigentliche Miffion unter den Juden unternommen. Zwei Brüder: 
paare zeichnen fich dabei bejonders aus. Es jind die zwei Brüder Natisbonne und die 
zwei Brüder Lehmann. Yebtere Prieſter der Diöceſe “yon liegen jih vom Papit Pius IX. 
die Miffion an ihre Brüder erteilen und arbeiteten ſeitdem in Frankreich mit Erfolg 
unter den Juden. Zur Zeit des vatifanifchen Konzils wandten fie fihb an den Bapit 
und die Biſchöfe, damit das Konzil auch der Juden gedenke und fie zur Bekehrung ein: 
lade. Zu diefem Zweck veröffentlichten fie auch eine Schrift: „Die Meſſiasfrage“ (deutſch, 
Mainz 1870), welche „glübende Yiebe zu Israel atmet und von der Gewißheit der 
Wiederbringung Israels und der dadurch bedingten Vollendung der Kirche Jeſu Chriſti 
aufs tiefite Durchbrungen tft“ Delitzſch). „Die Verfaſſer huldigen dem itrengiten Roma: 
nismus, aber die Yiebe zu dem Herrn und jeinem Volke flammt in diefem Buche und 
die Berämpfung des rabbinischen und modernen Judentums ijt überwältigend“. Auch 

5 der Projelyt Abbe Bauer verwandte jeine glänzende Rednergabe zu vielbefuchten Vor: 
trägen für die Juden zu Paris und Wien. Die großartigite Tätigkeit aber entfaltete 
der Proſelyt Maria Alpbonje Natisbonne, zulegt in Paläſtina. Diefer, aus einer reichen 
franzöſiſchen Familie entiprofjen, trat im Jahre 1842 zur katholiſchen Kirche über und 
fand fich von Anfang an stark gedrängt, Die chriftlihe Wahrheit unter Israel zu ver: 
breiten. Mit feinem Bruder Theodor ließ er ſich von Gregor XVI. die Miffton der 
Juden erteilen und beide gründeten nun die Kongregation der Nonnen von unſerer lieben 
rau von Sion zur Erziehung jüdischer Mädchen. Die Belehrung mander von Diefen 
zog Die ihrer ganzen Familie nach fi. Seit 1855 ftiftete diefe Kongregation auch 
Penſionate für chriſtliche Mädchen, Waiſenhäuſer, Arbeitsſchulen und verbreitete ſich über 
Konſtantinopel nach Paläſtina. 1862 vollendete fie das impofante Kloſter Eeee Homo 
in Jeruſalem; außerdem haben fie Anjtalten an mebreren Orten Frankreichs, Englands, 
in Chalcedon, Galacz, auf dem Yibanon u. ſ. w. Bei Jerufalem befigen fie eine große 
Filiale St. Johann im Gebirge und in der Stadt felbjt unterbalten fie ein jüdiſches 
Spital mit Apotbefe für jüdifbe Arme. Die Ausbreitung und Blüte dieſer Anftalten 
zeugt für ihren Erfolg; da jedoch die katholiſche Kirche prinzipiell die Zahl ihrer Kon: 
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vertiten gebeim bält, jo laſſen fich Feine Angaben darüber machen. Thatſache aber ijt, 
daß die fatbolifche Kirche gegenwärtig nicht ärmer an Proſelyten fein dürfte als die 
evangeliſche; ſie verlegt fich bejonders darauf, in gemifchten Ehen den jüdifchen Teil und 
die Kinder zu fich berüberzuzieben. Männliche wie weibliche Konvertiten pflegen ſehr 
baufig in den Ordens- oder Priejteritand einzutreten, jo daß fie im öffentlichen Leben wenig 
bemerft werden. 

II. Gejhbichte der Judenmiffion in der evangelijhen Kirche. Obwohl 
die religiös-politifchen Veränderungen in Deutichland im 16. Jabrbundert die joziale Yage 
der Juden keineswegs verbeflerten, vielmehr das auf den Juden lajtende Job nur um 
jo drüdender machten, indem das faiferliche Schugrecht über die Juden ins Belieben der 
vielen Yandesfürften überging und von diejen zu neuer Erniedrigung der Nuden aus: 
gebeutet wurde, jo war doch infolge des Reuchlin-Bfefferfornichen Handels in den refor- 
matoriihen Kreifen eine den Juden günjtige Stimmung verbreitet. Yutber jelbjt äußerte 
in jener Schrift, „daß Jeſus ein geborner Jude war” die Hoffnung: „wenn man mit 
den Juden freundlich handelte und aus der bl. Schrift fie ſäuberlich unterweifete, es 
jollten ibrer recht viele Ghriften werden, und wieder zu ibrer Väter, der Propheten und 
Patriarchen Glauben treten, davon fie nur gejchredt werden, wenn man ibr Ding ver: 
wirft und jo gar nichts will fein lajfen und handelt nur mit Hochmut und Beratung 
wider fir. Wenn die Apoftel, die auch Juden waren, alſo bätten mit uns Heiden ge: 
bandelt, wie mir Heiden mit den Juden, es wäre nie fein Chriſt unter den Heiden 
worden. Haben fie denn mit uns Heiden jo brüderlich gehandelt, jo jollen wir wieder 
brüderlih mit den Juden handeln, ob wir Etliche befehren möchten, denn wir find auch 
jelbft noch nicht alle hinan, geſchweige denn hinüber“. Diejelbe Hoffnung fpricht ſich in 
einem Brief an den Proſelyten Bernbard aus, Dieje Hoffnung ſchlug freilich fpäter in 
das gerade Gegenteil um. In den Schriften: „Von den Juden und ıbren Zügen“ und 2 
„Bom Schem Hampboras” fpricht er ſich ganz anders aus, „Juden zu befebren, meint er 
da, iit gerade fo unmöglich, wie den Teufel zu befebren. Gin jüdiſch Herz iſt jo jtod:, 
ſtein- und eifenbart, daß es in feiner Weiſe zu bewegen if. Summa: es jind junge 
Teufel zur Höllen verdammt. Gin joldh verzweifelt, durchböfet, durchgiftet, dDurchteufelt 
Ting iſt es um diefe Juden, jo dieſe 1400 Jabr unſre Plage, Peſtilenz und alles Unglüd : 
geweſt it und noch find“. (Beiderlei Ausſprüche gefammelt in L. Fiſcher, Dr. Marr. 

-Yutber von den Juden und ihren Zügen, 1838, und Sengjtenberg, Die Opfer der 
bl. Schrift, die Juden und die chriftliche Kirche, 2. Ausg., Berlin 1859.) Schlimmer 
nob aber als dieſe Urteile find die unbarmberzigen Ratichläge, die er zur Ausrottung des 
„Unglüds” giebt. Wie nun aber überbaupt die fpäteren Anfichten Yutbers von größerem a 
Einfluß waren auf das pofitive, geiftige Gepräge feiner Kirche, als die früberen frei— 
Iinnigeren, jo auch bier. Wenn darum auch die äußeren Verhältniſſe der lutheriſchen 
Kırbe für die Miffionsfache günstiger geweſen wären, als fie faktiſch fich gejtalteten, fo 
ware doch nicht zu erwarten geweſen, dab fich größerer Eifer für die Bekehrung der 
Juden gezeigt hätte. Gleichwohl fehlte es jo wenig der lutberijchen und reformierten : 
Kirche, wie der katholiſchen diefer Zeit an zahlreichen Profelvten, unter denen bejonders 
Inmanuel Tremellius aus yerrara bervorragt, der zu Heidelberg mit Urjinus und 
Olevianus an der Abfafjung des Heidelberger Katechismus beteiligt war und als Schrift: 
teller und Theologe großes Anjeben genoß. Die mittelalterliche Einrichtung bejonderer 
Judenpredigten, an denen teilzunehmen die Juden von obrigkeitstvegen gezwungen waren, 
wurde von vielen proteſtantiſchen Städten wieder eingeführt. 

Im 17. Jabrbundert iſt es Esdras Edzard in Hamburg, der bei Burdorf bebräijche 
und talmudijche Yitteratur ftudiert hatte und nun als Privatmann in jeiner Vaterjtadt 
N aufs eifrigite für die Belehrung der Juden bemübte und viele Erfolge jeben durfte. 
Aus feinen eigenen Mitteln ftiftete er einen bedeutenden Fond, deſſen Zinjen ausjchließlich 
zur Förderung der Judenbekehrung und Fürforge für die Neubekehrten vertvandt werden 
ſollten. Seine zwei Söhne, Georg und Sebaftian, festen jein Werk fort mit gleichem 
Erfolg. Später übernahm der Hamburger Senat die Verwaltung der Stiftung, welche 
job jeitdem ihre Wirkſamkeit beinabe völlig eingebüßt bat. Edzards Bejtrebungen 
wurden bedeutend unterjtügt durch die damaligen Geſetze Hamburgs, wonad alle Juden 55 
ihre Kinder in chriſtlichen Schulen mußten unterrichten laſſen. Erſt im Alter der Unter: 
ſcheidungsfähigkeit wurde es in ihre Wahl geitellt, ob fie Chrijten werden, oder bei der 
vaterlichen Religion bleiben wollten. Fonds ähnlicher Art wie diejer zu Hamburg 
reinen auch noch in anderen Städten eriitiert zu baben; jo trägt ein Teil des Genfer 
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ji Darmftadt. Hier waren die Juden im 16. Jabrbundert gezwungen worden, die Be 
ehrungspredigten in den protejtantijchen Kirchen mit anzubören. Im 17. Nabrbundert 

verlegte man fie in die Natsbäufer des Yandes. Im 18. Jahrhundert aber regte der 
Hofdiaton J. Pb. Frefenius mit dem Gebeimrat MWieger die Gründung einer Proſelyten— 
anjtalt an. Der Yandgraf Ernſt Ludwig rief 1736 eine folde ins Yeben, indem er ſein 
fünfzigjäbriges Negierungsjubiläum durch Stiftung eines bedeutenden Fonds zu dieſem 
Zwecke verberrlichte und eine jährliche Einnahme zuſicherte. Die freie Stadt Frankfurt 
beteiligte ficb daber mit einem anjebnlichen Betrage, der durch allgemeine Kollekte ge: 
fammelt wurde. Die ſächſiſche Zeitjchrift Acta historico-ecclesiastica Bd III, ©. 897 

10 begrüßte das Unternebmen mit den Worten: „Was jo viele in unſerer Kirche jeit jo 
langen Jahren jehnlid gewünjcht haben, das gewinnt doch nun einigermaßen zu Darm: 
ftadt einen gejegneten Anfang”. Die Anftalt jtand unter einer Direktion, deren Über: 
direftor der Vräfident des fürftlichen Konftftoriums, Frhr. v. Gemmingen war; der geift- 
liche Direktor aber war rejenius; ferner waren zwei Aſſiſtenten, darunter ein Mifftonar 
und ein Ofonomus. „J. P. Frejenius führte die Direktion über die Profelytenanftalten in 
Darmtadt vier Jahre, wies 600 Betrüger und boshafte Yeute ab und nabm 400 ver- 
urte Schaf auf”. Act. hist. ecel. XXII, 2. T., ©. 121. Im 19. Jabrbundert wurden 
die Fonds anderen Kaſſen zugewieſen, reip. dem Pfarrverbeflerungsfond, dem Schulfond 
und dem Pädagogfond. An wie vielen Orten mag es ebenfo ergangen jein? (Bal. Altes 

20 und Neues aus der Judenmiſſion im Großberzogtum Heflen, Frankfurt 1845). 
Erſt der Pietismus und die Brüdergemeinde waren es, welche die Judenmiſſion den 

Herzen nabe brachten. Spener, der felbjt mande Juden in die hriftliche Kirche aufnabm, 
erklärte es für Negierungspflict, daß für die Befebrung der Juden Sorge getragen 
würde. Zinzendorf jchrieb einen offenen Brief an die Juden, in welchem er fie ermabnt 
von der Selbjtgerechtigfeit zu laflen und zu werden wie die Kinder, damit ihnen das 
Evangelium verkündet werden könne. Aus der Brüdergemeinde ging Samuel Lieberkühn 
bervor, der 1740 die Juden in England und 1756 in Böhmen bejuchte. Diefe nannten 
ihn wegen feiner Kenntnis des Hebrätfchen und jeiner Yiebe zu Israel Rabbi. Y. wirkte 
30 Jabre unter den Juden. Erſt in unjerem Nabrhundert fand er an J. C. Waiz aus 

3 Königsfeld (geit. 1856) einen Nachfolger, denn die Brüdergemeinde jtand bald davon ab, 
fih von gemeindeiwegen mit der Judenmiſſion zu bejchäftigen. 

In Halle gründete der Prof. Gallenberg 1728 ein Institutum judaicum, angeregt 
durh A. 9. Frande, dem der greife Prälat Hochitetter in Bebenbaufen den Weinberg 
Israel als Gegenftand feiner Gebete ans Herz gelegt hatte. Die beiden erſten Miſſionare 

35 diefes Inftituts waren Widmann und Manitius, die 1730-35 Polen, Böhmen, Deutich- 
land, Dänemark und England bereijten. 1736 jchloß Sich ibmen der bedeutendite aller 
Arbeiter diefes Inſtituts an, Stephan Schulz, der feine Neifen durch ganz Europa und den 
Orient befchrieben bat in „Die Yeitungen des Höchjten nach feinem Rat“, Halle 1771—75, 
5 Bde; val. auch: Stepb. Sch., Ein Beitrag zum Verftändnis der Juden von J. de le Roi, 

40 2. Aufl, Gotha 1878 und das populäre Scriftchen: Stepb. Sch., 3. Aufl., Bajel 1881. 
Mit MWoltersdorf fam er 1752 bis an den Eupbrat. Das Inſtitut ſelbſt beitand bis 
1792 und bat noch 20 Miffionare ausgejandt, durch deren Dienft viele Juden befebrt 
wurden. 

Die große Umwälzung, welche am Ende des vorigen Nabrbunderts alle öffentlichen 
5 Zuftände ergriff, machte ſich wie in allen geiftigen Verbältniffen, jo auch in denen der 
Juden geltend. Durch Yejling und noch mehr durch Mendelsjohn wurde unter ihnen 
ein neues geiftiges Yeben wachgerufen. Von da an datiert die allmabliche Abkehr und 
Losjagung der Juden vom Talmud und feiner Verbindlichkeit. Dieſe in ihren Folgen 
unendlich wichtige Neformbewegung it, von Deutjchland ausgebend, auch untwideritchlich 

so nach Diten gedrungen und findet daſelbſt nur am Chaſſidismus feine Schranke, während 
in den romanijchen Yandern die franzöfiiche Revolution, eine ihrem Weſen nad anti- 
religiöfe Bewegung, bei den Juden dieſer Yänder wenigitens teilweiſe zu denjelben Reful- 
taten führte. Seitdem iſt das gefamte Judentum in einer völligen Umgeitaltung und 
Zerfegung begriffen, deren letztes Ziel und Ende ſich noch gar nicht abjeben oder voraus: 

55 jagen läßt. Die erjte und nächite Folge dieſer religiöjen Bervegung war aber, daß in 
den Kreiien, in welchen fie fich zuerjt geltend machte, in Berlin bejonders aber au in 
Breslau, Königsberg u. a. D., die Juden an ihrem Judentum, das eben mit Talmudismus 
identisch war, gänzlich irre wurden und in Scharen ſich dem Chriſtentum zumandten. 
„In drei Nabrzebnten war die Hälfte der Berliner Gemeinde zur Kirche übergetreten“ 

so (Grätz XI, 171). In den Jahren 1816—1843 ließen fich in den acht alten preußifchen 
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Provinzen 3984 Juden taufen und zivar gerade die Neichiten und Gebildeiten. Anfangs 
überftiegen die Taufen die Zahl von 200 im Jahr; noch 1825 waren es 147, welche 
die Taufe begehrten. 

1. Unter den Miffionsgefellfchaften in England iſt die älteite die London Society 
for promoting Christianity among the Jews. ; 

Die erjchütternden Ereigniſſe der gewaltigen Zeit hatten die innerjten Tiefen des 
religiöjen Yebens aufgerüttelt; bejonders auch in England entjtand ein neues, religiöſes 
Geiftesleben. Der Verfall und die Zerrüttung der Kirchen und ihrer Inſtitute, der offen- 
bare Abfall jo vieler Taufende von allem Glauben, erzeugte in denen, die zu neuem 
veben famen, vielfach die Meinung, daß das Ende der Dinge nabe gelommen je, und ın 
der Chriftenbeit nur durch eine neue Ausgießung des bl. Geiftes geholfen werden fünne, 
und daß endlich, um beides berbeizuführen, in Bälde eine allgemeine Befebrung der Juden 
ftattfinden müſſe. Man vertiefte fich nicht bloß in die neuteftamentlichen, jondern auch 
in die altteftamentlichen Weisfagungen und glaubte daraus zu erjeben, daß von den 
nab Jeruſalem zurüdfebrenden und ſich daſelbſt befebrenden Juden eine neue Belebung ı5 
der alten Ghriftenbeit ausgeben werde, und daß jte, die befebrten Juden, die legten und 
beiten Miffionare für die Heidenwelt jein würden. Dieje Ideen jpornten einige that— 
kräftige Männer an, fih der Juden und ibrer Bekehrung anzunehmen. Vor allem war 
es ein begüterter Geiſtlicher, Lewis Way, in welcdem derartige Gedanken zündeten und 
der nun feine Kräfte, Zeit und Mittel gänzlich diefem Zwecke zumandte. Mit Profeſſor 0 
Zimeon in Cambridge, Dr. Marſh in Birmingbam, dem Profelnten J. F. Fry und dem 
Prediger Yegb Richmond gründete er 1808 unter dem Patronat des Herzogs von Kent, 
Vaters der Königin Victoria, die London Society. Anfangs beitand die Gefellichaft 
ſowobl aus Epiffopalen wie aus Difjenters; jeit 1815 jchieden legtere aus. Way machte 
auf eigene Koften Reifen nad Holland, Deutichland, Rußland, indem ſowohl die poli: 20 
tiſche und foziale Stellung der Juden zu verbejjern, als auch unter den Gbrijten 
Niffionseifer anzufachen beftrebt war. Es gelang ibm, auf Kaiſer Alerander I. einzu: 
wirten, daß er 1817 zwei Ufaje erließ, worin er alle getauften Juden unter feinen be: 
jonderen Schuß nabm und denfelben Yand zum Anbau verſprach. Dann überreichte Way 
1818 dem Kongreß zu Aachen eine Dentichrift (M&moires sur l'ötat des Juifs dé- » 
dies à leurs Majestös imp. et roy. r&unies au congrés d’Aix la Chapelle, 
Paris 1819), wodurd die allgemeine Emanzipation der Juden in Europa angebabnt 
werden ſollte. Schon 1814 batte der Herzog von Kent den Grundjtein zu einer Kirche 
für die Juden gelegt. Dieſer reibten ſich eine Erziebungsanftalt für Kinder von Pro: 
jelpten, ein hebräiſches Kollegium zur Ausbildung von Miffionaren und ein Arbeitsbaus 3 
zur Erlernung von Handwerfen für Profelvten an, welche Anftalten dem late den 
Namen Paläſtinaplatz vericafften. Die Judenmiffion fand in England ganz auferordent- 
Ihe Teilnabme, jo daß die Geſellſchaft ihr Werk kräftig in Angriff nehmen und ibr 
Arbeitsfeld rafch auf zahlreiche Yänder ausdehnen konnte. In Yondon felbit, in England 
und auf ihren Stationen des Feltlandes fanden zahlreiche Taufen ftatt, jo daß einige: 
Trofeloten, zumeist zugleih Mifftonare, im Sabre 1832 auf den Gedanken verfielen, in 
England eine Hebrew-Christian-Church zu ftiften, ein Experiment, das fich auch bei 
anem wiederbolten Verſuch 1866 nicht zu realifieren vermochte. Wie dieſe Geſellſchaft 
die ältejte aller jet beſtehenden Miffionen it, jo it fie auch die größte und mittelreichite, 
unternebmendjte und beitorganifierte. Aus ibrem Jahresbericht für 1900—1901 ergiebt ſich, — 
daß fie eine Einnahme von 46338 Pfr. St. — 926760 Mt. batte, die höchite bisher er- 
reichte Summe, während ibre Ausgaben fi nur auf 36910 Pfr. St. = 738200 ME. be: 
hefen, jo daß das Defizit der früberen Jahre fi auf 2800 Pd. St. = 56000 Mt. 
berabminderte. Große Berjteuern liefern die durch ganz England Schottland, Irland und 
Kanada verbreiteten Hilfsgejellichaften. Es tt ſehr mwabrjcheinlich, daß der im Nabre so 
1900 in London abgebaltene, vierte Zioniftenfongreß das Intereſſe an der Judenmiffion 
unter den englischen Chriſten bedeutend jteigerte. Auf 52 Miſſionsſtationen find 199 Arbeiter 
verwendet, Darunter 25 Geiftliche, 19 Arzte, 34 weibl. Mifftionare, 20 Yatenmiffionare, 35. Kol: 
vorteure, 58 Yebrer und 8 Apotheker, darunter find 82 Judenchriſten. Von den 52 Stationen 
md 18 in England, darunter Yondon mit 18 Arbeitern im Innern und 11 in den 55 
Außenftädten, 3 in Oſterreich, 1 in Frankreich, 4 in Deutjchland, 2 in Holland, 1 in 
alien, 4 in Rumänien, 1 in Rußland, 1 in Konitantinopel; in Afien find 10 Stationen, 
darunter Jeruſalem mit 27 Arbeitern; 7 Stationen in Afrifa, darunter Tunis mit 
12 Arbeitern. Auf diefen Stationen unterhält diefe Miffion die verfchiedenften Anitalten: 
Heime für folche, welche Unterricht im Chriftentum begebren, Zufluchtitätten für Pro— 60 
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ſelyten, Werkſtätten zur Erlernung von Handwerken, Schulen für Kinder, Hoſpitäler, 
Kirchen. In den Kreiſen der Staatskirche wächſt das Intereſſe an der Jubenmiffion und 
der offizielle Vertretungsförper diefer Kirche bat ſchon darüber beraten, wie die Kirche 
ihrer Miffionspflicht an den Juden beſſer genügen fönne In London ſelbſt bildeten 

bisher die Anſtalten auf den Paläjtinaplab den Mittelpunkt der Miffion; neuerdings 
jind manche Anftalten verlegt worden. Das jeit 1831 beitehende Arbeitsbaus (Opera- 
tive), jetzt Palestine House genannt, hat bisher 965 Berfonen aufgenommen, von 
denen jpäter 102 in den Mifftonsdienit traten. Das Wandererbeim, jest in Briftol, bat 
in 45 Jahren 2500 Juden aufgenommen, von denen der größere Teil getauft wurde. 

10 Auch die Schulen bezogen neue Häufer und find bisber von 1300 Kindern bejucht 
worden. Im ganzen mögen feit ibrem Beltand etwa 5000 Juden von den Arbeitern 
der Gejellihaft getauft worden ſein, im Jahre 1899 waren es 86; während der leiten 
drei Jahre 265. Ein Damenverein von 1300 Mitgliedern unterftüft die Werke, und 
ein Kinderperein von 5500 Kindern, der Kinder-Bienenkorb genannt, fucht die Mittel für 

1» die Schulen der Gejellichaft aufzubringen. Im Sabre 1900 wurden 7023 Bibeln und 
Bibelteile, 6255 Neue Teftamente und Teile davon, 391 Gebetbücer, 48286 Milfions- 
ichriften in verjchiedenen Sprachen, 180 214 Zeitjchriften und 124168 verjchiedene Pub— 
lifationen und Blätter, nebſt 21789 Bienenforbblättern berausgegeben. Unter den vielen 
Schriften ragt durch ihre fegensreihe Wirkung auf talmudiſche Juden bejonders bervor 

» M’Cauls Nethiwoth Olam oder der wahre \sraelit, wovon zabllofe Gremplare in 
bebrätfcher, englijcher, deuticher und franzöfiicher Sprache verbreitet wurden. Neuerdings 
bat der Sekretär der Geſellſchaft Rev. W. T. Gidney recht verdienſtliche Schriften er: 
ai laſſen: Missions to Jews, a Handbook of Reasons, Facts and Figures; 
erner Sites and Scenes, a Description of Missons (2 Teile) und endlib: The 

2 Jews and their Evangelization; letzteres im Auftrage der Freiwilligen-Studenten- 
Miffion. Die Gejellfchaft giebt heraus die illuftrierte Monatsjchrift: Jewish Missionary 
Intelligence und Jewish Missionary Advocate (für Kinder). Bon befonderer Be 
deutung find noch die Anjtalten in Jeruſalem. Die Zionsfirche, die ältejte evangeliiche 
Kirche im Orient, feierte ibr 50 jäbriges Jubiläum ; 565 Israliten wurden bisher ın ibr 

getauft. Von diefen waren 150 vorber im Induſtriehauſe beſchäftigt, in welchem bisher 
500 Perſonen beherbergt wurden. Die Judenmiſſion zu Jeruſalem iſt es auch, welche 
ſchon 1824 die erſte ärztliche Miffion in der Welt gründete; ibr neues Hojpital, von 
den Nabbinern mit dem Bann belegt, ftund zuerjt leer, it aber jet ſchon wieder zu 
Hein für alle Hilfefuchenden. Neuerrichtet wurde in Jeruſalem auch ein Heim für 

35 forjchende Jüdinnen. Auch die Miſſionsſchulen find daſelbſt ſtark bejucht. — Die von 
Miſſionar Flad unter den Falaſcha, den ſchwarzen Juden Abejfiniens gegründete Miffion, 
hatte zwar von ſeite der chrijtlichen Priefter wie der Juden vielen Widerſtand erfabren, 
aber trogdem eine herrliche Blüte und aahlseiche Übertritte erlebt; und auch nachdem 
den europäifchen Miffionaren der Aufentbalt im Lande verboten wurde, waren die Ge— 

0 tauften dem chriſtlichen Glauben treu geblieben. Die Madhiſten jedoch ſchleppten viele 
in Gefangenschaft. Nachdem fie durch die lebte große Erpedition der Engländer nad 
dem Süden ibre Befreiung erlangt batten und in ibre Heimat zurüdfebren fonnten, 
jammelten fie jich wieder und jteben noch immer mit Miffionar Flad, ihrem geiftlichen 
Vater, in regem Verkehr. 

46 In Großbritannien entjtanden einige Jahrzehnte jpäter noch eine Reihe von Juden— 
Miffionsgefellichaften. Gegenwärtig find außer der genannten Yondoner Geſellſchaft noch 
folgende thätig: 

2. Seit 1840 beitebt The Free Church of Scotland Jewish Mission. Die 
ſchottiſche Freilirche bat jeit ihrer Entjtebung Judenmiſſion getrieben. Das Werk wird 

50 durch ein Komitee geleitet, das von der Seneralverfammlung der Kirche jährlich ernannt 
wird, es nennt fich Komitee für Belehrung der Juden. Sie bat Stationen in Budapeſt, 
Konftantinopel, Breslau, Tiberias, Safed und Edinburg und beſchäftigt an 77 Arbeiter, 
bat auch ärztliche Miffion und Schulen und ein wohleingerichtetes Hopital in Tiberias. 
Eintommen 16800 ME. Ein Hilfstomitee von Damen beichäftigt ſich mit weiblicher 

55 Judenmiſſion, Einfommen: 16000 ME. Bon ihren Werfen geben Bericht „Free Church 
of Scotland Monthly und The Children’s Record. 

3. The Presbyterian Church in Ireland Jewish Mission, gegr. 1841, bat 
zwei Stationen: Hamburg: Altona mit 2 ordinierten Miffionaren und 3 Kolporteuren und 
Evangeliften und einem Haufe für forfchende Juden, in welchem auch Handwerke gelebrt 

co werden. 1897 wurden daſelbſt 18 Juden getauft; dann Damascus mit 4 ord. Mifj. 
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und 4 anderen Arbeiten. Sie arbeiten auch an der Evangelifation der eingebornen 
Zyrer. Sie bejigen 1 Schule für 100 Mädchen und eine ärztlibe Miffion. Hauptfit 
der Miſſion iſt Belfaft. Einkommen: 4160 Pd. St. = 83200 Mi. Zeitfehrift: The 
Missionary Herald of the Presbyterian Church in Ireland. 

t. The British Soeiety for the Propagation of the Gospel among the Jews, 5 
ger. in Yondon 1842; ihre Mitglieder gebören den verfchiedenften freien Kirchen Eng: 
lands an. Sie bat 22 Mifftonare und viele freiwillige Helfer; 16 Stationen in Eng: 
and, Deutfchland, Ofterreich, Nufland und der Türkei. Sie unterbält Schulen, ärztliche 
Mifftonen und 2 Heime für betagte Proſelyten. Die Verbreitung von bebr. NT in der 
Zallinſon-Ginsburgſchen Uberfegung und Traftaten in verfchiedenen Sprachen läßt jie 
kb angelegen fein. Einfommen: 4000 Pfd. St. = 80000 Mi. Zeitichrift: The Je- 
wish Herald. 

5. The Church of Seotland Jewish Mission, gegr. 1841; Stationen in Ale 
randria, Beirut, Smyrna, KRonftantinopel und Salomca. In Alerandria befigt fie 
2 Anabenichulen und 2 Mäpdchenichulen ; ſonſt je eine für Anaben und Mädchen. Von 
den 2147 Kindern ibrer Schulen waren 1289 jüdiicher Religion im Nabr 1898. In 
Smyrna wird eime ärztliche Miffion in einem wohlausgeftatteten Hoſpital unterbalten. 
Auf 3 Stationen find auch weibliche Evangeliften für den Hausbefuch bei Jüdinnen. Seit 
1895 unterhält fie auch unter befondrem Komitee eine Station in Glasgow. Eintommen 
545 Pr. St. = 109100 Mk. Dazu eine Hilfsgefellidaft von Damen mit 20000 ME. 20 
Eintommen; Zeticrift: The Church of Scotland Home and Foreign Mission Record. 

6. The Presbyterian Church of England Jewish Mission, gegr. 1860, unter 
der Verwaltung der Synode der Kirche. Sie bat 2 Mifftonare in Wbhitechapel und Yon: 
den, 1 Agenten je in Aleppo und Korfu und 1 ärztlibe Miffion in Marofto; Gin: 
fommen: 1487 Pfd. St. = 29740 ME. 3 

7. Parochial Missions to the Jews at Home and Abroad, gegr. 1875; fie 
iendet geeignete Geiftliche in Pfarreien mit größerer jübifcher Bevölkerung als Behilfen 
der Pfarrer mit Bervilligung des Biſchofs. Sie baben ſich ftreng in den firchlichen 
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<dranten zu halten und dürfen feiner befonderen Richtung angehören. — Ihre Abficht 
üt, die Juden ihrer Pfarrei mit dem Ghriftentum bekannt zu machen. — ferner bewil: 80 
ligt fie Unterftüsungen an ſolche, die fih in Spezialfurfen zum Amt eines Judenmiſſio— 
nard vorbereiten wollen. Außer in England erbält die Gefellfchaft eine Station in 
Bombay zur Arbeit unter den Beni Israel. Einfommen: 1000 Pd. St. = 20000 ME, 
Zeitſchrift: Church and Synagogue. 

8. Mildmay Mission to the Jews, gegr. 1876 durch Rev. Willinfon. Ihre 35 
Nifionare machen Reifen und verbreiten in allen Yändern das NT. Ihre Stationen 
ind Odeſſa, Minsk, Warſchau, Wilna und Berditſchew in Rußland, Gape Town in 
Züdafrifa, Kairo, Hanger in Afrifa, Sopbia in Bulgarien. Ihre Agenten bereifen auch 
Sprien, Arabien, Indien, Südamerika, Agypten, Nordafrifa und ganz Europa. m 
Titend von London wird eine ärztlibe Miſſion unterhalten. In London befigt fie ein 40 
Kim für 20 jüdische Kinder; in Higbgate ein Haus für judenchriftlihe Jünglinge in 
Geſchäften; ebenda auch ein Erbolungsbaus für Kranke. Am Jahr 1898 verteilte fie 
27604 Schriften in verfchiedenen Spracen. Einfommen: 8000 fo. St. = 160000 ME. 
Zeitſchrift: Trusting and Toiling. 

9. East London Mission to Jews, gegr. 1877 durch den Proſelyten Nev. Rofen: #5 
tbal, jest Vikar von St. Mark in MWbitechapel, dem eigentlichen Nudenquartier Londons. 
Miſſionsbaus und Waiſenhaus. Einfommen: 2833 Pfd. St. — 56660 Mt. 

10. Barbican Mission to the Jews, gegr. vom Proſelyten Lipſchitz 1879, außer 
anem Mifftonsbaus bejteht ein Home für Proſelyten. Es it geforgt für bebräifche Gottes: 
dienſte, Bibelftunden, Nachſchule, Leſezimmer, Verfammlungen für jüdifche Mütter und 50 
Kinder. Eintommen: 1200 Pfd. St. = 24000 ME. 

Il. The Jerusalem and the East Mission Fund, gejtiftet 1897 durch Bifchof 
Blyth von Jeruſalem. Zweck ift Stiftung und Unterhalt von Miffionswerfen unter den 
„Juden in den Ländern der Bibel. Der Biihof bat 18 Gehilfen ın Jeruſalem, Beirut, 
re Kairo und Sug. Einkommen: 9576 Pd. St. = 191520 ME. Zeitiehrift: Bible 55 

nds. 
12. The Kilburn Mission to the Jews, gear. 1896 vom Profelyten Ben Dliel. 

Tiefe Miffton fucht die wohlhabenden jüdischen Gefchäftsleute Londons, welche aller 
Riſſion aus dem Wege geben, dadurch zu erreichen, daß fie an etwa 1000 jüdiſche Fa— 
milten durch die Poſt Traftate verjendet. Einfommen: 470 Pfr. St. = 9400 ME, 11 
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13. The London City Mission to Jews beſchäftigt 16 Arbeiter unter den 250000 
fremden Juden, die aus allen Yändern in London zufammengejtrömt find. Straßen: 
predigten und Sottesdienfte in Kirchen, Beſuche und Bibelverbreitung ift ihre Arbeit. 

Das Verlangen, ein fefteres Band um die zahlreichen Proſelyten Englands zu fchlingen, 
bat dabin geführt, daß an die Stelle der früberen Hebrew Christian Prayer Union 
unter dem Proſelyten Biſchof Hellmutb und Nev. Bachert Ende 1897 eine Hebrew 
Christian Union ſich gebildet bat, der nach Jahresfriſt jhon gegen 200 Proſelyten an: 
gebörten. Neben ibnen beſteht no eine aus Proſelyten und anderen Chriſten gebildete 
„Gebetsvereinigung für Israel“ unter Yeitung von Arthur Day, die in ihrer Viertel: 

» jabrsichrift The Friend of Israel viele über die Judenmiſſion gut orientierende Nach— 
richten bringt. — Der Miſſionsgeiſt ift in England ſehr lebendig und thätig und nicht 
in legter Stelle auf die Juden gerichtet; ihre Mifftionen auch unter den Juden teilen 
alle Vorzüge und Nachteile, die dem englifchen Charafter und Chriſtentum anbaften. 

In Deutſchland giebt es drei Geſellſchaften: 1. Die „Geſeliſchaft zur Verbreitung 
5 des Chriftentums unter den Juden“, gegr. 1822 zu Berlin, auf Anregung und unter dem 
Einfluß des für die Belehrung der Juden äußerſt tbätigen Engländers Yewis Way und 
des Prof. Tholud; ohne in Abhängigkeit von der Yandesfirche zu ſtehen, bezieht fie doch 
einen jährlichen budgetmäßigen Staatszufhbuß von 300 Tbalern. Seit ihrem Beftand 
hatte fie ungefähr 713 Taufen zu verz eichnen und im jahre 1898 konnten beinabe 200 
Proſelyten ein gemeinſames Wei hnabtoſeſ feiern. Außer ihrer Hauptſtation Berlin mit 
eigenem Miſſionshaus hat ſie noch Stationen in Poſen, Czernowicz und Stanislau. 
Sie beſchäftigt 5 Miſſionsarbeiter. Einkommen: 35000 ME. Ihr — iſt der von 
Prof. Dr. H. Strad vortrefflich redigierte „Natbanael“, die reihbaltigite und gediegente, 
durch gründliche, auch miffionswifjenschaftliche Artikel ausgezeichnete Zeitſchrift. Unab— 

% hängig von der Miſſionsgefellſchaft leitet Prof. Strack auch das Institutum Judaicum, 
eine Vereinigung, die den Zweck hat, an der Univerſität ſtudierende Theologen mit der 
Judenmiſſion befannt zu machen und fie in jüdische Schriftiverfe einzuführen. Aus diejem 
Inſtitut iſt auch jchon eine ganze Neibe von Schriften hervorgegangen, die ſich teils auf 
talmudische Yitteratur teils auf Miſſion bezieben. 

2, „Evangeliich-lutb. Gentralverein für Miſſion unter Israel“, gegründet 1871 in 
Leipzig. Diefer Verein jucht alle luth. Judenmiſſionen zu einheitlicher Thätigkeit zu ver: 
einen. Mit ihr verſchmolzen iſt der jächjische Hauptverein für evang.:lutb. Judenmiſſion, 
gegr. 1822; im engerem Verband ſteht fie mit dem bayeriſchen evang. -[utb. Verein für 
Judenmiſſion, gegr. 1850 von Prof. Delitzſch zu Grlangen ; ebenjo mit dem Gentral: 
** für Judenmiſſion, gegr. 1865 durch Profeſſor Gajpari in Chrijtiania. Auch die 
Vereine in Dänemark, Medlenburg und Hannover find mit dem Gentralverein in Ver: 
bindung, indem fie ihre Einkünfte ſei es ganz, fer es teilweife an Yeipzig abliefern. Der 
Gentralverein bat 3 Arbeiter in Leipzig und in Galizien. Einkommen: 20000 Mt. 
Zeitichrift: „Saat auf Hoffnung“, von Delisich begonnen, jest von Miſſ.Sekretär Paſtor 
Anader weitergeführt. Außerdem redigiert Prof. Dalman in Leipzig das Jargonblatt 
Berith-Am, das große Verbreitung unter den Juden des Oſtens findet und einem Be— 
dürfnis entſpricht. Auch die von Prof. Delitzſch ſchon vor 2 Jahrzehnten gefertigte vor: 
treffliche Überfegung Des NT ins —* findet immer no Verbreitung und ſtiftet 
Segen. Im Jahr 1880 gründete Prof. Delitzſch in Leipzig das erſte Institutum Ju- 
daieum und unter feiner Yeitung erſchienen auch zablreihe „Schriften des Inſt.“ est 
beitehbt noch das Seminar für Judenmiſſionare, in welchem 2—3 Theologen für den 
Miſſionsdienſt vorbereitet werden. Da diefes Seminar entjchieden einem Bedürfnis ent- 
jpricht, jo wäre wünſchenswert, daß ibm größere Teilnabme und Unterjtügung gewid— 
met würde, 

„Meftdeuticher Verein für Israel“, gegründet zu Köln 1843 unter dem Namen 
„Rbeinifch-weitfäliicher Verein für Israel“ durch den englischen Miffionar Stodfeld und 
den Paſtor Küpper in Köln. Der Verein arbeitet auf den Stationen Köln, Frankfurt a. M. 
und neuerdings auch Straßburg, mit 3 Miffionaren und 1 Kolporteur. Im Jahre 1898 
wurden 13 Juden getauft. Cinfommen: 19605 ME, darunter 2000 ME. Zinjen. Zeit: 
jchrift: Miffionsblatt des Meftdeuticben Vereins für Israel, red. von Paſtor Stolle, der 
auch einen trefflichen Kleinen Mifftonsliederichag für Freunde Israels, unter dem Titel 
Hofianna, 1898 herausgegeben bat. 

In der Schweiz beitebt zu Bafel der „Verein der Freunde Israels“, gegr. 1830 
zu dem Zwecke, ſolchen Israeliten, welde von jelbjt Unterricht in der chriſtlichen Wabr- 

so beit begebren, bebilflih zu fein, jowobl daß fie zur Erkenntnis Chrifti und zum Glauben 
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gelangen, als auch daß fie, wenn nötig, einen Beruf erlernen, um ſelbſtſtändig in der 
chriſtlichen Gemeinde ihr Brot zu verdienen. Demgemäß trieb er vor allem Profelvten- 
pflege, wozu jeit 1844 ein eignes Haus bejtimmt war. Dod wurden häufig auch Miſ— 
fionsreiien zu den Juden in Süpdeutichland, Eljaß und der Schweiz gemacht. Den 
veränderten Verbältniffen in der Miffion wie unter den Juden Rechnung tragend, 5 
wurde das Proſelytenhaus im Jahre 1890 aufgeboben und der Verein konſtituierte ſich als 
eigentlibe Miffionsgejellfchaft, die ibren Sit in Bafel babend durch einen Miffionar unter 
den Juden der Schweiz, Württembergs, Badens und des Elſaß arbeitet, während ein 
zweiter fein Arbeitsfeld in Böhmen bat. Einfommen: 32000 res. — 26000 Mf. Zeit: 
kerift : Der Freund Israels und Ami d'Israël. 10 

In Genf haben einige Damen einen Kollelteverein, Sou-Israelite, gegründet, deſſen 
Ertrag für Unterbalt eines Kolporteurs in Nordafrika verwendet wird. 

Auch Frankreich befigt eine Judenmiſſion: Societ& frangaise pour ee 
lisation d’Israel, gegr. 1888 durch Paitor ©. Krüger. Sie unterhält 1 Miffionar für 
Frankreich und untertütt die Kolportage in Algier und Oran. Einkommen: 8400 Fres. 
Feitſchrift: Le Réveil d’Israel, deſſen Tendenz auf eine judenchriſtliche National: 
ide gebt. 

Außerdem unterhalten 2 engliſche Damen einen Proſelyten als Mifftonar in Paris 
unter dem Namen: The Paris Mission to the Jews jeit dem Jahr 1887. 

Standinavien bat drei Miffionsvereine: 1. Die evang. National-Gejellichaft, 0 
gear. zu Stodbolm 1856 für heimiſche und auswärtige Miffionen, errichtete 1889 zu 
Hamburg eine Station. Sie unterjtüßt auch die Londoner Gefellihaft bei ihrem Werk 
in Hebron, Rom und anderen Orten. 

2. Die Geſellſchaft für Miffion unter Israel, gegr. 1875 dur Paſtor A. Linditröm 
zu Stodbolm. Ein Yaienmiffionar und 3 Bibelfrauen find in Schweden beichäftigt. Much 2 
beiteht in Stodbolm ein Proſelytenhaus. Auch in Budapeſt und Krakau find Yaien- 
—— ſtationiert. Einkommen: 40000 Mk. Zeitſchrift: Missions Tidning för 
srael. 

3. Das Norwegiſche Central-Komitee für Israels-Miſſion, gegr. 1865 in Ehriftiania, 
bat 2 Miſſ. in Galaz und Braila in Rumänien, unterjtüßt auch das Werk Faltins in 30 
Kifchineff. Eintommen: 20000 ME. Zeitfchrift: Missions Blad for Israel. 

In Rußland, wo die Hälfte aller Juden der Welt wohnen, geitattet die Regie: 
rung den Evangelien nur in beſchränkter Weiſe Miffion zu treiben. Eigentlihbe Miſſion 
it nur der Staatsfirche erlaubt. Proteſtantiſche Miffionare können nur die Erlaubnis 
zur Bibelverbreitung erlangen, doch dürfen fie auch den Häufern die Bibel auslegen. 35 
Manchmal dürfen auch Juden in Häufern unterrichtet werden. Die Taufe bängt von der 
Bewilligung der Staatsbebörde ab. 

In Kifchineff unterbält der Propſt und Paſtor Faltin ein gelegnetes Miffionstverf 
jet 1859. Cr gründete ein vielbefuchtes Heim für Forſchende. Bon 1874 bis 1890 
wurde feine Miſſion auch von der Yondoner Gefellichaft unterjtügt. Wobl 300 Berfonen 40 
find ſchon von Paſtor Faltin getauft, und zahlreiche Schriften unter den Juden von ihm 
verbreitet worden. Sein Werk bedarf jährlich etwa 8000 ME. — In Kiſchineff errichtete 
auch Joſeph Rabinowiß 1882 ſein Bethaus für Israeliten des neuen Bundes, in welchem 
er alle Sabbate den Juden Chriſtum predigte in ihrem jüdiſchdeutſchen Jargon. Obgleich 
getauft, blieb Rabinowig doch auferbalb jeder kirchlichen Gemeinſchaft, indem er boffte, 1 
innerhalb des Judentums eime chriftliche Jubengemeinde bilden zu fünnen. Aber die 
Staatsbebörde unterfagte ibm die Bildung einer jelbjtjtändigen Nudengemeinde und jo 
mußte er ſich auf die Predigt in feiner chriftlichen Synagoge beſchränken, wo aber viele 
Juden zum Forſchen nach der chriftl. Wabrbeit angeregt wurden. Viele von ihnen er: 
bielten dann von Paſtor Faltin chriftlichen Unterricht und die bl. Taufe. Seit R.s Tod 0 
1899 it die Synagoge geichlojfen. — In Betersburg bejtebt immer noch feit 1870 ein 
Aſyl und Erziebungsanitalt für jüdiſche Mädchen. 

In Nordamerika gewinnt die Miſſion ein ſteigendes Intereſſe. Von etwa 1000 
Juden im Anfang des 19. Jahrhunderts iſt die jüdiſche Bevölkerung auf über 1 Million 
geitiegen und noch richtet fih der Strom der jüdijchen Auswanderer aus dem Oſten dort- 55 
bin. In den legten 2 Degennien find auch die Mifftonen ” die Pilze aus der Erde 
geihofien: I. Kirchliche Miilio nen find 11 zu nennen: The Church Society 
for Promoting Christianity amongst the Jews, gegr. — in New-York. 1883 
anerlannt als Hilfsgeſellſchaft der Domestie and Foreign Missionary Society of the 
Protestant Episcopal Church. Stationen: New-York und Vhiladelpbia, 5 Miffionare, 6 
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jeit 1864 in New-York Schule. Einfommen: 25000 ME. Zeitfchrift: The Gospel of 
the Cireumeision. Im NRüdgang begriffen wegen Enttäufchung der Gemeinden über 
den geringen Grfolg. 

2. Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church of N. A., gear. 
5 1871 zu New-York, arbeitet in Urumja, Teheran, Hamadan und Sidon. Zeitſchrift: The 
Assembly Herald. 

3. Reformed Presbyterian Mission to the Jews, gegr. 1894 in Philadelphia, 
3 Arbeiter. Einfommen: 6500 ME. Berichte in The Christian Nation und Olive Tree. 

4. Messiah Mission of Chicago, gegr. 1896 von Nev. Chalmers; jeit 1899 fort: 
ı0 gefeßt als Mission of the Women’s Association of the United Presbyterian 
Church of N.A. Einfommen: 5000 ME. Berichte in The Midland. — Speziell luthe— 
riſche Mifftonen find die 4 folgenden: 

5. Die norwegiiche Zionsforeningen for Israelsmissionen blandt norske Lu- 
theraneren i Amerika, gegr. 1878 in Winneapolis. 3 Arbeiter in Minst und Odeſſa 

15 in Rußland und New-York. Einfommen: 21000 Mf. Bericht in Lutheraneren und 
Folkebladet. 

6. Jewish Mission of the Evang. Lutheran Synod of Missouri, Ohio and 
other States, gegr. 1885 in New-York, 2 Arbeiter. 

7. Jewish Mission of the Joint Synod of Ohio, gear. 1892. 
2 8. Mission of the German Lutheran Synod of the Jews in Chicago, gegr. 

1894 in Chicago. Einkommen: 6200 ME. 
9. Die Metbodiften: New-York City Church Extension and Missionary So- 

eiety, gear. 1892. 2 Arbeiter: öffentlihe Predigten für Juden in einer Kirche N-Ms. 
10. Die Baptiften: Missionary Society of the Seventh Day Baptists, ge- 

2% gründet 1887. 
11. Die Quäfer: The Friends’ Mission at Ramallah in Palestine, gegr. 1870 

durch englifche Quäker; 1887 von amerikanischen übernommen als Eli and Sibyl Jones 
Mission. 

Außer diefen giebt e8 21 unabhängige Mifftonsunternehmungen, von denen wir nur 
» die bedeutenderen aufzählen: 12. New York City Mission, gegr. 1828, die ältefte aller 

amerif, Miffionen. 3 Arbeiter in New-York; Nähſchule mit 275 Schülerinnen und 
15 Lehrerinnen; e8 wird auch Religionsunterricht erteilt. Einfommen: 7000 M. Berichte 
in N. Y. City Mission Monthly. 

13. Chicago Hebrew Mission, gegr. 1887 von Rev. Bladitone. 26 Arbeiter, 
35 darunter 1 Arzt. Viele von ihnen arbeiten freiwillig ohne Gehalt. Einfommen: 13000 ME. 
— The Jewish Era. Entfaltet die größte Thätigkeit und beſitzt das Vertrauen 
aller Klaſſen. 

14. Gospel Mission of the Jews, früher Hope of Israel Mission, gegr. 1892 
durch Gäbelein und Ströter in New-York. Gäbelein verwirft die Kirche und erfennt 

so nur rein individualiftiiches Chrijtentum an; bält Predigten für Juden und verteilt Schriften. 
Zeitjchrift: Our Hope und im Jargon: die Hoffnung Asraels. 

15. Brooklyn Christian Mission to the Jews, gegr. 1892 in New-York. Mif- 
jionsbaus in Brooklyn, 7 Arbeiter, Predigten, Kindergarten, Näbichule für jüdiſche Kinder. 
Einkommen: 4500 ME, 

16. The World’s Gospel Union, gegr. 1892. Kanſas City, Miffouri, 8 Miſſio— 
nar, I in Marokko. 

17. American Mission to the Jews, gegr. 1895 vom Profelyten Warſchaviak, 
fand großen Zulauf von Seite der Juden. Einfommen: 15000 ME. 5 Arbeiter, darunter 
4Proſelyten. Warſchaviak gab zu Argernis Anlaß und wurde aus der Miffion entlafien. 

50 18. Immanuel Mission to the Jews in Cleveland, gegr. 1898. Proſelytenhaus, 
7 Arbeiter. Einfommen: 7500 ME. Zeitfchrift: Immanuels Wditness. 

Im ganzen befchäftigen die amerikaniſchen Miffionen 150 Arbeiter; aber ein großer 
Teil der Miffionen find Schöpfungen einzelner Männer, befonders von Profelvten. Dies 
bringt große Uebelſtände mit jich; es feblt an aller öffentlichen Kontrolle. Da auch unwürdige 

5 Yeute Miſſionen errichteten und balten, begegnet das Miſſionswerk überbaupt vielfachen 
Mißtrauen. Daf aber in Amerifa trogdem 160000 ME. für Judenmiſſion jäbrlih auf: 
gebracht werden, zeigt, daß die Chriſten Amerikas ibrer Pflicht gegen die Juden ihres 
Yandes eingedenf find. 

In Australien betreibt im Namen der Friends of Israel Association der Bro: 
6» ſelyte Abramowig ein befonderes Miſſionswerk in Melbourne. 
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Demnad arbeiten unter den mehr als 10000000 Juden der Erde (11250000?) 
mebr als 50 Vereine und Unternehmungen mit ungefähr 500 Arbeitern, von denen die 
größere Hälfte jüdischer Abkunft ift, und verfügen über mehr als 2000000 ME., wovon 
allein 1750000 auf die Briten, 90000 auf 
Standinavien und 150000 auf Amerika fallen. 

maßen 

Unter den 144-200 000 Juden Großbritanniens 
in ie 77000 , Frankreichs 
— 568000 „ Deutichlands 
Eid 1860000 „ Difterreich-Ungarns 
"m 3000 „Belgiens 
ru 4000 „ Dänemarfs 
ats. 5800 „ Griechenlands 
ae 97000  „ ollands 
u 50000  „ ‚len 
Po 300 „ ortugals 
Pe 300000  ,„ Rumäniens 
Fi 4500000 „ Rußlands 
BE 470  „ Serbiens 
—4 31000 „ Bulgariens 
u +5 2500 „ Spaniens 
= 3400 „ Schwedens 
ERS 12500 „ der Schweiz 
te 120000 „ der Türkei 
En 150000 ,„ der aftatifchen Türkei 
a’ 30000 „ Perſiens 

40000 „ aflatiichen Rußlands 
re 14000 ,„  Turkiftan und Afganiftan 
= 5 19000 „ Indiens und Chinas 
> 5 25000 „ Aegyptens 
BE 50000 „ Abeſſiniens 
— 58000 Tripolis 
er 60000 „ Tunis 
Par 48500 „ in Mlgier und der Sahara 
a 100000 „ Marokkos 
a 12000 „ in Transvaal 

1500 „ in Kapland 
u 1000000  ,„ der Vereinigten Staaten 
Me 5000 „ Kanadas 
En 3000 „ auf den Antillen 
TEEN 12000 ,„ in Südamerika 
te 17000 „ Auſtraliens 

Von einer Miffionstbätigkeit der ortbodor-ruffifhben Kirche fann 

eutichland und die Schweiz, 60000 auf 
5 

Die Arbeiter verteilen ih auf den verfchiedenen Arbeitsfeldern ungefähr folgender: 

wirken 124 Miffionsarbeiter 
5 
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nichts be- 
richtet werden, obwohl fie vielleicht die meijten Taufen von Juden zu verzeichnen bat. 45 
Da die ruſſiſchen Juden den gejamten Kultus der ortbodoren Kirche für Götzendienſt 
balten, können bei den Täuflingen wohl nur äußere Umftände und Vorteile maß: 
gebend fein. 

Überhaupt haben in den letzten zwei Jahrzehnten in allen Yändern und Kirchen die 
Nudentaufen außerordentlich zugenommen, jowobl aus Überdruß der Juden an ihrer Ne: 80 
ligion, ob fie noch talmudiſch ftreng oder reformatorisch lar ift, als auch infolge der anti: 
femitiichen Agitation. Nah den Berechnungen von P. Lie. J. de le Roi (vgl. Judentaufen 
im 19. Nabrbundert. Ein ſtatiſtiſcher Verſuch, Yeigzig 1899) jollen im Yauf des 19. Jahr: 
bunderts mebr als 200000 Juden zum Ghriftentum übergetreten jein. rg ‚Freilich beruben 
feine Refultate vielfah nur auf Mutmaßungen und unficheren Folgerungen. Immerhin 55 
muß in neuefter Zeit eine wahre lucht der Juden aus der Synagoge in die Kirchen 
onftatiert werden. Nach de le Not follen ſich die Zahlen der Übertritte im Sabre fol: 
gendermaßen ftellen: 



186 Miffion unter den Juden 

evangelifche Kirche (davon 300 durch die ae 1450; 
römifch-fatbolifche Kirde . . . . . 1250; 
griechiiche Kirche . . 2 2 2 2 2020200. 11005 
aus Mifcheben F . 1550; 

5bdie Zahlen find im Steigen begriffen. Den itärfften und ohne Zweifel am tiefſten drin- 
genden Einfluf übt die evangelifche Ghriftenbeit auf die Juden aus. Der Proteitantismus 
bat die meiste Anziebungstraft, weil er das geiftige Weſen der Neligton betont, was auf 
die des talmudiichen Formelweſens überdrüffigen Juden den größten Eindrud macht. Die 
Juden jchreiben dem Protejtantismus_ den größten geiftigen Gebalt zu. 

10 III. Die Judenmijfion in Theorie und Praris. Bei der Mifftonierung der 
Juden follte unterjchieden werden: 1. Die Miffton unter jolchen Juden, die zerftreut in- 
mitten eines chriftlihen Yandes und einer chriftlichen Kirche wohnen; 2. die unter jolchen 
Juden, welche in fompafter Maſſe bei einander wohnen und eigene Sprade und Sitten 
baben und 3. ſolche unter Juden in mubammedanifchen und beidnifchen Yändern. Denn 

15 Die Art und der Charakter, die Aufgabe und das Ziel der Miffion wird in jedem dieſer 
drei Fälle verſchieden ſein. Daß dieſe Unterſchiede bisher faum beachtet wurden, gereichte 
der Miffion zu großem Nachteil. 

1. Die Miffion unter den innerhalb der hriftlichen Kirchen zerftreuten Juden fann 
feinen anderen Zweck baben, als diefe Juden in Die chriftlichen Kirchen einzuführen und 

0 ihnen einzugliedern. Cs find Dies befonders die Juden Wefteuropas. Sie jind ſeit bun- 
dert Jahren in einem öfonomticben und materiellen, wie auch geiftigen, intellektuellen und 
moralifchen, fulturellen und fozialen Affimilationsprozeß mit ihren Wirtsvölfern begriffen. 
Viele diefer Juden ſcheiden von letteren nur noch die Religion und einige Neite von 

 Raffeneigenheiten, Es Liegt im Intereſſe und der Aufgabe der chrijtlihen Kirchen, zu 
235 machen, daß diefer nicht mehr aufzubaltende Aſſimilations- und Abforbierungsprogeh in 

einer für die chriſtlichen Völker und Kirchen förderlichen und nicht ſchädlichen Weiſe ſich 
vollziehe und beendige. Es wäre für die chriſtlichen Völker und Kirchen aufs tiefſte ſchä— 
digend, wenn ſo viele Tauſende von Juden in ihrer Mitte, ihnen politiſch, ſozial, kulturell, 
moraliſch und ökonomiſch gleichſtünden oder gar überlegen wären, aber religiös feindlich 

» ihnen gegenüberjtänden. Die Juden jelbjt empfinden es, wenigſtens in Deutſchland, daß 
wenn ſie voll und ganz in der deutſchen Nation aufgehen wollen, ſie auch allmählig 
Chriſten werden müſſen; darum laſſen ſo viele Juden ihre Kinder gleich nach der Geburt 
taufen. Damit aber nun keine Zuſtände, wie ſeiner Zeit in Spanien entſtehen, hat die 
Kirche die Aufgabe und Pflicht, die Judenmiſſion in den Kreis ihrer kirchlichen Tbätig- 

55 keiten einzureiben, fie durch ihre Diener ausüben zu laſſen. 
Wenn fo das thatſächliche Bedürfnis und die Notivendigkeit der Selbſterhaltung die 

Kirche dazu nötigen, Judenmiffion zu treiben, jo ift es eigentlich überflüffig, noch bejon- 
ders das Hecht und die Pflicht dazu tbeoretifch nadızumweiien. Es fann feine —— ſein, 
daß der Miſſionsbefehl Jeſu an ſeine Apoſtel auch der Kirche gelte, und daß auch die 

10 Juden befaßt find unter die Wölfer, welche die Apoftel lehren follen (Mt 28), wenn man 
ertvägt, daß ſie ausdrüdlih vom Herrn angewiefen wurden, mit der evangeliichen Wer: 
fündigung den Anfang in Nerufalem und in Judäa zu macen (Le 24, 47, AG 1, 8). 
Der Einwand, daß für die innerbalb der Ghriftenbeit lebenden Juden feine befonderen 
Reranftaltungen nötig feien, vielmehr dazu das ordentliche Pfarramt und die öffentlichen 

15 (Hemeindegottesdienjte ausreichen, indem dur die Predigt des Wortes auch den Juden 
ſchon genügende Gelegenbeit geboten werde, das Evangelium Jeſu Chriſti zu bören, iſt 
nicht ftichbaltig, weil der ganze Geifteszuftand, die religiöfe Denkweiſe, die Anfbauungen 
und Begriffe der Juden über Gott und göttliche Dinge jo durchaus eigenartig und anders 
jind, als der der Chriſten, daß eine die chriftliche Gemeinde erbauende Predigt nicht darum 

aucd jchon den Bedürfniffen der Juden entgegenfommt, wie denn auch der Katechumenen: 
unterricht eine ganz andere Behandlung verlangt. Daber bat auch jchon die mittelalter: 
liche Kirche jetweilen befondere Ginrichtung für Judenmiſſion für nötig gebalten. 

Die Kirche bat daber fürs Erſte die Aufgabe und Pflicht, dafür zu forgen, daß zu 
diefem Amt paffende Ratecheten und Evangeliiten berangebildet und zu diefem Werk geiftig 

55 und geiftlich vorgebildet und zugerichtet werden. Fürs Andere ijt es wiederum die Kirche, 
welche für den rechten Unterricht jüdiicher Katechumenen zu forgen, und jie dur die 
Taufe dem Yeib der Ghriftenbeit einzugliedern bat. Daß die Taufe nur durch Bevoll- 
mächtigte der Kirche und nicht von beliebigen geiftliben und weltliben Privatperjonen, 
die oft mit der Kirche des Yandes gar nicht zufammenbängen, fogar derjelben oft fon: 

 fejftonell feindlich gegenüberſtehen, gejcheben jollte, erſcheint jelbjtverftändlich, wo noch kirch— 
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liche Ordnung kann gehandhabt werden. Unter den evangelijhen Kirchen ſind es aber 
nur die englische und jchottifche und einige Hleinere freie Kirchen, welche die Miffion als 
Zweig ibrer kirchlichen Thätigfeit ausüben. Und was die Taufen anlangt, jo fann in 
Deutjchland nicht vwerbindert werden, daß englische und amerikanische Methodiſten, Bap: 
tiften und andere Juden taufen, obne daß diefe einer chriſtlichen Gemeinde als wirkliche 5 
Glieder tbatfächlib eingefügt werden. Daraus erwachien für alle Teile bedeutende Nach: 
teile. Die Tätigkeit firchenfremder Miffionare wird nie volfstümlih, nur in feltenen 
Fällen und ausnahmsweife getragen und geftügt von den Gliedern der Landeskirchen. 
Kirchen und Gemeinden als ſolche nebmen kaum Notiz vom Dafein und Wirken dieſer 
Miſſionare anderer Kirchendenominationen, wie auch biefe meiſt tbun, als mären nicht 10 
ſchon Kirchen umd Gemeinden im Yande vorhanden. Die von Mifftonaren anderer Kon: 
fejfionen und Kirchen Getauften gebören dann faktiſch gar feiner Kirche an, oder ſie jeben 
fih Doch als Glieder der Yandesfircbe ihres Wohnortes an; dieſe Kirche aber bat weder 
Kontrolle über ihren Unterricht gebabt, nod wird fie um ihre Einwilligung zur Taufe 
und Aufnahme in die Gemeinde angegangen; noch kann fie ſich ſchützen, daß nicht uns 15 
würdige und zweideutige Subjekte, die fih taufen ließen, ibr nun als Glieder zugeichoben 
werden. Aber auch für die Proſelyten ift diefer Zuftand nachteilig. Diefe getauften 
Juden bleiben der Landeskirche fremd, werden nirgend religiös heimisch; das Gefühl der 
Zugebörigfeit zu einer bejtimmten Gemeinde und Kirche und die Verpflichtung der Kirche 
gegenüber kommt in ihnen nie auf. Der Proſelyt giebt die feſtgeſchloſſene Gemeinſchaft 20 
der Synagoge auf, tritt aus ſeinem Volkstum und religiöſen Verband und empfängt doch 
feinen Erſatz dafür; fein Wunder, daß ſich viele Proſelyten zeitlebens unter den Chriſten 
und in den Gemeinden fremd fühlen und auch bei lebendigem Glauben an Ghriftum doch 
den Mangel einer Volks und Religionsgemeinichaft fpüren ; es feblt ibnen die geiftige 
Heimſtätte. — Aufgabe kirchlicher Thätigkeit iſt es aber nicht, auch für die äußeren Dinge, 5 
für materielle Unterftügung und foziale Eingliederung der Vrofelyten in die chriſtliche Ge: 
jellichaft und das Volfstum Sorge zu tragen. Bei der zablreichen Einwanderung der Juden 
und da Juden öfter auch ihre Heimat verlafien, um in evangelifchen Ländern überzutreten, 
jo ift oft auch materielle Unterjtütung nötig; da iſt eime firchlich eingerichtete Miffton 
auf die Beihilfe privater Liebestbätigfeit angewiefen. Nach dem Dargelegten gehört die 30 
Miffton unter den Juden des eigenen Yandes jozufagen zur inneren Miffion. Da aber 
in dieſer Thätigkeit die freien Vereinigungen eine glüdlichere Hand baben, als die ſtaats— 
firhliche, jo wird es im großen und ganzen nicht gerade als ein Übelftand empfunden 
werden, daf die Judenmiffton Sache freier Vereine und Geſellſchaften geworden iſt, wenn 
dieſe nur der eigenen Kirche angehören. — Dagegen iſt es ein ſehr großer Mißſtand, der 35 
meiſt mit ſchweren Argerniſſen und Schädigungen der Miſſion ſelbſt verknüpft iſt, wenn 
einzelne Privatperſonen, ſeien es Männer oder Frauen und Fräulein auf eigene Hand perſönlich 

durch Angeſtellte Miſſion treiben oder treiben laſſen. Sie ſind niemand verantwortlich 
für empfangene Geldmittel; meiſt fehlt alles Geſchick und die nötigen geiſtigen Vor— 
bedingungen für rechten Erfolg: oft wird nur auf den Schein gearbeitet; manchmal jogar 40 
ein einträgliches Gefchäft daraus gemacht. Gleichwohl fehlt es an allen Mitteln, ſolchen 
Kranktireurs in der Miffion das Handwerk zu legen. Man kann nur davor warnen, 
ſolche Beitrebungen zu unterjtügen, die nicht von einem organifierten Verein oder Komitee 
anerfannter Ehrijten ausgeben. — Die Mifftonsbeitrebungen unter den innerhalb der evan- 
geliihen Kirchen wohnenden Juden, die alle mehr oder weniger in den Aijimilations- 45 
vrozeh mit den chrijtlichen, Völkern verflochten find, fünnen alfo nur die Aufnahme dieſer 
Juden in die evangeliiche Kirche zum Zweck und Ziel haben. Eben darum würde dieſe 
Miffton am geeignetiten durch chriſtliche Geiſtliche dieſer Kirche ausgeübt, die freilich dazu 
beſonderer Vorbildung bedürfen. Den gebornen Ghriften fällt freilich die Zurüftung zum 
Miifionsberuf unter den Juden ſehr ſchwer, fchwerer als gebornen Juden. Sie baben 50 
mebr Schwierigkeiten zu überwinden, um mit Juden recht verkehren und geiftlich auf fie 
einwirken zu fünnen; aber andererfeits genießen fie größere Achtung und mehr Entgegen: 
fommen von jeiten der „Juden, weil es ihnen mebr Eindrud macht, wenn geborne Chriſten 
ſich um ihr Heil bemühen und ibre Belehrung jih zur Yebensaufgabe macden. — Irrig 
und verfebrt wäre es, wenn man die in evangelifchen Kirchen Chriſten gewordenen Juden 55 
zu einer bejonderen judenchriftliben Kirche jammeln und ‚vereinigen wollte. Daraus ent: 
ftünde nur eine neue Sekte; darauf twerden ſich auch die in evangeliſchen Ländern lebenden 
broſelhten nie einlaſſen; ſolche Beſtrebungen baben daber, wo ſie verſucht wurden, feinen 
Boden finden können. — Auf eines aber ſollte die Kuͤchenbehorde beſonders Acht baben, 
da nämlich die Geiftlihen nicht voreilig Taufen von Juden vornehmen, nicht ohne 60 
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vorausgebenden gründlichen Unterricht, und nicht ohne daß wenigſtens ernjtliche Anfänge 
eines wirklichen Glaubenslebens jichtbar find. Judentaufen follten nicht bloß von der 
Bewilligung der firchlichen Behörde abhängen, jondern dieſe follte ſich auch um die zu 
erteilende Unterwerfung fümmern und diejelbe regeln. Yeider find die Fälle nur allzu 

5 häufig, daß Pfarrer nach einem höchſt mangelbaften und färglichen Unterricht, oft ſogar 
obne irgend welche Unterweiſung, jogar obne irgend welche genauere Kenntnis der Perſon 
des Petenten kurzerhand jedwedem die Taufe erteilen. Mancherorts fieht es fait aus, 
als jei der Taufakt und Taufichein gegen eine Gebübr fäuflib. Won diefer Praxis bat 
die evangelifche Kirche den größten Schaden. Mit bloß bergereiften, nicht landſäſſigen 

10 Juden follten Kirchendiener überhaupt doppelt vorfichtig fein und fie an ordentliche Miſſio— 
nare weiſen, da jolche fahrende Leute mit dem Taufbegebren faſt ausnahmslos mebr oder 
weniger jchwer zu erfennende andere Zwecke verbinden. Solche voreilig getaufte Juden 
fallen nachher der Chrijtenheit zur ſchweren Laſt und bringen die Judenmiſſion jelber in 
Mipfredit, indem die leicht täufchbaren Geiſtlichen dann alle Proſelyten irrtümlich für 

15 Heuchler und Schwindler balten. 
Die Methode des Mifftonierens richtet fich nach den Verhältniffen der Juden. So 

lange die Juden in faſt rechtlofen Verhältniſſen innerbalb der Ghriftenbeit lebten, fonnten 
Staat und Kirche e8 erzwingen, daß die Juden entiveder in ibren eigenen Synagogen 
oder in Kirchen die Predigt des Evangeliums anbören mußten, was freilihb nur zu 

20 Zwangsbefehrungen führen fonnte und dem Geift des Evangeliums nicht entiprach. Diejes 
ogite intrare hätte die evangelifche Kirche der fatbolifchen nie nachmachen follen. Seit 

der Emanzipation der Juden it diefe Weife unmöglich geworden. Man bat jeitdem die 
Juden in ibren Häufern aufgefucht und durch Geipräche mit den Einzelnen und Familien 
und durch Verteilung von Traftaten und Büchern ihnen das Evangelium verfündet. Die 

% Predigt in Synagogen und Schulen ift jest nur ganz ausnabmstveife und felten noch 
ausführbar. Nachdem nun aber auch die Juden im fozialen Leben fich eine höhere Stel- 
lung erworben und ihr geiltiger und materieller Kulturzuftand fich gänzlich verändert bat, 
wird auch dem Aufjuchen in den Häufern immer mehr Schwierigkeit in den Weg gelegt. 
Viele Juden berufen ſich auf das Hausrecht und ſehen die Bejuche dur den Miſſionar, 

9 wenigſtens wenn er den Zweck des Bejuches deutlich zu erfennen giebt, als Zudringlic- 
feit, wenn nicht gar als Hausfriedensbruh an. So bleibt nur die zufällige Begegnung 
und die Öffentlichkeit übrig. Die vom Miffionar gejuchten, aber vom Zufall abbängigen 
Geſpräche in Cafes und Wirtshäufern, im Wartjaal und Waggon, auf der Promenade 
und Yanditraße, im Kaufladen und Bureau find oft vom beften und gejegnetem Erfolg. 

5 Von der Offentlichkeit durch öffentliche Vorträge und Konferenzen für ibren Zweck rich: 
tigen Gebraud zu machen, muß die Miffion erit den Verſuch machen. Dob find auch 
bier ſchon geichidte Arbeiter ſehr erfolgreich thätig geweſen. Manche Miffionare balten 
auch offene Hallen, Leſezimmer, Freiſchulen nicht ohne Erfolg. Materielle Lockmittel ſollten 
aber nicht angewandt werden, wie in England und Amerika geſchieht. Ber Juden auf 

40 dem Yande oder niedriger Kultur: und Bildungsitufe ift immerbin das Beſuchsverfahren 
noch ausfübrbar. 

Der Katechumenenunterricht bat fi nad dem religiöfen Stand und der geiltigen 
Bildung der Katechumenen zu richten und muß ein ganz perjönlicher fein, je nachdem 
der Glaube an die alttejtamentliche Offenbarung vorausgefegt werden darf oder nicht. 

45 Während im leßteren Kalle erſt die allgemeinen religiöfen Grundlagen gelegt werden 
müſſen, darf doch auch im erjteren Falle nicht vernachläffigt werden, die religiöfen Grund: 
begriffe richtig zu stellen, indem fogar das Gottesbewußtjein des Juden, jeine Begriffe 
von Heiligkeit, Sünde, Gerechtigkeit, Buße, Glaube u. ſ. w. andere find als die dhrift- 
lichen. Mit befonderer Sorgfalt find die ſchwierigen Lehren zu behandeln, welche dem 

Nuden nicht nur Gegenſtand des Argerniffes, jondern geradezu des Abſcheus find und 
die er für Wahnwitz zu balten aufs tieffte geneigt ift: die Lehre von der Dreieinigfeit, 
der Gottheit Chrifti, der Verſöhnung durch Chriſti Tod u. ſ. w. Ein oft gefüblter und 
ſchwerer Mangel tt, daß, trogdem die neuere Judenmiſſion fait ſchon ein Jahrhundert 
binter fih bat, doch noch fein für jüdifche Katechumenen bejonders eingerichtetes um- 

55 faljendes und gründliches Yehrbuch der chriitlichen Neligion ans Licht getreten iſt. Paſtor 
Bieling bat einen trefflihen Abriß geliefert: „Zum Unterricht jüdischer Katechumenen“ 
in Dalmans Kurzgefaßtes Handbuch der Mifftion unter Israel, Berlin 1893. Es wäre 
ſehr verdienitlich, wenn der Verfaffer diefen Grundriß zu einem twirklichen Lehrbuch aus- 
arbeiten würde. Er würde damit der Miffion und der Kirche felbit einen wichtigen Dienſt 

6 leiſten. Einzelne treffliche Vorarbeiten dafür bat aud) feiner Zeit Prof. Dr. Franz Delitzſch 
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in Abbandlungen feiner „Saat auf Hoffnung“ geliefert. Da bei dem jtetig fortichreitenden 
züdiichen Aſſimilierungsprozeß die Taufen von Juden fich immer mebren werden, jo wäre 
au wünjchenswert, daß in den Hirchenagenden für paſſende Taufformulare geforgt würde. 
Es wäre Zeit, daß die Kirchenbehörden dieſe Seite der Judenfrage, die fie berührt, einer 
alljeitigen Erwägung und Regulierung unterziehen würden. 

2. Anders muß ji die Miffion geftalten in nichtevangelifchen Yäandern, wo Juden 
in fompaften Maſſen bei einander wohnen. Dies it bauptjächlid im Diten Europas 
und vorzüglich in den polniſch geweſenen Weitprovingen Rußlands der Fall. Die Zahl 
aller ruffiichen Juden wird auf mindeitens 4°), Millionen, von manden ſogar auf Mil 
lionen geſchätzt. Aber auch in Galizien und Rumänien wohnen Taujende von Juden 10 
bei einander Auch die 100000 ruſſiſchen Juden, die enggedrängt im Oftend Londons 
wohnen, gebören in diefe Ordnung zu den ausländischen Juden; nicht minder die 400 000 
ausländischen Nuden in New-York. Sie bilden aleichfam eine Welt für ſich. In den 
vorbin genannten, von römiſch- und griechiich-fatboliichen Völkern bewohnten Yändern 
giebt es überall nur wenige, Kleine, geiftig unbedeutende, geiltlich oft fait erjtorbene, evan— 15 
geliihe Diafporagemeinden. Die Wiffton fann ſich da an feine Kirche anlebnen, ſondern 
muß ſelbſtſtaͤndig auftreten und wirken. Hier bieten ſich der Miffion ganz befondere 
Schwierigkeiten. Hier haben es die Miffionare oft noch mit tiefgetvurzeltem jüdiſchem 
Fanatismus und Chriſtenhaß, mit unglaublichem Aberglauben und jüdiſcher Engherzigkeit, 
aber auch mit innigem, altväterlichem Offenbarungsglauben, mit einer das ganze Leben 20 
umſpannenden Religioſität und Frömmigkeit, mit gründlicher talmudiſcher Gelehrſamkeit 
und ſchwärmeriſcher cheſſidiſcher und kabbaliſtiſcher Myſtik zu thun. Ein nicht auch mit 
jüdiſchem Wiſſen gründlich ausgerüſteter Miſſionar wird hier wenig Achtung, wenig Gehör 
und gar kein Verſtändnis finden. Er muß mit den Juden „jüdiſch“ denken und reden 
fonnen und ihr Denken und Reden verſtehen. Bringt es dazu ein geborner Chriſt, fo 3 
wird er doppelt leichten Eingang und außerordentliche Erfolge erreihen. Da dies aber 
nur felten der Fall ift, daß ein geborner Nicht-Jude folche Kenntnifje hinreichend erwirbt, 
io find unter den talmudiſchen Juden allzeit als die natürlichen Arbeiter befebrte Xuden 
aufgetreten. In jedem Fall find fie die, melden diefe fchwierige Arbeit am leichtejten 
fallt wegen ihrer Kenntnis der Dentweife, Sitten, religiöjen Gebräude, Spracde, Litte— 30 
ratur und Yebensumjtände, der geiftigen und moralichen Vorzüge, Schwächen und Fehler 
der Juden. Sie fernen beides, das jüdiiche Herz und den jüdijchen Kopf. Zudem belebt 
viele Proſelyten ein tiefer Drang, ihren Volksgenofj en das Heil in Jeſu zu verkünden, 
und ibre Arbeit iſt auch allzeit von Segen begleitet gewweien. Dod dürfte es verfehlt 
jein, wenn eine Geſelſchaft überwiegend oder gar grundfäglih nur Proſelyten zur Arbeit 35 
verwenden würde. Denn dann geichiebt es leicht, daß in der Auswahl wenig wähleriſch 
verfabren und oft untüchtige Leute, nur weil fie Profeloten find, angeitellt werden, oft 
auch Neopbyten vorjchnell zu Lehrern anderer gemacht werden. Auch iſt nicht ganz mit 
Unrecht zu bejorgen, daß ſolche die jüdifchen Eigenbeiten und Gewohnbeiten, die jüdiſchen 
Anihauungen und Vorurteile, jogar die Unarten ihrer Pfleglinge allzuſehr ſchonen, ſtatt 40 
ihnen entgegenzutreten. Ebenſo verfehlt aber, ja ganz unpraktiſch wäre es, die Proſelyten 
ganz vom Miſſionsdienſt ausſchließen zu wollen. Die Gebrechen und Gefahren werden 
am beiten vermieden durch gemeinjame Arbeit von gebornen Ghrijten und Proſelyten. 
Entjbieden muß aber die Yeitung und Vorfteberichaft der Miſſion durch geborne Chriſten 
gefordert werden, einerjeit3 damit die Vereine uud Komitees mit der Chriſtenheit in Zu: 45 
jammenbang bleiben und ihr Vertrauen befigen, andererjeits damit nicht ein falſch jüdiſcher 
Geift in der Miffion ſich feftjege. Doc follten auch geborne Juden in jedem Komitee 
vorbanden jein, Dann würden auch die Komitees vor vielen Mißgriffen und unpraftifchen 
Maßnahmen bewahrt bleiben. 

Was nun Zwed und Ziel der Miffionsarbeit unter fremdländifchen Juden anlangt, 50 
jo machen ſich bier ganz bejondere Schwierigkeiten geltend. Was ſoll gejdheben, wenn 
mitten in großen Judengemeinden ein Einzelner oder eine einzelne Familie zum Chriſten— 
tum übertreten will? Die Aufnahme und Eingliederung in eine ſchon beitehende Chriſten⸗ 
gemeinde iſt meiſt ganz und gar oder durch die faktiſchen Verhältniſſe ausgeſchloſſen. Ein 
Einzelner fann auch feine Gemeinde bilden, kann ſich als Chriſt inmitten feiner früheren 55 
Ölaubensgenofien gar nicht halten, denn jie haſſen und verfolgen ſolchen Abtrünnigen 
(Mechummed) auf alle Weife. Wenn 8 junge Männer waren, hat man bisher die 
Einzelnen in Proſelytenhäuſer oder ähnliche Anftalten nach London oder ſonſt wohin 
geicidt, Aber dieje Verpflanzung in ganz andere V Verhältniſſe bat bei Vielen jchlechte 
Früchte getragen. Den meiften Erfolg batte man noch bei denen, welchen das Studium 60 

=“ 
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ermöglicht wurde: fie wurden Miffionare oder Geiftliche in England und Amerika. Zu 
Handwerfen und Gewerben waren wenige geeignet; viele gingen auch zu Grunde. Der 
tritt ganzer Familien war faſt unmöglich und bereitete unendliche Schwierigkeiten. Nach— 
dem aber nun auch in Polen und Rußland unter den Juden eine merfwürdige Bewegung 
zum evangelifchen Chriſtentum bin auftritt, und Dugende von Juden bei Geiftliben und 
Miffionaren Unterricht begebren, wird es vielleicht doch möglich und notivendig jein, die 
Übertretenden zu jüdiſch— chriſtlichen Gemeinden zu ſammeln, welche nach ihrer Weiſe und 
ihren Sitten entſprechend ein jüdischschriftliches Gemeindeleben einrichten. Solche jüdiſch— 
chriſtliche Gemeinden fünnten unter der Maſſe ihres Volkes wie ein Yicht fcheinen und 

10 vieles zur religiöfen Wiedergeburt des ganzen Volkes beitragen. Die Miffton wird dieſer 
Frage nicht aus dem Wege geben fünnen. Denn die Juden des Diftens find zur Aſſi— 
milation und Abfjorption in anderes Volkstum und Kirche weder gemwillt noch fähig. 

Was die Metbode der Miffion unter diefen öftlihen Juden anlangt, jo bieten ſich 
dem Mifftonar nicht jo viele Schwierigkeiten, an fie zu gelangen, wie im Weften. Er 

15 kann leicht überall Zugang finden und jofort ein teligiöfes Seipräc beginnen, denn der 
Gedankenkreis diejer Juden iſt noch durch und durch religiös beſtimmt, ſelbſt wenn ſie 
am Talmudjudentum irre geworden find. Um fo ſchwieriger iſt der Disput mit ibnen. 
Nicht nur prunfen fie gern mit Talmudgelehrſamkeit und disputieren gerne nach Art der 
Talmudjchule (Jeschiba) in rabulijtiicher Weife, fondern auch ihre rabbiniſche Schrift: 

20 auslegung ſteht der chriſtlichen jeit der Apoftel Zeit fjchroff gegenüber. Dagegen impo- 
niert ibnen ſowohl genaue und fichbere Handbabung des hebräiſchen Bibeltertes, als auch 
modern pbilofopbifches Wiflen. Diefen Juden gegenüber bat ſich jeit alten Zeiten die 
beliebte Miffionspraris gebildet, aus einzelnen, aus dem Zufammenbang gerifjenen bibli- 
jhen Worten und Verjen die Meffianität und Gottheit Jeſu Chriſti zu beweifen. Bei 

2; vielen Talmudgläubigen verfängt noch dieſe Beweisführung, womit jedoch für einen leben- 
digen und herzlichen Glauben noch wenig gewonnen iſt. Es it ein Unfug, wenn Juden 
bloß darauf bin ſchon getauft werden, daß fie fich durch diefe Stellen von der Meffianität 
Jeſu überzeugt erklären. 

Ein bejonders wichtiges Mittel zur Einwirkung auf die Juden iſt die Yitteratur. 
3 Vor allem muß die b. Schrift Alten und Neuen Teftaments unter ibnen verbreitet werden, 

um fie ſowohl auf die Quellen ibrer eigenen, wie der chriftlichen Religion binzuteifen. 
Es iſt fein geringer Erfolg, daß die Juden fich genötigt jeben, um die Miſſionsbibeln 
zu verdrängen, eigene Ausgaben und Überiegungen mit Erklärungen (vgl. das Bibelwerk 
von Dr. Philippfon) zu veranftalten. Auch das hebräiſche N. Teft. wird von den Juden 
des Oſtens gerne angenommen und geleſen. Die ausgezeichnete Überſetzung von Prof. De 
litzſch thut noch ihre Wirkung. (Das bebr. NT. von Kranz Delitzſch in umgearbeiteter 
11. Aufl. unter Mitwirfung von J. J. Naban berausgegeben von G. Dalman 1892, 
12. Aufl. 1901.). Weniger tiefgründig und in den Geiſt des Tertes eindringend, aber 
* lesbar iſt die Überſetzung der Proſelyten Sallinſon und Ginsburg, welche daber 

4 von den Proſelyten-Miſſionaren auch vorgezogen wird. Die übrige Miffionslitteratur teilt 
fi in zwei Klaffen, Yebens: und Konverfionsgeichichten von Projelpten und dann Trak— 
tate über meffianifche Bibelſtellen, über die altteſtamentliche Opferſymbolik, über Kontro⸗ 
versfragen und Lehren. Je mehr aber der Geiſteszuſtand der Juden ſich der modernen 
Bildung öffnet und je mehr fie ſich von der talmudiſchen, moraliſchen und religiöſen 

5 Grundlage ihres bisherigen Judentums loslöſen und entfernen, um jo mehr wächſt das 
Bedürfnis nach einer anderen Miffionslitteratur, die mebr der modernen, religionslofen 
Geiftestultur Rechnung trägt. 

Sobald in neuerer Zeit wieder Miſſion getrieben — machte ſich auch wieder, 
wie früher, das Bedürfnis nach Proſelytenhäuſern geltend. Der Übertritt eines Juͤden 

50 bat ſeitens feiner Familie die Ausſtoßung zur Folge. Viele Übertretende baben vorber 
überbaupt feinen Beruf oder Yebensunterbalt gehabt, der fie als Chriften ernähren könnte; 
viele jind vorber Talmudjchüler, die von den Eltern oder MWobltbätern lebten. Sie 
müſſen erft einen geordneten Beruf erlernen. Es kann nicht geleugnet werden, daß Die 
Chrijten die Pflicht haben, ſolchen Proſelyten zu Hilfe zu kommen. Es geichtebt durch 

55 Aufnabme in Profelvtenbäufer, wo fie wenigitens für die Zeit des Hatechumenenunterrichts 
geiftlicber und leiblicber Erziehung und Pflege unteritellt werden. Die Yondoner Gejell: 
ſchaft befist Werkſtätten zur Grlernung eines Handwerks in Yondon und Jeruſalem; Die 
irijchen Presbyterianer baben ihr Heim in Hamburg vergrößern müffen und wäbrend der 
legten 13 Nabre geichaben dort ungefähr 80 Taufen. Es ift nun unumgänglich not- 

co wendig, daß an Orten wie Yondon, Hamburg, Jeruſalem, wo ſolche Maffen von Juden 
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zufammenftrömen und immer eine Mehrzahl von Juden Unterricht begehrt, ſolche Häufer 
da jein müfjen, im denen neben dem Unterricht fie bejchäftigt werden. Aber es darf auc 
nicht verbeblt werden, daß manche dieje Häujer als bequemen Unterjchlupf benugen und 
dann gleihjam zum Dank ſich taufen laffen. Ferner iſt es Thatſache, daß die Aller: 
mwenigiten bei den Handwerken, die fie da erlernen können, nachber bleiben wollen und 5 
dann leicht einem vagabundierenden Yeben verfallen, ihren Taufichein als Bettelbrief be- 
nugend. Es follte daber niemand getauft werden, von dem man nicht die Gewißbeit 
bat, daß er ſich dann ehrlich und jelbjtitändig ernäbren fann und will. Das Bekenntnis 
aufribtigen Glaubens fünnte nur dann genügen, wenn die Taufe fie gleich in den Himmel 
einführte. Für das Yeben auf Erden unter den Cbrijten aber bedarf es der Eriftenz- 10 
fähigkeit, obne welche die Getauften nachher meist verflommen. Daß mwoblbegabten Pro: 
jeloten nachber irgendiwie das Studium ermöglicht wird, ijt jehr wohlgetban und meift 
von gutem Erfolg, lodt aber auch viele an in der Hoffnung, daß fie auch ſolch Glüd 
baben würden. Auch it es ſchwer, in dieſen Häufern alle Eiferfüchtelei, Streitigkeiten 
und Intriguen zu verbüten und zu dämpfen. Troß diefen Schwierigkeiten werden aber 15 
jolbe Häufer Bedürfnis bleiben für gewiſſe Orte. 

3. Die Juden, welche in beidnifchen oder muhammedaniſchen Yändern wohnen, bilden 
den Kleinsten Teil des ganzen Volkes. Sie jteben auch geiftig und moralisch auf einem 
tieferen Standpunft als die übrigen. Weder moderne Bildung noch alte Talmudgelehr: 
kumfeit findet fich bei ihnen, ſondern nur mehr oder weniger jtarfe Tradition der Ge: 20 
bräuche und noch jtärferer materieller Sinn, als bei den übrigen Juden. Die Miffion 
unter ihnen bat mit den größten Schwierigkeiten zu fämpfen und noch wenig Wurzel 
gefaßt. 

Nob ift aber einer neuen, mächtig aufjtrebenden Richtung zu erwähnen, die der 
Miſſion neue Probleme bietet. Es ift der feit 1897 entitandene Zionismus, d. b. die 3 
fh immer mehr organifierende und weiter ausbreitende Partei derer, welche ſich das Ziel 
geitedt haben, das jüdiſche Yand für das jüdische Volk wieder zu gewinnen und dem 
legteren wieder politiihe Eriftenz und Bedeutung und nationale Einbeit zu verjchaffen. 
Hervorgerufen als Reaktion gegen das Affimilattonsftreben und als Heilmittel gegen die 
Trangjale des Antifemitismus und getragen von den uralten Hoffnungen und der Sehn: 30 
ſucht des Volkes nah Zion, ſchwillt dieſe politifch-nationale Nichtung immer mebr an 
und wird bald das ganze Volk ergriffen baben, denn die Juden baben das Gefühl, daf 
 jih jegt bei ihnen entiweder um völlige Aufgabe und Nbjorption ihres Volkstums 
oder aber um Wiedergewinnung voller und jelbitjtändiger Nationalität bandelt. Ihr 
leztes Streben gebt aljo auf nationale Wiedergeburt und unabhängige Stellung unter 5 
den Bölfern. Die Juden wollen wieder eine jüdiſche Nation mit eigenem Heimatland 
und eigener Freiheit fein. Da nun bisber der Übergang zum chriftlichen Glauben immer 
auch die Aufgabe des jüdischen Volkstums in fich ſchloß und Losſagung von der jüdifchen 
Nationalität, jo muß der Zionismus eine der Miſſion feindliche Stellung einnehmen, da 
ar die Miffion als das Werkzeug anfiebt, wodurch immer mebr Glieder vom jüdiſchen 10 
Voltstörper abgejchnitten werden. Andererſeits aber wiſſen die Zioniften, daß fie der 
moraliſchen und vielleicht auch materiellen Unterjtügung der chriftlihen Mächte und Völker 
wur Verwirklichung ihrer Pläne bedürfen, und aud daß gerade die gläubigen Chriſten, 
beionders in England, vielfach mit ihnen jumpatbifieren, weil fie eine Rückkehr der Juden 
in ihr Yand für die Erfüllung bibliſcher Weisſagungen balten, darum baben die Ziontiten 45 
von Anfang an fich möglichjt freundlich zu den Gbriften geftellt und allen Haſſes und 
aller Polemik gegen die chriftlihe Neligion ſich ftreng enthalten, denn mande von ihnen 
beieelt auch der Wunſch, eine Veritändigung zwiſchen Nudentum und Chriſtentum berbei: 
wführen. So find die Zioniften zwar Feinde der Miffton, aber nicht Feinde des Chriften: 
tums. Damit ift der Miffion ein neues, ſchweres Problem geftellt. Was ift zu tbun? wo 
Bir glauben, daß die Miffion den Zionijten gegenüber eine dreifache Aufgabe bat: 1. fie 
muß die Juden davon überzeugen, daß die Annabme des chriftlichen Glaubens nicht 
Nundſätzlich und unbedingt das Aufgeben der jüdiſchen Nationalität in fich fchließt, und 
daß es keineswegs Tendenz der Miffton ift, die jüdiſche Nation zu zerftören und aufzu: 
loöſen, daß aljo ein Jude gar wohl dem Glauben nach ein Chriſt und der Nationalität 55 
nah ein Jude und Zionijt fein kann, zumal da die Zioniften jelbjt erklärt baben, daß 
Ne eme rein politiſche Partei jeien und nad Glauben oder Unglauben ibrer Anbänger - 
mot fragen, jo daß es alſo ein Widerſpruch gegen ihre eigenen Prinzipien wäre, chrift: 
aläubige Juden von ihrer Partei auszuichliegen. 2. Die Miffion muß die Juden davon 
überzeugen, daß eine nationale Wiedergeburt ihres Volkes unmöglich it ohne gleichzeitige 60 



.. 

oO 

to 

86 

40 

w = 

50 

192 Miſſion unter den Juden Moab 

religiöje Wiedergeburt, und daß ihre abgeitorbene, rüdjtändige jüdische Religion ein Hin: 
dernis ihrer nationalen Wiedergeburt iſt, weil bei ihnen Volkstum und Religion aufs 
innigjte verfnüpft ift. Sie müflen zur Erfenntnis gebracht werden, daß ein Volksweſen 
nicht nadı einer Seite wiedergeboren werden und nad der. andern abgeitorben bleiben 
fann, daß aljo die Wiedergeburt eine ganze, nationale und religiöje fein muß. 3. Die 
Miffion muß obne allen Schein der Seelenfängerei den Juden die Erkenntnis der Perjon 
Jeſu und des wahren Wejens des Ghriftentums erjchließen; ihre Vorurteile gegen beide 
bejeitigen und fie zu einer richtigen Würdigung beider veranlaffen und in jtand fegen; 
alles Weitere aber der gejchichtlichen Entwidelung und dem Wirken des Geiftes Gottes 
auf die Totengebeine des Hauſes Israels (Ey 37) überlaffen. Nur wenn das Reid 
Gottes jelber identisch wäre mit einer der bejtebenden chriftlihen National: oder Yandes- 
firchen müßte es Tendenz der Miſſion fein, die ‚Juden für_den Eintritt in eine dieſer 
Kirchen und für Aufgabe ihrer Nationalität zu gewinnen. Das Reich Gottes kann aber 
zu den Juden auch in einer anderen Form als der einer der beitebenden Kirchen fommen, 
daher hat die Miffion den Juden nicht eine Kirche, jondern Jefum Chriftum und das 
Reich Gottes zu verfündigen. Heman. 

Miffionspriefter j. d. A. Bincentius de Paulo. 

Mitra ſ. d. A. Kleider und Injignien Bd X ©. 531,20. 

Mittagsland ſ. d. U. Negeb. 

Mittler |. d. A. Verſöhnung. 

Moab. — Trijtram, The Land of Moab, 1874; Conder, Het and Moab; Pal. Explor. 
Fund, Survey of Eastern Palestine I; Siegfried Langer, Neijebericht aus Syrien u. Arabien, 
1883; Dougthy, Travels in Arabia Deserta 1, 18—127; Baedeker, Baldjtina‘, 173—178; 
Schid, Bericht über eine Reife nach Moab, zohs 2, 1-12; Klein, Notizen über eine Reiſe 

> nad) Moab, ebend. 124 ff.; Kerjten, Ummanderung des Toten Meeres, ebend. 201 ff.; Schu— 
macher, ebend., 16, 162 $i.; : — Reiſebericht, MNIPB 1895, 65 fi., SIff., 1898, 33 ff. 
49ff., 1899, 23f.; Bliß, Pal. Expl. F., Quart. Stat. 1895, 203—235; Sornjtein, ebend. 1898, 
93 ff.; Buhl, Geographie des Alten Bal., 49 ff., 122 ff., 265 ff.; ©. 4. Smith, Historical Geo- 
graphy of the Holy Land, 552ff.; H. Windler, Geſchichte Israels 1, 46Ff., 203ff.; Die Ar- 

p titel „Moab“ im Handwörterbud) d. bibl. Aitert., Schentels Bibellexiton, Haſtings Bibl. Dic- 
tionary und Encyclopaedia biblica. Vgl. auch die Litteratur unter „Meſa-Inſchrift“. 

1. Moab (A8T2, in der Meſa-Inſchr. >02, aſſyr. Maab, Ma’aba, Mu’aba) be 
zeichnet im AT das öftlid vom Toten Meere wobnende Volk, das nur einmal (2 Chr 
20, 1) gegen den jonjtigen Sprachgebrauch: Söhne Moabs, 872 3, genannt wird. 
Das einzelne Mitglied des Volkes bieß Moabi. Das von diefem Volke bewohnte Yand 
nannte man 872 VS; aber es fommen doch auch Stellen vor, mo das bloße „Moab“ 
am natürlichiten als gelalname aufgefaßt wird, befonders wo es als Femininum kon— 
jtruiert wird, 3. B. er 48, 4, Jud 3, 30. ‚in der griechifchen Zeit bieß das von ben 
alten Moabitern bewohnte Band ‚Moabitis“. Dagegen ijt diefe Benennung jeit ber ara 
biſchen Eroberung verſchwunden; das Yand beift jetzt nördlich vom W. mögib: el 
Belaa (als ſüdlicher Teil dieſer umfaffenderen Landſchaft) und jüdlih davon: Kerak. 

Das moabitische Yand wurde gegen Wejten vom Toten Meere begrenzt. Gegen Diten 
bildete die Wüſte die Grenze, die desbalb mehr öſtlich oder weſtlich Lief, je nachdem ſich 
das Kulturland nach diefer Richtung ausbreitete oder zurückzog; im allgemeinen fann man 
bie große vom Norden nach Süden laufende Pilgerſtraße als Oftgrenze betrachten. Im 
Süden trennt Wadi-el-hasä (oder el-ahsä) als natürliche Grenze Moab von Edom; 
möglicherweife ift es dieſes Thal, das im AT (ef 15, 7) das “Arabim-Thal beiftt. 
Eine natürliche nördliche Grenze hatte das Land zu den Zeiten, wo es nur bis zur tief- 
eingejchnittenen Mögib- oder Arnon-Schlucht reichte (ſ. u.). Dagegen fehlte eine folche 
in den Perioden, wo die Moabiter ibre Herrſchaft über diefe Schlucht hinaus ausdehnten, 
und man fann deshalb für diefe Periode die Nordgrenze des Landes nur mittels der 
Städte, die als moabitiih bezeichnet werden, bejtimmen. Danach wird ungefähr W. hes- 
bän die äufßerjte Ausdehnung der Moabiter gegen Norden bezeichnen, mit Ausnahme der 
„Jordanniederung, wo der Name “Arbot Moab für den Jericho gegenüberliegenden Teil 

55 von el-Ghör beweift, daß die Moabiter bier auch die Gegend nördlih von W. hesbän 
innegehabt haben. In feiner weiteſten Ausdehnung wird Moab einen etwas größeren 
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Flächeninhalt als der Kanton Waadt, faum die Hälfte von Montenegro umfaßt 
baben. 

2. Das moabitische Yand bejtebt bauptjächlich aus einer Hochebene, die ſich im Djten 
als die große Wüſte fortfegt, von diefer nur durch einen niedrigen Höbenzug getrennt. 
Gegen Weiten ſenkt fie ſich in ſenkrechten Stufen zum tiefliegenden Toten Meere binab. 5 
Vor den Randbergen lagert im füdlichen Teile des Yandes eine ziemlich breite Küjten- 
ebene, während im nördlichen Teile die Felſen mehrmals jo nabe ans Waſſer treten, daf 
an Vorbeifommen bier unmöglich it. Vor der Mündung der beiden Thäler W. bani 
hammäd und W,kerak bildet die Strandebene eine große Yandzunge, el-Lisän. Der 
Name der Küftenebene ift im AT ha-Emeg ‘of 13,19, vgl. Jer 48, 8. Die Hochebene 10 
dagegen beißt Sede Moab Gen 36, 35; Wu 21, 20; Ruth 1, 1 u. ö. oder Midbar 
Moab Dt 2, 8. Was Ezechiel 25, 9 die Schulter Moabs nennt, iſt wohl der Abbang 
der, Hochebene, twie er fih dem im Weitjordanlande ftebenden Betrachter zeigt. Nach feiner 
geologiſchen Bejchaffenbeit bafiert das Plateau auf rotem mubifchen Sandjtein, auf welchen 
ane Schicht harten Kalfjteins rubt, der wiederum eine Schicht mweicheren Kreidefalf trägt. 15 
An mehreren Stellen zeugen umbergeitreute Bafaltiteine und beige, ſchwefelhaltige Quellen 
von ebemaligen vulfanifchen Eruptionen. Am bäufigiten find ſie in den unteren Teilen 
der Madis, aber auch auf der Ebene giebt es mebrere Punkte, wo der Yavaltrom den 
Kaltitein durchbrochen bat (vgl. 3. B. Dougbty 1, 20). Die Hochebene, die im Norden 
durchſchnittlich 800 Meter boch iſt, erhebt ſich allmählich gegen Züden und erreicht bei zo 
Gafar eine Höhe von 1254 Meter. Gewaltige Naturrevolutionen baben fie zerriffen und 
idhiwindelerregende tiefe, von Oſten nad Weiten laufende Spalten bervorgebracht, die dem 
größeren jüdliben Teile der Hochebene fein eigentümliches Gepräge geben. Bor allen 
giebt es drei große Wadis, die im öftlichen Teile des Yandes als flache Senkungen be 
ginnen, aber jchnell tiefer werden, bis fie als enge, von boben fenfrechten Felſenwänden 25 
umſchloſſene Schluchten in die Strandebene des Toten Meeres ausmünden. Die füdlichite 
von ibnen iſt Wadi kerak, deſſen oberer Teil (nach einer Quelle in Kerak) W. “ain 
-el-frangi beißt, während er unten an feiner Mündung W. hara$a genannt wird. Er 
entiteht bei Qaträne an der Pilgerftrage und mündet bei der oben erwähnten Halbinjel 
aus, Möglicberweife fommt er im AT unter dem Namen Zered (Wu 21, 12; Dt 2,0 
13f) vor. Noch großartiger ift der nächte Wadi, W.el-mögib, der Arnon der Alten. 
Er entitebt durch Die Verbindung einer ganzen Anzabl von Wadis (vgl. „Die Bachtbäler 
Amon“ Nu21,14), über deren Richtung die Angaben Yangers und Bliſſ' endlich Klarheit 
xbracht haben. Die Hauptquelle des Arnon, Räs mögib, entipringt nicht weit von 
W.kerak, nordweitlib von Qaträne, nordöjtlib von Kerak. Der Quellbach vereinigt 35 
ih mit dem von Süden kommenden W. ed-debbe und läuft dann im nördlicher Nich- 
tung; ſpäter nimmt er in fein ſchon tiefer getvordenes Bett W. es-sultän von Djten 
und W. balua von Weſten auf. Diefer erjte Teil feines Yaufes beit gewöhnlich 
W, leggün nad einer Ruine in der Nähe der Quelle. Doch kommt auch der Name 
V. macherus vor nad einigen Quellen nördlib von Leggün. In der Nähe von “Ardfir a0 
biegt er gegen Meften und vereinigt ſich an diejer Stelle mit dem von Djten fommenden 
W. saida, der vorber einen ſüdlichen Nebenbah W. ali aufgenommen bat. (Demnach 
ideint W. el-charaze, wie Brünnow MNOPB 1898, 52 die öftliche Fortſetzung des 
W. el-mögib nennt, ein anderer Name für W. Saida zu fein). Von jest an läuft 
der Strom zwiſchen feinen boben relfenwänden, die ſchon bei “Ardir eine Höhe von 6 
benabe 700 m baben, im engen Thale fortwährend nad Weſten und nimmt kurz vor 
kıner Mündung noch den von Nordoften fommenden Wadi wa’le oder W.heidän auf, 
der von feinem Anfang bei Qalat Belgä einen weiten Yauf vollendet bat. Wenn es 
Ru 21,13 beißt, daß der Arnon vom Yande der Emoriten ausgebe, it es klar, daß an die 
»auptquelle bei Leggün nicht gedacht werden kann. Am nächſten liegt es bier an Wadi » 
wale zu denken; aber zugleich wird der Arnon als nördliche Grenze Moabs erwähnt, 
und da dies nicht gut auf W. wafle bezogen werden kann, weil mebrere Städte zwiſchen 
tiefem Fluß und W. el-mögib als israelitiich bezeichnet werden (ſ. unten), verjtebt man 
doch wohl ficherer den Ausdrud vom W. saida, deſſen Quelle ſich an der Grenze 
wiihen dem Emoriterland und Moab befand. Das dritte große Thal ift W. zergä 55 
main, der ebenfalls ziemlich weit im Oſten entitebt und zulegt durch eine tief einge: 
dnittene Kluft Läuft. Im AT jcheint er nicht erwähnt zu werden; dagegen trug er 
water, toie G. A. Smith richtig gejeben bat, den wohl berechtigten Namen Kallirrhoe 
Joſ. Ar. 17, 171; Bell. 1, 657). Einige Stunden oberbalb der Mündung befinden 
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194 Moab 

fib an der Nordjeite des bier breiter werdenden Thales die berübmten beißen Quellen, 
bei denen auch unter anderen Herodes d. Große Heilung feiner furchtbaren Kranfbeit 
juchte. Die Luft ift bier von dichten Dämpfen und ftartem Schwefelgeruch erfüllt. Jo— 
jepbus, der eine eingebende Belchreibung dieſes Ortes giebt, nennt ibn Baaras, Mieronv- 

s» mus Baaru, was vielleicht mit "SI zufammenbängt. Auch etwas füdlich von der Mün- 
dung der W. zergä main bei es-Sara kommen warme Quellen vor. Außer Dieien 
drei Hauptflüflen giebt e8 eine Neibe kürzerer und weniger bedeutender Wadis am Weit: 
rande der Hochebene. Südlih von W, kerak mündet W. numéêre aus, den man wobl 
mit dem Waſſer von Nimrim Jeſ 15,6; Jer 48, 34 zufammenitellen fann. Zwiſchen 

ı» W. kerak und W. el-mögib öffnet jib W. bani hammäd, der ſchon in alter Zeit 
einen Hauptiveg von der Küſtenebene nadı der Hochebene bildet. Endlich giebt es mebrere 
Wadis nördlib vom W. zergä main, darunter W, “ajün Müsä, der von den joge 
nannten Mojequellen an der Nordfeite des Neboberges fommt. In el-Ghör nördlib vom 
Toten Meere münden W. hesbän, Qusaib, Kefrön und Nimrin aus. 

15 Der nordöſtliche Teil der Hochebene, der von diejen Einjchnitten nicht berührt wird, 
bat einen vom übrigen wejentlich verjchiedenen Charakter. Gr bildet eine wellenförmige 
Fläche, die im AT den Namen Misör trägt, Dt 3, 10. 4, 43 ; Joſ 13, 9. 167. 21; 
20, 8; vgl. Jer 48,8. 21. Im übrigen Teile des Yandes wird die Eintönigfeif der Ebene 
nicht nur durch die zablreihen Wadis, jondern auch durch einige Höben unterbrochen, die 

x eine prachtvolle Ausjicht über das Nordantbal und das Weitjordanland gewähren. Süd— 
mwejtlih von Hesbän bildet der Weftrand der Hochebene einen immer enger werdenden, 
vorjpringenden Nüden, der zulegt fteil zur Küftenebene abfällt. Der äußerjte Vorſprung 
beißt Räs Sijäga und iſt 698 m body. Gtwas weiter öftlich bildet der Nüden eine Flache, 
805 m bobe Kuppe, die den Namen Nebä trägt. Sowohl von diefem Gipfel wie von 

> Räs Sijäga bat man einen weiten Blid gegen Welten und Norden. An einem Diefer 
Punkte muß man den Nebo-Berg der Moſe-Geſchichte juchen, je nachdem man das Dt 
34, 1; vgl. 3, 27; Nu 21, 20 benugte Wort ros als „Gipfel“ oder „Vorſprung“ auf: 
faßt. Der Berg Nebo wird Dt 34, 1; vol. 3, 27; Nu 21, 20 als Haupt vom Pisga 
bezeichnet, während er nach Dt 32, 49 zu den “Abarim-Bergen gebörte. Dieſe lettere 

»0 Benennung, die nur beim priefterlicben Erzäbler und dem von ibm abbängigen Nedaftor 
vorkommt, ſcheint allgemeinerer Natur zu fein; dagegen iſt Pisga deutlich ein bejtimmter 
geograpbifcher Name und war noch zur Zeit des Eufebius (Onom. 216, 6) im Gebraud. 
Welchen Umfang diefer Name batte, läßt ſich nicht mit Sicherbeit Jagen, aber jedenfalls 
biegen die Abbänge des nordweitliben Moabs im allgemeinen nah ibm Asdot-ha-pisga 

35 Dt 4, 49; Joſ 12, 3. Das Thal neben dem Haupte vom Pisga Nu 21, 20 jcheint 
das Thal der Mojequellen an der Nordjeite des Berges zu fein. In der Näbe von Pisga 
lag nad Eufebius der Berg Peor (Nu 23, 28), den man vom Wege zwijchen Livias 
und Hesbon ſehen konnte; vielleicht fann er in dem Berge el-Musaggar zwiſchen W. 
“ajün Müsä und W. hesbän gefucht werden. Auf der Ebene zwijchen W. zergä 

4 main und W. wafle erbebt fich der oben abgeftumpfte Berg “Attärüs. Der Wejtrand 
diefes Teils der Hochebene bildet einen 726 m von Schluchten umgebenen Berg Mkaur; 
er tft der von Joſephus weitläufig beichriebene Berg, auf dem die Feſtung Machärus 
lag. Im AT jcdreint er unter dem Namen Har-ha’emeq Joſ 13, 19 genannt zu werden. 
Südlid vom W. el-mögib erbebt jib der 8ISm bobe Berg Sihän, der in den alten 

5 Schriften nicht nachgewiefen werden kann; fein runder Gipfel kann von Jeruſalem aus 
gejeben werden. Am W. Kerak iſt der von Schluchten umgebene Berg, auf welchem die 
Feſtung Kerak liegt, zu erwähnen; er iſt 1026 m hoch. 

3. Die Hochebene ift beinabe baumlos, aber ſehr fruchtbar und gleich trefflih als 
Weide- wie als Aderland. Bejonders ergiebig it die Gegend füdlihb von Kerak; der 

50 Boden beitebt bier aus einem leicht zerbrödelnden Lehm, deſſen viele Steinen die Bflanzen- 
wurzeln gegen die Sonne ſchützen. Hier find auch mebrere Quellen, während jonjt die 
reichlichen Niederfchläge die Ebene bewäſſern. Selbſt bei dem jegigen verwabrloften Zu— 
Itande des Yandes gewinnen die Bewohner mit leichter Mübe eine reichlie Kornernte, 
die darauf hinweiſt, was aus dem fleinen Yande bei jorgfältiger Benutzung werden fünnte. 

55 Die tiefen Tbaljchluchten, deren Waſſer perennierend find, find unten mit Rohrgebüſch und 
Dleandern überwacdjen; an ihren Mündungen trifft man eine balb tropifche Vegetation 
mit Balmen, Alazien, Eupbratpappeln, "User-Bäumen (ealotropis procera, Sodoms: 
apfelitrauch) u. a. Unter den Haustieren fpielen die Schafe die Hauptrolle. Von wilden 
Tieren giebt es Bären, Wölfe, Klippdachie, und auf der Steppe Gazellen und Strauße; 

o auf den Felſenſpitzen der Thalſchluchten haben Naubvögel ibre Horte. Won Nagetieren 
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giebt su. a. Natten, die den Erdboden fo unterminieren fünnen, daß die Pferde hineinſinken. 
Die Ströme und Waffertümpel in den Wadis find ſehr fiſchreich. Der Temperaturunter: 
ſchied zwiſchen den Jahreszeiten iſt ſehr hoch. Die Sommer find glübend beit (bisweilen 
42° 6. im Schatten), die Winter dagegen fühl. Brünnow wurde im Februar in “Ain 
hesbän zwei Tage durch Schnee feitgebalten und jab das ganze nördliche Moab mit 
einer weißen Schneedede bededt, wobei allerdings die Temperatur nie unter den Ge: 
frierpunkt fiel MNDPB 1899, 24). 

4. Das alte Tejtament und die Meſa⸗-Inſchrift nennen eine ziemlich große Anzabl moa— 
bitiſcher Städte. In Übereinftimmung biermit giebt es eine Menge Ruinen in diefem Yande, 
deren Überreite jedoch mit wenigen Ausnahmen nicht in die altteftamentliche, ſondern nur 
in die römische Zeit zurückweiſen. Von den in den alten Quellen erwähnten Städten 
laffen ſich mebrere ficher identifizieren; bei anderen iſt es noch nicht gelungen, ibre Yage 
nachzuweiſen, wie es umgefebrt auch eine Anzahl Ruinen giebt, deren frübere Gejchichte 
uns unbefannt it. Obſchon der Name “Arbot Moab, tie jchon bemerkt, auf eine ehe— 
malige Ausbreitung der moabitiſchen Macht im ſüdöſtlichen Ghör binweilt, wird doch 
nur eine der bier liegenden Städte als moabitijch bezeichnet, nämlich Bet ha-jesimot 
& 25, 9; die Yage der alten Stadt wird durd den Hügel Suwäme angegeben. Die 
Stadt Beth Pe‘or, die nad der Angabe des Euſebius an einem der beiden Wege von 
Livias (Beth haran) nad Hesbön geſucht werden muß, it noch nicht gefunden ; vgl. das 
oben über den wohl benachbarten Berg Peor Geſagte. Auch Sibma (Jeſ 16,8; er 48,32), 
das nad Hieronymus (zu Jeſ 16, 8) faum 500 passus von Hesbon lag, iſt noch nicht 
nachgetviefen worden. Oſtlich vom oberen W. Hesbän liegt die Nuinenftätte El-al, das 
alte Efale Jeſ 15, 4. 16, 9; ‘er 48,34. Die umfangreichen, aber wenig bedeutenden 
Ruinen Hesbän füdlih davon bezeichnen die Yage des alten Hesbon Jeſ 15,4. 16,87; 
Jer 48, 2. 34. 45. Das nad Eufebius in der Nähe von Hesbon liegende Minnith 
(Ri 11, 33) ift nicht aufgefunden. Etwas öjtlicher trifft man die Ruinen es-Sämik, 
die vielleicht mit dem unten erwähnten Samaga zujammenzuiftellen find. Iſt die Identi— 
figierung vom Berge Nebo mit Neba richtig, muß die Stadt Nebo (Jeſ 15, 2; Jer 
48, 1. 22; Meſa-Inſchr. 3.14) unter den verjchiedenen Ruinen auf diefem Berge gejucht 
werden. Auf dem Höhenrüden öjtlih von Ras sijäga finden ſich Überrejte einer Kirche. : 
Bon bervorragendem Intereſſe it die Nuinenjtätte Mädebä füdöjtlih von Nebo, die die 
Yage des alten Mödebä ergiebt (Jeſ 15,2; Meſa-Inſchr. 3. 8). Dieſe Nuinen ſtammen aus 
der Zeit, da das Chriftentum ſich bier verbreitet batte und entbalten Trümmer von mebreren 
Kirben. Eine Inſchrift ijt mit dem Jahre 362 datiert. Ganz beionders wertvoll tjt der 
vor einigen Nabren gefundene Mojaikboden einer alten Kirche, der eine Harte von Paz: 
läſtina darjtellt. Südweitli davon liegen einige Nuinen aus der römiichen Zeit, deren 
Namen Ma’in auf das alte Baal Meon (er 48,23; Er 25, 9; Meſa-Inſchr. 3.9.30) 
wrüdweifen. Der römischen Zeit gebören die öjtlib von Mädebä liegenden Ueberreite 
von alten Kaſtellen oder Waflerjtationen Qastal und Zizä, während dagegen die merk: 
würdigen, oft bejchriebenen Ruinen Ma3etta öjtlich von der Pilgerſtraße nach Brünnows 
Menung am beiten den Gbafjaniden zugefchrieben werden. — Zwiſchen W. zergqä Ma’in 
und W. wale findet fih w. vom Hauptwege auf dem Berge "Attärüs eine Nuine, die 
die Stelle des alten "Atarot (Meſa-Inſchr. 3. 10f) bezeichnet. Die Ruinen Qurejät 
judlih davon find das alte Qirjataim (Sen 14, 5; Jer 48, 1; Ez 25,9; Meſa⸗Inſchr. 
3.10. Auf dem wejtlichen Ausläufer diefes Teiles der Hochebene entbält ein Turm mit 
einer Ciſterne die einzigen Überrefte der berühmten alten Feſtung Machäros oder Meka- 
war. Im AT muß Seret-ha-sahar Joſ 13, 19 auf diefem Berge gefucht werden. 
Titlib vom Hauptivege trifft man die Nuinenftätte Libb, und im öjtlichen Teile der 
Hochebene liegen mebrere Nuinen von römischen Stationen, wie Zafrän, Umm Walid 
und Qasr el-herri. — Zwiſchen W. wa’le und W. el-mögib liegt gegen Weiten das 
Torf Diban, das im ns zu den anderen meijt römiſchen Ruinen für die Kenntnis 
der älteren moabitiſchen Gejchichte von jo bervorragender Bedeutung geworden it, da 
bier die Meja-Stele gefunden wurde (j. diefen Art. Bd XII ©. 654). Eine gründlichere 
Unterfubung der Ruinen wäre jebr wünjchenswert, da fie, wie Blifj bemerkt, wegen ibres 
Mangels an klaſſiſcher Ormamentierung am unmittelbarjten in die eigentlich moabitiiche 
Zeit zurüdführen. Aus der römischen Zeit ift dagegen eine von Bliſſ bejchriebene Grab: 
tatte (Quart.-Stat. 1895. 228). Die alte Stadt lag auf zwei Hügeln, von welchen der 
böbere nördliche von einer Mauer umgeben war, Der altteftamentliche Name war Dibon 
Jet 48, 18. 22 (3277 auf der Meja:Stele, wahrſcheinlich Daibon ;. jpr.), der Jeſ 15,9 
in Dimon verwandelt ij. Beth gamül Jer 48, 23 bat man mit el-Gum&il nord: 
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öftlich von Diban fombiniert, was jedoch nicht ſicher ift. Auch bier giebt es gegen Titen 
mehrere Nuinen von römijchen Stationen, darunter bejonders Umm er-rasäs nordnord: 
öftlihb von el-Gumöil. Auf einem VBorfprung an der Nordjeite des W. el-mögib liegt 
die von einer vieredigen Mauer umjchlofjene Ruinenſtätte “Aräfir, das alte “Aro’er er 
48, 19; Meſa-Inſchr. 3. 26. — Südlich vom Arnon betritt man das eigentliche moa- 
bitiſche Yand, das nicht wie der nördliche Teil einjt von Israeliten bewohnt geweſen iſt. 
Infolge defjen werden im AT bier nicht jo viele Städte wie dort erwähnt, während je- 
doch die Nuinenjtätten beweifen, daß diefe Gegend ebenſo reich bevölfert geweſen iſt mie 
jene. Unmittelbar füdlih vom Arnon liegen die Nuinen Muhätet el-hagg. Südweſtlich 
davon erhebt ſich der Berg Sihän, auf deſſen Gipfel fich Reſte einer Stadt mit einer 
Akropolis und Kirchenruinen finden. Der vom Arnon fommende Hauptiveg fübrt an den 
Nuinen Eriha und Qasr rabba vorbei nad) der bedeutenden Nuinenftätte Rabba, die 
Überrejte aus der römischen Zeit, darunter eine \njchrift aus dem Anfange des 4. Jabr- 
hunderts enthalt. Es ift das von Gufebius und anderen erwähnte Rabbat Moab, das 

15 auch den Namen Areopolis trug. Da Am 2,2 Qerijot als Vertreter des moabitifchen 
Landes nennt, ift es möglich, daß Ddiefe auch er 48, 24 genannte Stadt mit dem ſpä— 
teren Rabba identisch geweſen ift. Nach der Meſa-Inſchr. 3. 13 batte Qerijot ein 
Hauptbeiligtum des Kemos. Mit noch größerer Wabrjcheinlichfeit darf man Qir hareset 
oder Qir heres Jeſ 16, 7; Jer 48, 31. 36, das nah 2 Kg 3,25 eine bejonders ſtarke 
Feftung geweſen fein muß, in Kerak ſuchen. Der jegige Name fommt bei Ptolemäus 
als Karak moab vor. Was die alte Benennung der Stadt betrifft, führt die LXX auf 
die Form Qir hadeset (die neue Stadt, Kaoyndaor Gartbago), die Nejtle und Driver 
vorzieben; doch würde dieſe Hypotheſe unbegründet fein, falls der Name W. harasa (j. oben) 
mit dem alten Namen der Stadt zufammenbängen follte. Weiter fann man mit Diejer 
Stadt vielleiht Qir Moab Jeſ 15, 1, das der Targum mit 20727 8272 überjegt, zu: 
fammenjtellen. Auf der Hocebene öjtlih von Rabba liegen mebrere Ruinen von römi- 
ſchen Militärftationen oder Wachttürmen, die die bier vorfommenden Quellen beſchützen 
jollten; jo außer der erwähnten Nuine Leggün, Regüm risän, Qagr Beser (eine 
Feſtung mit Inſchrift aus dem Anfange des 4. Jahrh.), Rugm el-äl u. a Südlich 

»vom W. kerak trifft man die Nuinen el-Möte, wo, wie wir jpäter jeben werden, ein 
paar Mal Schlachten geliefert worden find. Die von Eufebius erwähnte Stadt Benna- 
mareim erinnert an das oben erwähnte altteftamentliche Nimrim und iſt mie dieſes im 
W. numöre zu fuchen. Auf der Ebene füdlich von el-Möte nabe an der Südgrenze 
des Yandes liegt eine bedeutende Nuinenftätte mit Trümmern aus kryſtalliniſchem Kalt: 

35 jtein, namens Dät räs, das alte Thorma der römifchen Zeit (Wilfon, Quart.-Stat. 
1899, 315). Unten an der Südoftjeite des Toten Meeres muß nah den Angaben des 
Joſephus, Eujebius und fpäterer Schriftiteller So’ar gejucht werden. Daß dies So’ar 
weiter mit dem biblifchen (ef 15, 5; Jer 48, 34) identisch ift, und daß dieſes nicht 
nördlih vom Toten Meere geſucht werden darf, gebt daraus hervor, daß So’ar nad Ez 
16, 46 fjüdlih von Juda lag, und daß es nirgends unter den von den Israeliten be— 
wohnten Städten nördlich vom Arnon angeführt wird. Zwiſchen Areopolis und So’ar 
lag nad) Eujebius die Stadt Lueitha d. i. das alte Luhit, das an einem Aufitieg ge 
legen war (ef 15, 5; Jer 48, 5); vielleicht kann es am Hauptivege von der Sübdojt: 
füjte nach der Hochebene in W. bani hammäd geſucht werden, two fich eine Nuinen- 
jtätte Sarfa findet. — Außer den bier erwähnten Städten fommen im AT und der 
Meſa-Inſchr. noch einige Städtenamen vor, die nicht mehr lofalifiert werden können. 
So jüdlih vom Arnon Horonaim (ef 15, 5; Jer 48,3. 5. 34; Meſa-Inſchr. 3.31), 
das am Fuß eines jteilen Weges gelegen baben muß; Eglaim (Jeſ 15, 8; er 48,34), 
das nach Euſebius jüdlih von W. kerak lag, und Holon Jer 48, 21. Nördlich vom 
Arnon lagen Beth Diblataim Jer 48, 22; Meſa 3. 30; vol. Nu 33, 46f.; Beser 
Meja 3. 27, wahrſch. mit Bosra Jer 48, 24, identiſch; Jahas Jeſ 15, 4; er 48,21. 
34; Meja 3. 18, das nach Euſebius zwijchen Medeba und Dibon lag; Mefa’at er 
48, 21, nadı Eujebius ein Kaftell an der Grenze der Wüſte; Q@edemot Joſ 13, 18. 
21, 37; vol. Dt 2,26, das man in Umm er-ragäs jucen fönnte, und Beth Bamoth 
Meja 3. 27; vgl. Jeſ 16, 2 und Bamoth Ba’al Nu 22, 41; of 13, 17. Bei den 
Grenzangaben wırd Dt 2, 36; Joſ 13, 9. 16; 2 Sa 24, 5 neben "Aro’er „die Stadt 
(oder wie A. Janſen vielleicht richtiger überfegt: die Burg), die mitten im Wadi liegt“, 
enannt. Sie muß in einem der Arnon-Wadis geſucht werden, aber eine beitimmte Yage 
ann nicht angegeben werden. Inwieweit fie mit dem “Ir Moab an der Nordojtgrenze 

o Moabs Nu 22, 36 identisch war, iſt nicht deutlich. igentümlich verhält es ſich mit 
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dem mehrmals erwähnten “Ar Moab Nu 21, 15. 28; Dt 2, 9. 18. 29; Jeſ 15, 1; 
während es nämlich Dt 2, 18 eine Stadt fein kann, tft es Dt 2, 9. 29 deutlich eine 
Yandihaft, und jo wird es auch Jeſ 15,1 von der LXX mit Moabitis überfegt. Jeden— 
falls muß es in der Näbe vom Arnon gejucht werden. 

5. In die Urzeit Moabs weifen die vielen Dolmen und Cromleche zurüd, die ftumme 5 
Zeugen der jpäteren Gejchichte des Yandes geweſen find. Sonst haben wir wie gewöhn- 
Ih feine ficbere Kunde von den älteften Zeiten und den damaligen Bevölferungsverbält- 
nilien des Yandes. Das AT nennt die Emim als Ureinwohner Moabs (Gen 14, 5; 
Dt 2, 10f.) und betrachtet die Moabiter als fpäter eingeiwandert. Cine nad Gunfels 
wahribeinli richtiger Auffaffung urjprünglich moabitiſch-ammonitiſche Sage (Gen 19, 30 ff.) 
it ın der vorliegenden Daritellung mit der Abraham: und Yotb-Erzäblung verknüpft und 
läht den Water der „Lotbjöhne” (Dt 2, 9. 17) von dem Thale des Toten Meeres in 
das moabitische Yand einwandern. Hiſtoriſch iſt wohl die nahe Verwandtſchaft zwiſchen den 
beiden Völkern und den Israeliten; aber dann liegt es allerdings näher anzunehmen, 
daß fie wie Diefe aus der Wüſte nach ihren fpäteren Wohnſitzen gekommen find. Ferner ı5 
jegt nicht nur Sen ce. 19, fondern auch die tsraelitiiche Einwanderungsgefchichte voraus, 
dab die Moabiter ſchon in ibrem Yande faßen, als die Israeliten nach Kanaan zogen. 
Tie Richtigkeit hiervon ift in neuerer Zeit von H. Windler beftritten worden, der in der 
Erzählung Ri 3, 12ff. eine Erinnerung an die Einwanderung und erſte Machtentfaltung 
der Moabiter ſieht. Aber die Beweiſe hierfür find faum im ftande, die wiederholte bejtimmte 20 
Tarftellung des AT.S umzuftoßen. Die Nachricht Gen 36, 35 von dem Siege des femi- 
tichen Königs Hadad über die Midianiter auf dem Gefilde Moabs ift zu vereinzelt und 
läßt zu viele Deutungen zu, um darauf etwas zu bauen. Ebenſo unſicher iſt die Er— 
wäbnung der Midianiter in der Gefchichte Bileams (Nu 22,4.7 u. f.w.), worin Windler 
Spuren einer älteren Quelle nachweiſen will, die von den Moabitern bei diefer Gelegen: 25 
beit nichts wußte; denn die betreffenden Stellen können ebenfo qut mit Kuenen (Önderz.?, 1, 
324) als jefundäre Nusgleibungsveriuche betrachtet werden. Und andererjeits befitt die 
Darſtellung der Einwanderung der Israeliten in das Dftjordanland, wie befonders Well: 
baujen nachgewiefen, eine folde innere Wabrjcheinlichkeit, da nur ganz zwingende Gründe 
uns nötigen fönnten, fie aufzugeben. Nach diefer Darjtellung ſaßen die Moabiter jchon a0 
in ihrem Yande, als die Israeliten die Wüſte verließen, batten aber die Gegenden nörd— 
lih vom Arnon an die Emoriter verloren, die dort unter Sihon ein Neich gegründet 
batten. Die Israeliten famen als freunde der Moabiter (Di 2, 9ff.), die wahrſcheinlich 
gebofft hatten, Durch ibre Hilfe das Verlorene wieder zu gewinnen. Da die sraeliten 
fih indeifen nad dem Siege über die Emoriter in den Gegenden nördlib vom Arnon 35 
mederliegen, wurde die Stimmung der Moabiter ſtark abgekühlt, was fih in der Bi- 
leamsgeſchichte Ausdrud giebt. Über die Niederlaffungen der Gaditer und Nubeniter 
nördlib vom Arnon baben wir zwei untereinander nicht übereinjtimmende Verzeichniſſe 
(Ru 32, 34—36; Joſ 13, 15%). Sie werden im allgemeinen durch die Erwähnung 
Rubens Ni 5, 15. und durd die Worte der Meja-Xnfchrift 3.10: von jeber ſaßen die 40 
Leute vom Gad im Gebiete “Atarot geitügt. Das nächte Mal, wo von den Moabitern die 
Rede ift, find fie Feinde der Israeliten, und es ift ihrem König Eglon gelungen, nicht 
nur de umftrittene Yandjchaft nördlich vom Arnon zu erobern, jondern auch feine Macht 
über Teile des Weftjordanlandes auszudehnen. Durch die fübne That Ebuds und die 
dadurch entitebende Erhebung feiner Yandsleute wurde das moabitische Noch gebrochen 45 
und das kleine Wolf für immer aus dem Weftjordanlande verjagt. Cine Erinnerung an 
de Ausdehnung der moabitiſchen Macht unter Eglon enthält wohl der oben erwähnte 
Name “Arbot Moab für den ſüdlichen Teil der Niederung öftlihb vom Jordan. Falls 
die unter dem Art. Jephta Bd VIII S. 663f. erwähnte Quellenſcheidung Nie. 11 richtig 
iſt, baben die Moabiter jpäter Nepbta und die öftlih vom Jordan wohnenden Israeliten 0 
angegriffen, wurden aber von ibm befiegt, und zwanzig Städte von “Aro’er (am Arnon) 
dis Minnith (in der Nähe von Hesbon f. oben) erobert (Ni 11, 27. 33). Das weift 
auf fortwährende Kämpfe in der Gegend nördlib vom Arnon bin, während Ri 5, 15f. 
zu einer Zeit gedichtet worden it, da Nuben als noch fräftiger Stamm ungeftört auf 
feinen reihen Weidetriften wohnte. Aber gerade diefer Stamm litt allmäblih jo ſehr 5 
unter den unaufbörlichen Fehden, daß er zuletzt vollitändig aufgerieben wurde, im Gegen: 
ſate zu Gad, der fich länger bielt. Nachdem das israelitifche Königreich gegründet worden 
war, wurden die vielen Stammesfehden von Kriegen in größerem Stile abgelöft. In— 
wiefern indeſſen jchon Saul fiegreiche Kämpfe mit Moab twie mit den anderen Nachbar- 
völfern geführt hat, wie es in der zufammenfaflenden Überfiht 1 Sa 14, 47 gejagt 60 

— 0 



198 Moab 

wird, iſt recht unficher, da es mit dem Bilde, das wir ſonſt von feiner Negterung ge: 
winnen, ſchwer zu vereinigen it (vgl. Buddes Kommentar). Dagegen liegt wobl fein 
Grund vor, die Hiftorizität des Krieges Davids mit Moab zu bezweifeln (2 Sa 8, 3). 
Auffällig iſt freilich die Graufamfeit, womit er die überwundenen Moabiter bebanvdelte, 

5 befonders wenn man bedenkt, daß er nah 1 Sa22,3f. früher, als er von Saul verfolgt 
wurde, jeine Eltern beim moabitischen Könige in Sicherbeit gebracht hatte. Aber bier fönnen 
natürlich jpätere Thaten der Moabiter, die uns unbekannt find, die Erklärung entbalten 
baben. Eine Beleuchtung des früberen Verbältnifjes zwifchen David und Moab würde 
ferner das Buch Nutb entbalten, falls man diefe ſchöne Idylle als Gefchichtäquelle be: 

10 nugen dürfte, aber dies ift aus mehreren Gründen zweifelbaft, zumal da David in der 
Erzählung 1 Sa 22, 3f. mit feinem Worte an feine Verwandtſchaft mit den Moabitern 
erinnert. Das befiegte Moab machte David nicht zu einer Provinz des Neiches, jondern 
begnügte ji, Tribut von dem Fürſten des Yandes zu nehmen. Wahrſcheinlich börte dieſe 
Oberherrſchaft ſchon unter Salomo, oder wenigſtens nach defjen Tode und der Spaltung 

15 des Reiches auf. Als aber das ephraimitifche Reich unter der energiichen Regierung 
Omris wieder Fräftiger geworden war, begannen die Nsraeliten aufs neue die Gegenden 
nördlich vom Arnon unter ihre Gewalt zu bringen. Genauere Einblide in diefe Verbält- 
niſſe gewährt die unſchätzbare Meſa-Inſchrift (j. d. Art). Nach ibrer Angabe berrichte 
damals in Moab eine dibonitifche Dnajtie, die aljo ibr Gentrum nördlib vom Arnon 

20 hatte. Unter der 30jährigen Negierung des KemoS .. . (die zweite Hälfte des Namens 
it unficher) und anfangs auch unter der jeines Sohnes Mesa gelang es Omri und deſſen 
Nachfolger bedeutende Vorteile über die Moabiter zu gewinnen. So eroberte Omri die 
ganze Yandjchaft Medeba, worin ji dann \\sraeliten anfiedelten. In der jeit alten 
Zeiten von Gaditen bewohnte Landſchaft “Atarot befejtigten die sraeliten die gleich- 
namige Stadt. Ferner gebörte ihnen die Stadt Nebo, wo fie einen Nabve-Altar batten, 
und Jahas, das von ihnen befejtigt wurde. Außerdem lagen mehrere moabitifche Fejtungen 
in Trümmern, die entweder die Israeliten oder andere Stämme, welche die Schwäche 
Moabs benugten, zeritört hatten. Dieſem Zuftande gelang es aber dem König Mefa ein 
Ende zu machen. Die eroberten Yandichaften und Städte nabm er zurüd; die israeli- 
tijchen Einwohner tötete er und ließ andere fi in den Städten anftedeln, und die zer: 
jtörten Feitungen baute er aufs neue. Nach dem AT fand — Auflehnung erſt nach dem 
Tode Ahabs ſtatt (2 Kg 1, 1. 3, 5), aber die Worte des Meſa-Steines können kaum 
anders aufgefaßt werden, als daß das israelitiſche Joch ſchon während der Regierung 
dieſes Königs abgeſchüttelt wurde. Dagegen erzählt das Königsbuch (2 Ka ec. 3) von 
einem Verjuch, den \oram von Ephraim in Verbindung mit Jojapbat von Juda machte, 
um den König Mefa wieder zur Anerkennung der israelitiihen Oberberrichaft zu zwingen. 
Der Zug verlief anfangs günftig für die \sraeliten; die verfchiedenen Feitungen im Yande 
wurden erobert und zerjtört, die ‚Felder mit Steinen verjchüttet, die Quellen verftopft und 
die Fruchtbaume umgebauen. Der moabitifche König zog ſich in die Feſtung Qir hare- 
set zurüd und wußte jchlieglich in feiner Not fein anderes Mittel, als feinen erftgebornen 
Sohn auf der Feſtungsmauer als Sühnopfer zu opfern. Dann aber wendete ſich das 
Schidjal; die verbündeten Könige wurden durch ein Ereignis, deſſen Weſen aus der Er: 
zäblung nicht ar bervorgebt, gezwungen, ibre Pläne aufzugeben, und Moab gerettet. 
Für die wejentliche Gefchichtlichkeit dieſes Berichtes fprechen die verfchiedenen charakteriſtiſchen 
Züge darin, während es andererfeits leicht zu begreifen iſt, daß Meja diefe Epifode und 
das von ibm benuste verzweifelte Mittel mit Stillfebweigen übergeht. Dagegen läßt ich 
nicht mehr ausmachen, ob die Erzäblung 2 Chr e. 20 vom Angriff der Moabiter und 
Ammoniter unter der Regierung Joſaphats auf gejchichtlicher Grundlage rube, oder ob fie 
nur eine Umbildung des Berichtes 2 Rage. 3 je. In der nah Meja folgenden Zeit 
wurde wohl die von Amos gerügte Schandtbat, daß die Moabiter die Gebeine des edo— 
mitischen Königs zu Kalk verbrannten (Am 2, 1), verübt; aber etwas näberes darüber 
wiſſen wir nicht. Ber der Wiederbelebung der epbraimitifchen Macht unter Jeroboam II. 
wurde nach der Angabe 2 Ka 14, 25 (wonach wahrſcheinlich Am 6, 14 zu erflären ift) 
die Herrſchaft über Moab nicht erneuert, obſchon die Israeliten damals Teile des Dit- 

55 jordanlandes eroberten. Auch erwähnt Amos (2,1 ff.) Moab als ein jelbjtitändiges Neich, 
als deſſen Hauptitadt er aber nicht Dibon, jondern @erijot nennt. In der folgenden 
Periode werden die jpärlichen bibliichen Nachrichten über Moab durch Feilinfchriftliche Texte 
ergänzt, und einige moabitische Könige genannt, die im AT nicht vorfommen. Moab 
tritt in den Keilinfchriften etwas jpäter auf als die Nachbarftaaten, denn es fehlt nicht 

onur in den Inſchriften Nammannirari's (812— 783), fondern es wird auch fein moabi- 
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tiſcher König unter den Fürſten genannt, die im Jahre 854 bei Dargara gegen Sal: 
manaflar kämpften, obſchon bier ſowohl Abab von Israel als Bafa von Ammon er: 
wähnt werden, ein Fehlen, das H. Windler vielleicht richtig dadurd erflärt, daß Moab 
wu der Zeit noch Bajallenjtaat unter epbraimitiicher Oberbobeit war. Dagegen treffen mir 
m einer Anschrift Tiglat Bilefers (745-727) unter den Tribut zahlenden Fürſten Sa- 5 
lamanu von Moab neben Abaz von Juda (II R. 67 3. 60). Der von Mebreren ge: 
machte Verſuch diefen Salamanu in Salman Sof 10, 14 wieder zu finden, iſt gewiß 
verfeblt, da der Prophet an diefer Stelle faum von einem moabitischen Könige fpricht. Im 
Jabre 722 batten die Moabiter die Genugtbuung, den | Untergang Des epbraimitifchen Erb- 
feindes betrachten zu fönnen. Aus einer Inſchrift Sargons gebt indeſſen bervor, daß ı 
Noab ſich ſpäter wie auch Philiftäa, Juda und Edom auf das gefährliche Spiel einlieh, 
beim ägyptiſchen Könige Hilfe gegen den mächtigen aſſyriſchen Oberherrn zu juchen. Die 
Moabiter müffen aber bald das Ausfichtslofe diefer Politik eingejeben haben, denn San- 
berib (704—681) nennt Kammusunadbi (= Kemosnadab) von Moab unter den 
Königen, die ibm freiwillig buldigten und ſchwere Abgaben zablten (Taylor: Prisma Col. II ı5 
3.53). Unter Ajarbaddon (681—668) dauerte diefe Abbängigfeit fort, denn Musuri 
von Moab kommt unter den ‚Fürften vor, die Materialien für die Bauunternehmungen 
des Königs abzuliefern batten (Prisma B Col. V 3. 15). Unter Affurbanipal ent: 
itanden jtarfe Unruben und Bewegungen unter den Nültenarabern, die in eriter Yinie für 
Moab eine Gefabr entbielten, und die Moabiter hatten deshalb allen Grund, dem Aſſyrer- 20 
lonige treu zu bleiben und ihn in ſeinen Kriegen gegen die Beduinen zu unterſtützen. 
In einer Inſchrift lobt Aſſurbanipal einen moabitiſchen König, deſſen Name leider nicht 
ſicher geleſen werden kann, weil er den gedareniſchen Häuptling Ammuladin bekämpft 
und geſchlagen hatte. Obichen aber die arabijchen Stämme damals von den aſſyriſchen 
Truppen zurüdgeworfen wurden, blieben jie doch fortwährend eine drobende Gefabr für 
die Moabiter wie für die Ammoniter, twesbalb auch die Drobung des Propheten Eze— 
diel gegen dieſe Völker darauf ausgeht, daß fie den Söhnen des Ditens preisgegeben 
werden follten (Ez25, 107). Vorläufig batte indeſſen Moab Ruhe, und aud der durch 
den Untergang Aſſyriens entitebende Wechſel in der Weltberrichaft gefährdete nicht das 
Beiteben des Volkes, das vielmehr nun die Freude hatte, den ‚Fall des zweiten israeli= 30 
tiſchen Staates zu erleben. Als Jojakim ſich gegen Nebufadrejar auflebnte, fielen unter 
anderen auch moabitijche Streiffcharen in Juda ein und verheerten das unglückliche Land 
2Kg 24, 2). Allerdings famen nad ‘er 27, 2 moabitische Geſandte mit Edomitern, 
Ammoniten u. a. in Jeruſalem zufammen, um einen gemeinſamen Aufſtand gegen Baby- 
lon zu verabreden; aber jedenfalls ift nichts daraus geworden und jchließlich überließen 35 
die Nachbaren Juda feinem Schickſal. Als endlid Judas Vernichtung durd die Erobe- 
un Yerufaleıns befiegelt worden war, freuten ſich die Moabiter, wie Ezechiel (25, 8) 8 
beihreibt, Darüber, daß es jetzt den Jsracliten, die eine Sonderitellung unter den Nationen 
beanspruchten, ebenjo gegangen war wie vielen anderen Völkern. Doc zeigte es fich 
damals wie auch oft jonit, daß der Nationalbak in Einzelfällen Ausnabmen erlaubt, 10 
denn wir bören gelegentlich von Nudäern, die bei der furchtbaren Kataftropbe des Yandes 
Aufnahme in Moab juchten und fanden (Jer 40, 11). Nach der Daritellung des Jo— 
jepbus (Arch. 10, 181) bätte fich allerdings das Verbältnis zwiſchen Moab und Babel 
nad dem Falle Jeruſalems geändert, denn er berichtet, daß Nebukadreſar, ehe er gegen 
die Agypter og, mit Ammon und Moab Kriege führte: aber es läßt jich nicht entjcheiden, 15 
ob diefe Nachricht, Die weder von der Bibel noch von den Inſchriften bejtätigt twird, auf 
biſtoriſcher Wirklichkeit berube. 

6. In der nacherilijchen Zeit bören wir wenig von den Moabitern. Unter den 
fremden Weibern, die die für die Reinheit ihres WVolfslebens gleichgiltigen Juden gehei— 
ratet batten, und deren Kinder nicht mebr rein judäiſch ſprechen fonnten, werden auch 50 
Moabitinnen genannt, Neb 13, 23; val. Esr 9, 1f. Inwiefern Nebemias’ Feind San- 
ballat (ein babyloniſcher Name Sinuballit oder Sinmuballit, „Zin macht lebendig“) 
en Moabit war, iſt zweifelbaft, da fein Epitbeton „der Horonite” ebenfo qut vom israe- 
litiiben Bethoron, wie vom moabitifchen Horonaim abgeleitet werden kann. Indeſſen 
nabte die Zeit, da die Moabiter, die bisber ibr Schifflein geſchickt und glüdlich zwiſchen 
den Felſen gejteuert batten, von einem barten nationalen Unglüde getroffen werden ſollten. 
Aus den oben erwähnten Unruben unter den Aüftenarabern entwidelten ſich allmäblich 
neue Auswanderungen nad den benachbarten Kulturländern. Edom wurde von den 
Nabatäern bejest, und ein ähnliches Schickſal traf in den Zeiten zwiſchen Nebemias und 
der makkabäiſchen Erhebung auch das moabitiihe Volt, Schon der mit feinen Brüdern wo 
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verfeindete Hyrkan kämpfte nad Joſephus in den Gegenden nörblid von Moab mit 
Arabern (Arch. 12, 229, vol. die „Y Barbaren 12, 222). Unter den verſchiedenen Stämmen 
werden genannt die Nabatäer 1 Mat 5, 25. 9, 35, die in Medeba wohnenden Söhne 
Ambri’s (1 Mak 9, 35, var. Jambri; Joſ. Ard. 13, 11 rovs ’Auagaiov zaidag), 
wahrjcheinlih ein "Amr-Stamm, und die Söhne Baian’s die als Wegelagerer den Juden 
Schaden zufügten und nach 1 Mak 5, 3ff. wohl wiſchen Edom und Ammon geſucht 
werden muͤſſen (vgl. Wellhauſen, Israel. jüd. Gefch.*, 277 im Gegenſatze zur Eneyelop. 
Biblica 406. 505). Zu des Joſephus Zeiten war dieje Nrabiherung des Dftjordan- 
landes I vollftändig, daß er 3. B. Moabiter und Gileaditer zu den Arabern rechnet 

10 (Arch. 13, 374), Macärus am arabiſchen Gebirge (Arch. 14, 83) und Hyrkans Burg 
Tyros * Arabien liegen läßt (Arch. 12, 233). Es iſt deshalb ein ungenauer Ausdrud, 
wenn er im feiner Wiedergabe der Geſchichte Loths ſagt 6 ud» Mwaßitas wu£yıoror 
övras zal vür Edvos (Arch. 1, 206), denn zu feiner Zeit waren die Moabiten feine 
reinen Nachlommen des alten Roltes, ſondern ein Gemiſch aus den früberen Bewohnern 

15 und Nrabern. Eine Folge diefer Invafionen war, daß ſich die alten Staaten in eine 
Anzabl von mehr oder weniger felbititändigen Stämmen auflöften, die unter Häuptlingen 
Itanden, und wozu nocd die bellenttiichen Städte kamen, die ſich in der griechiſchen 
Periode gebildet hatten. Erſt allmählich gelang es dem kräftigen © Stamme der Nabatäer, 
ein Reich zu gründen, das feinen Mittelpunkt in Petra batte, und dem der größere Teil 

29 des Dftjordanlandes unterivorfen war. Uber die einzelnen Begebenheiten in dieſem Zeit- 
raume baben wir nur fpärliche und zerftreute Nachrichten. Wenn das Bud Daniel (11, 41) 
von Edom, Moab und Ammon fpricht, die vom Angriffe des Antiochus verſchont bleiben 
jollten, fo beivegt der Verfaffer fih bier im alten Spracdhgebrauche der propbetifchen Yit- 
teratur. Dasjelbe gilt von Pi 83, 7, der indefjen auf die wirklichen Verhältniſſe mebr 

25 Nüdficht nimmt, indem er die im Ojtjordanlande nomadifierenden Hagriten neben Moab 
nennt. Höchſt merkwürdig iſt der Sat im bebrätfchen Terte Strads 36, 10 n2°7 
NS TREE URT pernichte das Haupt der Schläfen Moabs“. Iſt der Tert bier ur: 
fprünglich (die Marginalnote bat 28, der Grieche 2ydo@v), jo weilt er darauf bin, 
daß Moab damals aus einem uns unbefannten Grunde als Verförperung der feindlichen 

Melt galt, womit man weiter Jeſ 25, 10f. fombinieren könnte. Feſteren Boden betritt 
man erjt mit der nüchternen Darttellung des 1. Makkabäerbuches. Wir erfabren bier, 
daß Judas Makkabäus mit den Nabatäern befreundet war, und dagegen mit den Baian- 
Söhnen und mit den Ambri-Zöbnen in Medeba fämpfte (1 Maf 5, 4f. 9, 35ff.), wo— 
durch wir ſchon ein qutes Bild von den zeriplitterten Werbältniffen in diefen Gegenden 

5 gewinnen. Je mebr indefjen ſich die Macht der Nabatäer fonfolidierte, je leichter mußte 
das Verhältnis zwiſchen ihnen und den aufftrebenden Hasmonäern einen feindlichen Cha— 
rafter annehmen. Yon wen Johannes Hyrkan Medeba und Samega eroberte (ol. 
Ar. 13, 255; Bell. 1, 63; val. Vf 60, 10, der vielleicht diefer Zeit angehört), wird 
nicht gefagt. Aber jedenfalls batte Alerander } Janäus (102—76) bei feinen Eroberungen 
im Dftjordanlande mit den Nabatäern zu kämpfen. Unter anderen Städten nahm er 
ibmen auch die alten moabitischen Feitungen Medeba (das aljo in der Zwiſchenzeit wieder 
verloren gegangen fein muß), Horonaim, Eglaim, und Soar (of 1, 89; Arch. 13, 
374. 382. 397); außerdem eroberte er Hesbon, das aber eine belleniftiihe Stadt und 
Hauptpunft eines Diſtriktes Esebonitis war. Die mit Alerander gleichzeitigen naba- 

5 tätfchen Könige waren Obodas I. und Nabilos I., der mit dem ſyriſchen König Antiochus 
Dionyſos fämpfte und ibn bei Motho tötete (Euting, Nabatätfche Inſchriften 82). Ale 
randers jchwacher Sohn Hyrkan veriprach bei feinem Aufenthalte in Petra dem Nabatäer: 
fünig Aretas TII., ihm die von feinem Water eroberten Städte, darunter auch die moa— 
bitiichen, zurüdzugeben (Arch. 14, 18). Dagegen jcheint Hesbon unter jüdtjcher Herr: 
Ichaft ee zu fein, denn es gehörte Herodes dem Großen, der es befeitigen lich 
(Arch. 15, 20N. — gehörte jedoch nicht zu Peräa, ſondern bildete deſſen 
——— (Bell. 3, 47). Am Anfange des letten Freibeitsfrieges griffen die Juden Die 
nichtjüdiſche —— an und töteten viele davon, je es auch ſonſt in mebreren 
Städten mit gemifchter Bevölferung geichab (Bell. 2, 458). Im Süden erſtreckte fich 
die jüdische Yandichaft Peräa bis zur Feſtung Machärus, wo das den Nabatäern ge: 
aebörende Moabitis begann. Machärus jelbit gehörte aber den Nuden, jo daß zu Diejer 
Zeit alfo der Arnon wieder die Nordgrenze Moabs bildete. Die ſtarke Feitung war von 
Alerander Janäus gegründet, wurde fpäter von Gabonius zeritört, aber von Herodes 
dem Großen wieder aufgebaut. Nach feinem Tode gebörten fie befanntlich Herodes Anti— 

co pas (Bell. 7, 171; Ardı. 14, 89. 18, 111; vol. Mt 13,377). Im Freiheitskriege diente 
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fie den Juden als eine der legten Feſtungen, die fie hielten. Moabitis blieb im Beſitze 
der Nabatäer, bis ihr Reich im Jahre 106 n. Chr. vernichtet wurde. Nabatäifche In— 
ihriften find in Umm-er-räsas (aus dem Jahre 9/10 n. Chr., Glerm. Ganneau, Arch. 
Researches, PEF 2, 317) und Medeba (aus dem Jahre 37 n. Chr., CIS 2, 196 ge 
funden. Nad 106 bildete es einen Teil der Provinz Arabien, mit der Ejebonitis auch 5 
pereinigt wurde; bei der fpäteren Ginteilung wurde es zu Palaestina tertia gerechnet. 
Von dem Auffchtwunge, den das Yand unter römiſcher Herrſchaft nahm, legen die vielen 
Nuinen, die zum größten Teile in diefe Zeit zurüdwetien, Zeugnis ab. Ein Ne von 
tömifchen Megen mit Meilenſteinen durchkreuzte das Land, während eine Reihe von Ka— 
ſtellen die ſchwache Oſtgrenze verteidigten. Allmäblich drang das Chrijtentum in das 10 
Yand ein, und es finden fich desbalb unter den Ruinen eine größere Anzabl von Kirchen; 
unter den, Zeilnebmern an den 1 Konzilien trifft man Bijchöfe von Areopolis, Hesbon, Me: 
deba, Soar, Kerak (vgl. Ze Quien, Oriens Christianus 3, 729. 733. 737f. 69). 
Nachdem die byzantiniſchen Kaifer das Fürjtentum der Shaffaniden als Bollwerk gegen 
die Beduinen errichtet hatten, kamen aud die alten moabitiihen Gegenden unter die Hertz 15 
ſchaft diefer Fürften und wurde mit ihren anderen Befitungen im Jabre 613—614 von 
den Perſern werbeert. Der Verfuh, den Mubammed machte, diefe (Gegenden durch ein 
ausgeſchicktes Heer zu bezwingen, wurde durch die Energie des Vikars Theodoros abge 
wehrt, und die arabiſchen Truppen erlitten eine große Niederlage bei Muta (Theophanes, 
Chronographie ed. de Boor 1, 335, vgl. Ibn Hiſcham 791 ff.; Tabari, Annales 1,» 
1610f.). Aber wenige Jahre nach dem Tode des Propheten fiel das alte moabitifche 
Land in die Hände feiner friegerifchen Anbänger. 

. Moab gebört zu den fleinen Völkern, die befonders desbalb unfer Intereſſe er- 
se weil ibre Geſchichte eine Parallele zu der der Israeliten bildet. Wie dieſe waren 
fie von der Steppe eingewandert und in inniger Beziehung zu der kanaanäiſchen Kultur 25 
getreten; und ihre Yebensverbältnifje und politifchen GErlebnifje waren im großen und 
ganzen diejelben. Doch fand allerdings ein nicht unweſentlicher Unterſchied zwiſchen 
‚erael einerjeits und Völkern wie Ammon und Moab andererjeits ſtatt. Während die 
Neraeliten auf ibren Bergen verhältnismäßig ifoliert wohnten und dur den Jordan 
we den Gebieten der Beduinen getrennt waren, gab es feine natürliche Barriere wiſchen 30 
den Moabitern und den Wüſtenſtämmen. die Thüre ſtand fortwährend offen und 
das Volk mußte immer auf die Möglichkeit einer neuen Invaſion vorbereitet ſein, 
die die kulturelle Entwidelung zurüdichrauben fünnte. Den jeßigen Zuftand des alten 
Moab vor Augen jagt Doughty (1,227.): „wenn dies Yand geicbwächt würde, würde es 
bald teilweiſe verlaffen werden, da es den \ Wanderungen der Bebuinen offen liegt: die 35 
wenigen Bewohner würden fich in die ftärferen Städte zujammenziehen, die entlegenen 
Dörfer würden ohne Bewohner gelafjen werden. Mit dem unfichern Lande binter fich, 
würden die gefallenen Pläge nicht wieder gebaut werden.” In der That enthält die Ge- 
idichte diefes Yandes mehrere folcher Perioden, two es in den Beduinenzuftand zurückſank, 
um ſich wieder emporzuarbeiten. Gelang es aber die Wüſtenſtämme zurüdzubalten, jo 10 
beſaß das Yand in feinen natürlichen Hilfsmitteln eine vollftändig genügende Grundlage, 
um ein Kulturleben darauf zu gründen. Cs ift, wie Joſephus jagt (Arch. 4,83), frucht- 
bar und im ftande, eine Menge Menſchen zu ernähren. Eine Zaupierwerboquelle war 
die Viehzucht, wozu die trefflichen Weiden einluden, vgl. die Schilderung Nu 32, Iff. 
Rach 2Kg 3, 4 zablte der mobitiiche König einen jährlichen Tribut von 100000 Laͤmmern 15 
und der Wolle von 100000 Widdern (vgl. Jeſ 16, 1, wo der Tert indeſſen wahrjcheinlich ver- 
derbt ift). Much in der Meſainſchrift 3. 30f. it vom Herdenreichtum des Yandes die Nede. 
Daneben giebt es in Moab vorzügliches Aderland. Bon der Hochebene jagt Dougbtv (1,22): 
„s giebt viele Quellen und Wafjerlöcher in diefem jetzt verödeten Yande; das Auge ſieht 
überall Haufen von Steinen, die die alten Yandwirte beim Pflügen aufgelefen baben ; bier 
iſt ehr fruchtbares Setreideland, der von den Bewohnern Kerafs in Handtiefe gepflügt 
wird; für wenig Pfund fann man ein ganzes Feld faufen, und Korn giebt es in ihrer 
Stadt beinabe twie Sand, jo daß es wegen der übermäßigen Transportfojten nicht 
ausgeführt werden fann.” Deshalb verfchütteten die Nsracliten, als ſie auf den Befehl 
Elias das Yand verheeren wollten, alle Meder und verftopften die Quellen (2 8a 3,25). 
Falls der Tert Ez 27, 17 richtig it, mufj der Weizen von Minnith (j. oben), oder ber 
aus diefer Stadt erportierte Weizen berühmt geweien fein. Ferner befabl Elifa alle 
Xudtbaãume zu fällen. Es gab nämlich in Moab, wie die noch bewahrten Wein: und 
Selteltern beweiſen, eine Menge Weinfelder und Ulbäume, was auch aus den Worten 
Jeſ 16, 9f. hervorgeht. Der moabitiiche Wein muf Jehr geſchätzt geweſen fein, da er nach 6o 
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Jeſ 16,8 exportiert worden zu jein fcheint. Unter ſolchen Verhältniſſen konnte das 
Yand trog jeiner Kleinbeit eine verhältnismäßig große Bevölkerung erbalten. Joſephus 
nennt an der oben citirten Stelle die damaligen Berwohner Moabs zablreih, und daß 
08 ſich in älteren Zeiten äbnlich verbielt, lebren die vielen Städtenamen, die im AT vor: 

5 fommen. Selbit bei der beutigen Vernachläſſigung des Yandes werden die Kerakenſer, 
die allerdings nicht alle in Kerak jelbit wohnen, auf S—10000 geſchätzt (Quart.-Stat. 
1895, 220). 

8. In die Kulturverhältniſſe Moabs giebt die Mejainjchrift einen böchjt wertvollen 
Einblid. Schon ihre Erijtenz an und für ſich ift im diefer Beziehung lehrreich. Wenn 

to nämlich die Moabiter im 9. Jahrhundert v. Chr. im ftande waren, einen längeren Tert 
in ein jo hartes Material wie Bajalt einzugraben, muß die Schreibfunft bei ibnen eine 
ziemlich bobe Stufe erreicht baben, wie ja auc das Aufitellen eines ſolchen Denkmals 
überbaupt nur Zinn bat, wenn ein Teil des Volkes es lejen konnte. Auch zeigen die 
grapbiichen Eigentümlichfeiten, daß die moabitische Schrift fich jelbititändig entwickelt 

15 baben muß, fo daß der König nicht nötig batte, ſich dabei fremder Hilfe zu bedienen. 
Aus den Inhalte der \nichrift lernen wir aber allerlei Einzelbeiten kennen. Die Moa— 
biter verjtanden die Kunſt, Feſtungen zu bauen ; der König ſorgte für das Verkehrsweſen, 
indem er eine Straße (mesillat, aljo eine mit Kunſt gebaute) am Arnon anlegen lieh; 
in feiner Hauptitadt ließ er Mauern mit Thoren und Türmen bauen, ein Schloß auf: 

2» führen, Gijternen in allen Häufern anlegen und außerdem verfchiedene Veranjtaltungen 
treffen, deren Bedeutung uns aus fprachlichen Gründen nicht mehr Klar iſt. 

Was die Neligion Moabs betrifft, jo gebt ſowohl aus dem MT als aus der 
Mejainjchrift bervor, daß Kemos der Hauptgott des Yandes war (vgl. Jer 48,7. 13; 
189 11,7. 335 28923, 13). Die Moabiter beißen Nu 21,29; er 48,41 das Volt 

25 des KemoS. Die für Moab unglüdlice Zeit unter der Negierung des Vaters Mejas 
rührte nad der Inſchrift 3. 5f. davon ber, daß Kemos auf jein Wolf zürnte, und die 
Rettung des Yandes verdankte Meja der Hilfe des verjübnten Gottes. Auch zeigen die 
mit KemoS zujammengejegten Königsnamen die Bedeutung diefer Gottbeit. Seinem 
Charafter nad war Kemos ein friegertfcher Gott, vor deſſen Altar die gefangenen Feinde 

30 abgejchlachtet wurden (MMeſa-J. 3. 11f). Damit ftimmt es auch, daß Meja in jeiner 
Not ibm feinen eignen Sohn als Opfer brachte, 2 Kg e.3. Er beſaß eine Bama ſowobhl 
in Dibon als in Derijot (3.3. 13). Das wiederbolte: es ſprach Kemos zu mir, in 
der Inſchrift weit auf ein Orafel bin, von dejjen Einrichtung wir allerdings nichts wiſſen. 
Von Priejtern des Kemos ift die Nede er 48,7. An einer anderen Stelle der Infebrift 

5 beißt «8, daß Meſa die sraeliten in Nebo töten ließ, nachdem er fie T> "mEr? ge 
weibt batte (2777), Aenn bier AStar, was wohl am nächiten liegt, eine weibliche Gottbeit 
it, erinnert die Zufammenjegung an Namen wie Atargatis, deren Bedeutung für ibre 
Verebrer allerdings nicht mit Zicherbeit beitimmt werden fann (vgl. Baethgen, Beiträge zur 
jemit. Neligionsgejchichte 255 ff). Nur jo viel ift klar, daß auch dieje Gottheit einen 

0 ähnlichen Charakter gebabt haben muß wie Kemos jelbjt. Ferner treffen wir einen 
Ba’al Peor, dejien Kultus nad Nu 25, 1 ff. einen orgiaftiichen Charakter gebabt bat. 
Der Name bezeichnet wohl diejen Gott als Herrn des Ortes Peor und läßt desbalb 
jeine \dentität mit KemoS oder einer anderen Sottbeit zu. Endlich bängt der Name 
des Berges Nebo fiber mit dem Gott Nebo zuſammen, weshalb es wahrſcheinlich iſt, 

+ daß auc er in Moab verehrt wurde. Ubrigens befand ſich zur Zeit Mejas auf dieſem 
Berge ein israclitisches Heiligtum, deifen 08 (vgl. Ez 43, 15f.) der König vor Kemos 
bringen ließ. Dasjelbe Kultusſtück in der für uns unverjtändliche Verbindung 7777 INS 
wird auch bei der Eroberung von “Atarot (3.12) erwähnt, da es von Meſa „zurück— 
gebracht” wird, war es wohl von den \sraeliten aus einem moabitiichen Heiligtum dabin 

50 geichleppt worden. — In religiöfer Beziebung war aljo, trog der Parallele zwischen 
der israclitifchen und moabitiſchen Gejchichte, die Entwidelung bei beiden Völkern eine 
ganz verſchiedene. An feinem Punkte läßt ſich bei den Moabitern irgend eine Bejtre- 
bung nacweifen, ſich über den Standpunkt der ſemitiſchen Naturreligionen zu erbeben. 
Überbaupt jtanden fie, joweit wir jeben können, auf feiner böberen Stufe in geiftiger 

55 Beziebung. Bon einer Weisheit, wie fie bei den Cdomitern gerübmt wird, ijt bei ibnen 
nicht die Rede. Dagegen wird ihnen wiederholt ein prablender und brutaler Hochmut vor: 
geworfen (3e 2,85 Jeſ 16,6. 25, 115 Jer 48,29), der aljo für die sraeliten der am 
meiſten bervortretende Charakterzug dieſes Volkes geweſen jein muß. 

9. Ta im Vorbergebenden weſentlich nur von den politischen Beziebungen zwiſchen 
wMoab und Israel die Nede geweſen iſt, follen noch zur Ergänzung die übrigen alt- 
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teftamentliben Stellen, die fih mit Moab beichäftigen, genannt werden. Daf Amos den 
Moabitern ein Verbrechen vorwirft, das nicht die Israeliten betraf, jondern im allgemeinen 
die Gejege der Humanität und Pietät verlegte, it jchon erwähnt worden. Die übrigen 
propbetifchen Stellen, die gegen Moab gerichtet find, Ze 2,8f.; Sc e. 15f.; 25,9—12; 
Jer e.48 betrachten dagegen das Verhältnis vom religiös-nationalen Ztandpunfte aus. 
Auf die Schwierige und verfchieden beantwortete Frage nach der Abfaſſungszeit dieſer 
Abjehnitte näber einzugeben ift bier nicht möglich und auch nicht nötig, da fie im all: 
gemeinen unjere Kenntnifie der Geſchichte nicht bereichern. Am rätjelbafteiten iſt der 
Abſchnitt Jeſ 25, 9—12, da erden beftimmten Eindrud macht, aus einem ſehr fpäten Zeit: 
raum zu entitammen, wo aber nach dem, was wir fonjt wiſſen, Moab nicht mehr als ber: 
borragender Feind galt. Doc tit oben eine Stelle bei Sirach angeführt worden, Die 
vielleicht etwas Licht über diefe frage verbreitet. Dem 15. und 16. Kap. des Jeſaias, von 
dem Jer e.48 abhängig it, fcheint ein von innigem Mitgefühle getragener Klagegeſang 
über Moab zu Grunde zu liegen, der jeßt eigentümlich mit dem fonjtigen Inhalte der 
Kapitel kontraftiert. Die Stimmung gegen Moab, die uns font im AT entgegentritt, iſt 
webielnd. Daß David, ebe er König wurde, in freundlichen Beziebungen zum moabitischen 
Könige ftand, iſt jchon erwähnt. Much fommt 1 Chr 11, 46 unter den Männern Davids ein 
Moabiter namens Jitma vor. Dagegen zeigt die Erzählung 2 Ka e.3, welche verbitterte 
Stimmung gegen dies Volk in propbetischen Kreifen berrichte. Aus einer ipäteren Zeit 
baben wir Die ' 
einmal im 10. Gliede in die Gemeinde Jahves aufgenommen werden durften. Da dies 
Geſetz Neb 13,1 benutzt wird, iſt Bertbolet geneigt, es erſt zur Zeit des Nebemias fon: 
sipiert fein zu laſſen. Da aber die unmittelbar folgende Beſtimmung Dt 23, 8f.,, daß die 
Edomiter im dritten Gliede in die Gemeinde aufgenommen werden dürfen, unmöglich 
zu diefer Zeit entitanden fein fann, muß er zu dem etwas getwagten Mittel greifen, 25 
diefe letere Beitimmung einer noch viel fpäteren Zeit zuzufchreiben. Es dürfte demmad) 
dob wohl ficherer jein, beide Beitimmungen als noch voreriliich zu betrachten. Daß der 
beftige Kampf Esras und Nebemias’ gegen die Eben mit fremden Weibern auch die 
Moabiterinnen betraf, iſt fchon berührt worden. Um fo auffälliger it die ſympathiſche 
Schilderung der Moabiterin Nutb in dem gleichnamigen Buch, da diefe Schrift doch den 
Eindrud macht, erit fpät gefchrieben zu fein (was allerdings Driver bejtreitet). Viele 
Neuere folgen desbalb Geiger, der im Buch Ruth den Ausdrud einer Nichtung ſah, die 
direft gegen das jtrenge Verfahren Esras und Nebemias’ opponierte, und in der That 
läßt ſich eine jolche Yuffaffung faum vermeiden, falls die Beitimmung der Abfaſſungs— 
zeit richtig ift. Am Buche der Chronik find dagegen die Ammoniter und Moabiter Typen 
der Erzbeiden, was fich nicht nur in der Erzählung 2 Chr e.20 Ausdrud giebt, fondern 
aud darin, daß die Wäter der beiden Mörder des Jehoas (2 Na 12,22) in eine ammo- 
nitiihe und eine moabitische Frau vertvandelt werden (2 Chr 24, 26). Wie aber der Blick 
allmäblich freier wurde, lehrt die von Schürer (Geſch.“ 3, 135) angeführte charafteriftijche 
Erzäblung Jadaim IV 4, wonach R. Joſua im Gegenfage zu Gamaliel II behauptete, daß 
en ammonttifcher Proselvt troß der oben angeführten Beſtimmung Dt 23, 4ff. in die 
Gemeinde aufgenommen werden durfte, da die alten Ammoniter längst nicht mebr erüftierten. 
Dasjelbe galt in der That auch, wie wir geieben baben, von der damaligen moabitiichen 
Bevölkerung, in deren Adern nur wenig echt moabitisches Blut flof. Fr. Buhl. 

Modaliften j. d. A. Monardbianismus. 

Modejtus, antignoftiiher Schriftiteller, j. oben Bd XII, 267,2. — Bal. 
Harnad, Geſchichte d. altchrijtl. Litteratur 1, Leipzig 1893, 759; C. A. Bernoulli, Der Schrift: 
fellertatalog des Hieronymus, Freib. u. Yeipz. 1805, pass. 

Nach Eufebius (Kirchengeſch. 4, 25 vgl. 21) bat eim fonft nicht befannter Modeitus, 
Zatgenoffe des Philippus von Gortyna und des Irenäus, eine Schrift gegen Marcion 5 
geichrieben, deren Polemik bejonders eindrudsvoll geweien zu fein fcheint. Das Buch iſt 
verloren gegangen. Hieronymus (Vir. ill. 32) will noch von anderen ovyrayuara des 
M. willen, die ab eruditis quasi yerderiyoapa repudiantur. ober er Diele 
Reisbeit bat, ift unfontrollierbar. Vielleicht verdankt fie einem Mipverftändnis des von 
Heronpmus im übrigen ausgejchriebenen euſebiſchen Textes ibr Dajein. G. Krüger. 

Möhler, Jobann Adam, geit. 1838. — Eine Lebensbefchreibung M.s von Reith: 
mayer enthält die fünfte Auflage der Symbolit, Mainz 1838; vgl. den Artifel desſelben Verf. 

trenge Beitimmung Dt 23,4 ff., wonach die Ammoniter und Moabiter nicht : 

or 
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in dem Kirchenlerifon von Weber und Welte Bd VII, ©. 189 ff. 2. Aufl. Bd VITI ©. 1677; 
DB. Wörner, J. A. Möhler, Regensburg 1866, J. M. Rai, Möhlers Symbolit. Ergänzungen 
dazu aus deſſen Schrift: Neue Unterfuhungen ꝛc. Nebjt dem Lebensbilde Möhlers von H.Kibn. 
Mainz 1889; J. Friedrih. J. A. Möhler, der Symbolifer. Ein Beitrag zu feinem Leben und 

5 feiner Lehre, Münden 1894; 9. Knöpfer, X. A. Möhler, Münden 1896; 2. Monaitier, J. 
A. Möhler, Saufanne 1897. Bal. aud) den ausführlichen, teilweile auf perjönlicher Betannt: 
ihaft beruhenden Artifel von Dr. Kling in der 1. Aufl. diefer R.:E. IX, 662 ff. Außerdem 
find zu vergleihen Karl Werner, Geſch. der kathol. Theologie, 1866, ©. 470 ff.; H. Brüd, 
Geſch. d. kath. Kirhe im 19. Yabrb., 2. Bd, Mainz 1889; N. Echmid, Wiſſenſchaftl. Ric: 

10 tungen auf dem Gebiet des Kath., Münden 1862; Safe, KG., ©. 14. 727.744; derſ., Polemit, 
bei. Vorrede S. VIII FF; Baur, RG. des 19. Jahrb., 1862, ©. 309f.; Klüpfel, Geſch. der 
Univerf. Tübingen 409. 443; Strauß, Kl. Schr., Neue Folge, 1866, ©. 355; Nippold, Neueite 
KG., S. 169; Landerer, N. Dogmengeid., S. 378; Dehler, Symbolif, ©. 25 ff. 

J. A. Möbler ift geboren den 6. Mai 1796 zu Ngersbeim bei Mergentbeim im 
15 württembergiichen Franken als Sohn eines wohlhabenden Gaftwirts und Dorfichultbeißen. 

Die guten Anlagen des Anaben bejtimmten den Vater, ihn den Studien zu widmen. 
Auf dem Gymnaſium wohlvorbereitet wandte er ficb auf dem Lyceum in Ellwangen 1814 
dem pbilofopbifchen und bald darauf dem theologiſchen Studium zu. Mit der fatboliichen 
Fakultät 1817 nad Tübingen übergefiedelt und in das Rilbelmftift aufgenommen, machte 

> er fich die bier gebotenen Bildungsmittel wohl zunuge. Neben andern Univerfitätslebrern 
(3. B. dem Philoſophen Eſchenmayer) hatte er an den Mitgliedern der katholiſch⸗theo⸗ 
logiſchen Fakultät Drey, Hirſcher, Herbſt, Feilmoſer Lehrer, die in den verſchiedenen Ge— 
bieten ihrer Wiſſenſchafi zu den erſten gehörten. Apologetik, Dogmatik und Ethik, prak— 
tiſche, hiſtoriſche und exegetiſche Theologie waren durch diefe Männer in würdiger und 

25 liberaler Weiſe vertreten, in einem Geiſt, der teils der Sailerſchen, teils der Weſſen— 
bergicben Richtung ſich näberte. Nachdem er 1819 die Priefterweibe empfangen, trat er 
als Pfarrvikar zu Weilerjtadt und Riedlingen in die praktiſche Wirkſamkeit ein; kehrte 
aber, um jich dem Yehramt zu widmen, bald nad Tübingen zurüd, wo er 1820 zum 
Repetenten am Konvikt ernannt wurde. In dieſer Zeit — er ſich in die klaſſiſche 

0 Litteratur, griechiſche Philoſophie und Geſchichte, die ibn fo mächtig anzogen, daß er ſchon 
im Begriff war eine philologiſche Lehrſtelle ſich zu erbitten, als von der theologiſchen 
Fakultät die Einladung an ihn erging, als Privatdozent das Fach der Kirchengeſchichte 
nebſt den verwandten Disziplinen zu uͤbernehmen (1822). Bevor er aber in dieſe Wirk— 
jamfeit eintrat, follte er zu feiner weiteren Ausbildung eine wiſſenſchaftliche Reiſe mit 

35 Staatsunterftügung unternebmen. Er bejuchte nun im Winter 1822—23 die bedeutenditen 
evangeliichen und katholiſchen Hochſchulen, befonders Göttingen, wo der Kirchenbijtorifer 
G. J. land, und Berlin, wo befonders Schleiermacher, Neander, Marheineke bildenden 
Einfluß auf ihn übten, fotvie andererjeits der geiftiglebendige junge Mann dur fein edles 
und feines Benebmen Ahtung und Vertrauen fich erwarb. im Sommer 1823 eröffnete 

0 er als „Privatdozent voll jugendlicher Ideale“ feine Vorlefungen in Tübingen, zunächit 
über Stirchengeichichte, Patrologie und Kirchenrecht, und beteiligte ſich als Mitarbeiter an 
der tbeologifchen Quartalſchrift. Was er in derjelben niedergelegt, findet fih größtenteils 
in den von Döllinger 1839 herausgegebenen Gejammelten Schriften und Auffäsen (Ne 
gensburg 183940, 2 Bände). Doc bat der Herausgeber bier ein paar der intereflan- 

45 teiten Artikel aus den Jahren 1824 und 1825 abfichtlich übergangen, „angeblich weil fie, 
an fich weniger bedeutend, einer früberen unreifen Geiſtesrichtung angebören, die der Ver: 
faffer bald und für immer abjtreifte”. Es gebört bieber wohl die Necenfion von Schmitts 
Harmonie der morgenländiichen und abendländiichen Kirche (1824), worin der Necenfent 
die Berwilligung des allgemeinen Gebraucdes des Kelches im Abendmahl mit großer Frei: 

50 mütigfeit befürtwortet, die Sophiſtik der Verteidiger der Kelchentziehung mit fraftigem Un— 
willen rügt und die jetige katholiſche Zitte entſchieden mißbilligt. Noch ſtärker find die 
Außerungen über Meile, Helchentziebung, lateinifche Kultusſprache ꝛc. in einer gleichfalls 
unzweifelhaft von Möbler berrübrenden Necenfion einer Schrift von L. Schaaf über die 
preußifche Kirchenagende (1825), — Aufßerungen, in denen ſich der Widerfpruch gegen 

55 katholiſche Mißbräuche und priefterliben Hochmut unbeichadet feines Katbolicismus in 
energifcher Weife äußert. — Aus derjelben Zeit find audı die Auffäge Möblers: Hiero⸗ 
nymus und Auguſtin im Streit über Gal 2, 14 (1824, 1; Gef. Schriften I, Uff.); Über 
den Brief an Diognetus (1828, 3; Gef. Schriften I, 19 ff); Karl der Große und feine 
Biſchöfe (Tüb. Duartalichrift 1825), — bemerkenswert als ſchöne Proben patriftifcher und 

so Firchenbiftorischer Studien. Größeres Auffeben aber machte die erfte jelbititändige Schrift, 
die unter Möblers Namen bervortrat: Die Einheit der Kirche oder das Prinzip des Ka— 
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tbolicidunuß, dargeftellt im Geiſte der Kirchenväter der drei erjten Jahrhunderte, Tübingen 
1825, 2. Aufl. 1843. Das Ganze zerfällt in zwei Abteilungen: Einheit des Geijtes und 
Einbeit des Körpers der Kirche. Jene iſt zuerjt Die myſtiſche des bl. Geiftes, die alle 
Gläubigen zu einer geiftigen Gemeinſchaft vereint (Kap. 1), dann die verjtändige in ber 
Yebre als dem begriffsmäßigen Ausdrud des chrijtlichen Geiftes (Rap. 2), im Gegenjag 5 
gegen die Härefien als die Vielheit ohne Einheit (ap. 3), endlich Die Einbeit in der 
Vielbeit: Bewahrung der individualität in der Einheit der Gläubigen (Kap. 4). In der 
weiten Abteilung wird vom Bischof, in welchem die Einbeit der Gemeinde ſich zufammen- 
jaßt (Rap. 1), aufgeftiegen zu der firchlichen Einbeit im Metropoliten und der Synode 
(Rab. 2); von da zur Einbeit des gefamten Epijfopats (Rap. 3) und ſchließlich zum rö- 10 
miſchen Hrimat, deſſen ſtufenweiſe Entwickelung aus den geſchichtlichen Derbältniffen des 
Altertums und Mittelalters nachgewieſen wird — nicht ohne kritiſche Bemerkungen gegen 
die Reformation des 16. Jahrhunderts, die das Prinzip der Einheit negiert, aber auch 
gegen den modernen Ultramontanismus, der ſteif den Anſichten beharren will, die 
ſich im Mittelalter unter ganz anderen Umſtänden entwickelt hatten. — So zeigt ſich bier ı5 
Möbler als ein Mann, der über den empiriſchen Katholicismus wie über den hiſtoriſchen 
Proteftantismus binausftrebt, indem er für einen idealen Katbolicismus, wie er ibn in 
den alten Vätern gefunden zu haben glaubt, kämpft und ſchwärmt und in dieſem Kampf 
gegen die Entſtellung desſelben ſelbſt proteſtiert. 

Dieſe Schrift über die Einheit der Kirche erregte in katholiſchen Kreiſen bei den einen 20 
Anſtoß, bei den anderen Begeifterung (ſ. Friedrich ©. Sf. das Urteil Döllingers), be: 
ionders aber richtete fie die Aufmerkſamkeit auf den boffnungsvollen jungen Mann; 
ſchon 1826 erging am ibn ein Ruf von der Univerfität freiburg, deſſen Ablebnung jeine 
Beförderung zur a. o. Profefi ur in Tübingen zur Kolge batte. Am folgenden Nabre 
ließ er („zum Teil nicht ohme äußeren beftimmenden Einfluß“, wie jein katholischer Biograpb 25 
jagt) feiner Erftlingsichrift eine zweite folgen, welche denen, die an der erſten Anſtoß 
genommen, ihr Urteil zu berichtigen Gelegenbeit bot: Athanafius d. er. und die Kirche 
jeiner Zeit, bejonders im Kampf mit dem Arianismus, Mainz 1827, 2 Bände; 2. Aufl. 
1844: — ein Bild der Arbeiten und Kämpfe der Kirche des 4. Jabrbunderts, in leben: 
digen, frijh aus den Quellen gejchöpften Zügen den Zeitgenofjen vor Augen gejtellt. 30 
Aber auch zu einer Ehrenrettung des Mittelalters führten ibn feine kirchenhiſtoriſchen 
Studien; eine der bervorragenditen Geſtalten desjelben, Anjelm von Canterbury, „den 
Mönd, den Gelehrten und den Kämpfer für die Kirchenfreiheit“, bat er mit Liebe ge: 
ichilvert in der theol. Quartalichrift 1827, 3. 4; 1828, 1; Gef. Schriften I, 32. Wie 
er (freilich nicht obne ſophiſtiſche Willkür) auch dem anerfannten Betrug noch eine ideale 35 
Seite abzugewinnen wußte, zeigen feine Fragmente aus und über Pjeudoifidor (geichrieben 
1829— 32, abgedrudt in Gel. Schr. I, 283 ff). Außerdem find als Kleinere, kirchenhiſto— 
riſche Arbeiten zu nennen: eine Abb. über den Urjprung des Gnojticismus, urjprünglich 
Glůckwunſchſchreiben zum 50jahrigen Doktorjubiläum des Höttinger Planck 1831, abge: 
drudt in den Gel. Schr. I, 403; eine durch die orientalifche Frage veranlaßte Abband: 40 
lung über das Verhältnis des Iolam zum Chriſtentum 1830; Gel. Schr. I, 348 ff. und 
Vruchſtude aus der Geſchichte der Aufhebung der Sklaverei 1834, Sei. Schr. II, ö4 ff. 
Dagegen blieben zwei größere firchengeichichtliche Werke, deren Ban und Vorarbeiten ibn 
lange beſchäftigten, unvollendet: jeine Patrologie oder crijtliche Yiterärgeichichte, wovon 
Reithmayer aus Möhlers Nachlaß Bd I berausgegeben bat, der aber zu zwei Dritteln 45 
nicht von Möpbler, jondern vom Herausgeber berrübrt (Regensburg 1840); und eine Ge— 
ſchichte des Möndtums in der Zeit feiner Entjtebung und Ausbildung, wovon ein Frag: 
ment in den Gel. Schr. II, 165 ff. 

Bald nad Erjcheinen des Atbanafius war Möbler den 28. Dezember 1828 von 
jeiner Fakultät mit der theologiſchen Doftorwürde ausgezeichnet, von der Regierung den zo 
31. Dezember zur ordentlichen Profefjur befördert worden. Zein Einfluß als akademiſcher 
Xebrer ftieg immer böber, jeine geiftvollen, mit lispelnder Stimme und einer eigentüms 
lichen Anmut vorgetragenen Vorlefungen wurden auch von proteitantichen Theologen 
häufig bejucht und er übte großen Einfluß auf das beranwachiende fatholifche Theologen: 
geſchlecht. Verſuche der preußijchen Negierung, ihn für Breslau, Bonn oder Münſter zu ges 55 
winnen, wurden jedoch durd das Widerſtreben der hermeſianiſchen Partei vereitelt, j. Friedrich 
S. 24ff. Wie ſehr Möhler damals mit der Univerfität und dem fonftitutionellen Staats: 
leben befreundet und verwachſen war, zeigen ſeine „Betrachtungen über das Verhältnis 
der Unwerfitäten zum Staat 1829“ (Gef. Schr. 1,268 ff.), worin er den Gedanten aus: 
führt, daß im Eonftitutionellen Staat die Univerjität als Staatsanftalt eine unendlich wo 
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freiere Stellung einnebme als früber. Dagegen befämpft er den firchlichen Liberalismus 
der aufgeflärten fatboliichen Profeſſoren in Freiburg, als dieje jtatt an Erneuerung des 
firchlicben Yebens von innen beraus zu denken, zuerit (1828) die Aufbebung des Gölibats 
und Geſtattung der Priefterebe beantragten. Mlöbler, der nicht obne Einfluß perjönlicher 

5 Yebenserfabrungen aus einem Gegner ein ‚Freund des Gölibats geworden zu fein jcbeint, 
trat jener, damals unter dem jüddeutichen Mlerus weitverbreiteten, auf Bejeitigung des 
Zwangseölibats gerichteten Bewegung entgegen in einer Beleuchtung der Denkjchrift für 
die Aufbebung des dem fatboliichen Geiſtlichen vorgejchriebenen Gölibats (Gef. Schr. I, 
177 ff), worin er zeigt, daß die Selbſtſtändigkeit der Kirche durch den Gölibat bedingt 

10 jei: „der Gölibat des Klerus befördere nicht nur die Freiheit der Kirche dem Staat, fon: 
dern auch die Freiheit des Staats der Kirche gegenüber“. 

Immer deutlicher bereitet ſich jetzt jener Umjchrwung bet Möbler vor, der dann in 
jeinem dritten Hauptwerk, der Symbolik, jeinen Ausdrud fand. Als Vorläufer dazu 
erfennen twir die Betrachtungen über den Zuftand der Kirche im 15. und zu Anfang des 

15 16. Nabrbunderts (1831, Gef. Schr. IL, 1ff.), worin er die Neformation daritellt als 
eine revolutionäre Bewegung, Durch welche die rubige Entwidelung der mittelalterlichen 
Kirche und der in derjelben reichlich vorbandenen guten Keime zeritört, die firchliche Ein- 
beit zerrifien worden jei. Immer eifriger bejcbäftigte er jich mit dem Studium der Quellen 
des fonfeiltonellen Gegenjages zwiichen Katbolieismus und Proteitantismus und bielt (nad) 

20 dem Vorgang feines proteitantijchen Kollegen Baur) Vorlefungen über Symbolik. Durch 
diefe Vorträge und deren Veröffentlibung glaubte er eine fichtbare Yüde in der fatbo- 
lichen Yitteratur auszufüllen, ein umfichtiges wiljenfchaftliches Urteil über das Verhältnis 
der Konfeſſionen zu befördern und damit einen Frieden, der aus der wabren Kenntnis 
des Ziviefpalts und feiner Entitebungsgründe bervorgebt. In dieſem Zinn, zur Orien— 

25 tierung feiner Glaubensgenofjen über das Weſen des Proteftantismus und jeiner verjchie- 
denen Nichbtungen gab er jeine „Symbolik oder Darjtellung der dogmatiſchen Gegenſätze 
der Katholiken und PBrotejtanten nad ibren öffentlichen Befenntnisichriften” beraus (Mainz 
1832, 5. vermebrte und verbejjerte Auflage nach dem Tod des Verf. berausgeg. v. Reith— 
mayer 1838; 9. Auflage 1884; auch in mebrere fremde Sprachen, ins Franzöſiſche, Eng: 

30 liiche und Italieniſche überjegt) — das Hauptwerk feines Yebens, das einerjeits in jeiner 
Kirche weitbin eine freudige Aufnabme und Verbreitung fand, andererjeits aber auch eine 
mächtige Gegenwirfung von jeiten der protejtantijcben Kirche und Theologie bervorrief. 
Unter den proteitantijchen Theologen war es vor allem ſein Tübinger Kollege Dr. Baur, 
der zuerjt in der Tübinger Zeitichrift 1833, 9. 3. 4, dann in einem bejonderen Werk: 

35 Der Gegenſatz des Katholicismus und Protejtantismus nad den Prinzipien und Haupt: 
dogmen der beiden Yebrbegriffe, Tübingen 1834, als gelebrter und ſcharfſinniger Apologet 
des Proteſtantismus ibm entgegentrat. Ihm stellte Möhler feine Neuen Unterfuchungen 
der Yebrgegenfäge zwijchen Katbolifen und Proteftanten Mainz 1834; 5. Aufl. mit einer 
Einleitung und Anmerkung berausgeg. dv. P. Schanz, Negensburg 1900) entgegen, worin 

40 er manches noch beller zu beleuchten und feitzuftellen juchte. Baur blieb die Antwort 
nicht jchuldig, indem er zuerft feine Erwiderung auf Herrn Möblers neuejte Polemik ꝛc., 
Tübingen 1834, dann eine zweite verbeijerte, mit einer Überficht über die neueiten Ston- 
troverjen vermehrte Auflage jeines Gegenſatzes 2c., Tübingen 1836, erjcbeinen ließ. Nächft 
Baur var es Marbeinefe, der in einer ausführlichen, auch bejonders abgedrudten Necenfion 

45 in den Berliner Jabrbüchern die Gebrechen des Möblerichen Werks aufdedte (Berlin 1833). 
Als dritter Hauptgegner erbob ſich C. J. Nigih mit fünf Abhandlungen in den ThStK 
1834— 35, welde 1835 gleichfalls im bejonderen Abdrud erjchienen u. d. T.: Eine pro- 
teftantifche Beantwortung der Symbolik Möblers nebjt einem Anbang: Protejtanttiche 
Theſes, — eine Fruct tiefer und umfafjender ſymboliſcher Gelebriamfeit, mild und jcharf, 

aus der ‚Fülle proteftantiichen Glaubens und Yebens bervorgegangen, in der Richtung 
einer böberen Vermittlung fich beivegend. Wenn auch zuzugeben ift, daß von ſämtlichen 
protejtantijchen Gegenjchriften feine, jeis unter Proteſtanten ſeis unter Katholiken, eine 
den Werke Möblers gleiche Bedeutung erlangt bat (Hafe), jo gebört dod ein bobes Map 
von Berblendung dazu, wenn Möblers Biograpb Reithmayer von einem glänzenden Sieg 

55 des Katholicismus und einer empfindlichen Niederlage der Protejtanten redet, welche das 
Möhlerſche Werk „verblüfft angeftaunt” baben ſollen. Vielmehr diente dasjelbe nur dazu, 
das proteſtantiſche a zu ſtärken, die Einficht in den Gegenſatz zu fürdern, Die 
prinzipielle Differenz nocdy flarer zu machen. Man war gerne bereit den Scarfjinn und 
die Tüchtigfeit des Gegners anzuerkennen und fidy zu freuen, daß er von der gemeinen 

co Weiſe Fatbolifcher Polemiker, die Neformation aus den niedrigiten Motiven zu erklären, 
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zu einer böberen Anficht jich erbebt und fie aus einer tiefreligiöfen, wenn auch ſchwär— 
meriichen Erregung abzuleiten fucht. Aber man batte auch Grund ſich darüber zu be: 
tagen, dat Möbler, ſtatt von den Prinzipien auszugehen, mit ſeiner Polemik bloß an 
eine Neibe von einzelnen Dogmen ſich balte; daß er, jtatt die Gegenfäge nad den öffent: 
lichen Bekenntnisſchriften darzuftellen, mit den Vrivatſchriften der Reformatoren und ein⸗5 
zelnen darin ſich ausſprechenden extremen Auffaſſungen ſich ſo viel zu ſchaffen mache, und 
dadurch das Verſtändnis der ſymboliſchen Lehren nicht fördere, ſondern verdunkle; daß 
ihm überhaupt, trotz ſeiner vertrauten Bekanntſchaft mit der proteſtantiſchen Litteratur 
und Theologie, das Verſtändnis der reformatoriſchen Prinzipien und Perſönlichkeiten ab— 
gebe. Und auf der anderen Seite kann nicht geleugnet werden, dag Möblers Daritellung ı 
der römifch-tridentinifchen Lehre eine idealifterende, der Wirklichkeit nicht entiprechende it. 
Kurz, indem Möbler einem idealifierten Katholicismus einen farifierten Proteftantismus 
gegenüberjtellt, bat er feine wiſſenſchaftliche Symbolik geliefert, fondern eine Barteijchrift 
und nicht, wie er bebauptet, der Wabrbeit und dem Frieden gedient, jondern dazu bei: 
getragen, den konfeſſionellen Streit neu zu entzünden. Cs it eine Verdrehung des Sad: ı 
verbalts, daß Knopfler aus der proteſtantiſchen Abwehr „animoſe und gehäſſige An— 
griffe" macht (S. 73). Daß es aber auch innerhalb der katholiſchen Kirche an Par: 
teiungen nicht fehlt, zeigte fich eben damals einerjeits in dem bermejianijchen Streit, 
andererfeits im dem Konflikte des AbbE Bautain mit feinem Biſchof; an jenem Streit 
bat ſich Möbler, jo jebr er Die ganze Richtung der hermeſianiſchen Schule mißbilligte, 
grundjäglich niemals beteiligt (vgl. bierüber Neitbmaver im R.-Yerifon 5. 1685); über 
die Anfichten Bautains ſpricht er in feiner und vorſichtiger Weiſe ſein Urteil aus in 
ſeinem Sendſchreiben an dieſen (ThOS 1831, Ge. Schr. IL, 141 ff); über die Ver— 
bältniſſe und Zuſtände der katholiſchen Kirche in der Schweiz äußert er ſich in einem 
Sendichreiben an einen jungen jchweizeriichen Theologen v. J. 1836, Ge. Schr. II,» 
253 ff. 

Die Bolemif, in welche Möbler dur feine Symbolik verwidelt wurde, trug dazu bei, 
ibm jeine Stellung in Tübingen zu verleiden. Im Krübjabr 1835 folgte er einem Nuf an 
die tbeol. Fakultät in München (ſ. Friedrich ©. 32 ff), wo er (zunächſt für das Nominalfach der 
Eregeſe berufen) mit Vorleſungen über den Nömerbrief ſeine Wirkſamkeit eröffnete, in der 30 
Folge aber auch über andere paulinische Briefe, über Kircbengejchichte, Patrologie ꝛc. Vor: 
lefungen bielt und mit Vorjtudien zu einer Gejchichte des Mönchtums fich beichäftigte 
(1. Gef. Schr. II, 165ff.). Anfangs jchien es ibm bier, wo er in ungeftörtem ‚Frieden 
leben konnte, wohl zu geben, auch jeine angegriffene (Sefundbeit fib aufs neue zu be 
feſtigen. Aber nachdem im Jahre 1836 die Cholera ibm zugejegt batte, wurde er im 35 
Arübjabr 1837 durch eine beftige Grippe aufs Kranfenlager getvorfen, mußte im Sommer 
jene Vorleſungen ausjegen und in Meran Erbolung ſuchen, two auch der Umgang mit 
den frommen und gelebrten Benediktinern ibm wohlthat. Aber die Hoffnung auf Wieder: 
beritellung ging nicht in Erfüllung; mit Eintritt der winterlichen Jahreszeit bildete fich 
ein Yungenleiden aus; dazu famen gemütliche Aufregungen infolge der Kölner Greignifie. 40 
Auf dieſe bezog fich jein letzter Auffat, den er zwei Monate vor feinem Tod unter dem 
Trud förperlic er Yeiden ſchrieb oder diktierte: Über die neueſte Bekämpfung der fatho: 
liſchen Kirche (Gef. Schr. II, 226 ff). Ein Mann von foldem Anſehen erjchien der 
preußiſchen Hegierung jelbit in jenen „Zeiten des beginnenden Kirchenjtreites als eine 
wünjdensiwerte Acquiſition; es war ihm ſchon im Dezember 1837 eine Profeſſur ina 
Bonn oder ein Kanonifat in Köln angeboten worden; er ging nicht darauf ein teils aus 
Scheu vor den Wirren, teils aus Rückſicht auf jeine zerrüttete Geſundheit. Zu Neujabr 
1838 ebrte ibm König Ludwig von Bayern mit dem Berdienjtorden des bl. Michael. 
a: darauf begann er jeine Vorlefungen wieder, aber nad wenigen Moden erkrankte 
er jo bedenklich, daß er ſich mit den Sterbefattamenten verjeben ließ. Zwar genaß er 50 
wieder und dachte an die Erledigung dringender Arbeiten; aber dem Vünchner Klima, 
den Beſchwerden des Yehramts und den gemütlichen Affeftionen des ultramontanen Bartei- 
reibens (vgl. AAZ. 1858, Nr. 1) war feine angegriffene Gejundbeit nicht mebr gewachien. 
Ter König ernannte ibn zum Domdekan von Würzburg. Aber diefer Schimmer zeitlicher 
Wurde, womit er obne ſein Zuthun noch bekleidet wurde, war ibm ein Vorzeichen des 5 
naben Endes. Ein Zebrfieber führte die Auflöfung vafch berbei; am Gründonnerstag 
den 12. April 1838 ging er ein zu dem ;Frieden, den feine Seele unter allen Kämpfen 
und Anfechtungen ſtets liebte und ſuchte. Ein Denkmal, aus Beiträgen faſt des ganzen 
Itheliihen 2 Deutichlands errichtet, ſchmückt ſein Grab auf dem Münchner Gottesader, 
die Infchrift nennt ihn: Defensor fidei, literarum decus, solamen ecelesiae, — » 

— 

* = 
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Zu den oben genannten Schriften Möblers fam noch hinzu feine Kirchengeichichte, beraus- 
gegeben von Pius Bonif. Gams, O. S. B., Negensburg 186770, 3 Bände nebſt Re 
giſterband. ——— (Haud), 

Möller, Jobann Friedric, geit. 1861. — 
Johann Friedrich Möller, Generaljuperintendent der preußifchen Provinz Sachen, 

ift geboren den 13. November 1789 zu Erfurt als Sohn eines Geijtlichen, deſſen 
Borrabren ſchon in mehreren Gejchlechtern Paſtoren in Erfurt geweſen waren. Die 
erite Borbildung erbielt er von jeinem Vater, dann bejuchte er das Erfurter Gym— 
nafium, bierauf die Univerfität Göttingen; von ibren tbeologijchen Lehrern gedachte er 

10 fpäter bejonders lands dankbar; philologiſche Studien in Heynes Seminar gingen den 
tbeologijhen zur Seite; auch von Heeren und Blumenbacd bat er tiefere Cindrüde em- 
pfangen. Im Nabre 1814 wurde er Lehrer der Katechtif und Metbodif am Schullebrer: 
jeminar feiner Vaterſtadt, im folgenden zugleich Diatonus an der Barfüßerfirche. Mebrere 
Sabre vertwaltete er proviforiih das Direktorium des Schullebrerjeminars, einige Zeit 

15 auch die Stelle eines jtädtiichen Oberjchulaufjebers. Nachdem er 1829 Baftor an der: 
jelben Kirche geworden, 1831 Senior des evangelijchen Minifteriums und als ſolcher 
Ephorus des Stadt: und Landkreiſes, erhielt er 1832 zugleich das Amt eines Konfiftorial- 
rats bei der fgl. Regierung. — Schon dur feine Ordinationspredigt über 1 Ti 3,1 
(„ver ſchöne Beruf eines chrijtlichen Lehrers“) klingt die Freude am Neichtum der Schrift 

% charakteriſtiſch hindurch, denn in dieſer Nichtung rechnet er zu der Schönheit jeines Berufs 
die Vorbereitung, die er nötig made. An feinem Geburtstag 1816 ergreift ibn „die 
herrliche Predigt“ von Harms: „Was fehlt mir noch“, und veranlapt ihn zu jtrengem 
Selbitgeribt. Mit Harms in perjönliche = esiebung brachte ibn eine Heine von diejem 
freudig begrüßte Sammlung religiöfer Dichtungen, welche M. 1816 veröffentlichte: 

25 Chriftenglüd und Chriſtenwandel in coligiöfen Gefängen (ſ. Schlesw.-Holit.-Yauenb. 
Kirchen: u. Schulblatt 1880, Nr. 21). Bon da an jind Harms Schriften und Predigten 
für M. viel geweſen, der kräftige und originale Quell religiöfen Xebens in ibnen er: 
quidte und förderte ihn. Wie anders aber doch M. aus den unbefriedigenden Gegen: 
jäßen des Nationalismus und Supranaturalismus feinen Weg in die Tiefe und auf die 

30 Höhe juchte, als dies der Thejenfämpfer tbat, zeigt bejonders fein „Verſuch: Was ver: 
langt die fortgejchrittene Zeit von denen, die zu Trägern des Ewigen berufen find ?“, 
im dritten Jahrgang des Neformations-Almanadıs (Erfurt 1821), den Möller nad des 
Verlegers, Fr. Keyſer, Tode berausgab. Bereitwillig erkennt er in dem durch Gegenjäte 
hindurch fortjchreitenden philoſophiſchen Zeitgeifte die Momente an, welde der Richtung 

35 des Ewigen angehören, und findet namentlich in Jacobi und Fries Stuͤtzpunkte. „Die 
wichtige Aufgabe unſeres chriſtlichen Amtes iſt alſo, daß wir die poſitiven Lehren der 
hl. Schrift der Vernunft unſerer Zeitgenoſſen vorhalten, die damit verwandten, in dem 
Menſchen ſchon vorliegenden, nur noch dunklen Elemente aufſuchen und nachweiſen, und 
eine innere Aneignung und einen Übergang des Einen in das Andere zu bewirken wiſſen. 

40 Je tiefer wir dabei in die bl. Schreine des Herzens führen, je gewilfer wir in den 
innerjten Abnungen und Bervegungen den Menjchen ergreifen, je bäufiger es uns glüdt, 
die äußere Offenbarung jo an die innere zu balten, daß dieſe, in die überrafchenden 
Wirkungen einer geijtigen Wablverwandtichaft verjegt, Das nicht zu ihr Gebörige, Fremd: 
artige abjtößt und das Weſen von jener als ihr eigentümliches Erbe an ſich nimmt, 

45 deſto glüdlicher und beilvoller wird unjere gefamte Thätigkeit ſein. M.s Anteil an der 
weiteren firchlichen Enttwidelung und ihren Kämpfen bat dieſe Grundlinien mit firchlicher 
Füllung verjeben, hat auch die Pofition jelbjt wejentlich verftärtt und ergänzt, das Zeit 
gewand ijt abgeitreift, aber die Grundrichtung, welche ſich darin ausipricht, iſt geblieben, 
und namentlich die katechetiſche Virtuofität Möllers it aus ibr bervorgewadjen. In 

50 diefer Nichtung ift Schon das Schriftchen „Über die erfte Behandlung des Religionsunter: 
richts in den unteren Klaſſen der Voltsichule. I. Die eigentliche Gotteslehre“, Erfurt 1824, 
bemerkenswert. In fteigendem Maße legte dann M. für den Neligionsunterricht der 
Volksſchule das Schwergewicht auf die bibliichen Geſchichten. Vgl. „Unterlagen der 
Gotteserfenntnis in der chriſtlichen Volksſchule“, 2. Aufl, Erfurt 1836. — Nach einer 

65 anderen Seite war es Die geiſtliche Poeſie, in welcher die veligiössfittlibe Idealität ihre 
Flügel juchte, und der Verkündiger des Wortes den Ton, welder den Widerhall in den 
Herzen wecken ſollte. Auf jene erſte Sammlung folgte 1822 die größere: Der chriſtliche 
Glaube und das chriſtliche Leben; geiſtliche Lieder und Geſänge für Kirche, Schule und 
Haus, Erfurt, Keyſerſche B. Harms nahm eine große Anzahl in fein Gejangbuch auf, 
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in firhlih eingeführte Gefangbücher haben fi doch nur wenige Eingang verichafft (vgl. 
Rob, Geichichte des Kirchliedes 2c., 2. Aufl., III, 362ff). — Mitten in eine gejegnete 
bauende Thätigkeit, die ſich trog mancher Hemmungen einer zarten Gefundbeit friſch 
immer weiter ausbreitete auf dem wachſenden Arbeitsfelde, fiel der lutheriſche Separatis- 
mus Grabaus und feiner Anbänger. Möller batte am 17. Juni 1834 mit gutem Ber: 5 
trauen in Grabaus warmen und frommen Eifer ibn zum Pfarrer von St. Andreas in 
Erfurt ordiniert und auf die Agende verpflichtet — zu einer Zeit aljo, in welcher 
Sceibel bereits Preußen verlafien batte, und in Breslau die Separation in vollem Gange 
war. Grabau, der viel Zulauf batte, ſtieß zuerſt durch eigenmächtige Einrichtung eines 
Abendgottesdienites an, eine Sadıe, die von oben recht burcaufratiich bebandelt wurde; 
bald jagte er fich von der Agende los und wurde juspendiert (September 1836). Eine 
Predigt Möllers in Graubaus Kirche vermochte die Entjtebung einer jeparierten Gemein: 
ibaft nicht zu bindern, welche nun, während Graubau abgejegt und wegen ungejeglicher 
Eingriffe längere Zeit in Haft war, wegen Verlegung der landesfirchlichen Ordnungen 
fortgeſetzten Polizeiſtrafen verfiel. Möller, perfönlih der Union zugetban, litt doch ſchwer 
in tiefem Mitgefübl mit dem gelangenen Gewiſſen der frommen durd Grabau und den 
Lolizeizwang fanatijierten Yeute. Und auf ibn gerade als Konftitorialrat fiel das Odium 
für Dinge, Die er abzuwenden nicht vermochte. „Es ijt fein Kaiphas und Hannas jo 
ibiwarz, er muß mir Namen und Bild leihen” (M. an Dräſeke 13. März 1837). Schon 
wu Anfang der Bewegung (26. Oftober 1836) warnte er namens des evangelijchen + 
Dinifteriums die Behörde vor jeder Mafregel, welche die Herrichaft eines Glaubens: 
zwangs auch nur befürchten laſſe, weil jonft nicht nur „die Ohnmacht des Geſetzes dem 
Gewiſſen gegenüber fich berausjtellen”, jondern auch „die Verantwortlichfeit derjenigen 
hd) fteigern würde, welde das Unglüd bätten, bei Bolljtredung ſolcher Mafregeln die 
Otgane zu jein“. Vergeblich; im März 1837 jchüttet er Dräſeke jein Herz aus. Gen 
jet ibm, als müfje man dem König zurufen: „Den Gebundenen eine Offnung“. Nicht: 
vollitrefung Der verbängten Strafen genüge nicht. „Es gilt den Neiz der Uebertretung 
durb Aufbebung des Begriffs der Straffälligkeit zu entfernen und der jo beif begehrten 
sreibeit der Neligionsübung durch Grlaubnifje, welche die Freiheit regeln, einen Dampfer 
aufzujegen und eine Abkühlung zu bereiten.” Er legt es Dräſeke nabe, mit Vorjchlägen : 
an den König zu geben. Dräſeke z0g den Biſchof Neander berein, der aber von Zuge: 
tändniffen an die 500— 1000 Altlutberaner nichts wiſſen wollte. In einer ausführlichen 
Eingabe vom 18. Oftober 1837 fest M. das Verwerfliche und auch nad den Voraus: 
ſchungen des Yandredhts Unberechtigte des Verfahrens und des dadurch faktiſch geübten 
Glaubenszwangs auseinander und plaidierte für die landesgejeglic zuläffige Duldung, 
alio für eine verfaffungsmäßig beichränfte Neligionsfreibeit, d. b. für Duldung in Betreff 
des Neligionsunterrichts, der Andachtsübung und gottesdienitlichen Anjtalten, „aber nicht 
für die das Staatsrecht alterierende Prätenfion, ſich unter eigenes Kirchen: und Schul: 
regiment zu jtellen und den geiſtlichen Bebörden des Yandes abjagen zu wollen, noch für 
das der jtaatspolizeilien Ordnung zumwiderlaufende Beginnen, kirchliche Handlungen nad) 
Butbefinden überall —— und zu regiſtrieren, am wenigſten für den Wechſel der 
Grundſätze ſolcher Geiſtlichen, welche auf die beſtehende Kirchenordnung dem Staate ſich 
feietlich verpflichtet haben“. Auch dieſe Stimme verhallte. Und in dieſer für M. 
fummervollen und aufreibenden Zeit traf ibn ein erſchütternder Schlag. Seine Kirche 
zeigte Riſſe; am Weibnachtsfeite 1837 noch dicht gefüllt, mußte fie bald darauf geſchloſſen 
werden. Am 8. Januar 1838 war M. mit der Baukommiſſion in der Kirche, als zwei 
Veiler mit dem entjprechenden Stüde des Mittelichiffs und eines Seitenfchiffs vor jeinen 
Augen zufammenjtürzten. Alle Antvejenden, auch zablreiche Arbeiter, waren wunderbar 
bebütet; aber M. trug eine tiefe, lange nachwirkende Erſchütterung jeines Nervenſyſtems 
davon. Die Sache der Yutberaner ließ ibm nicht Nube. Am 4. ‚Februar 1838 wendete ; 
er jih direft an den Minifter Altenjtein, ſchildert die PBolizeiquälereien und die Stand: 
baftigfeit der Betroffenen. Seine Teilnabme rube nicht auf einer Übereinjtimmung der 
Grundſätze oder auf perfünlichen Beziebungen zu den Häuptern, ſondern darauf, „daß 
dieje Bedrängten fat ohne Ausnahme rechtlich unbeſcholtene Bürger, abgejeben von. der 
Hemitenz in Glaubensſachen, treue Untertbanen S. Majeftät, gute fleißige Familienväter, 
irhlih und zu jedem Werk der thätigen Yiebe willig, daß fie meine Brüder im Glauben an 
Chriftus, vor allem daß fie in ibrem Gewiſſen gefangen und für das, was fie als Wahr: 
beit erfennen, zu jedem Opfer bereit; daß ſie zu Ungebübrlichkeiten und Widerjeglichkeiten 
dadurch getrieben find, daß ihr flebentliches Bitten um Duldung feine Erbörung ge: 
funden bat. Es handelt fih in diefer Sache um ewige Güter, um Wabrbeit und Recht, 
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um ?Freibeit des Glaubens, um einen Ausgang des Streits, bei weldyem Kirchentum und 
Sittlichkeit obfiegen oder unterliegen werden”. Er bittet den Minifter, fein Departement 
als Konfiftorialrat von jeder Teilnahme an der Beratung ꝛc. der Separatiftenfache zu 
entbinden, bis eine entjchteden veränderte Richtung eingefchlagen werde, oder, wenn das 

5 nicht angänglich, um feine Entlajjung als Konftftorialrat. Altenftein lie M. nadı Berlin 
fommen und mies darauf bin, daß ja die Erfurter Separatiften noch nie den ge 
iemenden Weg der Bitte um gewiſſe Zugeftändnifje eingeichlagen bätten, und M. ver- 
hand fich dazu, „diejenigen Maßregeln allererft noch ruhig abzutvarten, welche infolge einer 
folden von den lutberifchen Diffiventen etwa noch anzubringenden Bitte in Anwendung 

10 fommen würden, und fich einem dabin gebenden Werjuche nicht zu entzieben“. In dem 
Promemoria vom 30. April 1838 legte M. feine Auffaffung des zu eritrebenden vor: es 
bandle fichb nicht um Errichtung einer neuen privilegierten Kirchengefellfchaft, welche den 
Namen und die Nechte der faktisch fortbeitehenden lutherifchen Kirche für ſich ujurpiere, 
fondern um Duldung einer innerbalb der lutberifchen Kirche abgefondertes Daſein präten- 

15 dierenden religiöjen Gemeinſchaft, deren Unterjheidungsmerfmale darin gefunden werben, 
daß fie 1. im Gegenjaß gegen den biftorifchen Entwidelungsgang der evangelischen Kirche 
der Union widerftrebe, und 2. im Gegenjag gegen die Anordnung der kirchlichen Oberen 
durch die neue Agende ſich beſchwert fühle. Unter Wahrung der landeshoheitlichen und 
fonfijtorialen Gerechtfame freie Neligionsübung, aljo Gewährung eines Predigers und 

20 Seelſorgers ihrer Itrengeren Slaubensanficht, Bewilligung einer altlutberiihen Agende 
und eines abgejonderten Orts für ihre Andacten. Für Dotation müſſen fte felbit auf: 
fommen, haben aber Anſpruch auf billige Behandlung in Betreff der Parochiallaſten. 
M. verbehite fich nicht, wie gering die Ausficht auf Erfolg; es müfje aber ein Weg ge 
funden werden wiſchen der Verletzung des Gewiſſens und der jejegesverlegung, und erjt 

2 wo diefe Mar vorliege, ſei das Strafverfahren gerechtfertigt. Von diefer Überzeugung 
fünne er fich nicht trennen ; daß er es von feinem Amte fünnen würde, babe er bereits 
ausgefprocen. Altenftein beauftragte den 8. Juli 1838 M. auf diefer Grundlage mit 
den Diffiventen in Kommunifation zu treten; aber die verfuchten Wermittelungen ver- 
mochten damals, wo die Führer ſchon auf eine jelbftftändige Kirchengemeinfchaft bin- 

30 drängten und Scheibel ebendeshalb Verhandlungen mit einzelnen Zweigen, ftatt mit dem 
Ganzen, prinzipiell abwies, nichts mehr; indeflen fie hatten doch, da gleichzeitig die 
polizeilichen und progeffualifchen Mafregeln eingejtellt wurden, überdies aber die ent- 
jchiedenen Anhänger Grabaus im Sommer 1839 nad Nordamerifa auswanderten, das 
Gute, daß die Herzen einander näber famen, und die frühere Schärfe und Verkennun 

35 perfönlibem Vertrauen wich, wenn auc die Wunde brannte, bis der Tod Friedrich 
Wilhelms III. Wandel brachte. — Die Barfüßer Gemeinde und zahlreihe Anbänger der 
finnigen Predigtweiſe Möller aus der ganzen Stadt fammelten fi jetzt in dem ab- 
geiperrten boben Chor der geräumigen gotiſchen Kirche, der unverfehrt war, und dieſe 
Jahre, in denen M. am Hochaltar jtebend predigte, die Kinder dicht vor fich, die Zuhörer 

40 den ganzen Raum füllend, bezeichnet den eigentlichen Höhepunkt feiner eigentümlichen 
Predigtwirkſamkeit. — Das Frübjabr 1843 rief ibn als Generalfuperintendenten nad 
Magdeburg, ald Dräfefe, der ſchon jeit Jahren in ibm feinen Nachrolger ſah, verlett 
unter den Anfeindungen eines König, Sintenis u. a., und müde geworden, fein Amt 
niederlegte. Die Kirchliche Geſchichte der durch die ichtfreundlichen Bewegungen tief auf: 

4 gewüblten Provinz Sachjen in jenen Jahren tt befannt, ebenjo Möllers Anteil an dieſen 
Kämpfen (ſ. d. A. „Lichtfreunde” Bd xI S. 467 f.). Wir begnügen ung mit wenigen 
Andeutungen. Möllers Antrittspredigt „vom guten Hirten” ging als noch ſehr fried- 
licher Gruß zu den Geiftlien der Provinz. Auf der Provinzialipnode im Herbſt 1844 
gelang der vermittelnden Natur und der geiſtlichen Weihe Möllers troß der bereits hoch⸗ 

5o gehenden Wogen der Parteien noch ein Zuſammenhalten und Zuſammenwirken zu er— 
reichen, das vielen ein hoffnungsreiches Gefühl gab. Aber das Vorgehen der proteftan⸗ 
tiſchen Freunde ſchärfte die Gegenſätze und nötigte auch Möller zu entſchiedener kirchlicher 
Poſition, ja erfüllte ihn ſelbſt mit Mißtrauen gegen die Vorſchläge der Generalſynode 
von 1846 in Betreff der ordinatoriſchen Verpflichtung und der kirchlichen Verfaſſung, ſo 

65 daß er ſich bier auf die Seite der rechten Minorität ſtellte. Die Namen Aislicenus, 
Balter, Giefe und vor allem Ublich bezeichnen in M.s Leben tiefgebende Schmerzen und 
Kämpfe, um fo tiefer gebend, je ferner M. — überzeugt, daß geiftlihe Dinge geiftlich 
gerichtet jein wollen — von einer bloß juriftiichen Aburteilung nad dem Buchftaben ivar, 
und je ſchwerer ſich doch die Verantwortlichkeit für die Heiligtümer der Kirche auf jeine 

0 Seele legte. Die Pfeile der Gehäffigkeit, welche gegen ibn flogen (Möller und Uhlich, 
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Beleuhbtung des Möllerſchen Schriftftüds, Leipzig 1847, fich beziebend auf: Amtliche 
Verhandlungen, betr. den Prediger Ublih 1847), waren nicht das Schmerzlichite. Welche 
zeitlichen Wege er zur Verftändigung fuchte, davon geben unter anderem Zeugnis die 
Predigt am 1. Advent zu Nordbaufen gehalten, mit einem Sendjchreiben an die evangel. 
& Jeiſtuchleit, Magdeburg 1846, Heinrichsb., und nach der Yostrennung der freien Gemeinde 
auf Grund des Patents vom 30. März 1847 die Schrift: Laſſet Euch Niemand das 
Ziel verrüden! Mahnung durch Verftändigung über das Belenntnis der Neuen Ge 
meinde xc., Magdeburg 1847, Heinr., und: Amtsbetrübnig und Amtstroft(Aust. von 2 Ti 
3,14—4,5) als Paſtoralſendſchreiben am Schluffe des jahres 1847, Magdeburg 1848, 
Falckenberg. In der zweiten diefer Schriften wird gezeigt, auf welchen wechjelnden Flug⸗ 10 
ſand die neue "Gemeinde jih gründen wolle; in der letzien der Verſtändigung mit den 
Geiftliben der Provinz gewidmeten, tt bezeichnend die Auslaffung über die Formel: 
„Gottes Wort tft in der bl. Schrift, aber die ganze bl. Schrift ift nicht Gottes Wort“. 
„An diefem Satze findet der findlih fromme Zinn eine Wegbahnung durch den boben 
und föltlihen, aber auch oft dunfeln Wald der Bibel; aus diefem Satze macht fich der 15 
meitternde Verſtand der Weiſen diefer Welt eine Art, die edlen Brambäume jenes Waldes 
auszuſchlagen, wo es ihn gelüftet; von diefem Satze nimmt der Unglaube Anlaß, die 
Frage zu wiederholen (er 17,15): „Wo iſt denn nun des Herrn Wort? Lieber laß 
bergeben“. Ebenſo aber auch die ‚Auslafjung über die Symbole: „Bon vielen, welche ich 
von Herzen lieb babe, weiß ich: fie beugen fich vor der bl. Schrift, fie scheuen ſich vor 
den Örenzbeftimmungen der Symbole. it jene Beugung ibnen ein Ernit, jo darf dieje 
Scheu, jo lange fie von Ebrerbietung begleitet it und das Gemeinſame in geweibten 
Händen bält, feine Sorge eriveden.“ 

Der Sturm der Märzrevolution 1848, für die loyale Gefinnung Möllers ein großer 
Schmerz, veränderte auch jeine amtlichen Verbältniffe. Der Konfiftorialpräfident Göſchel 20 
(1. d.9. Bd VI ©. 748) nabm feinen Abſchied. Sintenis forderte in der Magdeburger 
Jeitung vom 11. April öffentlich auf, ihn mit Material zu einer Schrift gegen Möllers 
Amtsführung zu verjeben, und defouvrierte ſich dabei ala Werfafler des anonymen 
Pempblets „Möller und Ublih”. Das Zirkularreffript des Minifters von Schwerin 
vom 24. April 1848 wies unter Bezugnahme auf die Auflöfung des faum ins Yeben 30 
getretenen Oberkonſiſtoriums alle Konftitorien an, nad Maßgabe der vom Staate pro: 
Hamierten Religionsfreibeit auch innerbalb der ewang. Kirche „der Freiheit der Yebre 
Raum zu geben” und jede „Bevorzugung irgend einer dogmatijch-tbeologifchen Nichtung 
von jeiten des Staats” zu vermeiden. Dem gegenüber berief ſich das Konſiſtorium 
darauf, daß die ibm auf Grund landesberrlichen Auftrags obliegende Pflicht der Auf: 3 
fiht in dogmatifcher und liturgiſcher Beziebung durch die neuen S Staatsregierungsmarimen 
überall nicht verändert worden jei, und daß daher auch das bisherige Verfahren im all- 
gemeinen nach den bisherigen Grundfägen werde fortgeführt werden müfjen. Infolge der 
weiteren Verbandlungen gab Möller als dermaliger Vorfigender des Konfiftoriums ber: 
aus: Die Verwaltungsgrundfäge des Konfiftoriums der Provinz Sachſen in ibrem Ver: 40 
baltmifje zur Gegenwart, unter Mitteilung amtlicher Verhandlungen, Magdeburg 1848, 
Heinrichsh. Der Miniſter hatte zu der Veröffentlichung die Erlaubnis erteilt, jedoch aus— 
bedungen, daß auch die Separatvota der Minorität des Konſiſtoriums mit veröffentlicht 
würden (vgl. Ev. Kirchenz. 1848, Nr. 55). Für Möller folgten bieraus noch perjönliche 
Verhandlungen in Berlin, denen er mit dem Gedanken entgegenging, fie könnten feinen 45 
Abſchied als Generalfuperintendent berbeiführen. Dazu fam es nicht. In einem Rund: 
ſchreiben vom 15. September 1848 verwabrte ſich Möller gegen den Vorwurf, als habe 
das Konfiftorium in jenen Verhandlungen dem Minifterium den inftanzenmäßigen Ge: 
borfam vertveigert, fonnte aber zugleihb auch die Verficherung des Minifters anführen, 
daß jenes Nefkript keineswegs die Bedeutung babe „von der Wahrung des Lebrbegriffs so 
der wang. Kirche abzufeben oder Gerechtfame und Güter fränfen zu laſſen, welde den 
Gliedern diefer Kirche teuer find“. In dem unter das Präfidium des Oberpräfidenten 
von Bonin geftellten und in feinem Berjonal veränderten Konſiſtorium fand ſich M. in 
die Ninorität gedrängt. Anfang 1849 erſchien: Dr. F. Möllers Wirken im Konſiſtorium 
und in der Generaljuperintendentur der Provinz Sachſen. Eine Denkſchrift an das 55 
Rultusminifterium von W. Fr. Sintenis, Lpz. 1849 (vol. Ev. Kircbenz. 1849, Nr. 15—17), 
eine Schrift, deren Feindſeligkeit durch ihr niedriges Niveau den Eindrud ſchwächte. 
M. richtete ſich auf an dem mitten unter den Erſchütterungen der Zeit erfolgenden 
mgeren Zuſammenſchluß der pofitiven erbaltenden Elemente (Wittenberger Tag 1848 
und 1849) und begrüßte freudig die wachjenden Bejtrebungen der inneren Miffton. co 
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Entichieden konſervativ gefinnt, bat er doch nur einmal, durch das Vertrauen Friedrich 
Milbelms IV. berufen zum Grfurter Parlament (Frühjahr 1850), Veranlafjung ge 
babt, aktiv an politifchen VBerbandlungen teilzunebmen, obne fih auf dieſem Felde 
heimiſch zu fühlen. Das Erſtarken des kirchlichen Yebens, der allgemeine Umſchwung, 

6 welcher auch dem SKonfiftorium der Provinz ein anderes Gepräge aufdrüdte, und 
das mohlthuende Gefühl geiftliber Gemeinſchaft mit zablreichen tüchtigen Vertretern 
der ſtark anwachſenden fonteifionellen Strömung in diefem firchliben Yeben, bewirkte, 
wohl nit ohne Einfluß der alten Erfurter Erfabrungen, daß M. für die wachſen— 
den Forderungen von diefer Seite je länger je mebr eintreten zu müjjen glaubte, am 

10 entjchiedenjten und beiveglichiten in der ſogen. Monbijoufonferenz im Spätberbit 1856. 
Seinen Standpunkt auf dem Boden der Union nicht nur, fondern auch in dem, was ein 
jchnell fertiger Poſitivismus als „Subjektivismus“ zu beklagen geneigt war, bat er gleichwohl 
entjchieden feitgebalten, wie namentlich fein Yeitfaden und Sprudbud zum Konfirmanden: 
unterricht nach dem Katechismus Yutbers, Magdeburg 1850 (2. Aufl. 1853; ein Dritter 

15 Abdrud 1861) zeigt, in welchem ausgereift und vollendet ericheint, was in jeinen Grund— 
linien ſchon früb fich erfennen läßt. In jeines Yebens Herbjte reiften auch noch die 
eigentümlichiten Früchte dieſer feiner geiltigen Nichtung, die zufammengebörigen kateche 
tiſchen Schriften: Handreichung der Kirche an die Schule zum Eingang in die bl. zebn 
Gebote Gottes, Magdeburg 1850, 2. Aufl. 1852, und die ſehr umfaſſende katechetiſch 

20 evangeliiche Unterweifung in den hl. zehn Geboten Gottes nah dem Katechism. Yutberi, 
Magpdeb. 1854. Auch die alte Yiederquelle war noch nicht verfiegt. Dft bat M. die 
Gedanken der Predigt in einigen vorausgejchidten Verſen betend angefündigt ; zum Teil 
aus ſolchen Predigtmeditationen find hervorgegangen: Geiftlibe Dichtungen und Geſänge 
auf Unterlage der bl. Schrift, Magdeb. 1852. — Die Gebreclichkeit des Alters nötigte 

25 zum Abjchied; im Herbſt 1857 weibte er noch in Gegenwart des Königs und einer 
glänzenden Verſammlung die erneuerte Kirche auf dem Petersberg bei Halle ein, mit 
Beginn des neuen Jahres legte M. fein oberbirtliches Amt nieder, blieb aber noch etwas 
länger in jeiner Stellung als erjter Domprediger. Nah einer dunfeln Yeidenszeit ging 
er beim am 20. April 1861. Was fichb nicht in einer Enchklopädie regijtrieren läßt, 

3o die Einwirkung feiner wahrhaft geiſtlichen Perfönlichkeit auf viele Hörer, viele Kinder 
und Konfirmanden, die an feinen Yippen bingen, viele Geiftliche, welche die Vorbereitung 
auf die Ordination in feinem Haufe zu ihren tiefjten geiftlihen Anfafjungen rechnen, — 
das ſteht in den Herzen gejchrieben. W. Möller 7. 

Möller, Wilbelm, gejt. 1892. — Nekrolog in ZRG XIII (1892) 484 ff.; Perjonalatten 
35 d. fal. Konfiitoriums in Magdeburg; Univerfitätsichriften von Halle und Kiel. 

Ernſt Wilbelm Möller wurde am 1. Oktober 1827 in Erfurt geboren als Sobn von 
Johann Friedrich Möller, der damals Diafonus an der Barfüßerfirhe war und als 
(Heneraljuperintendent der Provinz Sachen 1861 geitorben ift. Der Sobn bat feinem 
Vater jelber in diefer Encyklopädie ein Denkmal gejegt (j. d. vorjtebenden Art.); dies Ye: 

40 bensbild des Waters, ein wertvoller Beitrag zur Geſchichte Des Kampfes mit der [utberi- 
chen Separation einerjeits, mit den Yichtfreunden andererjeits, zeigt, unter welchen Ein- 
wirfungen des Elternbaufes und unter welchen Gindrüden von der amtlichen Wirkjamteit 
des Vaters W. Möllers Jugend und Entwidlungsgang geitanden bat. 1843 fiedelte er 
mit dem Vater nach Magdeburg über, vollendete bier auf dem Domgpmnafium feine 

45 Gymnaſialſtudien und bezog zu Oftern 1847 die Univerfität Berlin. Vier Semejter brachte 
er bier zu; er jchloß ji am Neander und Nitzſch bejonders an, börte nur wenig bei 
Hengitenberg, lieber bei Vatke Altes Teftament. Schon bier zeigte ficb feine Vorliebe 
für Die Kirchengeſchichte, da er neben allem, was Neander felbit las, auch die Vorlefungen 
feiner Schüler Jacobi, Erblam und Piper aufjuchte. Aber auch bei Yeopold Nante und 

so Wilhelm Grimm juchte er Anregung und Belehrung. Die nächiten beiden Semefter bringt 
er in Halle zu, bier befonders an Julius Müller und Hupfeld fich anjchließend. Der 
Vater geitattet ihm dann noch 3 Semejter in Bonn zuzubringen, wo wir ibn vor allem 
bei R. Rotbe, aber auch bei Dorner und Diejtel als Zubörer finden. Vom Militärdienit 
war er beim Abgang zur Univerfität „wegen ſehr kleinen, ſchwachen Körperbaues und 

55 einer Schwäche im rechten Ellbogengelenk“ für immer freigefprochen worden. Den Auf: 
entbalt in Bonn batte er zur Vorbereitung aufs erite Examen benußt, das er am 20, Of: 
tober 1851 in Koblenz beitand. Die Bebörde jchrieb ihm ins Zeugnis, daß er wegen 
jeiner jebr guten Kenntniſſe und Fähigkeiten zur Aufnabme ins Wittenberger Prediger: 
jeminar ganz bejonders geeignet ſei. Er kehrte ins Elternhaus zurüd, ſuchte Übung im 
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Predigen und balf im Nünglingsverein durch Abhaltung von Bibelftunden. Schon wäh— 
rend jeines Aufenthaltes in Halle hatte ibn Thilo auf patriftiiche Studien hingewieſen, 
und er machte fich jegt zunächit an eine gründliche Beichäftigung mit Drigenes und Gregor 
von Nyſſa. Im Sommer 1852 ging er zur Fortſetzung diefer Studien wieder nad Halle, 
ichrieb bier „Gregorii Nysseni doctrinam de hominis natura et illustravit et 5 
cum Origeniana comparavit W. M.“ Halle 1854. Dieſe Arbeit diente ihm zur Yicen- 
tiatenpromotion (18. Januar 1854), nach welder er fib am 6. März 1854 in Halle 
babilitierte. Es war die Zeit, im welcher die Arbeiten von Baur und Zeller die theo— 
logiſche MWiffenichaft jowohl auf dem Gebiete des Neuen Teftamentes wie auf dem der 
älteften Kirchengeſchichte aufs erniteite bejchäftigten. Der junge Privatdocent fühlte daber 
das Bedürfnis, vor allem zu den Problemen Stellung zu gewinnen, die dur die Tü— 
binger Schule aufgeworfen worden waren. So begann er mit Studien und aud) einer 
Vorlefung über die Apoſtelgeſchichte. Offen erfannte er die großen wiſſenſchaftlichen Ber: 
dienfte dieſer kritiſchen Schule an: im ihrer rüdjichtslofen Stellung der Probleme und 
ihrer Verbindung der Gejchichte des Kanons mit der der apoſtoliſchen und nacapoftolifchen 16 
Zeit; aber er meinte auch mit Entjchiedenbeit nicht nur die fpefulativen VBorausjegungen 
Baurs, jondern auch die Hauptergebniffe jeiner Gefchichtsfonftruftion zurückweiſen zu müſſen. 
Baur feble das Verjtändnis für das Individuelle, Perfönliche und Freie. An den Ans 
fang der Gejchichte des Chriftentums ſtelle er ein Schattenbild anjtatt der Perfönlichkeit, 
m welcher ‘dee und Wirklichkeit ſich decen. Das Jobannesevangelium jei der Felſen, 20 
an dem dieſe Schule jcheitern müſſe. Seine Studien überzeugten ibn von der Edhtbeit 
der neuteitamentlichen Schriften mit Ausnabme von 2 Pt und der Baftoralbriefe. Seine 
Vorlefungen gebörten anfangs fat ausschließlich dem Gebiete des NTs an. Daneben 
aber begann er vom vierten Semejter an mit der alten Kircbengejchichte, dann auch der 
Dogmengeſchichte, erſt viel ſpäter auch mit der Kirchengeichichte des Mittelalters. Bejondere 26 
von feinem Vater ererbte Neigung führte ibn daneben zur Hymnologie und das durd) 
die firhlichen Verbältniffe und Kämpfe in Preußen und durch feine Yehrer in ibm gemedte 
Intereſſe an der Unionsfrage fpeziell in die brandenburgiſch-preußiſche Kirchengeſchichte 
binein. Seine Lehrer Neander, Müller, Notbe und Dorner batten ibn zu einem ent: 
Ibiedenen Freunde der preußiichen Union gemadt. Er jab in ihr, troß aller Mifgriffe so 
bei ihrer Einführung, eine böbere Notwendigkeit und die Erfüllung eines befonderen Be: 
rufes Preußens. J. J. Herzog forderte ibn zur Mitarbeit an der im Erjcheinen begriffenen, 
in Halle 1854 begonnenen (Bd VII ©. 786) 1. Aufl. diefer Enchflopädie auf; von 
Band V (1856) an lieferte er für diefe eine große Anzabl von Artikeln aus dem Gebiete 
der Patriſtik, die alle eine tüchtige Belanntichaft mit den Quellen und bebutjames Urteil 86 
befundeten. Aus der neueren Kirchengeſchichte übernabm er die Artikel über die drei Theo— 
logen Wald. Nm Zufammenbange mit den Studien für die Enchflopädie, bei denen er 
deionders auch die Häupter der Gnofis zu bearbeiten batte, fteht fein erites größeres Werf 
Geſchichte der Kosmologie in der griechiſchen Kirche bis auf Drigenes“ 1860. Nebenbei 
batte er in Halle gern die Übung im Predigen fortgefegt und auch bier mit bejonderer 40 
Luſt allmonatlib im Jünglingsverein Bibeljtunden gehalten. Da ſich für ihn in Halle 
feine Ausfiht auf eine Profeſſur eröffnete, richteten fich feine Gedanken auf ein Pfarramt. 
Schon im November 1858 meldete er fich, nachdem er den vorgejchriebenen Seminarfurfus 
während der großen Univerjitätsferten abjolviert batte, zur zweiten theologischen Prüfung 
in Magdeburg, wurde auf Grund jeiner bisherigen Rublifationen von der Anfertigung 45 
einer wilfenjchaftlichen Arbeit entbunden, beitand das Eramen mit „vorzüglich“ und bat 
nun um die Berufung in eine Yandpfarre. Erſt im Sommer 1862 wurde ihm eine jolche 
in Grumbach (Ephorie Yangenjalza) übertragen. Hier benußgte er die Muße, die ihm das 
Amt ließ, zur Neubearbeitung der de Wetteſchen Kommentare zu Sal. und Thefjalon. 
(1864) und zu den Paſtoralbriefen und Hebräerbrief (1867). Aber bereits hatte er die 50 
Anregung zu einer großen kirchengeſchichtlichen Arbeit befommen. J. C. Yehnerdt hatte 
bon als Profeſſor in Königsberg auf Grund umfänglicher Vorarbeiten (j. Möller, Ofiander 
S. VI) eine Biograpbie Andreas Dfianders in Vorbereitung genommen, war aber dann 
ala Generalfuperintendent in Magdeburg an der Ausführung behindert geweſen. Nach 
deilen Tode nabm M. die Arbeit auf, erbielt 1868 einen längeren Urlaub, um in Kö— 56 
nigsberg die nötigen archivaliichen Studien machen zu fünnen, und im Nabre 1870 erſchien 
das gründliche und gelehrte Merk über Ofiander als 5. Teil in „Leben und ausgewählte 
Schriften der Väter und Begründer der lutberiichen Kirche”. Am Anſchluß an dieſe 
Ztudien verdankt ibm die Encyklopädie auch die Artikel „Dftander” und „Fund“ in ihrer 
2.Auflage. Inzwiſchen hatte ibn bereits (1863) Greifswald zum Ehrendoktor der Theologie ge: 6 

— 0 
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macht und kurz vor der Vollendung ſeines Buches war er von der nur 650 Thlr. Einkommen 
gewährenden Stelle in Grumbach nach der Pfarrei Oppin bei Halle verſetzt worden. Nach 
dem Tode des gelehrten, aber unproduktiven Profeſſors Thomſen (Privatdocent ſeit 1833, 
Ordinarius ſeit 1844) berief ihn 1873 Miniſter Falk als Profeſſor der Kirchengeſchichte nach 

5 Kiel. Noch faſt 20 Jahre bat er bier das ganze Gebiet der Kirchen- und Dogmengeſchichte 
lehrend vertreten. Cr ſah feine befondere Gabe und Aufgabe darin, ſich in möglichitem 
Umfange den Überblif über das Gejamtgebiet der Kirchengeſchichte zu bewahren. Nicht 
Spezialforfcher, wie die meiften feiner Fachgenofien, wollte er fein, jondern in gleihmäßiger 
Ausdehnung auf dem großen weiten Plane ſich an den Quellen orientieren. So erinnert 

10 feine Weife uns mehr an die der Kirchenbiftorifer der älteren Generation. Sie befäbigte 
ibn, einer der brauchbariten und vieljeitigjten Mitarbeiter an der zweiten Auflage diejer 
Enchklopädie, für die er 63 Artikel, 3. T. bedeutenden Umfanges, zumeift zur Dogmen: 
geichichte der alten Kirche, verfaßte, und einer der geachtetiten Recenſenten unjerer Yitte- 
raturblätter und Zeitjchriften zu werden. Stets aus den Quellen wohl orientiert, ſtets 

15 mit twohlwollendem und nur nad fachlichen Gründen abmwägendem Urteil, bat er durd 
feine Necenfionen und Litteraturberichte ſich jene allgemeine Hochſchätzung erworben, die 
ihn über den Streit der Richtungen, Schulen und Parteien binausbob. Pur wo pbanta- 
ſtiſche Einfälle fih als Gejchichtsforfhung ausgaben, oder ein dogmatifch befangener Di- 
lettantismus ſich anſpruchsvoll als Wiſſenſchaft gebärdete, konnte er auch einmal einen 

20 jcharfen Ton anjchlagen. Daneben publizierte er nur Weniges — ich nenne jeine Rek— 
toratsrede über die Religion Plutarchs (1881) und die wertvolle Studie über „Schleswig- 
Holjteins Anteil am Kirchenliede” (Zeitſchr. f. Schlesw.:Holit.-Lauenb. Geſch. 1887). Erit 
die legten Jahre feines Yebens jtellten ibm wieder eine große litterariſche Aufgabe: er 
begann fein Yehrbuc für KO, das überfichtliche Darftellung mit fortgejegter Orientierung 

3 an den Quellen zu verbinden jucht, deſſen 1. Teil er 1889, deſſen 2. er 1891 beendete. 
Ein jchleichendes Nierenleiden zebrte an feiner Kraft, ftörte feine akademiſche Thätigkeit 
immer mebr und nötigte ibn, große Stüde jenes Buches nur noch vom Bett oder vom 
Fabritubl aus zu diktieren. Vom 1. Oftober 1891 an mußte er definitiv feine Arbeit 
an der Univerfität einftellen; noch verjuchte er den 3. Teil feines Werkes vorzubereiten, 

30 da führte nach ſchweren Schmerzenstagen ein afutes Blafenleiven am 8. Januar 1892 
jeınen Tod berbei. Auch noch als Profefior batte er gern auf der Kanzel ausgebolfen; 
jeine jchmudlofe, aber berzlihe und gewinnende Predigt wurde ſtets gern gebört. Ein 
Mann des Friedens hi der ganzen Nichtung feiner Theologie und feiner lauteren 
Frömmigkeit, dabei in den Jahren feiner Kraft eine überaus fröhliche und beitere Natur, 

3 jangesfreudig und gejellig, gewann er ſich treue freunde und allgemeine Hochſchätzung. 
Die Demut und tiefe Bejcheivenbeit feines Charakters offenbarte fich in der neidlojen An- 
erfennung, mit der er in jpäteren Jahren auf die Verdienſte und Fortſchritte blidte, die 
jeine Wiſſenſchaft ihren jüngeren Vertretern zu danken hatte; diejen fei ja auch eine metbodifche 
Schulung für biftorifche Arbeit zu teil geworden, deren Neanders Schüler ſich nicht hätten 

40 erfreuen dürfen. Beim Lutberjubiläum 1883 ehrte ihn die philofopbifche Fakultät in Halle 
durch Ernennung zum Ebrendoftor. In eriter Ehe mit einer Tochter des Generalfuper- 
intendenten Moll in Königsberg, in zweiter mit einer Tochter des Yeipziger Gymnaſial— 
reftors Nobbe verheiratet, wußte er auch feiner Häuslichkeit den Stempel feines Weſens 
zu geben. Seine theologiſche und kirchliche Stellung ift durch das Bekenntnis charakteri— 

45 jiert, das er 1858 bei der Meldung zum 2. tbeologifchen Eramen ablegte: er befenne 
jihb zur Augsburgiſchen Konfeifion, aber nicht im Sinne der Konfordienformel, ſondern 
mit Einjchluß des Melanchtbonianismus und der „locupletierten” Konfeſſion von 1540 — 
ein edler Nepräfentant der deutichen „Wermittlungstbeologie”. G. Kaweran, 

Möndtum. — Allgemeine Litteratur;. Möndtum: Gefamtdarjtellungen der Mönche: 
so geſchichte R. Hospinianus (reformierter Rolemifer) De monachis seu de origene et progressu 

monachatus ac ordinum equitum tam militarium quam saecularium omnium, Zürich 1588; 
Hippolyte Helyot (fatholiid)), Histoire des ordres monastiques, religieux et militaires et des 
congregations sCculieres, 8 Bde 1714—19, deutſch, Leipzig 1753—56 (fleiige Stofffammlung 
aber unfritifh); (Crome) (proteitantiih), Pragmatiſche Gejhichte der vornehmiten Mönche: 

55 orden, 10 Bde, Leipzig 1774—1784 mit —— eines ungenannten Franzoſen (Muſſon) 
(vom ſatiriſch-ſteptiſchen Aufklärungsſtandpunkt); Henrion (tatholiſchj, Histoire des ordres 
religieux, 2 Bde, Baris 1835, deutſch von 3. Fehr, Allgemeine Geihichte der Mönchsorden, 
2 Bde, Tübingen 1845 (nur für die neuere Zeit wertvoll); M. Heimbucder (fatholiich), Die 
Orden und Kongregationen der fatholifchen Kirche, 2 Bde, Paderborn 1896—1897 (Hier aus— 

60 führliche Litteraturangaben); D. Bödler (proteſtantiſch, Asteje und Mönchtum, zweite Auflage 
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der Kritiſchen Gejchichte der Asleſe 1863, 2 Bde, Frankfurt a. M. 1897 (beſte Gefamtdarftellung 
der Mönchsgeſchichte, aud) die außerchriſtliche Askeſe und die asketiſchen Erfcheinungen des 
Froteftantismus berüdjichtigend); A. Harnad (proteftantifh), Das Möndtum, jeine Zdeale 
und jeine Gejhichte, Gießen 1882, 5. Auflage 1901. — Bon älterer Litteratur zur Mönds» 
geihichte noch wichtig: Alteserra, Asceticon seu originum rei monasticae, 10 Bde, Paris 5 
1674; Martöne, De antiquis monachorum ritibus, 5 Bde, Lyon 1690-1695; Sammlung 
der Mönchöregeln: L. Holstenius, Codex regularum monasticarum et canonicarum, 3 Bbe, 
Rom 1661, vermehrt von M. Brockie 6 tomi in 3 Bde, Augsburg 1759; Orbdensregeln der 
Regularkleriter: Aub. Miraeus, Regulae et Constitutiones clericorum in congregatione vi- 
ventium, fratrum vitae communis, Antwerpen 1638; Auguftin Arndt, ©. 3. die kirchlichen 10 
KRehräbeftimmungen für die Frauenfongregationen, Mainz 1901. 

Die althriftlihe Askeje vor der Entſtehung des Möndtums. Litte— 
ratur: Schiwietz, Vorgefhichte des Mönchtums oder das Asketentum der drei erjten chrijt- 
lichen Jahrhunderte, Archiv für katholifches Kirchenrecht 1898 1,3 ff., II, 305 ff.; Fr. W. Bor- 
nemann, In investiganda monachatus origine, quibus de causis ratio habenda sit Origenis, 15 
Böttingen 1885; Joſeph Wilpert, Die gottgeweihten Jungfrauen in der Kirche der 4 erjten 
hriſtlichen Jahrhunderte, Zeitichrift für katholiihe Theologie 1887; A. Harnad, Die pieudo: 
tlementiniichen Briefe de virginitate und die Entjtehung des Möndtums, SBA 1891, I, 
361-385; Joſeph Wilpert, Die gottgeweihten Jungfrauen in den erjten Jahrhunderten der 
Kirche nach den patriftiihen Quellen und Grabdentmälern dargejtellt, Freiburg 1892. 20 

Bereits Paulus giebt dem eheloſen Leben den Vorzug vor dem Leben in der Ehe 
(1 Ko 7, 38 u. 40) und rät lieber nicht zu heiraten wegen der nahen Wiederkunft des 
Herm (1 Ko 7, 26). Vielleicht ift fchon 1 Ko 7, 36—38 ein Zufammenleben von Män- 
nern mit Jungfrauen in der Art der jpäteren ovveioaxtoı yuvvalxzes vorausgefeht (E. Grafe, 
Geiftlibe Verlöbniſſe bei Paulus, Theol. Arbeiten aus dem Rhein. Will. Predigerverein 3 
3.57 ff., Freiburg 1899). In der römischen Gemeinde finden wir auch jchon im apojtolischen 
Zeitalter eine enkratitiſche Nichtung, die ſich des Fleiſch- und Meingenuffes enthält und 
vegetariſch lebt ( Rö14,21; Rö 14,2). Die Apoftelgefchichte berichtet, daß die vier Töchter 
des Ziebenmanns Philippus als naodevor lebten (AG 21, 9) und in der Apokalypſe 
des Johannes werden als die 144000, die dAnapyn Gottes und des Yammes, ſolche be— 30 
zeichnet, die ſich mit Weibern nicht befledt haben, denn fie find Jungfrauen (Apk 14, 4). 
Auch erzäblt Hegefipp, daß der Herrenbruder Jakobus der Gerechte als Nafträer in völliger 
Wein- und Fleiichabitinenz gelebt babe (Euseb. H. e. II, 23). Sebr zahlreich find die 
Zeugnifie der apoftoliihen Bäter und Apologeten, die wir über das Vorbandenfein von 
männliden und weiblichen Asteten befigen. Überall in den chriftlichen Gemeinden gab 35 
es jolde, die Die ayveia 2&v oaoxi bewahrten (1 Clem. ad. Cor. c. 38; Ignatius ad 
Polye. e. 5; Justin, drodoyia I, 15; Tatian, Aoy. noös “Eilnvas ce. 32; Athe- 
nagoras, zpeoßeia c. 28 und c. 33; Minucius Felix, Octavius ce. 31; Tertullian 
Apol. e. 9; de virg. veland. ce. 10; de ceultu feminarum II, 9; Cyprian de ha- 
bitu virginum ce. 3ff.; Clem. Alex. orowuara III, 1, 4; VII, 12, 69; VII, 6,33; 40 
aaıdayoyös II,2,20; 1,7 (bier zuerit das Wort doxsjens); Origenes, Contra Celsum 
I, 26; V, 49; Metbodius von Olympus, Convivium decem virginum oratio I, 1. 
Ignatius nennt als Motiv ihrer Ebelofigfeit eis ruum» tijs oaoxös toü xvplov, Athe: 
nagoras bezeichnet als joldhes die Hoffnung eines höheren Yohnes im Himmel, tod uällor 
ovveoeodaı Vecd, vgl. d. U. Askeſe Bd II S. 136,39 ff. Seit es Asketen giebt, erheben #5 
diefe die Prätenſion, als die volllommenen Chriſten in der Kirche den erften Platz einzu: 
nebmen. Scon Clemens Romanus ermahnt die Asketen, fich nicht zu rübmen, da die 
Eyaodreıa ein dem Einzelnen gegebenes Charisma ift und Ignatius fehärft ihnen ein: 
„wenn einer ſich mehr dünft als der Bilchof, jo gebt er zu Grunde”, Was das Leben 
der altchriftlichen Asketen betrifft, jo beitand noch volle Freiheit. Es gab ſolche, die nur 50 
chelos lebten, und foldhe, die auch dem Fleiſch- und Weingenuß entjagt hatten (Clem. 
Alex. VII, 12, 69). Cyprian kennt ſolche Jungfrauen, die ihren Beſitz behalten hatten, 
ſo daß Ebelofigkeit und Befiglofigfeit keineswegs immer mit einander vereint war (Cy- 
prian de habitu virgin. c. 7). Auch lebten die gottgeweihten Jungfrauen teil in 
ihren eigenen Wohnungen, teils zufammen in bejonderen Häufern zagderöves, wo die 55 
älteren die Lehrmeiſterinnen der jüngeren waren (Atbanafius, vita Antonü e. 3). Das: 
velbe gilt von den männlichen Asketen, wie 3. B. Sofrates (H.e. I, 11) von dem ehe— 
loſen Konfefiorbiichof Paphnutius berichtet, daß er in einem doxjtoov gelebt habe. In 

em Leben des Origenes finden wir alle Kormen asketiſcher Bethätigung vereint (Euſe— 
bius, H.e. VI, 3ff). Er lebte ebelos, beiiglos, in fteter Gebetsübung und Meditation, vo 
er enthielt ich nicht nur des Weines und Fleiſches, ſondern legte ſich auch die härtelten 
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Büßungen auf, ſchlief auf dem Boden und erduldete Kälte und Blöße. Nur in einem 
Stück unterſchied ſich ſein Leben von dem der ſpäteren Mönche, daß er noch innerbalb 
der Geſellſchaft lebte. Eine ſtrenge Klauſur iſt dem alten Asketentum fremd, wenn auch 
eine gewiſſe Zurückgezogenheit für die weiblichen Asketen gefordert und vor Beteiligung 

san Hochzeitsgelagen und dem Beſuch öffentlicher Bäder gewarnt wird (Cyprian de ha- 
bitu virg. e. 18 u. 19). Die männlichen Asketen zogen ſogar bisweilen nach Art der 
altchriſtlichen Apoitel und Propheten umber und erbauten die chriftlichen Gemeinden. Nur 
ichärft ibnen der Verfaffer der wahrjcheinlih im Anfang des 3. Jabrbunderts entjtandenen 
pfeudoclementinischen Briefe de virginitate ausdrüdlid ein, die Berührung mit Frauen 

10 jtreng zu vermeiden und an Plägen, an denen ſich nur chriſtliche Frauen befinden, nicht 
zur Nacht zu bleiben (Pseudoclemens de virg. I, 10; II, 1—6). Auch ver auf: 
opfernden Thätigfeit und Fürforge für die Verlaſſenen und. Kranten, die die Asketen in 
der diofletianischen Berfolgung übten, gedenkt der Kirchenbiftorifer Eufebius rübmend (de 
martyr. Palaest. c. 10 u. 11). 

15 In den chriftlichen Gemeinden jehätte man allgemein den Asfetenftand ſehr boch. 
Der Bifchof Metbodius von Olympus nennt den Stand der Jungfräulicen, der den 
doyınagdE£vos Chriſtus nacabme, den beiten Teil der Kirche (Convivium VII, 3). 
Abnlih äußern ſich Tertullian und Cyprian, auch räumte man ibnen nächſt dem Klerus 
die eriten Plätze in der Kirche und bei Empfang der Kommunion ein (Tertullian de 

20 exhort. east. c. 11, Constit. Apost. II, 57; VIII, 13). Der erjte, welcher öffentliche 
Keufchbeitsgelübde für die Jungfrauen bezeugt, iſt Tertullian (de virg. veland. c. 14): 
prolatae (seil. virgines) enim in medium et publicato bono suo elatae et a 
fratribus omni honore et claritatis operatione cumulatae. Dieje Gelübde batten 
aber feine rechtlich bindende Kraft, eine von einer Jungfrau geichlofjene Ehe war nicht 

> ungültig (Cyprian ep. 62 ad Pomponium), wohl aber wurden früb Kirchenſtrafen 
über gottgeweibte Nungfrauen, die ihr Gelübde brachen, verhängt, jo fette das fpanijche 
Konzil von Elvira (e. 13) vom Jahre 306 [ebenslängliche Exkommunikation feft, wäbrend 
das Konzil von Anchwa (e. 19) vom Jahre 314 nur die Buße der bigami, d. b. ein: 
jährige Erkommunikation beſtimmte. Erſt um die Mitte des 4. Jahrhunderts ſcheint der 

30 Gebrauch aufgefommen zu jein, daß den Jungfrauen bei Ablegung des Gelübdes der 
Jungfräulichkeit vor dem Prieiter der Schleier und eine bejondere Standestunifa überreicht 
wurde (Ambrosius de virg. I, 11). Dieje virgines velatae wurden dann auch ſchwerer 
beitraft, wie die nur durch private Gelübde gebundenen virgines non velatae (römijche 
Synode unter Innocenz I. vom Jabre 402 e. 1 und ec. 2F.; Hefele, Conciliengefchichte, 

35 II, 87). Die männlichen Asleten dagegen verpflichteten ſich noch zu der Zeit des Baſi— 
[us (ep. 199 und ep. can. 2) nicht öffentlich, jondern nur jtillfehtweigend (xara ow- 
zuevor) zum Gölibat, auch befaßen fie fein auszeichnendes Kleidungsitüd, an dem fie 
erfennbar waren (Tertullian de virg. vel. ec. 10). 

Trotz der Hochſchätzung der Asketen und asfetifcher Übungen verbielt fich die Kirche 
s0 in der Empfehlung der Askeſe in den erften Jahrhunderten im Gegenfag zu Gnoitifern, 

Enfratiten und Montaniften zurüdbaltender. Während diefe zum Teil von ihren An— 
bängern völlige Entbaltung von Wein: und Fleiſchgenuß und ſogar von der Ehe forderten 
(Tertullian, adv. Mare. 5, 7; de monogamia c. 1; Hippolyt, Philos. 8,20; Clem. 
Alex., zaudaywyös 2,12,: 33), finden ſich in der Kirche nur Anfäge, das asfetifche „deal 

45 binfichtlich der Askeſe der Nahrung für jämtliche Chriften verbindlich zu maden. So 
ſpricht bereits Hermas von Stationsfajten (Sim. 2, 1), und die DE nennt 
den Mittwoch und reitag als chriftliche Faſttage (e. 8). Die früb bezeugte römiſche 
Kircbenfitte des Faftens während der drei Wochen vor Oſtern (Socrates, H. e. V, 22; 
Sozomenos, H.e. VII, 19) bat fich vielleicht im Anfchluß und gleichzeitig im Gegenſatz 

50 zu der zweinwöchentlichen voröfterliben Faitenzeit der Montaniften gebildet (Zödler 
S. 155). Schon Drigenes — von den chriſtlichen Prieſtern ſtete Kontinenz (6. Ho- 
milie in Levitie, MSG 12, 475), und die fpanifche Spnode von Elvira vom Jabre 306 
(e. 33) drobte Biſchöfen, Brieftern, Diafonen, die auf den ebelichen Umgang nicht ver: 
sichteten, mit Abjegung, aber das erite öfumenifche Konzil zu Nicäa 325 erflärte fich 

55 gegen den Prieftercölibat (Socrates, H. e. I, 11). 
Auch ertravagante asfetiibe Sitten, wie das Zufammenleben von Nungfrauen mit 

Männern in Form der geiftlicben Ehe verbreiteten ſich früb in der Kirche, Bereits 
Hermas fennt diefe Unfitte (Sim. 9, 11), Irenäus berichtet, daß fie bejonders in den 
Kreifen der gnoftifchen Balentinianern geübt wurde (Adv. Haeres. I, 63). Troß ſcharfer 

so Bekämpfung feitens der kirchlichen Autoritäten (Cyprian ep. 62; Synode zu Ancyra 
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von 314 e. 19; Pseudoclemens de virg. I, 10) blieb das Syneisaktentum auch bei 
den Mönchen ein unausrottbares Yajter auf Jabrbunderte (H. Achelis, Virgines sub- 
introduetae, ein Beitrag zu 1 Ko 7, Leipzig 1902). 

Am Ende des 3. Jahrbunderts hören wir zuerit von der Gründung eines Asfeten- 
vereins (Epiphanius, adv. haer. e. 67). Sierafas, ein Schüler des Origenes, aus Ye 5 
ontopolis in Agypten, iſt jein Begründer. Nur Jungfrauen, Asketen, Witwen fanden in 
ihm Aufnabme, alle lebten in Entbaltung von der Ebe, Fleifch- und Weingenuß. Es 
it dies der frübefte Verſuch genofjenichaftlichen Askejebetriebs auf dem Boden des Chrijten: 
tums, von dem wir wifjen (vgl. d. A. Hierafas Bo VIII ©. 38f.). 

Die Entjtebung und Verbreitung des Mönchtums in Agypten: Litte: 10 
ratur: Möhler, Geſchichte des Möndtums in der Zeit jeiner Entjtehung und erjten Aus— 
bildung, Gejammelte Schriften und Aufſätze 1840 IT, 168—225; Mangold, De monachatus 
originibus et causis, Marburg 1852; Kropp, Origenes et causae monachatus, Göttingen 1863; 
Xeingarten, Ueber den Urjprung des Möndtums im nachkonſtantiniſchen Zeitalter, Gotha 
1877 md U. Mönchtum RE? X, 758ff.; Gab, Zur Frage vom Urjprung des Möndtums, 15 
86 1878, ©. 254 ff.; A. Hilgenfeld, Zum Uriprung des Mönchtums, ZwTh 1878, S. 148ff.; 
Keim, Aus dem Urchriſtentum, Zürich 1878, ©. 204 ff.; C. Haje, Das Leben des hi. Anto: 
nius, KprTh 1880, S. 418 ff.; Beſtmann, Die theol. Wiſſenſchaft und die Ritſchlſche Schule 
1881, &.14 ff.; Eichhorn, Athanasii de vita ascetica testimonia collecta, Differtation, Halle 
1886; 9. Mayer, Ueber Nechtbeit und a der dem hi. Athanafins zugeichriebenen & 
Vita Antonii, Katholit 1886, I, 495 ff. II, 72f.; U. Berliere, Les Origines du monachisme 
et la critique moderne, Revue Bönädictine 1891, ©. 1ff. u. ©. 49ff.; 8. Soll, Ueber das 
griehijhe Möndtum, PJ 1898, Bd 94, 407—424; Schiwieß, Das ägyptiſche Möndtum im. 
4. Jahrhundert, Archiv f. kath. Kirchenrecht 1898 III, 453 ff., 1899 I, 68—77, II, 272-- 90; 
?. Völter, Der Urjprung des Mönchtums, Freiburg 1900. 25 

In der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts ift das Mönchtum entjtanden. Die letzten 
Bande, die die Asketen mit der Welt verbanden, wurden gelöjt und das Einjamfeitsideal 
im totaler Loslöfung vom focialen Berbande verwirklicht. Hatten die Asfeten bisber 
innerbalb ihrer Familien oder doch innerhalb der Gemeinden, in Städten und Dörfern 
gelebt, jet begann eine ganze Maſſen ergreifende Flucht aus der Welt und Gefellichaft, so 
um in der Müfte ein asfetisches und beichauliches Yeben zu führen. Was ift die Urjache 
diefer neuen Erjcheinung? Früher fuchte man im Anjchluß an die Vita Pauli des Hie- 
ronhmus (ec. 1) aus der decianischen Verfolgung die Entitebung des Mönchtums zu er: 
Hären (Gaß ©. 2541 ff). Man verwies auch auf den Bericht des Eufebius (H.e. VI, 42), 
wonach während der decianischen Verfolgung zahlreiche Flüchtlinge &» donmiars zai Öge01 % 
ihr Yeben zu retten juchten. Aber diejer Grelärung feblen die biftoriichen Beweismittel, 
du die Vita Pauli nicht als biftorische Urkunde gelten kann (j. Weingarten NE? X, 760). 
Tie Anfänge des Mönchtums verraten nirgends einen direkten Zufammenbang mit den 
Chriftenverfolgungen. Man bat dann außerchriſtliche Erſcheinungen zur Erklärung berbei- 
gezogen. Hilgenfeld (S. 148 ff.) bat den Buddhismus zu Hilfe gerufen, doch laſſen fich 40 
feine hiſtoriſchen Berübrungen desjelben mit dem älteften chrijtliben Mönchtum nachweiſen. 
Weingarten jab in den »aroyor der ägbptiichen Serapistempel die Vorbilder der chriſt— 
lichen Mönde. Preuſchen (Moͤnchtum und Serapisfult, Programm, Darmitadt 1899) hat 
dagegen wahrſcheinlich gemacht, daß diefe Hterodulen ſich nicht aus asketiſchen oder welt— 
flüchtigen Motiven im Heiligtum des Serapis aufbielten, jondern um dur Inkubation 45 
von dem Gott Heilung, Viſionen oder Orakel zu erhalten. Keim (S.215) bat endlich auf 
den Einfluß des Neuplatonismus bingewiejen. Aber jo gewiß dieſes legte Syſtem griechifcher 
Weisbeit, in dem auf dualiftiicher Grundlage Askeſe, Myſtik und Ekſtaſe zu einem Ganzen 
bereimigt find, auf die Kirche eingewirft bat, fann es doc für den Urfprung des Mönch— 
tums als weſentlicher Faktor nicht in Betracht kommen. Iſt es doch gänzlich unermweislid 50 
und ausgeichlojfen, da fich der Neuplatonismus gerade unter der ländlichen Bevölkerung der 
Thebais bejonders ftark geltend gemacht babe (Nölter S. 39). Die Wurzeln des Mönd- 
tums liegen in der Entwidelung des chrijtlichen Yebensideals. Bereits bei Clemens Ale: 
tandrinus in feiner Schilderung des wahren Gnojtifers und noch deutlicher bei Origenes 
eribeint der von der Welt zurüdgezogene, von ibrer Yeidenfchaft unberührte, in Gott 55 
tubende Weiſe als der vollkommene Chriſt (Orig. hom. in Num. XXV, 4: qui mili- 
tant deo? illi sine dubio, qui se non obligant negotiis saecularibus). Gewiß 
baben die traurigen jocialen und politiichen Zujtände Aguptens in der zweiten Hälfte 
des 3. Jahrhunderts dazu beigetragen, den astetischen Heroismus zu fteigern und zum 
Entweiben in die Müjte zu treiben, während ähnliche Zuftände in Nordafrifa im Anz 6 
blu an den Donatijtenjtreit die Cireumcellionen, die die politifchen, bürgerlichen und 
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focialen Einrichtungen aggreſſiver als ein Neih des Satans befämpften, bervorbradten 
(Bölter ©. 43). Aber in erfter Yinie Stellt ſich das chriftlihe Mönchtum als eine religiös: 
fittlibe Bervegqung dar, deren vornehmites Motiv die Erlangung der Seligfeit und fitt- 
lichen Vollkommenheit durch Weltflucht war. Der alte Entbufiasmus lebte wieder auf, 

5 ein übermächtiges Gefühl für die Größe religiöfer Güter und Pflichten erivachte, und eine 
vertiefte fittliche Erkenntnis begann, der alle asfetifche Yeiftung nur Mittel zu innerer 
Befreiung war (Holl S. 4107). 

Bereits am Anfang des 3. Nabrbunderts mögen einzelne Weltmüde in die 
Wüſte gefloben fein. In der pfeudochprianifchen Schrift de singularitate cleri- 

1 corum ce. 31 wird gerügt, dab Eheleute unter dem Vorwand der Askeſe und 
des entbaltjamen Lebens fich trennen und domieilia singularia aufſuchen. Euſebius 
(h. e. VI, 9-—-10) berichtet, dab der Biſchof Narciffus von Jeruſalem, ein Zeitgenoffe 
des Origenes, aus Zorn über ſchwere Verleumdung feine Gemeinde verlaffen babe 
&v Eonılaus xal dpavkoıw Ayoois kavddrov, um cin Quldoopor Piov zu führen. 

15 Bon einem grundfäglichen Anachoretentum kann in beiden Fällen noch nicht die Rede jein. 
Auch aus der Vita des Paulus von Theben, des angeblich älteften Eremiten, der nad 
Hieronymus ſchon ſeit der decianischen Verfolgung ein 90 Yabre umfaffendes Eremiten- 
leben geführt baben fol, läßt fich ein biftorischer Kern nicht mebr berausichälen (Grütz— 
macher, Hieronpmus I, 160 ff). So werden wir den Kopten Antonius, deſſen Yeben 

20 Atbanaftus beichrieb, als den eriten zu bezeichnen baben, der wie die Vita e. 3 berichtet, 
das übliche asfetifche Leben in der Näbe der Heimat vor den Thoren der Städte aufgab 
und in die Wüſte ging. Daß diefe Vita auf Atbanafius zurüdgebt, ift zweifellos, da 
wir bereits im Jahre 380 das Werk als Arbeit des alerandrinifchen Biſchofs durch 
Gregor von Nazianz bezeugt finden (orat. 21, 5) (ſ. Haſe S. 418 ff.; Eichhorn ©. 3 ff.; 

3 Mayer S. 619 ff.). ES fragt ſich nur, ob unfer griechiicher Tert mit dem Original iden— 
tifch ift, oder wie man auf Grund der forifchen Recenſion entnehmen könnte (fr. Schul: 
theß, Probe einer for. Verfion der Vita S. Antonii, Züri 1894), mit jpäteren Zuſätzen 
verjeben ift (Wölter ©. 6, Zödler ©. 191). An dem biftorifchen Wert der Duelle kann 
um fo weniger geziveifelt werden, da Atbanafius in naber Verbindung mit Antonius 

30 are und die Vita kurz nad dem Tode des Eremiten zwijchen 356 und 362 ver: 
aßt bat. 

Danach iſt Antonius 251 zu Koma bei Groß Herafleopolis in Mittelägypten von 
begüterten chriftlichen Eltern geboren. Zwanzigjäbrig durch die Vorlefung des Evange- 
liums vom reiben Jüngling Mit 19 ergriffen, verſchenkte er feinen Beſitz und übte ſich 

35 unter Yeitung eines greifen Asketen in der Askeſe. löslich verließ er Ddiefen, ließ 
fih in ein Grabmal einschließen und dann in ein verlafienes Kaſtell einmauern, wo er 
nur von Zeit zu Zeit mit Brot verieben in völliger Einſamkeit lebte (ec. 11—13). Nach 
zwanzigjäbrigem Gremitenleben fammelte er jeit 306 Schüler um ſich. Sein Ruf ver: 
breitete fich allmählich, nachdem er in der Verfolgung des Mariminus in Alerandria zur 

40 Stärkung der chritlichen Brüder erfchienen war. Yeute aller Stände juchten ibn auf, die 
er durch Gebet heilte und denen er feinen feeliorgerifchen Nat angebeiben ließ. Seinen 
Aufentbaltsort hatte er jet in Piſpir (Palladius, Hist. Laus. c. 25) genommen, das 
dreißig Milltarten vom Nil entfernt lag (Hier., Vit. Hilar. ce. 30). Bon dort machte 
er öfters Reifen, um die Eremitenfolonien feiner Schüler im äußeren Gebirge zu bejuchen. 

#5 Der Ruhm des Einfiedlers veranlaßte ſogar den Kaiſer Konitantin, ihn durch einen Brief 
zu ebren (e. 81). Mitten in den arianiichen Kämpfen fam Antonius nob einmal nad 
Alerandria um für die Nechtgläubigfeit Zeugnis abzulegen und die Heiden zu befebren. 
Kurz vor feinem Tode zog er ſich im die tieffte Verborgenbeit zurüd, wo er 356 im 
105. Jahre ftarb. Einen Scafpel; und Mantel vermadte er dem ibm befreundeten 

so Atbanafius, dem Hort der Nechtgläubigfeit, der auch fein Yeben befchrieb. Antonius 
hatte nod feine Organtjation geſchaffen, die Eremitenfolonien, die den Namen uovaotıora 
(e. 44) führten, vereinigten die Genofien in aanz freier gefellichaftlicher Yebensart unter 
der Seelenleitung des Möncsbeiligen. Die auf Antonius zurüdgeführte Regel (Regula 
Antonü ad filios suos monachos, petentes hoe ipsum ab eo in monasterio 

55 Nacalon bei Holſtenius I, 4 ff. und wenig abweichend aus dem Mrabifchen von Abr. Ec— 
chelenfis herausgegeben) ift nicht fein Werk, wenn fie auch aus Agypten jtammt und ſehr 
alt iſt (Gongen, Die Negel des bl. Antonius, Metten-Gymnaſialprogramm 1895/1896). 
Auch die 20 Sermones und 20 griechischen Briefe des Antonius (MSG 40, 963 ff.) 
find fiher uneht. Möglich wäre es nur, daß die uns lateinisch erhaltenen 7 Briefe des 

so Antonius, die Hieronymus de vir, illust. c. 80 erwähnt, auf Antonius zurüdgingen. 
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Für die weitere Verbreitung und Entwidlung des älteren äghptiichen Möndtums 
iteben uns in der Historia Lausiaca des Palladius (kritiſche Ausgabe in Vorberei⸗ 
tung von C. Butler, ſoll 1903 erſcheinen), in der Historia monachorum Rufins, 
in den Schriften Gaffians de institutione eoenobiorum lib. XII und Collationes 
patrum XXIV, in den Apophthegmata patrum (MSG 65), den Verba seniorum 5 
(MSG 73) und den Viten des Pachomius von einander unabhängige und in den 
Kirbengejchichten des Sozjomenos und Sokrates fetundäre Uuellen zur Verfügung, 
deren biftorischer Duellenwert nicht bezteifelt werden kann (E. Lucius, Die ei der 
älteiten Geſchichte des ägyptiſchen Mönchtums, 3. f. R. VII, 163 ff. 1885; E. Preufcen, 
Lalladius und Rufinus, ein Beitrag zur Unellen unde des älteften Mönchtums, Terte und 10 
Unterfuhungen, Gießen 1897; G. Butler, The Lausiac History of Palladius, Texts 
and Studies ed. by J. A. Robinson VI, 1, Cambridge 1898). Durch die beiden 
zulegt genannten Forſcher tft vor allem der Nachtveis der Unabhängigkeit des Palladius 
und Rufin geführt worden. Kontrovers bleibt nur, ob die Historia monachorum ein 
uriprünglich griechifches Merk ift, das von Rufin ins Lateiniſche überjet wurde (Butler), 15 
oder ob fie urfprünglih von Rufin lateinisch geichrieben und fpäter ins Griechifche frei 
überfegt wurde (Preuſchen). 

Auf Grund diejer Quellen ift e8 uns möglich, die Verbreitung der Mönchsbeivegung 
zu verfolgen. Noch zu Yebzeiten des Antonius und, wie es jcheint, unabhängig von ibm 
begründete Amun (Ammonius) in Unterägvpten Eremitentolonien. Er ift der Water des 20 
nitrifchen Mönchtums (Hist. mon. ce. 30; Hist. Laus. ce. 8; Soz. I, 14; Soe. IV, 23). 
Zur Ebe gezivungen, gelang es ibm am Hochzeitstage feine Frau zum enthaltfamen Leben 
zu beitimmen. Nach achtzebnjährigem Zufammenleben der Eheleute verwandelte feine Frau 
Ihr Haus in ein Nungfrauenbeim, und Amun ging in das nitrifche GHebirgsland. Südlich 
don Hlerandria, an der Weſtküſte des Nildeltas gelegen, bildet e8 ein falzbaltiges Steppen- 
land, in dem waſſerarme Felder mit Felsgeſtein abwechſeln. Hier 40 römiſche Meilen 
von Alerandria, vom Mareotisſee in 1’, Tag erreichbar, ſammelten ſich zahlreiche Schüler 
um Amun, die in Hütten aus gebrannten Ziegelfteinen einzeln oder zufammen wohnten 
(Hist. mon. ec. 21). Nab Palladius (Hist. Laus. e. 7) follen zu feiner Zeit 500 Ere- 
miten in den nitrifchen Bergen gebauft haben. Sieben Badituben verforgten die (Ge: 30 
nofienfchaft mit Brot. In der geräumigen Kirche, an der acht Priefter tbätig waren, 
verfammelte fich die Mönchögemeinde am Sonntag und Samstag zu gemeinfamem Bottes- 
dienft. Müßiggang war verpönt, jeder Mönch mußte fi Nahrung und Kleidung durch 
Arbeit erwerben. Bis zur neunten Tagestunde wurde gearbeitet, am Abend fand Hymnen: 
und Pſalmengeſang ſtatt. Die ſtrengſte Diziplin herrſchte in der Eremitengenoſſenſchaft, 35 
auch die Gäſte, die im Fremdenhaus neben der Kirche beherbergt wurden, mußten nach 
einwöchentlichem Aufenthalt im Garten, Backhhaus oder in der Küche thätig fein, wiſſen⸗ 
ihaftlih Gebildeten gab man Bücher zu leſen. In der Kirche befanden ſich drei Palmen, 
an denen Je eine Geißel für die Eremiten, die Häuber und die Gäſte hing, die fich ver: 
gingen. Der Delinquent mußte die Palme umfaffen und erbielt die über ihn verhängte 40 
Zahl Geißelhiebe. Amun, der Begründer der Eremitentolonie, ſtarb nach 22jährigem Buß— 
leben noch vor 356, vor dem Tode des Antonius (Vit. Ant. ce. 60). Unter feinen 
Schülern werden Arfifius, Serapion (Hist. Laus. e.7; Soz. VI, 30, 1), Kronios (Hist. 
mon. ec. 25; Soz. VI, 30, 1), Butubaftus, Aſion (Hist. 12 Laus. c. 7), Didymus 
(nicht identifch mit dem blinden alerandrinifchen Katecheten, Hist. mon. ce. 24) genannt. 45 
Der jüngeren Generation der nitriihen Mönchstolonie gehören Bambo (Hist. Laus, 
e. 10; Rufin, h. e. II, 3 u. 4), Benjamin (Hist. Laus. 13), der frühere Kaufmann 
Apollonius, der in Nitrien als Arzt thätig war (Hist. Laus. e. 14) und die vier foge- 
nannten langen Brüder Ammonius, Dioscurus, Euſebius und Euthymius (Hist. Laus. 
e. 10) an. In diefem Kreife wurde das Studium der Theologie des Drigenes gepflegt, 50 
und als Theopbilus von Alerandria 399 Drigenes für einen Ketzer erklärte, brachen über 
die nitriſchen Mönche die ſchwerſten Verfolgungen berein. 

Zehn Meilen ſüdlich vom nitriichen Gebirge in der Nähe des Artes Krlkıa hatte 
ſich ebenfalls eine berühmte Eremitenkolonie gebildet, in der die Einſiedler aber ſtrenger 
von einander geſchieden lebten. Hier herrſchte beſtändiges Stillſchweigen, nur am Samstag 5 
und Sonntag kam man zur Kirche zuſammen. Dieſe Wüſte führte den Namen ſtetiſche 
Wüſte (Hist. Laus. ce. 29). Von Nitria brauchte man einen Tag und eine Nacht, um 
nad der ſtetiſchen Wüſte zu gelangen. Die Zellen waren bier noch primitiver, es gab 
folhe, die in die Felfen gebauen waren, andere, die nur aus Brettern beitanden. Ma: 
catius der Agypter, auch Macarius der Große genannt (Hist. Laus. e. 19), war nad) 0 
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Caſſian (coll. 15, 3) der erſte, der ſich bier als Eremit niederließ. Nach Rufin (c. 28) 
ſoll er ein Schüler des Antonius geweſen fein, doch erſcheint dies nicht ſicher (Soc. IV, 83). 
Nach den Apophthegmata (Cotelerius, Ecel. Graec. Mon. I, 524) lebte er von Jugend 
auf als Asfet, wurde dann aber gegen feinen Willen zum Brieiter geweibt. Ein ſchwangeres 

5 Mädchen bezichtigte ihn als ihren Verführer, was er geduldig trug, bis das Mädchen 
bei der Entbindung feine Unſchuld offenbarte. Nach PBalladius (e. 19) flob er dreizebn- 
jährig in die ſtetiſche Wüſte. Er beſaß das Charisma der Heilungsgabe und der Pro— 
phetie. Für die jfetische Mönchsgemeinde verjab er die gottesdienftlichen Funktionen. Unter 
jeiner Zelle hatte er einen unterirdiichen Gang nad einer Höhle gegraben, in die er fich 

10 öfter zurüdzog. Die ibm in den Apophthegmata beigelegten Worte laſſen uns in ibm 
eine innig fronme, demütige und maßvolle Berfönlichkeit erkennen. Auch die 50 Homi- 
lien, die wir von ibm beſitzen (Andreae Gallandi, Prolegomena in vitas et scripta 
S. 5. Macariorum, Bibl. veter. patr. antiqu. script. ecel. VII, 3 ff.) zeigen ibn 
uns als hervorragenden Vertreter der altirchliben Myſtit. 373 wurde er mit Pambo, 

15 Macarius dem Nüngeren und Iſidor durch den Arianerbiſchof Lucius von Alerandria ver: 
bannt, durfte aber bald zurüdfehren. Da er neunzigjäbrig jtarb und bereits ein Jahr 
tot war, als Balladius nah Agypten fam (nad Butler 388, nad Preuſchen 384), fo 
ijt jein Todesjabr 387 oder 383 anzufeßen, jein Geburtsjahr 297 oder 293, feine Flucht 
in die Wüſte 327 oder 323. Zu den bervorragenditen Genofjen des Macarius gebören 

20 der äthiopiſche Mohr Mofes, der früber ein Näuberleben geführt hatte (Soz. VI, 29), 
Pior (Hist. Laus. e. 11), Pachon (Hist. Laus. e. 29) und Macarius der Jüngere, 
der auch den Beinamen des Städters führt (Hist. Laus. ce. 17). Yebterer jtammte aus 
Alerandria, batte als Viebbirt einen Totichlag verübt und war vierzigjäbrig in die Wüſte 
gegangen. Er zeichnete ſich durch asketiſche Kraftleiftungen aus, jo daß er 20 Tage obne 

25 Schlaf in feiner Zelle jtand. Etwa ein Nabrzebnt nad dem Tode Macarius des Großen 
it er faſt bundertjährig geitorben. Die beiden Möndhsregeln regula ad monachos 
Macarii Alexandrini, abbatis Nitriensis und regula ad monachos Serapionis, 
Macarii, Paphnutii et alterius Macarii (MSG 34, 967 ff. und 34, 971 ff.) find 
unecht, da fie ein cönobitisches Klofterleben vorausfegen. Zwei Schüler des Macarius 

30 gelangten zu jchriftitellerifcher Bedeutung, Evagrius Ponticus (Hist. Laus. c. 86, Soe. 
IV, 23, ſ. d. A. V, 650 ff.) und Marcus Gremita (Hist. Laus. ec. 20, Soz. VI, 29, 11; 
J. Kunze, Marcus Eremita, Yeipzig 1895 ſ. d. A. Bd XII ©.280). Evagrius Ponticus 
vertrat ın jeinen Werfen die ertremite Tbeorie der Askeſe, daß der Menſch durch Reinigung 
von den Yeidenjchaften ungeftörte Sündloſigkeit und Wollfommenbeit erlangen könne. 
Noch heute beitebt in der ſtetiſchen Wüſte ein Kloſter des heiligen Macarius, in dem eine 
Heine Zabl von koptiſchen Mönchen ein beichauliches, aber recht Hägliches Dafein führt, 
und jieben andere Trümmerftätten von Kloſterruinen im Natrontbal legen noch beute 
Zeugnis ab von dem reichen Elöjterlichen Yeben, das bier einit geblübt bat. Das beutige 
Macariustlofter bildet ein Nechted, das von einer boben, jchmudlofen, weißgetünchten Um: 
fafjungsmauer umſchloſſen wird. Um den mit wenigen Palmen bewachſenen Garten liegen 
die Kirche, die Wirtjchaftsgebäude und Wohnhäuſer. Der urjprüngliche Charakter der 
Gremitenfolonie tritt noch darin zu Tage, daß die Mönche gejondert in engen ſchmutzigen 
Zellen, in denen ſich ein niedriger Kochherd befindet, wohnen und jchlafen (Steindorff, 
Durch die libyſche Wüſte nach der Dafe des Jupiter Ammon, Berliner Yofalanzeiger, 

45 Beiblatt 2 vom 18. März 1900). 
Aber nicht nur in den nitriſchen Bergen und der ſtetiſchen Wüſte gab es Einftedler, 

ganz Agypten war gegen Ende des 4. Jahrhunderts mit einzeln. lebenden Einſiedlern 
oder Gremitenfolonien überzogen. In Lycopolis an der Grenze der Thebais hauſte Jo— 
bannes in einer Felſenklauſe (Hist. mon. ce. 1), bei Hermopolis magna lebte Apollonıus 

so mit 500 Mönchen (Hist. mon. e. 7), nördlid davon Kopres mit 50 Genofjen (Hist. 
mon. ec. 9). In Oxyrynchus in Mittelägopten jollen 20000 Yungfrauen und 10000 
Mönche angeliedelt geiveien fein (Hist. mon. e. 5). Bei Arjinoe wohnte der Priefter: 
mönd Serapion mit 10000 Mönchen, die fich zur Erntezeit als Schnitter für einen Lohn 
von 60 Seſter Getreide verdingten (Hist. mon. c. 15). Im mittleren Deltagebiete gab «8 

55 bei Dioleus zablreide Mönchszellen. Hier lebten Piammon und Johannes (Soz. VI, 
29, 7; Hist. mon. 532; Cass., Collat. 18 u. 19), der Mönd Archebios aus edler 
Familie, fpäter Bilchof von Parechyſis (Cass., Inst. V, 37 u. Coll. 11, 2), in der Näbe 
der Stadt Chaeremon, Neiteros und Joſeph (Cass., Coll. 11,3—17). Mögen die Zablen 
im einzelnen übertrieben jein, ſchon Atbanafius bezeugt Die ungebeure Verbreitung des 

vo Möndtums (ep. ad Dracontium ce. 10, MSG. 25, 593; hist. Arianorum ad 
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monachos ce. 10 u. e. 67). Auch bezeugen das raſche Wachstum der Betvegung das 
Edikt des Kaiſer Balens vom Jahre 365 (Codex Theodos. XII, 1, 63), ſowie das 
energiiche WVorgeben desielben Kaiſers, der 375 fünftaufend Mönche aus der nitrischen 
Wirte zu Soldaten ausbeben ließ (Hieronymus, Chron. ad ann. XJI Valentis). 

Als Stifter des Klofterlebens gilt der Oberägypter Pachomius (geit. 345. ſ. d. N.) 5 
Sein Verdienft iſt es, die loſe Gemeinjchaft der Gremitenfolonien feiter organifiert zu 
baben, indem er die benachbarten Gremitenzellen mit einer Mauer umgab und das Zu: 
jiammenleben dur eine Mönchsregel disciplinierte. Dieje ältejte Hegel (f. d. Näbern d. 
A. Pachomius) iſt noch außerordentlich primitiv und lüdenbaft, aber fie ſchärft den Mönchen 
die Pflicht der Arbeit ein, zeigt Anfäge zur Ordnung des Gebetslebens, entbält Beitim: ı 
mungen über Kleidung, Mablzeit, Nachtruhe der Mönche und fucht das Hlofter durch das 
Verbot der Aufnabme von Fremden möglichit von der Welt abzuſchließen. Aber nicht 
nur in der Tbebais auch im übrigen Agypten verbreitete ſich das cönobitifche Klofterleben 
ihnell, obwohl daneben noch die Gremitenfolonien in der alten Form fortbejtanden. So 
bören wir von dem Abt Iſidor nördlich von Herafleopolis magna in Mittelägnpten, defjen 
Möncde cönobitifch lebten. Eine Mauer umgab auch bier die Möncdswohnungen, ein 
Wörner berwachte den Eingang. Den Möncen war das Verlaffen des Klofters verboten 
und Gäfte wurden nur am Klojtertbor beberbergt (Hist. mon. c. 17; Soz. VI, 28). 

Für rauen war die Form des Eremitenlebens ſchwer durchführbar. Palladius 
(Hist. Laus. ec. 137— 139) nennt einige ‚rauen Talida, Taor und eine nicht namentlich 20 
bezeichnete Astetin, die in der Thebais lebten, doch jcheinen dieſe nicht ein ftreng eremi- 
tiiches Yeben geführt zu baben. Das erite Nonnenklojter jtiftete Pachomius für feine 
Schweſter Marta, und die Form des Kloſterlebens wurde dann in der Folgezeit von weib— 
liben Astetinnen in immer fteigendem Maße ergriffen. Daneben beitanden aber die 
Jungfrauſchaften noch lange fort, in denen eine mildere Praxis in Askeſe und Abſchluß 5 
von der Welt berrichte. Die Asketinnen (doxrjrtora), die fich der klöſterlichen Askeſe nicht 
anpakten, traten jogar zeitweilig in einen gewiſſen Gegenjat gegen das Nonnentum 
W. Niffen, Die Reglung des Kloſterweſens im Nbomäerreiche bis zum Ende des 9. Jahr— 
bunderts, Hamburg 1897). 

Die Verbreitung des Möndtums inden anderen Yändern des Orients.» 
Bichtigjte Duellen: Palladius und Sozomenos ſ. o.; Theodoretus, PrAcdsos ioronia; Rufin, 
Hist, eccl. II, ce. 4 ımd 8; $ieronymus, Vita Hilarionis; Sulpieius Severus, Dialogorum 
lib. I; Peregrinatio Silviae, ed. Gamurrini, Rom 1887; J. S. Assemani, Bibliotheca orien- 
talis Tom. III, 1 und 2; ®. Bedjan, A. SS. et martyrum syriace Band Iff. 

Von Agypten verbreitete ſich das Mönctum nad der Sinaibalbinfel, wo wir fpäter 35 
zwei bervorragenden asketiſchen Schriftitellern in Nilus Sinaita (geit. ca. 430) und Jobannes 
Klimacus (geit. ca. 580) begegnen. Auch Paläſtina wurde früb von Mönchen beſiedelt. 
Hier hatte Hilarion von Gaza (f.d. A. Bd VIII S. 54), ein Schüler des Agypters An: 
tonius, in der erjten Hälfte des vierten Jahrhunderts im Süden des Yandes das Ere— 
mitenleben eingebürgert. Über eine Neibe feiner Schüler, die bei Betbelia und Gerar als 10 
Eremiten lebten, berichtet uns Sozjomenos (VI, 32). Bon anderen Baläjtinenfischen Ere: 
miten wie Gaddanas, Elias, dem Agypter Abramius am unteren Jordan (Hist. Laus. 
e. 111), dem aus Kappadocien jtammenden Höbleneinfiedler Elpidius und feinem Kreis 
in der Nähe Jerichos (Hist. Laus. ce. 107), Innocentius auf dem Olberg und Adolius 
bei Jeruſalem (Hist. Laus. e. 103 und 104), dem aus Oberägypten nad Betblebem 45 
gelommenen Poſidonius (Hist. Laus. ec. 77— 82) bören wir durch Palladius. Um die 
Mitte des vierten Jabrbunderts entitanden auch zahlreiche Klöfter in Paläſtina (Bafılius 
ep. 207, 223, 226). Die reihe Nömerin Melania die Altere, die Freundin Rufins, 
ftiftete ein Klofter am Olberg, und die Nömerin Paula (geft. 404) ein Nonnen und 
Möndsklofter in Betblebem (Hist. Laus. e. 117—129). Später war die jüngere Me: zo 
lania (geit. 439) (Vita Melaniae iunioris, Ana. Boll. VIII, 115f.; Wiener, Der bl. 
Theodoftus, Yeipzig 1890, ©. 196 ff.) als Klojterftifterin tbätig. Die abendländiichen 
Mönde und Nonnen lebten in Paläftina ganz in Nacbabmung der ägyptiſchen Vorbilder, 
* auch Hieronymus für die Klöſter der Paula die erweiterte Regel des Pachomius 
überſetzte. — 55 

Syrien iſt nächſt Agupten das Yand, in dem das Mönctum am frübften auftrat 
und die größte Blüte erreichte. Ob cs bier wie in Agypten autochtbon it d. b. fich 
ohne ägyptiſche Einflüffe aus dem altchriftlichen Asketentum entwidelt bat, läßt fich nicht 

behaupten. Die Bundesbrüder und Bundesichweitern des Sprers Apbraates (©. Bert, 
Apbraates, des perfiichen Weifen Homilien aus dem Syrifchen, TU III, 2, 1888) leben oo 

— ) 
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noch innerbalb der Gemeinde und pflegen mannigfacdhen Verkehr mit anderen Gemeinde 
liedern. Sie werden nur „Einſame“ (6. Homilie vom Jabre 337) genannt, weil fie 
raft übernommener Gelübde ehelos leben Rofſel, ThL3 1885, 387—89 über die 
Anfänge des Möndtums in Sprien). Aber der von Tbeodoret (Hist. relig. c. 1) an 

5 die Spite feiner Heiligen geitellte Jacob von Nifibis (geit. 338) joll ſchon, bevor er 309 
Biſchof von Nifibis wurde, mit Eugen dem Begründer des perfiiben Mönchtums ein 
Gremitenleben in den furdifchen Bergen geführt haben. Nach der jüngjt dur Bedjan 
(III, 376-480) veröffentlichten jurifchen Vita feines Zeitgenofjen und Freundes, des 
Mar Awgin (Eugenius), jtammte der legtere aus Agypten von der Inſel Klysma bei 

ı0 Sue. Er war dort PBerlenfiicher geweſen und hatte dann längere Zeit im Kloſter des 
Pachomius zu Tabenniſi gelebt. An der Spitze von ſiebzig Mönchen ſoll er von Aegypten 
nad) Mejopotamien gezogen und am Berge Izla jüdlih von Nifibis ein Höhlenklofter ge 
ftiftet baben. Nach dem Tode feines bijchöflichen Gönners Jacob von Nifibis babe er 
vor Kaifer Jovianus und dem Perferfönig Sapores Proben feiner Weisfagungs: und 

15 Wundergabe abgelegt, und dadurch die Unterjtügung diefer Herricher zu jeinem kloſter— 
gründenden Wirken erlangt. Kurz vor jeinem um 363 erfolgten Yebensende babe er nicht 
weniger als 72 mönchiſche Sendboten, unter ibnen feine beiden Schweitern Märt Thekla 
und Märt Stratonifa entjandt. Sollten wir es bier mit gejchichtlichen Erinnerungen 
zu tbun baben — und dies werden wir trog mancher legendariicher Züge als ficher an- 

zo nehmen dürfen — jo bat Eugenius aus den Pachomiusklöſtern die ägyptiſch-cönobitiſchen 
Traditionen nach Mejopotamien überbradt (Zödler ©. 232). Vielleicht ift der Mar Awgin 
(Eugenius) mit dem Achync des Sozomenus (VI, 33, 4) identiſch, der nach ihm der erſte war, 
welcher die ftreng einfiedleriiche Yebensweife bei den Syrern betbätigt babe, wie Antonius 
bei den Agpptern. Weiter berichtet uns Sozomenos (VI, 33 und 34) von dem Mönd- 

5 tum im Nordoſten Spriens, von der Gruppe der fogenannten Bdoxoı, die in den Bergen 
um Nifibis umberjchweiften und nur von Gras lebten, von den in der Gegend von 
Karrbä lebenden Mönden, dem Biſchof Bitos, Vrotogenes, dem Inkluſen Eujebius und 
von den in der Näbe von Phadane haujenden Gaddanas und Azizos. 

Unter den Mönchsvätern Edeſſas und Osrhoenes gilt der heilige Julianus, ein Zeit: 
so genofje des Kaifer Julian, des Apojtaten, als inchoator vitae monasticae (Hiero- 

nymus ad Paulinum ep. 58, 5). Zu den asketiſchen Berübmtbeiten diefer Landſchaft 
gebört Epbraem der Syrer (Soz. III, 16; Hist. Laus. ce. 101, j.d.A. Bd V ©. 404). 

Auch in Dfteilieien und in der Näbe Antiochias in der Wüſte Chalcis finden wir 
feit der Mitte des vierten Jabrbunderts blübende Eremitenfolonien. Wegen der zabl- 

5 reichen dort anſäſſigen Eremiten erbielt die Wüfte Chalcis den Ehrennamen der ſyriſchen 
Thebais. Bon 373 bis 380 lebte aud Hieronymus bier als Eremit (Grügmacher, Hie 
ronymus I, 155 ff.). Belonders eingebende Nachrichten bejigen wir über die Verbreitung 
des Mönchtums in der Diöceſe Kyros, deren Biſchof Theodoret war (Hist. relig. c. 14 
bis 30). In Nordivrien kam im fünften Nabrbundert die ercentrijche Form der As- 

40 keſe, das Stylitentum, auf. Als ältefter Vertreter diejer jonderbaren Kaſteiung gilt der 
Gremit Symeon (Tbeodoret, hist. relig. ce. 26). Nachdem er als Inkluſe in Te 
lanejia gelebt batte, lebte er in der Näbe Antiochias auf einer Säule, erſt von 6 dann 
18 und endlih 40 Ellen Höhe. Nah 36jäbrigem Aufenthalt jtarb er dort ca. 460. 
Diejes chrijtliche Stylitentum jtebt wahrſcheinlich im Jufammenbang mit fortich-beidntichen 

45 Vorbildern. Auch in anderen Yändern des Orients fanden ſich vereinzelte Nachahmer bis 
ins 15. Jahrhundert binein. Der berübmtefte iſt Symeon der Jüngere (gejt. 596), der 
68 Jahre in der Näbe Antiochias auf einer Säule gelebt baben foll (H. Delebaye, Les 
Stylites, Brüfjel 1895). 

In Hleinafien erhalten wir über die Verbreitung des Möndstums in Galatien be 
50 fonders in der Hauptitadt Anchra dur den geborenen Galater Balladius Kunde (Hist. 

Laus. 114, 115 u. 135). Der Begründer des Mönchtums im römiſchen Armenien, 
Papblagonien und Pontus it der fpätere Biſchof Euftathius von Sebafte (Soz. III, 14, 
31). Auch jeine Parteigänger, Die Homoiufianer, wie die Biſchöfe Maratbonius und 
Macevonius (f. d. A. Bd XII ©. 46,5ff.) erwieſen ſich als warme Freunde des Mönd- 

65 tums. Guftuthtus batte das Monchtum wabrjcheinlic in Agypten kennen gelernt (.d.A. Bd V 
©.628). Dasjelbe nabm in Armenien einen bejonders ſchwärmeriſchen Charakter an und es 
kam zu beftigen Zufammenftößen zwiſchen dem mönchiſchen Enthuſiasmus und der Hierarchie. 
Die Synode zu Gangra in Paphlagonien 343 (2) trat gegen die Übertreibungen der 
Euftathianer, die den Verheirateten die Seligkeit abgeiprochen, die Reichen zur Aufgabe des 

60 Beliges aufgefordert und fi in Konventifel zufammengeichloffen hatten, für die keuſche 
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Ehe, den Befit, die firchlichen Gottesdienjte und die Faftenfitten ein. Eine mit den Euſtha— 
ttanern verwandte Erjcheinung, die in Nordiprien und Pamphylien in der zweiten Hälfte 
des 4. Jabhrbunderts auftritt, find die Euchiten (Meſſalianer) (Epiphan. haer. 80; 
Theodoret hist. ecel. IV, 10; ſ. d. A. Meſſalianer Bd XII ©. 661), bei denen viel: 
leicht manichäiſche Einflüffe anzunebmen find. Noch radifaler wie die Euftatbianer ftrebten 5 
fie danach ein ununterbrochenes Gebetsleben zu führen. Ste veracteten die Saframente 
und kirchlichen Faſtenſitten, frifteten auch nicht wie die übrigen Mönde von der Hand- 
arbeit, jondern vom Bettel ihr Leben. Bon den Bijchöfen bejonders von Ampbilocius 
von Ikonium jcharf befämpft, wurden fie unterbrüdt, um zeitweilig zu verfchwinden. Aber 
in den mittelalterliben Sekten der Paulicianer und Bogomilen tauchten fie wieder auf 10 
(Zödler ©. 267). 

In Kappadocien haben Bafılius der Große und neben ibm Gregor von Nazianz und 
Gregor von Nyſſa das Möndtum heimiſch gemacht. Baſilius batte die berübmteften 
Asfeten in Syrien und PBaläjtina fennen gelernt und wurde dur feine Mutter Emmelia 
und jeine Schweiter Macrina, die in Höjterlicher Weiſe zufammenlebten, und wabrjcheinlich 
aub durch Euftatbius von Sebafte für das Mönctum gewonnen. Baſilius bat in der 
Geichichte des Möndtums epochemacdende Bedeutung (A. Kranich, Die Asketik in ihrer 
dogmatischen Grundlage bei Baſilius dem Großen, Paderborn 1896). Er bat fich zu— 
nädft um die Neglung des Mönchtums verdient gemacht. Die längere öpoı xara 
aiaros und die fürzere Mönchsregel 6001 zart! Zruroum» (MSG 31,889 ff. 31, 1051 ff., : 
frei bearbeitet und überjegt von Rufin in den Instituta monachorum, Hostenius I, 
67 ff.) geben auf Baſilius zurüd. Sie tragen nicht den Charakter planmäßig angelegter 
Klofterregeln, jondern find Katechismen mönchiſcher Tugend- und Pflichtenlehre (Zödler 
©. 287). Sie bilden bis heute die einzige Negel des griechifchen Mönchtums, da diejes 
ſich nicht wie das römische im einzelne Orden aufgelöft bat, jondern troß der allen Klöftern 25 
gemeinjamen Grundregel jedes Kloſter eine Welt für fich bildet. In den Grundzügen tft das 
‚Deal des Baſilius dasſelbe wie das der vita Antonii. Der Mönd ift der wabre Chriſt, 
die doxnors beitebt nicht in einzelnen asfetifchen Yeiftungen, fondern in der Heiligung der 
ganzen Perjönlichkeit. Aber neben der Gottesliebe muß der Mönch die Nächjtenliebe üben 
(Reg. fusius tract. interrog. 7). Nad Anjägen der Kritif des anachoretifchen deals 3 
bei Pachomius bat Bafilius grundfäglich das Klojterleben, in dem auch die Nächitenliebe 
zu ihrem Necht kommt, für das höhere erflärt (ep. 22 zeol releıömmros Pod uovayam). 
Aber obwohl Bafilius die Anlage der Klöſter in der Näbe der Städte und Dörfer wünjcht 
(Reg. fus. tract. resp. 98), bat er dem Mönchtum Feine Einwirkung auf die Kirche, 
weder religiös:reformatorischer noch fozialscharitativer Art als Stüd jeines Berufs zur Pflicht 35 
gemacht. Die Nächitenliebe beziebt ſich nur auf die Klojtergenofjen (Hol, Entbufiasmus 
und Bußgewalt beim griechifchen Möndtum, eine Studie zu Symeon, dem neuen Tbeo- 
logen, Yeipzig 1898 ©. 140ff.). Das Mönchtum follte nach Bafilius nicht Unterdrüdung, 
ſondern Rückkehr zur Natur, nicht den Gegenſatz, ſondern die Vollendung antiker Weis— 
beit bedeuten. Einer verbildeten und vergifteten Kultur entronnen fand er in der Ein: 10 
jamfeit die Natur wieder (f. über feine berrlichen Naturfchilderungen Alexander v. Hum— 
boldt, Kosmos, Bd II, 27ff). Obwohl nicht beabfichtigt, war doch die Wirkung des 
Möndtums auf Kirche und Klerus eine tiefgreifende. Das Mönchtum brachte der Kirche 
eine tiefere ſittliche Anſchauung. An die Stelle der kirchlichen Lehre von gewiſſen That— 
fünden, die als Todfünden galten, feste das Mönchtum jeine Lehre von den Hauptfünden, 15 
den mächtigen feindlichen Neigungen, Die jedem Menjchen innewohnen und deren Be 
fampfung die Aufgabe jeines Yebens bilden muß. Nach Zödler (Evagrius Ponticus, 
1893, München) iſt Evagrius Ponticus der erjte, der die Klaffifizierung der 8 Haupt: 
jünden (ſymptomatiſchen Sünden) gemacht bat. Bafılius machte jih die vom Mönchtum 
neugewonnene fittlihe Erkenntnis in jelbititändiger Weiſe zu eigen, indem er jede Sünde 50 
für eine Todfünde, Ungehorſam gegen Gott, erklärte. Nachdem bereits Pachomius die 
Beihte der Mönche in jeinen Klöftern gefordert, verlangte Bafilius, daß der Mönd feine 
Herzensgedanfen vor den älteren Brüdern oder dem Vorjteber befenne (Reg. brev. tract. 
227 u. 229). Aus der Höjterlichen Praris ift dann die Beichte zu einem Inſtitut der Kirche 
geworden. 65 

Inm einzelnen follte ſich das Klofterleben nach Bafılius folgendermaßen gejtalten. Der 
in das Klofter Eintretende muß jein Eigentum aufgeben und darf nichts ins Klofter mit: 
bringen (Reg. br. tr. int. 8 und 9). Der Aufnahme ins Klojter gebt eine genaue 
Prüfung des Entjchlufjes des Novizen voraus (Reg. br. tr. int. 112; fus. tr. 10). Ent: 
laufene Sklaven dürfen nicht aufgenommen werden (Reg. fus. tr. 11), Ehegatten nur 60 
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mit gegenfeitiger Einwilligung (Reg. fus. tr. 12). Kinder finden zur Erziehung im 
Klojter Aufnabme, fünnen aber ſpäter das Klojter verlaſſen (Reg. br. tr. 15). Zeit: 
weiliger Aufentbalt it auch Fremden zur innerliben Sammlung gejtattet (Instit. resp. 
87). Verbindliche Gelübde werden beim Eintritt ins Klojter nicht abgelegt, Die drorayn 

5 bei Baſilius bat ausfchlieglich die Bedeutung der Losſagung von jeder Beziebung zur 
Welt, iſt aber fein äußerlicher Akt. An der Spitze des Klojters jtebt der moosorins, den 
Bafilius auch dotoßteoosc nennt, ohne damit eine prieſterliche Eigenſchaft desſelben zu 
fordern. Dieſer übt die unbedingte Disziplinargewalt (Reg. br. tr. 82 und 126). Das 
Leben der Mönche beſteht in Arbeit, vor allem Ackerbau (Reg. br. tr. 95 und 96; fus. 

ıo tr. 38) und Gebet. Sechs feite Gebetsitunden, Morgengebet, Terz, Sert, Non, eier 
und Meſonyktion werden für Die Mönche vorgejchrieben (Reg. fus. tr. 37). Über die 
Mablzeit wird nur bejtimmt, daß fie mäßig fein und nicht dem Wohlgeſchmack dienen joll 
(Reg. br. tr. 15). Weingenuß ijt aber unbedingt verboten (Reg. br. tr. 9). Aud 
wird noch feine bejtimmte Mönchstracht verordnet (Reg. br.tr. 22 und 23). Die Kappa: 

15 docien benachbarte Kirche Armeniens jcheint ibr Kloſterweſen im weſentlichen nach den 
Vorjehriften des Baſilius geregelt zu baben, wobei zwei noch zu den Yebzeiten des Baſi⸗ 
lius dorthin gekommene Einſiedler Schalita aus Syrien und Epiphan aus Hellas eine 
wichtige Nolle fpielten (Zödler S. 291). 

Ueber das ältejte Monchtum in Griechenland find wir ſchlecht unterrichtet. Palladius 
2d (Hist. Laus. c. 142—146) nennt nur einige Frauen Olympias, Candida, Gelafia in 

Konjtantinopel, die uns aud aus den Briefen des Chrojojtomus befannt find. Das 
Schweigen des Palladius über das hauptſtädtiſche Möndtum ſcheint befondere Gründe 
zu baben (j. Preuſchen S. 260) Chryſoſtomus, der ſelbſt als Eremit bei Antiochia gelebt 
batte (ſ. d. A. Bd IV ©. 101), und mit Balladius befreundet war, hatte mit ſchonungsloſer 

25 Energie die Mißbräuche im Mönchsweſen der Nefidenzitadt gerügt, Jih in die Verwaltung 
der Klöſter eingemifcht und nicht geduldet, daß die feitber jtilljchtweigend geübte Nachficht 
teiter beitebe. Als er fib dann der origeniftiichen Mönche aus den nitrifchen Bergen, 
bejonders der vier langen Brüder gegen die Verfolgungen des Biſchof Theopbilus von 
Alerandria annabın, fam es zu feinem Sturz, bei dem die mißvergnügten und gereizten 

Mönche Konftantinopels nicht untbätig waren. Auch noch auf feiner legten VBerbannungs: 
reife überfielen ibn die ibm befeindeten Mönche mit tierifcher Mut, obwohl gerade er neben 
Baſilius zu den begeiftertiten Yobrednern des Mönchtums gebörte. 

Nach Cypern wurde nad dem Bericht des Hieronymus das Mönctum dur Hilarion 
gebracht und fand bier in Epipbanius von Salamis, der früber als Mönch in Paläſtina 

35 und der ffetifchen Wüſte gelebt batte, einen eifrigen Förderer. 

Spätere Geſchichte des orientalifben Mönchtums. — Quellen und 
gitteratur: Kyrill von Skythopolis, Vita Euthymii, Analecta graeca, Paris 1688, I, 
1-99; Vita Sabae bei Cotelerius ecel. graec. Mon. Paris 1686, III, 220-376; Vita Theo- 
dosii bei wi Fe heilige Theodorus, Leipzig 1890, ©. 103—113; Vita Johannis Si- 

40 lentiarii A. SS. Mai III, Anhang ©. 14—18; Vita Cyriaci A. SS. Sept. VIII, 147—158; 
Vita Theognii, Analect. Boll. X, 113—118, 1800; Theodorus, Vita Theodosii bei Ufener, 
Der heilige Theodorus, Leipzig 1890: Eu: Sotolow, Zuftand des Kloſterweſens in der byzan: 
tiniſchen Kirche von der Mitte des '9. bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts (S24— 1204), 
eine kirchenhiſtoriſche Studie, Kaſan 1894; F. Oltarzewsky, Das paläſtinenſiſche Mönchtum 

45 vom 4. bis 6. Jahrhundert, Petersburg 1896 in den Beröffentlihungen der ruſſiſchen Palä: 
itinageiellihaft S. 32545; W. Nifien, Die Regelung des Kloſterweſens im Rhomäerreice 
bis zum Ende des 9. Jahrhunderts, Programm des Johanneums, Hamburg 1897; K. Holl, 
Enthuſiasmus und Bußgewalt beim griechiſchen Mönchtum, eine Studie zu Symeon dem neuen 
Theologen, Leipzig 1898. 

Trotz des Eintretens des Baſilius für das Cönobitenleben erfreute ſich in der grie— 
chiſchen Kirche das Eremitenleben der höchſten Schätzung. Wenn man einmal die Nach— 
folge Chriſti im mönchiſchen Sinne verſtand, jo konnte auch das Ziel des Mönches, die 
ununterbrochene Hingabe an Gott, nur der Anachoret ganz zu erreichen hoffen. Aber das 
Anacoreten: und Gönobitentum bejtand friedlich nebeneinander, das Klofter galt als die 

55 Elementarjchule des mönchischen Yebens, das Anachoretentum als die Stufe der Voll: 
fommenbeit. Im 5. und 6. Nabrbundert wurde Baläjtına das Haffische Yand des Mönch— 
tums, da bier ein mächtiger Aufſchwung des religiöfen Yebens durch die zunehmenden 
MWallfabrten nad den heiligen Stätten bervorgerufen wurde. Nachdem bereits Pachomius 
den Verſuch gemacht batte, eine Zabl von Klöftern zu einem Klofterverband zufammen: 

so zufafjen, wurde in Paläſtina jeit dem Anfang des 5. Jahrhunderts eine Organtjation des 
Monchtums geihaffen, in der die Klöfter und Eremitengenojenfchaften einen gemeinjamen 
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Verband bildeten. Die Anachoreten und Kloftermönde wurden je einem Exarchen (do- 
zwavdotrns) unteritellt, und diefe Archimandriten wurden von der Gefamtheit der Mönche 
gewählt und vom Patriarchen Jeruſalems beitätigt (Cyr. vit. Theod. ©. 110). Zu 
befonderer Bedeutung gelangten diefe Amter, als der — Theodoſius (geboren 
im Dorfe Gariſſus 414, geſtorben im 105. Jahre 519) in dem von ihm gegründeten und 5 
nab ibm benannten Klofter bei Jerufalem an die Spite der paläftinenfiihen Klöjter 
trat, und gleichzeitig ein anderer hervorragender Happadocier Sabas (geboren 439 in Mu- 
talasfe, geitorben ım 94. Jahre 532) das Crardat der Eremiten befleidete. Yebterer 
gründete 7 Yauren (Eremitengenofienicaften) in Balältina, von denen die Aadga ueylorn 
bei Nerufalem, in der er jelbjt bis zu feinem Tode wirkte, die berühmteſte wurde. rn 10 
der Yaura des heiligen Sabas fchrieb der Mönd Antiohus im Anfang des 7. Jahr: 
bunderts feine Pandekten der beiligen Schrift, eine berühmte Sentenzenfammlung für 
Mönde (MSG 89, 1427 ff). Seit 536 begann der Drigeniftifche Streit die Klöfter und 
Yauren in Paläjtina in Aufregung zu verjegen, bis durch das 5. öfumenifche Konzil zu 
Konitantinopel 553 Drigenes als Keter verdammt wurde. Acht Monate jpäter wurden ı5 
die origentftiich gefinnten Mönche durch den dux Baläftinas, Anaftafius, mit Milttär- 
gewalt aus ihrem Hauptſitz, der »&a Aavga, vertrieben, und die neue Yaura mit ortbo: 
doren Mönchen beftedelt. Mit der Eroberung Paläjtinas durch die Araber im 7. Jahr— 
bundert fiel das Yand, in dem fih das Mönchsleben am reichten und freieften enttwidelt 
batte, in die Hände der Mubammedaner. Das Mönctum beitand zwar in PBaläftina zo 
fort, die Klöfter erwieſen ſich fogar als die feiteften Burgen des Chriftentums in den er: 
oberten Ländern, aber die Verbindung des paläjtinenfischen Mönchtums mit den anderen 
Yändern des Orients und mit dem Dccident börte auf, jo daß das Mönchtum allmählich 
verfümmerte. 

Im oftrömifchen Reich wurden die Hlöfter mit dem Machfen der inneren Wirren 5 
immer mebr bevölfert, da viele Männer auch aus den höchſten Stellungen dort Zuflucht 
ſuchten (Euftatbius von Theſſalonich, de emendanda vit. monch. ce. 26). Seitdem 
Aegypten und Paläftina aufgehört hatten die Hauptcentren des Mönchslebens im Orient 
zu fein, erboben ſich Konjtantinopel und einige Zeit fpäter der Athos zu ſolchen. Aus 
anem mejopotamijchen Kloſter am Eupbrat joll Abt Alexander ca. 430 in Konjtantinopel 0 
das Afoimetentum beimifch gemacht baben (Vita Alex., A. SS. Jan. I, 1024). Diefe 
Aloimeten (j. d. A. Bd I ©. 282) machten ſich die Pflege des ununterbrochenen Gebets 
zur Aufgabe, indem abtwechjelnd drei Chöre bei Tag und Nacht Gott Yoblieder fangen. Das 
durds den römischen Konfular Studius um 460 gegründete Akoimetenkloſter Studion ge- 
langte in der F des Bilderſtreites durch ſeinen Abt Theodorus zu beſonderer Bedeutung. 35 
Theodorus (geſt. 826) (Schiwietz, De Theodoro Studita, reformatore monachorum 
Basilianorum, Breslau, Diſſertation 1896; G. A. Schneider, Der hl. Theodor von 
Studion, ein Beitrag zur byzantinischen Mönchsgeſchichte, Münfter 1900) reformierte das 
byzantiniſche Mönctum durd zeitgemäße Erneuerung der Bafilianifchen Regel. Die Con- 
stitutiones Studitanae (MSG 99, 1825—1849), die zwar nicht von der Hand Theo: 40 
dors ftammen, aber doch auf ihn zurüdgeben, geben uns genaue Mitteilungen über das 
Klofterleben Studions und wurden auch von vielen anderen Hlöjtern angenommen. Der 
Profepaft mit Ablegung der verbindlichen Cintrittsgelübde, die ſeit dem Konzil von Chal- 
cedon (ec. 4) gefordert wurden, vollzog fich in feierlichiter Meife. War doch feit Dionv- 
us Areopagita aus dem Verſprechen, das der Mönd beim Eintritt in feinen Stand u 
ablegte, ein vorjoro» gewworden, und nahm man von diefer Mönchsweibe an, daß fie 
als zweite Taufe wie die erite vollfommen von Sünden reinige (Theodorus Studita ep. 
165 ad Georgium, MSG 99, 1524). Wäbrend des heiligen Mehopfers in Gegenwart 
des ganzen Konvents wurde an den Stufen des Altars der Profeß abgelegt. Dann er: 
teilte der Abt den Profejien Tonfur und Mönchsbabit, und der neu Cintretende nahm wo 
darauf die Kommunion. Neben den häuslichen und landwirtichaftlichen Thätigkeiten war 
auch die Beſchäftigung der Mönche mit Grammatik, Philoſophie und Dogmatik vorgefeben, 
ſo daß die Klöſter die Pflanzitätten der ortbodoren Theologie wurden. Dreimal in der 
Woche am Mittwoch, Freitag und Sonntag mußte der Abt eine Anſprache (zarjynoıs) 
an die Mönche halten. Die Studitenmönde follten einfach und entbaltfam, aber obne 55 
übermäßige Strenge leben. Fleiſch diente als Nahrung auch für die gefunden Mönde 
(Zeitament Theordors MSG 99, 1817). Zur Zeit des Bilderſtreits jcheint auch die 
Unteriheidung der Mönche in zuxodoynuo und uaxodoznuo aufgetommen zu fein, 
die uns bei Theodor zuerft begegnet (Holl ©. 200). Die eriteren batten vorwiegend die 
Geſchäfte der Wirtſchaft zu bejorgen, die anderen, die Vollmönche, die Ariftofratie des d 
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Gönobiums, lebten in völliger Abjage der Welt der Beſchaulichkeit und wiſſenſchaftlichen 
Studien. Dieſe Abftufung, die die Gleichheit der Mönche zerjtörte, follte auch ſolchen 
den Eintritt ins Klofter ermöglichen, die die ganze Schwere der Verpflichtung nicht auf 
fih nehmen wollten. Wabrjceinlid bat das Abendland vom Orient die Unterſcheidung 

5 zwwifchen den eigentlichen Mönchen und den fratres conversi entlebnt. — 
Seit der Mitte des 9. Jabrb.s wurde der Athos von Eremiten befiedelt und entjtanden 

dort Yauren, 963 wurde das erfte Hlofter gegründet (. d. A. Athos Bd II ©. 210,2). Im 
Heſychaſtenſtreit (ſ. d. A. Bd VIII ©. 14) fam das enthuſiaſtiſche Clement nod einmal 
im griedhifchen Mönchtum zu lebendigen Ausdrud. Die Anſchauung, daß der Geift Gottes 

10 wie in der apoſtoliſchen Zeit auch noch fortgebend neufchöpferiich wirke, lebte wieder auf. 
Die Mönde jaben ſich als die Träger des göttlichen Geiftes an und glaubten ſich als 
ſolche mit böberer Befähigung, mit der Wundergabe und der Gabe der Propbetie ausge: 
rüftet. Symeon der neue Theologe (geit. ca. 1040) batte dem Ningen um Gott ein be 
ftimmtes Ziel gegeben. Das Scauen des Lichts, ein konkretes Erlebnis, in dem das 

15 Gefühl ausruben und Kraft ſchöpfen kann, jollte der Gegenitand des höchſten mönchiſchen 
Trachtens fein (Hol ©. 213). Im 14. Jahrhundert bildeten dann die Heſychaſten (1. d. 
Art.), eine eigentümlich finnliche Methode zum Schauen des göttlichen Yichtes aus. Die 
Mönchskolonien auf dem Atbos nabmen Bein zu, zur Zeit des Typikon des Katjers 
Konjtantin IX, Monomados vom Jahre 1045, betrug die Zabl der Anfiedelungen 

0 bereits 180 (Pb. Mever, Urkunde 5). Obwohl im Komnenen: Zeitalter ein gewiſſer 
Verfall eintrat, der dur das im 14. Jahrhundert auffommende jogenannte idior- 
rhythmiſche Syſtem noch gefteigert wurde, bat eine im Yaufe des 17. Jahrhunderts ein- 
jegende Neformbetvegung die jtrenge Zucht wieder bergeftellt. Bis beute bat ſich der 
Athos mit feinen zahlreichen Eremiten und demofratiih wie ariftofratiih verfaßten Klö— 

3 jtern als die Haffiihe Stätte des griechiſchen Mönchtums erhalten (Pb. Meyer, Die Haupt: 
urfunden für die Gefchichte der Atbosklöjter, Yeipzig 1893). In der Gejftalt, die der 
Entbufiasmus im Heſychaſtentum erbielt, ift er bis heute nicht erlofhen. Noch beute iſt 
das befuchaftifche Gebet auf dem Athos im Brauce (Pb. Meyer, Beiträge zur Kenntnis 
der neueren Gejchichte und des gegenwärtigen Zuftandes der Athosklöjter ZRG 189, 

©. 395ff. und 539 F}.). 
Verbältnis des griebifhen Möndtums zu Kirche und Staat. Obwohl 

das Mönchtum in feinem Urjprung fich als eine Bewegung darftellte, die eine ſcharfe 
Kritit an der Weltkirche übte, wurden doch ernitere Kämpfe vermieden. Das Mönchtum 
jtand zwar in der erjten Zeit der Kirche und dem Klerus fpröde gegenüber, der Einfiedler 

3 Ammonius jchnitt ſich das Ohr ab, um nicht Biſchof zu werden, Pachomius entzog ſich 
jelbjt jeder Weihe und verbot die Annahme einer folden feinen Mönchen, Atbanafıus 
batte große Mübe dem Mönch Dracontius das Bistum Hermopolis aufzudrängen, da 
diefer die größere Heiligkeit des Mönchsſtandes nicht aufgeben wollte, und noch der Archi— 
mandrit Sabas (geit. 532) zeigte eine ftarfe Abneigung gegen das Firchlicde Amt (Vita Sabae 

©. 244). Da aber die Kirche das Mönchtum fjuchte, und die Bijchöfe, vor allem Atha— 
nafius den antiflerifalen Tendenzen des Mönchtums entgegenwirkten, und andererjeits bei 
den Mönchen die Ehrfurcht vor der Kirche und ihren Inſtitutionen erbalten blieb — for: 
derte doch z. B. der Abt Apollonius feine Eremiten zur täglichen Kommunion auf, Damit 
nicht der, twelcher fich abjondere, von Gott abgeſondert werde (Hist. mon. c. 7) —, jo 

45 geftaltete jich bald das Verhältnis des Mönchtums zur Kirche trog des inneren Gegen- 
jages außerordentlich freundlid. Der böbere Klerus wurde vielfadh aus dem Mönchtum 
genommen, und der Gölibat feste fih immer mehr dur. infiedler und Mönche waren 
es, die dem ganzen geiftliben Stand der folgenden Jabrbunderte die höbere asketiſche Hal: 
tung des Yebens mitteilten (Burkhardt, Zeitalter Konjtantins des Großen ©. 432). Durch 

5 fortichreitende Monachifierung des Klerus und Klerifierung des Mönctums wurde der 
Gegenſatz allmäblich aufgeboben. Die traurigen Erfahrungen, die die Kirche mit dem 
Mönchsfanatismus im 5. Jabrbundert gemacht hatte, führten zu einer firchliben Neglung 
des Möndslebens auf dem Konzil zu Chalcedon 451 (ec. 4,8, 23, 24): Die Klöfter und 
ſämtliche Mönche der Parochie find dem Biſchof unterjtellt. Ohne biſchöfliche Erlaubnis 

55 darf fein Klofter gebaut werden. Sklaven dürfen nicht obne Willen des Herrn Möndıe 
werden. Den vom Konzil als verbindlich vorausgejegten Eintrittsgelübden wird die Ver: 
pflichtung zur Ortsbeitändigfeit (stabilitas loci) hinzugefügt, um das Umberjchiweifen der 
Mönche zu verhindern. Die für Klojterziwede geweibten Baulichkeiten dürfen aber nicht 
zu profanen Ziveden eingezogen tverden. In Antnüpfung an das Chalcevonenfe hat Juſti— 

co nian durch jeine Klojtergefeßgebung, die die Grundlage aller gefeglihen Neglung im 
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Oſten geworden iſt, das Mönchtum als eine der Weltgeiſtlichkeit koordinierte Inſtitution 
in das Ganze des ſtaatskirchlichen Organismus eingefügt. Juſtinian hat dabei unter Bei— 
ſeitelaſſung des Anachoretenlebens ſeine Bemühungen vor allem dem Kloſterleben zuge— 
wandt. Doppelklöſter von Männern und Frauen ſollten künftighin verboten ſein (Just. 
Nov. 123, 36). Der Biſchof ſollte bei der Grundſteinlegung der Klöſter mitwirken, ſäku— 
lariſierte Klöſter ſollten wieder hergeſtellt und den beſtehenden Klöſtern zugewieſen werden 
(Just. Nov. 7, 11). Jeder ins Kloſter Eintretende ſollte ein dreijähriges Noviziat durch— 
machen (Nov. 5), doch beſchränkte Juſtinian dieſe Verpflichtung 546 auf die Unfreien 
Nov. 123). Er erleichterte aber die Aufnahme der Sklaven, indem er feſtſetzte, daß der 
Herr die Auslieferung nur während des Noviziates und zwar auf Grund ſchwerer Ver— 
brechen verlangen durfte. Dabei erſcheint aber das Kloſter auch als Strafort für Ehe— 
leute, die die Ehe unrechtmäßig gelöſt (Just. Nov. 117, 13), für Ehebrecherinnen (Just. 
Nov. 134, 10), für Diafoniffen und Priefter mit jchlechtem Yebensiwandel (Just. Nov. 
123, 10). In der Folgezeit bat fi dann vor allem das 2. Trullanum vom Jahre 692 
um die Kloftergefeggebung verdient gemacht. Der Eintritt in das Kloſter wird bier noch 
mebr erleichtert: jeder Chrijt, er mag mit einer noch jo großen Schuld belajtet jein, darf 
das Bußleben des Mönchs erwwäblen (ce. 43), und die Ablegung der Gelübde ift jchon im 
10. Jabre gejtattet (ce. 40). Die in Städten und Dörfern umberziebenden Eremiten 
follen aber ſich entweder jcheeren laſſen und ins Klofter geben oder in die Einöde zurück— 
getrieben werden (j. d. A. Gprovagi Bd VII ©. 271). Nur wer als Cönobit jich be— 
wäbrt bat, darf Eremit werden (ce. 41). Unter den bilderjtürmenden Kaiſern Leo dem 
Iſaurier (717— 40), Konitantin Kopronymos (741-—75) und Leo dem Chazaren (775 bie 
80) fübrten vor allem die Mönche den Kampf für die Bilderverehrung, an ibrer Spite 
der Mönch des bl. Sabasflofters zu Jeruſalem, Jobannes Damascenus (geft. 760). Die 
Klöfter und Mönche hatten in diefer Zeit viel zu leiden, wenn auch eine allgemeine Auf: 2 
bebung der Klöfter von den bilderfeindlichen Katfern nicht beabfichtigt war (Niſſen S. 13). 
Das 7. ökumeniſche Konzil zu Nicäa 787, das die Bildverebrung janktionierte, gab eine 
Reihe meuer gejeßlicher Beitimmungen über das Mönchsleben. Doppelklöfter twurden 
wieder geitattet, nur Neugründungen verboten; jeder Laie und Priejter durfte künftig: 
bin ein Kloſter gründen, wenn es nur ausreichend dotiert war, eine Beltummung, : 
die allerdings die Synode von Konjtantinopel vom Jahre 861 wegen der rüdjichtslofen 
Eingriffe der Stifter wieder dahin einfchränkte, daß ein Klofter ohne Zujtimmung des 
Biibofs nicht erbaut werden dürfe. In Nicka wurde auch den Mönchen und Nonnen 
abermals das Verbot, das Kloſter zu verlaflen, eingefchärft (ec. 2). Dadurch, daß 
das 2. Trullanum vom Jahre 692 dem Prieiter die Ehe freigegeben und nur dem Bis: 
ſchof das Gölibat auferlegt batte, wurden die Biichöfe aus dem Klofter genommen, und 
das Möndtum rüdte an die erite Stelle in der ariechiichen Kirche. Auch zeigte ſich der Ein: 
fluß des griechifchen Mönchtums auf das praftijchzfittlihe Yeben des Volkes in der Ver: 
breitung des urſprünglich mönchiſchen Inſtituts der Beichte in der Kirche. Dabei blieb 
das Beichtinjtitut lange Zeit in den Händen der Mönche, die als Befiger der Gabe der 
Ödxoeoıs av nvevudrov die Seelenleitung der Gläubigen ausübten (Job. Mocos, 
Prat. spirit. ec. 78). Erſt gegen Ende des 12. Nabrbunderts befämpfte Balfamon (f. d. 
B II S.375) die Binde: und Löſegewalt der Mönche, und, als Kaiſer Michael VIII. 
Valaeologus auf dem Konzil zu Lyon 1275 die Sakramentslehre der Yateiner acceptierte, 
wurde auch dem Prieſtertum die Beichtgewwalt zugeſprochen (Holl ©. 328). Es bleibt aber 
das Verdienit des griechifchen Mönchtums, der Kirche die praftijchen Aufgaben zum Bewußt— 
fein gebracht zu haben. Mit dem Streben nad Heiligung des eignen Herzens war dem 
Mönchtum der Blid für die Welt des inneren Yebens aufgegangen, und die großen Pre— 
diger der griechischen Kirche wie Chryſoſtomus, Bafilius, Gregor von Nazianz und andere 
baben durd das Mönchtum die Menſchen perjönlich zu erfaſſen gelernt, und auch die Be: 
rüdjichtigung pſychologiſcher Probleme in der Dogmatik des Jobannes Damascenus dürfen 
wir auf den Einfluß des Mönchtums zurüdführen (Hol, Über das griechiiche Mönchtum, 
T 1898 ©. 407—424). 

Das abendländifhe Möndhtum. — Allgemeine Litteratur: ©. oben Zöckler, 
Heimbucher, Harnad; Mabillon, Annales Ordinis S. Benedicti, 6 Bde, Paris 1703—1739 
(Geichichte des Benediktinerordens bis 1157 umfajjend); I. Mabillon, Acta Sanctorum ordinia 
S. Benedicti, Paris 1688 ff, 9 Bde; Montalembert, Les moines de l’Oceident depuis de 
St, Benoit jusqu’A S. Bernard, 7 Bde, Paris 1860; E. Spreitenhofer, Die Entwidlung 
des alten Mönchtums in Stalien bis auf Benedikt, Wien 1804 ; Löning, Geſchichte des deut: 

— — — 

— — 

ſchen Kirchenrechts 1878, II. Bd; TH. Kolde, Die kirchlichen Bruderſchaften und das religibſe o 
Leben im modernen Katholicismus, Erlangen 1895. 

-. 
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Im Decident ift das Mönchtum nirgends autochthon, jondern überall aus dem Orient 
importiert. Nach dem nicht zu bezweifelnden Zeugnis des Hieronymus (ep. 127, 5; 
Grützmacher, Hieronymus I, 226ff.) bat bereits Äthanaſius in feinem römiſchen Exil von 
341 bis 343 die Kunde von dem Eremiten Antonius und den Klöftern des Pachomius 

5 nad Italien gebracht, und nad Balladius (Hist. Laus. 1) weilte au ein Mönch Iſidor 
aus Agvpten um 350 in Nom. Die vornebme Römerin Marcella war die erfte aus den 
adligen Kreifen Roms, die fih der Askeſe weihte, wenn fie auch fein ftrenges Nonnen: 
leben zu führen begann, jfondern noch ganz in der Weiſe der alten Asteten lebte. Auch 
die Schweiter des Ambrofius, Marcellina, nabm bereits 353 den Schleier in Nom (Am: 

10 brofius, de virg. III, 1--3). Cine andere Nömerin Aſella Palladius, Hist. Laus. 
e. 133) begann bereits ale zehnjäbriges Mädchen 344 ein ftrenges Nonnenleben (Hiero- 
nymus ad Marcellam ep. 24, 4 de laudibus Asellae). Durd den Biſchof Petrus 
von Alerandria, der 373 ın Kom eine Zufluchtsftätte fand, wurde vielleicht der Zug nad 
Be Drient hervorgerufen, der die vornehme römiſche Wittve Melania und Rufin nad 

Agypten und \erufalem, Hieronymus zu den Einſiedlern der Wüſte Chalcis führte. 
"er in den 70er Jahren des 4. Jahrhunderts ſcheinen im Occident die erſten Klöoſter 

entſtanden zu ſein, Sozomenos (hist. ecel. III, 14) berichtet, daß noch in den Tagen 
des Hilarius von Poitters, des Martin von Tours, des Aurentius von Mailand 800 
my xakovuernv Evoornnv olxoüow, Aneigaroı Fr uovayızar ovvomıv Noar. 

2» Die Gemeinichaften männlicher und weiblicher Asfeten paßten ſich nur allmäblig der 
Höfterliben Asteje an. An diefe beſtehenden doxmrmoıa fnüpften die Vertreter der mön- 
chiſchen Propaganda ihre Bemühungen um ein jtrengeres asfetifches Yeben, wobei aber 
das Klofterweien nur langfam vorwärts fchritt und durch das Beſtehen der Jungfrau: 
ichaften fat mebr gebemmt als gefördert wurde. Bejonders war Hieronpmus in feinem 

25 römischen Aufentbalt von 382 bis 385 in diefem Sinne thätig, aber es gelang ibm nicht 
das Haupt des asfetifchen Kreiſes, Marcella, zu jtrengerem astetifchen Yeben zu beivegen, 
nur die vornehme römische Witwe Paula und ihre Tochter Euftochtum verſchärften unter 
feinem Einfluß die Askeſe. Als aber Bläfilla, die älteite Tochter der Paula, durch über: 
triebene Askeſe 385 einen früben Tod fand, fam die Stimmung des römischen Volkes 

30 gegen die Mönce zum beftigen Ausdrud (Hier. ad Paulam ep. 39, 5). SHieronpmus 
mußte Rom verlaffen, und Paula und Euſtochium folgten ihm nad dem Orient, um im 
Klojter zu Betblebem ihr Yeben zu beichließen. Nicht obne ſcharfe Oppoſition, die in 
Helvidius und Ivinian (ſ. d. AA. Bd VII ©. 654 und Bd IX 5.398) in Nom, den 
beiden Mönchen Sarmatio und Brabantianus in Mailand und dem ſpaniſchen Prieſter Vigi 

35 lantius (ſ. d. A.) beredte Vertreter fand, ſetzte ſich das Mönchtum im Abendlande durch. 
Beſonders die zu 2 oder 3 in den Städten lebenden Aöfeten, die in Xtalien solum aut 
primum genus monachorum waren (Hieronymus ep. 22), widerſetzten ſich aufs bef: 
tigfte der mönchiſchen Klaufur. Trotzdem gab es ſchon, als fi Auguftin 388 in Rom 
aufbielt, viele diversoria sanetorum. in den römifchen Nonnentlöjtern erwarben fich 

10 die Nonnen ihren Lebensunterhalt dur Spinnen und Weben von Gewändern (Auguftin 
de mor. ecel.cath. I, 70). In den 90er Jahren des 4. Jabrbunderts wurde der rö: 
miſche Senator Pammachius Mönch (Hist. Laus. ec. 122; Hieron., ep. 66) und be 
gründete in Gemeinſchaft mit der vornehmen Witwe Fabiola im römischen Hafen ein 
berübmtes Xenodochium. 

45 In Oberitalien war der Biſchof Ambrofius von Mailand (f. dv. A. Bd IC. 443) 
der wirkſamſte Beförderer des Klofterlebens. Gr gründete in einer Vorftadt Mailands 
ein Klojter in Nachahmung orientaliicher Vorbilder, das er abweichend von der morgen- 
ländifchen Sitte, die die Mönche auf eigene Arbeit hinwies, aus feinen Mitteln erbielt 
(Augujtin, Confess. VIII, 6). Ob das von Auguftin (de mor. ecel. cath. I, 70) 

so erwähnte diversorium sanctorum non paucorum hominum, quibus unus pres- 
byter praeerat, mit diejem Kloſter identiſch oder ein zweites matländifches Kloſter war, 
iſt nicht mit Sicherheit feitzuftellen. Neben Ambrofius iſt der Sardinier Eujebius von 
Vercellae der wichtigite Wegbereiter des Mönchtums in Oberitalien. Er gilt neben Auguftin 
als der erite, welcher ein mönchiiches Zufammenleben der Kleriker, das fpäter fogenannte 

56 kanoniſche Yeben, begründete (ep. 63 Ambrosii ad Vercellenses ce. 71: haec igitur pa- 
tientia in s. Eusebio monasterii coaluit usu et durioris observationis consue- 
tudine hausit laborum tolerantiam; namque haec duo in attentiore christia- 
norum devotione praestantiora esse, quis ambigat clericorum officia et 
monachorum instituta?). Wahrſcheinlich find dabei orientalische Vorbilder wirkſam, 

die er in feinem Eril kennen gelernt hatte. In Unteritalien förderte der aus vornehmen 
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Geſchlecht ſtammende, Spätere Bischof von Nola, Baulin (ſ. d. A.), das Mönchtum. Für das 
wabrjcheinlich bei Terracina am tyrrheniſchen Meer gelegene Klofter Pinetum überfeßte 
Rufin die Negel des Bafilius ins Yateinifche (Praef. Hosten. I, 67). In Kampanien 
und Sicilien gründeten die jüngere Melania, die Enkelin der älteren, und ibr Gemahl 
Pinianus gegen Ende des 4. Jahrhunderts zablreihe Mönchs- und Nonnenklöſter (Balla: 5 
dius, Hist. Laus. ec. 118—121). Im Nabre 412 rühmt Hieronymus (ep. 127 ad 
Prineipiam) die große Verbreitung der Klöfter in talien: erebra virginum mona- 
steria, monachorum innumerabilis multitudo, ut pro frequentia servitium deo, 
quod prius ignominiae fuerat, esset postea gloriae. 

Bejonders früb und zahlreich wurden die Heinen Inſeln des nördlichen torrbenifchen 10 
Meeres von Eremiten beftedelt, diefe öden Eilande jollten den Abendländern die Müfte 
erjegen. Für Gorgona bezeugt Orofius (Hist. VII, 36), für Gapraria Auguftin (ep. 48 
e. 4) und der beidnifche Dichter Rutilius Namantianus (de reditu suo I, 12) die Exi— 
jtenz von Möncen. Auf dem Inſelchen Gallinaria bei Genua lebte bereits um 360 der 
beilige Martin von Tours als Eremit (Sulp. Sev., Vita Martini c. 4). 15 

Sehr früb bald nah 360 bat Martin von Tours (.d. A. Bd XII ©. 389) in 
Gallien das Möncdtum dur die Gründung des Klofters Licugs bei Poitiers und des 
Kloiters Marmoutiers (maius monasterium) bei Tours heimiſch gemacht. Dieſes gallische 
Möndtum war von dem eifrigen Verlangen bejeelt, das ägyptiſche Mönchtum durch 
ee der Asteje an Rubm und Heiligfeit zu übertreffen (Sulp. Sev. dial. II, 5; 20 
III, 21). Im Süden Galliens wurde am Anfang des 5. Jahrhunderts durch den 
H. auf der Inſel Yerinum (ſ. d. A.) ein Eremitenverein geitiftet, und ziemlich 
aleichzeitig begründete Gafftan (ſ. d. A. Bd II ©. 746) in Maffilia zwei Klöfter. Zahl: 
reibe Alojteritiftungen folgten im Yaufe des 5. Nabrbunderts in Gallien. Noch vor 450 
legten die Brüder Nomanus und Yupicinus a füdlichiten Teile des Jura eine Klofter: 25 
folonie an, deren Mittelpunft Gondat war. 

Bon Gallien verbreitete fihb das Mönctum zu den Kelten Englands und Irlands 
im 5. Jabrbundert (f. d. A. Keltiiche Kirche Bd X S. 204), und von den irifchen Klöjtern 
ging im 6. Jahrhundert die Chriftianifterung Schottlands aus. Auf iriſchem und jchotti- 
ſchem Boden bildete fich im Anſchluß an bie Elöfterliche Miſſion eine eigentümlich mona: 80 
ſtiſche Kirchenverfaſſung aus (ſ. d. A. Keltiſche Kirche Bd X ©. 222). 

Schon früb haben wir Kunde von einer Verbreitung des , Mönctums auf deutichem 
Boden. Vielleicht bat Athanaſius während feines Erils in Trier die erften Impulſe dazu 
gegeben. Als der Offizier Bontitianus aus Trier 387 nah Mailand kam, erzählte er 
dem Augujtin von der Vita Antonii, die er dort kennen gelernt hatte, und von Ein: 3 
fedlern, die in der Näbe der Stadt lebten (Muguftin, Confess. VI, 14 u. 15). 

Auch die der dalmatinischen Küfte vorgelagerten Eleinen Inſein wurden früh von 
Eremiten beſiedelt, ſo lebte Bonoſus, der Freund des Hieronymus, auf einer ſolchen Inſel, 
und Hieronymus rühmt einen vornehmen Mann Julianus, der eine große Zahl Klöſter auf 
den Inſeln Dalmatiens geſtiftet und unterhalten habe (Hier. ep. 118, 5). 40 

Wenig Sicheres willen wir über die Gefchichte des älteften ſpaniſchen Mönchtums. 
Ein gewiſſer Donatus ſoll von Nordafrifa das Mönchtum nach Spanien verpflanzt haben. 
jedenfalls läßt der 6. Kanon des Konzils zu Cäfaraugufta vom Jahre 380 vermuten, 
dab das Mönchtum fich bier nur gegen eine jtarke Oppofition aus den Kreifen des Klerus 
durchzuſetzen vermochie. Der Kanon verordnet, daß, wenn einer aus Eitelkeit ſein Kirchen: 45 
amt aufgiebt um Mönch zu werden, der das ſtrengere Geſetz als die Kleriker befolgt, er aus 
der Kirche erfommuniziert und nicht eber wieder aufgenommen werben foll, bis er in- 
tandig darum bittet. 

In Nordafrifa trat vor allem Auguftin für das Mönchtum ein, das auch bier an- 
fangs auf Widerſtand ftich (de opere monachorum ce. 22; Salvian, de guberna- 0 
tione dei VIII, 4). Sein Verdienſt ift es, neben Eujebius von Vercellä den Anfang 
zur Monacifierung des Klerus gemacht zu haben, indem er feinen Klerus zu mönchiſchem 
Zujammenleben vereinte (Possidius, vita Augustini e.5 und e. 11. 

Auch bis nad Noricum wurde bereits in der Mitte des 5. Jahrhunderts das Mönd: 
tum verbreitet. Hier gründete der beilige Severinus (geft. 482) zu Faviana und Pafjau 55 
die eriten Klöfter (Eugippius, Vita Severini e. 14 u. ce. 19). 

Was das innere Klofterleben in der vorbenediktinischen Periode des abendländiichen 
Möndtums betrifft, jo treten troß der Nachahmung ägvptifcher und paläftinenfticher Vor: 
bilder alsbald in der oceidentaliichen Klofterdisziplin Abweichungen ein. Die Möglichkeit 
zu ſolchen Umbildungen war dadurd gegeben, daß ſich nod alles im Fluß befand. Es 6o 
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herrſchte vollſte Freiheit, jedes Kloſter war auf ſich geſtellt und hatte ſeine eigne Regel, 
es gab auch Klöſter, in denen mehrere Regeln gebraucht wurden und wieder andere, in 
denen der Wille des Abtes an die Stelle einer ſchriftlichen Regel trat. Caſſian ſchildert 
dieſen Zuſtand in Bezug auf die verſchiedene Uebung des Chorgebets in den abend— 
ländifchen Klöſtern Inst. II, 2: atque in hune modum diversis in locis di- 
versum canonem cognovimus institutum totque propemodum typos et regulas 
vidimus ursapatas, quot etiam monasteria et cellas conspeximus. Der erite, 
der eine Kodiftfation der Inſtitutionen des Klofterlebens für Dceidentalen unternabm, war 
Caſſian in feinem Werk de institutis coenobiorum 1. XII. Es ift feine ausgejprochene 
Abficht (Praef. 1. III, 1; 1.IV, 11) das abendländifche Mönchsleben von der engen An- 
ſchmiegung an äguptifch-aftatiiche Vorbilder loszumachen, e8 den andersartigen Verbältnifjen 
des Klimas, der Ürtlichkeit und der gefellichaftlihen Ordnung des Deeidents anzupaſſen 
und es jo in asfetifcher Beziebung auf eigne Füße zu ſtellen (Spreigenbofer ©. 50). 
Zunächſt unterwarf er die Mönchskleidung einer Neform. Weder die Sandalen als Fuß— 
befleidung noch das ärmellofe Unterkleid (colobium), nody die furze Kapuze und den 
ägyptiſchen Schaffellrod (melotes) bielt er für die Mönce des Abendlandes für geeignet 
(Inst. I, 10). Auch gegen den Gebrauch des bärenen Bußhemdes, des Gilictum, ſprach 
er fih aus, einmal weil es bei der Handarbeit der Mönche binderlich fei, und dann teil 
08 die Mönce zum Hochmut verführe. Beim Tagesoffizium vwermebrte er die täglichen 
Kloiterandachten um die Matutin, die an Stelle des nad älteſter orientalifcher Kloſter— 
fitte jofort im Anſchluß an das Nachtoffizium zu baltenden Frühgebets trat (Inst. III, 4). 
Auch die Kaftendisziplin der Mönche milderte Cafltan, indem er eine zweimalige Mabl- 
zeit am Tage, das prandium um 3 Uhr und die coena am Abend, geitattete (Inst. III, 
12; IV, 18). Das in der römifchen Kirche gebräuchliche Samstagfaften wollte er fo: 
wenig wie Ambrofius in den Klöftern eingeführt eben. In den übrigen Bunften des 
Klofterlebens, der Aufnahme der Mönche, der Novizenzucdt, der Geborfamsübung, der 
Befitslofigkeit, der wochenweije wechſelnden Dienftleiftungen der Mönche jchloß er ſich an 
die Gebräuche der ägyptiſchen, paläftinenfifchen und kappadociſchen Klöjter an (Inst. IV, 
1— 22). Der urjprünglid eremitifche Charakter des Mönchtums fam bei Gaffian noch 
darin zum Ausdrud, daß die Mönche allein in ihren Zellen arbeiten mußten (Inst. II, 
14). Obwohl Gaffian die Yoslöfung des Klofters von allem Verkehr mit der Außenwelt 
forderte, bat er doch noch nicht wie Benedift von Nurfia und Gäfarius von Arles die 
stabilitas loei von feinen Mönchen verlangt. Auch verbot er, daß der ins Klojter Ein: 
tretende demfelben Geld vermachte, um die Kloftergemeinde vor der Verlegenbeit zu be- 
wahren, daß der Austretende jein mitgebrachtes Gut zurüdforderte (Inst. IV, 4); denn 
rechtlich jtand der Austritt dem Mönd damals noch jederzeit frei. In einer von fpäterer 
Hand gefertigten Zufammenitellung des Wejentlichen aus Inst. 1. 1-4 diente die fog. Regula 
Cassiani als Klofternorm in den abendländifchen Klöftern bis ins 9. Jahrhundert binein 
(D. Seebaß, Über das Regelbuch Benedikts von Aniane ZKG XV, 1895, Regula 
Cassiani ©. 257— 260). Neben dieſer Regel wurde die Negel des Baſilius in der 
Überjegung Rufins, die Negel des Pahomius in der Überfeßung des Hieronpmus und 
die fogenannte Negel des Macarius (Holftenius I, 18—21), lettere z. B. in dem von 
Johannes Neomaus (geit. 539) gegründeten Kloſter Moutier-St.:Yean (Didcefe Yangres) ge- 
braucht (Vit. S. Joh. abb. Reomaensis A.SS. 0.8. B. I, 635). In anderen Klöjtern 
wie z. B. Yerinum (ſ. d. A.) waren die Gebräuche nicht jchriftlich aufgezeichnet, fondern wurden 
mündlich tradiert. In Nonnenklöftern galt vielfach die fogenannte Regel Augujtins, 
urfprünglich eine Gelegenbeitsichrift für eine Gemeinschaft afrifanifcher Klofterfrauen 
(ep. 211 Augustini, Soljtenius I, 317— 350). Diefe Negel legte auch Gäfarius von 
Arles (geit. 542) jeiner Nonnenregel zu Grunde (Reg. ad virgines, SHoljtenius I, 
353— 362; Fr. Arnold, Cäſarius von Mrelate, Erfurs 5, die Nonnenregel des Cäſarius 
©. 500-509). Auch von dem Biichof Nurelian von Arles (geit. 555) befigen wir eine Nonnen: 
regel für das von ibm gegründete Klofter, bei der er die Regel feines Vorgängers Caſarius 
benußte. Aus dem 6. Nabrbundert find ferner die Nonnenregel des Abtes Yeonianus 
vom St. Beterflofter zu Vienne (Haud, RO Deutjchlands I, 238) und die Mönchsregeln 
des Gäfarius von Arles (HoliteniusI, 143ff.), der Abte Stepbanus und Paulus (Holft. 
I, 138 ff.), die Nlofterregel des Klofters Agaunum (St. Maurice in Wallis) (Regula 
Tarnatensis, Holſt. I, 179—186) auf uns gefommen. Aus Spanien jtammen die Negeln 
des Biſchofs Ferreolus von Uecetia (Ufez) geit. 581 (Holft. I, 155 ff.), des Biſchofs Iſidor 
von Sevilla geit. 636 (Holſt. I, 1877.) und des Aructuofus von Complutum geft. 670 

(Holt. I, 20077.) Alle diefe Klofterregeln find nod unabhängig von der Negel Be- 
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nedikts, fie haben fämtlih nur lokale Geltung erlangt, während die Negel Benedikts 
Ah vom Mutterklofter Monte Caffino verbreitete und alle anderen Regeln im Abendlande 
verdrüngte. 

Mas die rechtlichen Verbältnifje der Klöfter in der vorbenebiftinifchen Periode be- 
trifft, fo wurden die Klöjter als Korporationen anerkannt, denen die Befugnis, Vermögen 5 
zu eriverben und zu befisen, zuftand. Sie bedurften dazu feiner befonderen jtaatlichen 
Genebmigung, wie die meisten Privatforporationen, aber die Mönche unterjtanden als 
Yaten durchweg denjelben Rechtsſätzen wie alle übrigen Yaien (Yöning, Geichichte des 
deutichen Kirchenrechts I, 352). Wie im Orient das öfumenifche Konzil zu Ghalcedon 
vom Jahre 451 die Pflichten der Mönche für kirchliche Pflichten erklärte und deren Über: 10 
tretung mit firchlicben Strafen bedrohte, jo verordnete das 2. Konzil von Arles vom 
Jahre 460, daß fein Mönch feinen Stand bei Strafe der Erfommunifation verlajfen 
dürfe (e. 25), und das Konzil von Vannes vom Jahre 465 beitimmte, daß ein Mönch, 
der ohne Erlaubnisjcein des Biſchofs das Klofter verlaffe, mit Schlägen gezüchtigt werden 
(e. 6), und nur der im Kloſter bewährte Mönch vom Abt die Erlaubnis zum Eremiten= 15 
leben erbalten jolle (e. 7). 

Langſam verbreitete fich die Negel Benedifts von Nurfia (ſ. d. A. Bd II ©. 579, 5), 
die ich nicht ſowohl dur Originalität als durch verftändige Milde und Fuge Elaftizität 
auszeichnete, die Mönche zu ftrengem Gehorſam, zur stabilitas loei und zur geordneten 
Arbeit erzog. Durch Gaflioborus (ſ. d. A. Bd III, ©.649) wurde auch wiſſenſchaftliche 20 
Beibäftigung in den Hlofterplan aufgenommen. Mit Hilfe der Päpſte gelang es der 
Regel Benedikts im 7. u. 8. Jahrhundert die anderen Mönchsregeln im Abendland zu 
verdrängen. 

Die erjten Einwirkungen der Negel Benedikts zeigen fich bereits in der Regula magistri 
(Holit. I, 224 ff.) und in der Nonnenregel des Biichofs Donatus von Befangon (geit. 660) 3 
(Holt. I, 375 ff). Den größten Widerſtand ſetzte der Verbreitung der Negel Benedikts die 
Kegel des ren Columban, des Gründers von Yureuil und Bobbio (geit. 615), entgegen, die im 
Frankenreich und in Oberitalien in vielen Klöjtern gebraucht wurde. Aber der Schroffe Rigoris⸗ 
mus der Columbanſchen Regel mußte der größeren Milde der Benediktinerregel weichen. 
Durch Gregor II. u. III. und Bonifatius wurde die Regel Benedikts die Norm des Kloſter- 30 
lebens im Frankenreich, und diefes Werk fand an den fränkischen Königen Karl d. Gr. 
und Ludwig d. Fr. nebjt ihren Gebilfen Alcuin und Benedikt von Antane feine Erbalter 
und Fortſetzer. Je mebr fich die Klöjter vermebrten und je größer ibr Einfluß auf das 
Volk wurde, um jo mehr mußten aber auch die Bifchöfe auf Unterordnung der Klöjter 
unter ihre Gewalt dringen. Die Abhängigkeit des Abtes vom Biſchof gründete fich aber #5 
darauf, daß der Abt als Diafon oder Priefter der Kloſterkirche vorjtand. Andererſeits 
durfte der Bifchof feinen Mönch ohne Erlaubnis des Abtes zum Kleriker weiben. Ob: 
wohl die Regel Benedikts die Wahl des Abtes dur die Mönche vorjehrieb, maßten fich 
pielfah die Gründer der Klöſter ein Ermennungsrebt an. Seit dem 6. Jabrbundert 
(Regula magistri ce. 93) wurde der Abt durd die Benediktion des Biſchofs in jein 10 
Amt eingeführt. Um fich gegen die Übergriffe der Biſchöfe zu ſchützen, unterjtellten ſich 
die Klöjter feit dem Ende des 6. Jabrbunderts mehrfach dem Schutze des Königs und 
römiſchen Biſchofs. Das erite Beifpiel einer vollftändigen Eremption eines Kloſters von 
der biſchöflichen Gewalt und unmittelbarer Unterordnung unter Nom enthält das dem 
Kloster Bobbio vom Papſt Honorius I. 628 erteilte Privileg (Kaffe 1563; Yüning, 5 
Geſchichte des deutichen Kirchenrechts II, 364 ff). Was die innere Verfaſſung der Klöſter 
betrifft, jo verbreitete fihb das Inſtitut der Oblaten. Obwohl Bonifatius dasjelbe 
energiich befämpfte, beitimmte Gregor II., daß die Kinder, die von ihren Eltern im 
Kindesalter dem Klofter getweiht worden waren, lebenslänglih im Kloſter ausharren 
mußten. 7) 

Seit der Zeit des Bonifatius wurde das abendländiihe Möndtum zum Kultur: 
träger im weitejten Sinne Die Mönche des beil. Benedifts rodeten die Wälder, 
ſchufen Wüfteneien in Aderland um, wirkten als Miffionare, brachten das Chriften- 
tum dem nördlichen Europa und jorgten für die Überlieferung der altchriftlichen Theo— 
logie und eines Neftes antiker Kultur. Die Hlöfter wurden die Mittelpunfte des religiöfen 55 
Yebens, überall erblübten Klojterichulen, unter denen die zu St. Gallen und Reichenau 
bervorragten. Durch Schenkungen wuchs der Neichtum vieler Abteten ins ungebeure, der 
ihnen aber auch eine Beteiligung an den Werfen chrijtlicher Yiebestbätigfeit ermöglichte 
(Üblborn, Geſchichte der chrijtl. Yiebesthätigfeit II, 66 ff., II, 74ff.), doc führte auch 
der Beſitz der Klöſter und die Uebernahme von Kulturaufgaben durch die Mönche zur 00 
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Verweltlibung des Mönchtums. Die Klöfter gerieten in Abhängigkeit von den Biſchöfen 
und Fürjten, und immer wiederfebrende Reformverjuche verjuchten die zerfallene Kloſterzucht 
zur urfprünglichen Strenge zurüdzuführen und den Klöftern ihre Selbitjtändigfeit zurüd- 
zugeben. 

Die erſte dieſer Reformen knüpft ſich an den Namen Benedikts von Aniane (ſ. d. A. 
Bd II, ©. 575) unter Ludwig d. Fr. Es folgten im 10. Jahrhundert die Kloſterreformen 
des Abtes Dunftan von Glaſtonbury in England, des Abtes M ilbelm von Volpiano in 
Frankreich und Uberitalien, des Salernitaners Alfterius in Unteritalien, des Abtes 
Gerhard von Brogne in Flandern und des Johannes von Gorze in Yotbringen. Die 
von Cluni (ſ. d. A. Bd IV, ©. 181) ausgebende Reformbewegung im 10. u. 11. Jabr: 
hundert wurde durch das Zuſammenwirten weltlicher Fürſtengunſt mit päpſtlicher Ruv⸗ 
niſierung von univerſalkirchlicher Bedeutung. Sie brachte nicht nur eine Reform des 
Mönchtums, ſondern der Kirche hervor. Die Cluniacenſer ſchufen auch durch die Bildung 
einer Kongregation, an deren Spitze der Abt von Cluni ſtand, zum erſten Male eine engere 

5 Gemeinjchaft und Konzentration im Benediktinerorden, begannen damit aber auch die 
Auflöfung des durch die Regel Benedikts geeinten abendländifchen Mönctums zunächit 
in Kongregationen und dann in felbitftändige Orden. 

Neben den Gluniacenjern brachte das 11. Jabrbundert die Eremitenfongregation der 
Gamaldulenfer (ſ. d. A. Bd III, ©. 683), die Kongregationen von Fonte Avellana und 

von Vallombrosa (j. Bd VII ©. 221,2) bervor. Ber den Ballombrojern begegnet uns 
zuerit auf abendländifchen Boden das Anftitut der Yaienbrüder (fratres eonversi), die 
die äußeren Geſchäfte der Kloſtergenoſſenſchaft beſorgten. Es ſtammt vielleicht aus dem 
Orient (ſ. oben ©. 265.5), bekam aber erſt bei den Ciſtercienſern größere Bedeutung, die 
ſich in den Yaienbrüdern, den fratres barbati, eine Arbeiterfhar zur Bewirtſchaftung 
ihrer Güter jchufen. Die in Deutjchland vom Kloſter Hirſchau ausgehende Reform: 
beivegung (ſ. d. A. Bd VIII ©. 138) brachte es nicht zu der feiten Form einer Kongre 
gation wie die der Gluniacenfer. 

Im 12. est gelangte zum größten Einfluß die neugegründete Kongregation 
der Gijtercienfer (ſ. d. A.), die ſich den verweltlichten Cluniacenfern entgegenitellte und 
fih die Aiederberitellung des urjprünglichen Möndtums zum Ziel jeßte. Dabei ver: 
dankten die Giftercienfer ihre Erfolge nicht zum wenigſten dem Bruch mit dem veralteten 
Wirtſchaftsſyſtem der älteren Benediktiner und Gluniacenfer, Sie nabmen ibren Landbefit 
in Eigenwiriſchaft auf gefchloffenen Gütern und verbanden mit der agrariſchen induftrielle 
Thätigfeit (Ublborn, Der Einfluß der wirtſchaftlichen Verhältniſſe auf die Entwickelung 

5 des Mönchtums im MA. ZRO XIV, 370ff.). Der neue Aufſchwung im Mönchtum brachte 
namentlich in Frankreich eine Reihe neuer Bildungen bervor. Noch vor den Gijtercienjern 
entjtanden die Karthäuſer (f. d. A. Bd X ©. 100), die das Eremitenideal zu erneuern 
Itrebten, tvenig fpäter der Orden zu Fontsvraub und der Orden der Gilbertiner, Die beide 
das Inſtitut der Doppelklöfter von Mönden und Nonnen zur Stärkung der verfallenen 
Klofterzucht zu beleben fuchten. Während alle diefe Kongregationen noch die Negel 
Benedikts als Grundgeſetz fejtbielten und daneben nur eigentümliche Konititutionen aus- 
bildeten, war der Prämonftratenjerorden (ſ. d. U.) ein Nleriferorden, der nach der ſo— 
genannten Regel Auguftins lebte und die Pflichten der Weltgeiftliden mit dem 
jtrengiten Mönchsleben zu vereinigen ſuchte. Die mönchiſche Neformbewegung des 

5 11. Jahrhunderts rief die Kreuzzugsbeiwegung bervor und als Produkte derjelben die Spital: 
und geiſtlichen Ritterorden. In diefen Ordensbildungen verband ſich das weltliche und 
geiftliche deal des Mittelalters in eigentümlicher Weiſe miteinander. Mit dem Erwachen 
der individuellen Frömmigkeit entjtanden immer neue Orden und Kongregationen, und 
das 4. Yateranfonzil vom Jahre 1215 verbot jchließlich die Neugründung weiterer Orden 
(e. 13), um einer fortgehenden Überproduftion entgegenzutreten. 

Eine neue Geſtalt erbielt das Mönchtum dur den hl. Franziskus von Aſſiſi (ſ. d. A. 
Bd VI, S. 197). Franziskus wollte das Leben des armen Chriſtus und der armen 
Apoftel in der Predigt des Evangeliums und in der Nachfolge ihres Lebens erneuern. 
Das alte Armutsgelübde wurde zur unbedingten Befislofigfeit nicht nur des Einzelnen 
jondern des Ordens und zum Yeben der Mönche von erbettelten Almojen umgewandelt. 
Die Weltflucht, Mlaufur und Zurüdgezogenbeit des bisherigen Ordensweſens mußten 
dem lebendigften Gingreifen in das Volk ne. Predigt und Beichthören meiden. Das 
abendländijche Mönctum, das bis zum Ende des 12. Jahrhunderts eine weſentlich ariſto— 
fratifche Inſtitution geweſen war, wurde volfstümlich. Eine in Hingabe der Seele an Chriftus 
neu geftimmte Krömmigfeit ging von Aſſiſi aus und bemächtigte ſich der Kirche (Harnad 
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2.51). Kirchengefang, Predigt, Kunft und Wiffenfchaft nahmen einen neuen Aufſchwung. 
Neben den Franzisfanerorden traten der urjprünglich zur Belehrung der — geſtiftete 
Klerilerorden der Dominikaner, der ſich aber bald ganz dem Franziskanerorden konformierte 
und ebenfalls zum Bettelorden wurde (f. d. A. Bd IV, ©. 771). Der Franziskaner: und 
der Dominifanerorden wurden in der zweiten Hälfte des Mittelalters zum Hauptträger der 5 
ibelaftiihen Theologie, und die in den Klöſtern der Bettelorden erblühende Myſtik erweckte 
die religiöje Individualität und batte jchöpferifche Bedeutung für eine neue reformatorifche 
Seftaltung des chriftlichen Lebens. Neben die beiden älteren Bettelorden traten im 
13. Jabrbundert als Bettelorden die beiden aus Eremitengenoſſenſchaften ſich entwideln- 
den Orden der Starmeliter (f. d. A. Bd X, ©. 84), der durch jeine phantaſtiſchen Legen: 10 
den alle anderen Orden in Schatten zu jtellen fuchte, und der Orden der Nuguftinereremiten, 
Zpäter wurden noch die Bettelorden um die Serviten (ſ. d. A.), Hieronymiten (ſ. d. A.), 
Minimen (j. Bd VI ©. 223), Trinitarier (ſ. d. A.) und Mercedarier vermehrt. Dadurch, 
daß die Bettelorden im Dienſt der Weltkirche arbeiteten, verweltlichten fie aud. Der 
Sranzisfanerorden wurde durch den Kampf um das Armutsgelübde zerrüttet. In dem 15 
Bruch der ertremen Partei der Spiritualen mit Kirche und Papft trat noch einmal der 
immer wieder verdeckte Gegenjah zwiſchen den Zielen des Moͤnchtums und der Weltkirche 
zu Tage. Troß der Neformverfuche im 15. Nabrbundert, die durch das Konftanzer und Basler 
Konzil veranlaßt waren und die Johann Buſch (f. d. A.) im Benediktiner-, Giftercienfer: 
erden und in den Augujtinerchorberenftiften, Bernbardin von Siena und Johann von 20 
Gapiltrano im Franzisfanerorden, Heinrich Zolter und Andreas Proles im Auguftinerorden 
unternahmen, wurden nur vorübergehende Erfolge erzielt, aber fein neues Yeben in den 
Erden erzeugt. Troß der ftetig wachjenden Seh der Ordensbildungen, der unüberjeb: 
baren Maſſe der Klöſter und der auferordentlih großen Zahl religiöfer Bruderjchaften, 
die ein asketiſches Andachtsleben pflegten, ſchien der Verfall des Mönchtums unauf: 3 
baltiam. Im Zeitalter der Renaiſſance jchien das Mönchtum fich ſelbſt — wenige ebren- 
vole Ausnahmen abgerechnet — zur Faulheit und Nichtsnugigteit zu verdammen (Harnad 
S. 55). 

Erit im Zeitalter der Gegenreformation brachten einige alte Orden neue lebens: 
hräftige Triebe bervor, unter denen die Kapuziner 1528 als Kongregation der Franzisfaner 30 
geitiftet, jpäter ſelbſtſtändiger Orden (1. d. A. BoX ©. 50), die unbeichubten Karmeliterinnen 
der Thereſe von Jeſus (geft. 1582), die unbejchubten Narmeliter des Johannes vom 
Kreuze (geft. 1591) und die franzöfiiche Giftercienjerreform der Feulliants vom Jahre 
1580 die bedeutendften find. Auch das ältejte Produkt der katholiſchen Neftauration, die 
Theatiner vom Jahre 1524, die eine Neform des regulierten Chorberrninftituts daritellen, 35 
an Strenge der perfönlichen Beſitzloſigkeit noch die Bettelorden übertrafen, aber die Pflichten 
der Weltgeiftlicben übten, find bier zu nennen. Von viel größerer Bedeutung twurden 
de neuen Orden, die im Zeitalter der Gegenreformation entitanden. Die erite Stelle 
nimmt unter ihnen der Jeſuitenorden (j. d. A. Bd VIII, ©. 742) ein. Die Schöpfung 
xopolas jtellt fich als eine neue eigentümliche Entwidelungspbafe des abendländijchen 40 
Nöndtums dar. Zwiſchen Klerus und Möndtum mitten inneftebend und beide wer: 
bindend ift ihm alle Askeje und Weltflucht nur Mittel zum Zweck, nämlich die Herrichaft 
der Kirche zu jtügen und auszubreiten. Diefer Zweck kommt zum Ausdrud in einem vierten 
Gelübde, das den drei alten Möndhsgelübden binzugefügt wurde, vitam perpetuo 
domini nostri Jesu Christi et Romanorum pontifieum servitio dedieare (Be: 45 
katigungsbulle Paul III. vom 27. September 1540). Neben dem ejuitenorden ent: 
tanden eine Reihe neuer Orden, in denen an Stelle der alten Ideale flöjterlicher Voll: 
Iommenbeit und Weltflucht der Gedanke der Vereinigung zu praktiſch kirchlichen Zwecken 
trat. Diefe Neubildungen waren faſt alle Orden der inneren Miffion im weiteſten Sinne 
des Wortes. Ausbildung des Klerus, Mitarbeit an der religiöfen Voltserziebung im 50 
Beichtſtuhl, Predigt und Voltsmiffion, Jugenderziebung und Krankenpflege machten fie fich 
ur Aufgabe. Das gemeinfame Leben der Urdensangebörigen diente nur zur Berufs: 
vorbildung. Nicht der die eigene Seligkeit fchaffende, jondern Chriftus d. b. der Kirche 
in Armen und Kranken dienende Mönd oder Nonne ericheint als deal. Befonders 
das weibliche Geſchlecht wurde zur Mitarbeit für die Aufgaben der Kirche mobil gemacht. 55 
Di meilten diefer neuen Stiftungen nabmen die freiere und elaftifchere Korm der Kon: 
regationen an. Im diefen Kongregationen wurden die Mönchsgelübde vielfach nur auf 
deſtimmte Zeit abgelegt. Auch wurden nur die einfachen und nicht die feierlichen Gelübde 
me in den Orden getban, dadurch behielten die Profeſſen das Eigentum an ibren 
Gütern, mußten nur die Verwaltung und Verwendung an dritte übertragen, und 60 
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das Gelübde der Keufchbeit bildete nur ein impedimentum impediens matrimonii. 
Die feierlichen Drdensgelübde machten dagegen unfäbig, Vermögen für fich zu ertverben 
und zu beſitzen und ließen feine giltige Ebe mehr zu. Nur die berborragenditen der bier- 
bergebörigen Orden und Kongregationen fünnen genannt werden: die 1535 gegründeten 

5 Urfulinerinnen, die 1600 gejtifteten Piariften oder Väter der frommen Schulen, die groß: 
artigen Stiftungen des Vincenz von Baula (geft. 1660), die Lazarijten und barmberzigen 
Schweitern (filles dela charit6, soeurs grises), die 1681 durch de la Salle geitifteten 
chriſtlichen Schulbrüder (ſ. Bd IX ©.58,2). Um die Pflege der theologischen Wiſſenſchaft 
und firchlichen Mufif machten ſich die von Philipp Neri 1548 geitifteten Väter des 

10 römischen Oratoriums und die feit 1611 in Frankreich wirkenden Oratorianer verdient. Die 
franzöfiichen Dratorianer, die ſich neben der jeit 1618 beitehenden Benediktinerfongregation 
des bl. Maurus dur glänzende tbeologijche Yeiftungen auszeichneten, wurden in einen 
beißen Kampf mit dem Jeſuitenorden verwidelt, in dem fie fchließlich unterlagen. In 
dem Trappiitenorden (ſ. d. A.), einer Stiftung des Abtes de Nance (geft. 1700), auf Grund: 

15 lage der urfprünglicben Benediktinerregel lebte noch einmal der Geift ftrengiter Askeſe 
nad Art der ägyptiſchen Anachoreten wieder auf, während die Mechitbariiten, eine Kon: 
gregation des Benediktinerordens, feit 1713 die Miffionsthätigfeit und die Erziebung der 
Armenischen Jugend fich zur Aufgabe machten. Nur ein bedeutenderer Orden, die Viſi— 
tantinnen, von Franz von Sales und Franzisfa von Chantal 1610 gegründet, entitand 

im 17. Yabrbundert, der ſich der Pflege myſtiſcher Kontemplation widmete. In allen 
diefen Ordensgebilden fpiegelten ſich die verjchiedenen Seiten der katholischen Frömmig— 
feit, deren \ndividualifierungen fie — in diefer Beziebung den proteftantifchen Sekten ent: 
iprechend — darjtellen. Auch der Nefuitenorden rief in der Folgezeit eine Neibe von Neu: 
gründungen twie den ibm völlig nachgebildeten Nedemptoriftenorden des Alfons von Yiguori 

25 (gejt. 1782) und verwandte Kongregationen wie die mweitverbreiteten Martanifchen und 
Herz-Jeſu Hongregationen bervor. 

Die Neformation batte bereits den Orden große Gebiete entriffen, aber noch weit 
eingreifendere Wirkungen übte die franzöfifche Nevolution auf das Mönchtum aus. Cluni 
und Gifterz wurden zerjtört, Glairvaur in ein großes Zuchtbaus umgewandelt und in 

:o Italien, den Niederlanden, Spanien, Bolen, dem linfsrbeinifchen Deutichland zablreiche 
Klöfter aufgehoben. In Ofterreich hatte bereits Jofeph IT. 1782 eine Reihe beibaulicher Orden 
wie die Kartbäufer, Namaldulenjer, Karmeliterinnen, Franziskanerinnen aufgehoben und die 
Klöjter der anderen Orden ftarf reduziert. In Deutichland wurden durch den Neichsdeputations: 
bauptichluß vom J. 1803 ſämtliche Klöfter ſäkulariſiert. Erſt feit 1814 mit der Wieder: 

35 bertellung des Jeſuitenordens begann die Neftauration des katholiſchen Mönchtums, die 
aber durch zeittweilige Unterdrüdung der Orden und Aufbebung der Hlöfter in vielen 
europätjchen Yändern, im Deutjchen Reiche befonders in den Jahren des Kulturkampfes, 
gebemmt wurde. Alle alten Orden, die im 19. Jabrbundert wieder entiteben, ſowie die 
Kongregationen und die zabllofen freien Vereine, die ſich neu bilden, find faft ſämtlich 

10 vom Geiſt des Nefuitismus durchdrungen. Nur der Benediktinerorden bat ſich feine Selbft- 
jtändigfeit zu bebaupten gewußt. Nachdem der legte Mauriner als Mitglied des Inſtituts 
von Frankreich geitorben war, fauften 1833 einige Freunde Lamenais' die alte Abtei 
Solesmes, um in ihren Kreifen die gottjelige Gelebrfamfeit der Kongregation des heiligen 
Maurus zu erneuern (Hafe, KO, ©. 732). Neben Solesmes ift die jeit 1863 wieder— 

45 bergejtellte, Abtei Beuron, zu deren Kongregation das feit 1872 bejtebende belgische Klofter 
Maredious gebört, eine Stätte tüchtiger katholischer Wifjenichaftspflege. — Nach einer 
treffliben Statiftit des Benediktiners Baumgarten (Aus den Hiftorifch-politifchen Blättern, 
Chronik der Chrijtl. Welt 1901, ©. 468), deren Zablen fat alle aus dem Jahre 1901 
jtammen, giebt es jet Prieſter, Scholaftifer, Novizen, Yatenbrüder der einzelnen geiftlichen 

5 Senoflenichaften: 20457 drütliche Schulbrüder, 16458 Franziskaner, 15073 Jefuiten, 
9464 Rapuziner, 6000 Martitenjchulbrüder, 4565 Benediktiner, 4538 Trappiften, 4350 Do: 
minifaner, 3304 Yazariften, 2149 Väter vom bl. Geift, 2000 Karmeliter, 1858 Auguftiner, 
1698 Mitglieder der Geſellſchaft des göttliben Wortes, 1580 Oblaten der unbefledten 
Empfängnis, 1194 Mitglieder des Barifer Seminars für auswärtige Miffionare, 1000 

55 weiße Väter, 238 Mitglieder des Seminars für afritanische Mifftonen zu Lyon. Auf 
Deutichland entfielen im Jahre 1899 (Baumgarten, Die fatbolifche Kirche und ihre Diener, 
1899) 4116 männliche Ordensleute, von denen 818 Kranzisfaner, 515 Kapuziner und 
432 Benediktiner waren, nnd 32731 weibliche Ordensangebörige. 
Waährend fih im Orient die freie Form der Yaura neben dem Cönobium erhielt 

eo (Über den ältejten Klofterbau ſ. V. Schultze, Archäologie der altchriftlihen Kunjt, München 
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1895, S.111 u. 117), entwidelte fih im Abendland, feitvem das Klofter zu einer Pflanzitätte 
der Kultur geworden war, ein eigentümlicher Klofterbauftil. Nach dem Bauplan des 
Kloiters St. Ballen vom Jahre 820 (F. Keller, Bauriß des Kloſters St. Gallen, Zürich 
184; Otte, Kunſtarchäologie, 4. Aufl. Yeipzig 1868, I, 87ff.), als typiſchem Muſter— 
plan für die bauliche Anlage der frübmittelalterliben Klöſter iſt für jedes Kloſter 5 
barakteriftiich ein freier recbtediger Hofraum in der Mitte des Ganzen, der von den die 
iogenannte Rlaufur bildenden Gebäuden umſchloſſen ift. Die nördliche Seite des Hof- 
raumes wird von der Yangjeite der Klosterkirche gebildet, um die drei anderen Seiten zieht 
fih der Kreuzgang (ambitus), eine mit Bogenitellungen gejchloffene und mit Kreuzgewölben 
gedeckte Halle, welche die Kommunikation mit ſämtlichen Näumen vermittelt und bei 
ſchlechtenm Wetter zum Yuftivandeln dient. An den Kreuzgang reiben ſich im Erdgeichoß 
in drei Flügeln: der Speifefaal (refeetorium) mit der Küche, der Rapitelfaal, in dem die 
Leſung und Erklärung der Negel und das Schuldfapitel jtattfindet, der Winterſpeiſeſaal 
(ealefactorium) und das Sprechzimmer für die fremden (parleatorium). Im oberen 
Stodwerk ftoßen jämtliche Näume auf einen Gang, der über dem Kreuzgang berläuft 
und mit welchen der Chor der Kirche oder die Orgelbühne in Verbindung jtebt. In dem 
oberen Stockwerk befinden fich die Kleiderfammer (vestiarium), die Bibliothek, der Schlaf: 
faal (dormitorium), das Kranfenzimmer (infirmarium), die Räume für die Novizen 
und die Wohnung des Abtes, die von außen zu erreichen it, obne daß man die Klaufur 
zu durchfchreiten braucht. Die Küche, die innerbalb der Klaufur liegt, bat eine Verbindung 20 
nah außen mit den verichiedenen Wirtichaftsgebäuden, dem Pilgerbaus, den Pferde: und 
Ocienitällen, den Werkſtätten und Scheunen, welche fich in der Regel in einem zweiten größeren 
Viereck an den betreffenden Flügel der Klauſur anfchließen. Der ganze Kompler dieſer 
Gebäude und freien Räume iſt von einer boben und feiten Mauer umſchloſſen, welche bei 
den einzelnen Klöftern der Gefabr ſchwerer Zeiten entiprechend mit Befeftigungstürmen 25 
und ftarfen Tborbauten bewehrt war. Innerbalb der Mauer ift auch der Kloſterkirchhof 
gelegen. Diefes Spitem tft in der Hauptjache das ganze Mittelalter hindurch beibehalten. 
Namentlih die Giltercienfer bildeten es aus, und die Abtei Glairvaur und das Klofter 
Maulbronn (Paulus, Die Giftercienferabtei Maulbronn, Stuttgart 1873— 79) zeigen mit 
feinen Modifikationen diefelbe Anlage. Auch architektoniſchen Schmud wie z. B. in den so 
weiſchiffigen hochgewölbten Speifefälen der Abtei St. Martin zu Paris und des Klofters 
Maulbronn, ſowie dekorative Austattung wie 3. B. das Abendmahlsgemälde Yeonardos 
du Vinci im Refeetorium des Alojters S. Maria delle Grazie zu Mailand verivandte 
man bei der Geftaltung des Kloftergebäudes. Bei Nonnentlöftern fehlten natürlich die 
ausgedehnten MWirtichaftsgebäude. Die Verbindung des eremitifchen und klöſterlichen 35 
Yebens bei den Kartbäufern erforderte große Territorien, auf welchen außer dem an die 
Kirhe angeichloffenen Kreuzgang und dem einflügeligen Nonventsgebäude auc ein weiter, 
gewöhnlich mit einem zweiten Kreuzgang umzogener, freier Naum oder Garten mit Gottes: 
ader in der Mitte und den Einzelmobnungen der Brüder ringsum vorhanden war. 
Die Bettelorden befleißigten ſich möglichiter Einfachheit in ihren Klofterbauten und waren 40 
bei den in den Städten gelegenen Klöftern auf einen gedrängten Bauplan angewieſen. 
Tie lebrenden Orden bauten für die dem Klofter anvertrauten Schüler noch einen eignen 
Flügel oder ein jelbitftändiges Haus an. Die Jeſuiten gaben die traditionelle Klofter: 
anlage völlig auf und erbauten ihre Konvente als große palaftartige Häufer. Die modernen 
Klöfter baben nichts Eigentümliches, fie zeigen die Korm von Anjtaltsbäufern. — 45 

Im Vroteſtantismus bat nur in der reformierten Kirche in den Kreifen des ſog. Prä— 
ziſismus der ſtarke asketiſche Eifer manche Glieder bis zur fürmlichen Möncherei getrieben 
(Zödler ©. 576Ff.). So verfuchte der Sonderling Johannes Gennuvit aus Vennigen an 
der Ruhr (geſt. 1699) das Klausnerleben wiederberzuftellen, und Konrad Beyſſel bildete 
keit 1728 eine Sekte aus Mönchen und Nonnen in Kapuzinertracht, aus der die in Holland 50 
entitandene und nach Nordamerifa übergefiedelte Täuferfette der Tunkers oder Dumpler 
Er Die Klöſter diefer Sekte beiteben noch beute zu Epbrata in Pennſylvanien 
(Sattel A. Tunfers in Scaffs, Religious Eneyclop. III, 1881. Aud bat man 
neuerdings im den hochkirchlichen Kreiſen Englands die Notwendigkeit der Errichtung 
eines Ordens für innere und äußere Miffton befürwortet und in der der Heilsarmee 55 
nadıgebildeten, 1890 gegründeten Church Army des Kanonifus Karrar und den 
bauen Neu-Benediktinern des Vaters Janatius den Verfuch zur Verwirklichung gemacht, 
aber den Gedanken bindender Ordensgelübde für die Mitglieder abgewieſen (Zödler 
2.628), 
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Mörikofer, Johann Kaſpar, geit. 1877. — Litteratur: „Meine Erlebniſſe“, 1870 
abgejchlojjene autobiographifche Aufzeihnung, 1885 durd Pfarrer 9. ©. Sulzberger veröffent: 
licht in Heit XXV der „Thurgauiſchen Beiträge zur vaterländiihen Geſchichte“ (mit Porträt), 
&.2—155, ferner rs he —— genannt zu dem Artikel der Allgemeinen deutſchen Bio— 
graphie, vd XXI, 

Mörikofer, — 11. Oktober 1799 zu Frauenfeld, geſtorben 17. Oktober 1877 
zu Riesbach bei Zürich, nimmt als Schriftſteller auf dem Felde der Litteraturgeſchichte, 
ſowie auf demjenigen der Kichengefejichte, der firchengejchichtlichen Biographie in der Neibe 
der Autoren der deutichen Schweiz einen chrenvollen Platz ein. Nah Vollendung der 
tbeologischen Studien an der zürcherifchen Schule 1822 trat M. in feiner Vaterjtadt als 
Lehrer ein und erlangte 1831 nad Umgeſtaltung und Vereinigung der Frauenfelder 
Schulen als Rektor die Oberleitung des geſamten Unterrichtes. Daneben batte er ein 
offenes Auge für gemeinnügige Beitrebungen; er jucdhte für die Gründung einer fanto- 
nalen böberen Yebranjtalt den Boden zu ebnen; wenn er auch, abweichend von der Hal— 

15 tung feines temperamentvollen früheren Studiengenoffen, des Voltstribunen des Thurgaus, 
des Theologen Bornbaufer, fonjervative Gefinnungen begte, jo war er doch ebenfalls durch 
die verjüngende Umgeftaltung des fantonalen Staatswejens 1830 berührt und trat jour: 
naliftiih in der „Tburgauer Zeitung” mit dem Ausdrud feiner politiſchen Auffaflungen 
hervor. Obſchon er mit den firchliden Funktionen ftets in Verbindung geblieben war, 
erlangte er doch erſt 1851 durch die Berufung auf die Kanzel der Gemeinde Gottlieben 
einen geiftlichen Wirfungsfreis. Dazu bot ibm die Näbe von Gonjtanz bei feiner Kirchen- 
gemeinde erwünjchte Anregung, bejonders durch die Anfnüpfung mit Wefjenberg. Hatte 
M. ſchon bisber als Mitglied der fantonalen Synode an den organifatorifchen Arbeiten 
für die Kirche fich beteiligt, jo war ibm das jest, zumal in feiner Stellung als Dekan des 

5 Stedborner Kapitels, noch mehr ermöglicht. Nedlihen Fleiß vertvandte er auf die För- 
derung der unmeit gelegenen 1845 gegründeten Armenerziebungsanftalt Bernrain. Alleın 
1869 legte er jein Pfarramt nieder und wählte als Wohnſitz die Heimat feiner zweiten 
Gattin, Winterthur, das er aber nach einigen Jahren mit Zürich. vertaufehte, mit dem er 
jeit feiner Studien; eit ftets rege Berührung feitgebalten hatte. Die philoſophiſche Fakultät 

3% der dortigen Hodicule batte ibm ſchon 1872 die Ehrenpromotion erteilt — 1876 folgte 
die Basler theologijche Fakultät —, und nad der Überfiedelung nah Zürich erbielt M. 
das Ehrenbürgerrecht der Stadt gefchentt. In reger Teilnahme an dem geijtigen Leben 
blieb M. in ungefchtwächter Yeiftungsfraft bis in die erjten Monate feines letzten Lebens— 
jahres thätig. 

35 M. war auf verjchiedenen Feldern ein jorgfamer Forjcher und Sammler, ein form: 
gewandter Darfteller, und mebrere feiner Hauptarbeiten find von bleibendem Werte. Seiner 
engeren tburgauifchen Heimat ſchenkte er zuerit in dem Sammelwerfe: „Die Schweiz in 
ihren Nitterburgen und Bergſchlöſſern“ ai Schilderungen, und ebenjo jehrieb er im 
Auftrage der von ibm überhaupt auf das rübrigite unterjtüsten kantonalen Gejellicaft 
zur Beförderung des Guten und SGemeinnügigen mehrere Neujabrsblätter, bejonders 1842 
das zu einem Buche erweiterte Yebensbild des 1841 verftorbenen Yandammanns Ander- 
werth, eines Politikers, der um die erjten Stadien der Entiwidelung des 1798 felbititändig 
getvordenen fantonalen Staatsweſens weſentliche Verdienſte fi erworben batte. Wie 
1858 M. als damaliger Präfident der genannten Gejellichaft zur Gründung des bifto- 

riſchen Vereins des Kantons mitbalf, jo gab er auch zu deſſen Veröffentlihung jeine 
Mitwirkung. Erſt nach feinem Tode erjchien noch 1878 in Heft VIII diefer „Beiträge“ 
jeine anſchauliche und liebenstwürdig originelle Schilderung: „Die legten Tage des Kar- 
thäuferklofters Ittingen“, eine Erinnerung aus den Tagen des Jahres 1848, wo M,, 
twenigitens jo viel an ibm lag, ſich nad Aufbebung der Ihurganiliben Klöjter die größte 
Mühe gab, die wilfenschaftlichen und künstlerischen Schäte vor drobender Verſchleuderung 
zu fchügen. Aber auch anderen Bereichen des heimiſchen Lebens ſchenkte er ſeine fleißige 
Beobachtung: jo ließ er ſich in feinem Pfarrdorfe Gottlieben, deſſen Einwohner haupt— 
jüchlich dem Fischerberufe im Rhein und Unterfee ſich bingeben, über diefe Verbältnifie 
genau unterrichten, woraus die fpäter, 1884, im Feuilleton der „Tburgauer Volks— 
zeitung”, Nr. 136—142, abgedrudte Abbandlung erwuchs. In einer ſchon 1838 erſchie— 
nenen Brofchüre: „Die fchweizerifche Mundart im Berbältnis zur bochdeutichen Schrift: 
iprache aus dem Geſichtspunkte der Yandesbeichaffenbeit, der Sprache, des Unterrichts, der 
Nationalität und der Yitteratur” war M. den Verſuchen von Yebrern, die aus Deutſch— 
land gefommen waren, die Mundart aus der ſchweizeriſchen Schule und dem Wolfe zu 

co verdrängen, entgegengetreten, und er erfreute fich der ermutigenden Aufnahme des 
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serfuches, eines verftändnisvollen Schrittes auf einer erſt viel jpäter energifch betre- 
tenen Babn. 

Aber auf einen ungleich breiteren Boden begab ſich M. mit dem groß angelegten 
Verke, das er noch als Pfarrer in Gottlieben jhuf und berausgab: „Die Schweizerifche 
Yitteratur des achtzebnten Jahrhunderts“, das 1861 erſchien und für das der Verlag von 

. Hirzel in Yeipzig gewonnen worden war. M. wollte bier, was Gaullieur für die 
Ranzöftiche Schweiz verjucht, für die deutjche wiederholen, prüfen, wie es der Schweiz 
vergönnt geweſen jei, bedeutend in das Geiftesleben und die Yitteratur Deutjchlands ein: 
wugreifen, troß der mehrfach erſchwerenden Zeitverbältniffe. Er hielt e8 für notwendig, 
das zu thun: „Die Kritik glaubte ſich berechtigt, das Übermaß des perjönlichen Anfebens, 
das einzelne Schweizer des vorigen Jahrhunderts erivorben zu baben ſchienen, an ihren 
Schriften zu rächen und diefelben eine Ungunſt erfahren zu lafjen, welche mit der Aner- 
tennung der Zeitgenofjen in einem grellen Widerſpruch jtebt“. M. batte durch einzelne 
Vorarbeiten, „Klopitod in Zürkdh im Nabre 1750 bis 1751” (1851), „Heinrich Peſta⸗ 
lozzi und Anna Schultheß“ (im Zürcher Taſchenbuch von 1859), feine Befähigung für 
dieje Aufgabe ſchon dargelegt. In vierzehn Abjchmitten führte jet M. in dem größeren 
Buche, von Haller und Bodmer bis auf Yavater, Peltalozzi, Johannes Müller, die Ver— 
bältniffe vor, unter denen jene Schriftſteller ſich heranbildeten, wie aus der perfönlichen 
Eigentümlichteit, der Stellung der Einzelnen ibre Werke entitanden. Der bejonders viel- 
feitigen Perſönlichkeit Yavaters, die M. ſchon bier mit befonderer Eindringlichfeit erfaßt a 
batte, widmete er noch im den legten Jahren vorzüglich feine Aufmerkjamteit. Große 
Sammlungen batte er fib aus den reichen in Zürich liegenden Materialien biefür ange: 
legt und noch als legten Vortrag vor der antiquarijchen Gejellihaft im März 1877 eine 
Studie „Yavater im Verhältnis zu Goethe” vorgelegt (abgedrudt im Zürcher Tafchenbuch 
von 1878), als der Tod dazwiſchen trat. 

Schon 1819 batte aber ferner M., als Studierender in Züri, bei Anlaß der 
Sälularfeier der Reformation, fich vorgenommen, die Geſchichte dieſer Epoche in die Mitte 
feiner beabjichtigten hiſtoriſchen Studien zu rüden. Nabe perfönliche Beziehungen zu dem 
durch jeine wiſſenſchaftlichen Arbeiten bejtens befannten Schaffbaufer Kirchbofer (vgl. 
BXS. 190) beitärften ihn in diefem Vorſatze. 1864 ließ M. einen die gefamte ; 
zn. Entwidelung bebandelnden kürzeren Abriß: „Bilder aus dem firchlichen Yeben 
der Schweiz“ vorangeben, der für das Verftändnis weiterer Kreife wohl berechnet war. 
Danach ließ er, 1867 und 1869, das Werk über den Neformator der deutfchen Schweiz: 
„Ulrich Zwingli, nach den urfundlichen Quellen“, in zwei Teilen, folgen. Es war die 
erite umfaſſende Biograpbie, die bier geboten wurde, und befonders fuchte M., wie fchon : 
der Titel des Buches anzeigt, „Die vielumfahjende Yebensarbeit des Neformators in den 
notiwendigen Zufammenbang mit den gleichzeitigen politifchen Ereignifien Zürichs und der 
Schweiz zu bringen”. reilid bat ſeitdem Rudolf Stäbelins feit 1895 veröffentlichtee Werk 
die Arbeit Mörikofers etwas zurückgeſchoben, zumal in den Abteilungen, wo der jüngere 
Biograpb_jeinem Plane gemäß, den Theologen und den Denker ftärter zu betomen ges. 
dachte. Doch noch bradte M. zwei weitere woblgelungene biftoriiche Werke als Früchte 
feiner Studien. 1874 erichien als die am abgerundetiten ſich darbietende ichriftitellerifche 
Arbeit jein „Kulturbild aus der Zeit des dreißigjäbrigen Krieges“, das Buch „J. J. Brei— 
finger und Zürich”, von dem Bd III © ©. 372—375 bebandelten zürdheriichen Antiftes, 
von dem M. nur das zu weit gebende Übergreifen auf das Gebiet der politischen Fragen 4 
noch nicht jo erkennt, wie das feitber durch P. Schweizer in der „Gejchichte der ſchweize— 
riſchen Neutralität“ berausgeitellt worden tft. Und 1876 folgte noch die mit berzlichem 
inneren Anteil des Verfaſſers gejchriebene Würdigung eines großartigen Werkes der 
Barmberzigfeit in der „Geſchichte der evangelischen Flüchtlinge in der Schweiz“. 

M. war bis in feine legten Tage eine böchit anregende, liebenswürdig feine Per: ; 
fönlichfeit, deren lebhaftes Intereſſe an allem, was fie befchäftigte, aus dem ganzen 
Velen, den noch bei dem Greifen unvermindert feffeinden Blid des flugen Auges, der den 
Hörer fejtbaltenden Redeweiſe, hervorging. Dabei war M. von einfach ſchlichtem, an- 
ipruchslofem Auftreten, in feiner ganzen Art zu denken und zu handeln von echter Reli- 
grofität erfüllt. Meyer von Kuonan. 

Mörlin (Möbrle, Möhrlen, Morlinus u. f. w.) Joachim und Marimilian, 
Brüder und lutberifche Theologen aus Wittenberg ftammend und in den Kämpfen, die 
nad Yutbers Tode entbrannten, tbätig. — Litteratur: Ein allerdings unvolljtändiges Ver: 
eichnis der Schriften Mörlins ‚giebt Wigand in feiner Vita Morlini. Nad) feinem Tode er: 
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ſchien feine Poſtilla, Erfurt 1587 Fol., und Pjalterpredigten, TeilI, Königsberg 1576, Teil II 
u. III 1580, 4°. Es find das vielfach jeine Konzepte jelbit, ohne Ueberarbeitung abgedrudt, 
biographiic und zeitgejchichtlih von großem Wert. Briefe von ihm und an ihn jind gedrudt 
bei Walther, 3. Mörlin 1856, 63, 4%. echt, epp. theol. IIT in den fortgejegten Eu. 

5 lungen 1734, in der dänifchen Bibl. Sted 4. 5., in den Actis Borussieis Tom. I u. II, in 
der Bibl. Lubee. Vol. XII und bei Nehtmeier. Ungedrudte Briefe und anderes Handjchrift: 
liche in Wolfenbüttel, Braunfchweig, Königsberg (Stadtbibliothet und Staatsardiv) u. |. w. 

Quellen für feine Lebensgejhichte jind neben jeinen Büchern und Briefen drei alte 
Viographien, eine lateinifche Selbjtbiographie abgedrudt in den Fortgeſetzten Sammlungen 

ı0 1734, &. 371 ff. (vgl. auch Nehtmeier), eine Vita Morlini von Severin Göbel (Acta Borus- 
sica II 477) und eine von 3. Wigand (Acta Borussica I, 149). Dazu kommen M. Adami, 
Vitae theol. 457; Rehtmeier, Braunjchweigiihe KG III; Hartknoch, Preußiſche Kirchenhiſtorie 
©. 318 ff.; Erdmann, Biographie der Wittenberger Paftoren ©. 12; Stuss, Memoria Berkel- 
manni, Dannover 1733; Fecht, Suppl. hist. eccles. Saee. XVI; Salig, Hit. der Augsb. 

15 Konf., Bd II u. III: Pland, Brot. Lehrbegriff, Teil 4, 5, 6; Schrödh, KG jeit der Ref. BBIV; 
Jöcher-Rotermund III, 577, IV, 1880; Döllinger, Ref. II, 453; Preger, Flacius Bd Iu. II; 
Möller, Ofiander; Haſe, Herzog Albrecht und jeine Hofprediger 1879; Walther, 3. Mörlin, 
ein Lebensbild aus der Ref.-Zeit, Arnitadt 1856, 1863, 4° (2 Programme); Tichadert, Sutel; 
Tſchackert, Antonius Corvinus I u. II; Koch, Briefwechſel Mörlins mit Herzog Albrecht, alt: 

»o preußiihe Monatsſchrift Bd 39 Heft 7 u. 8. 

Mörlins Vater bieß, wie Wigand berichtet, mit Vornamen Jodocus und war, als 
jein Sohn Joachim geboren wurde, Magifter in Wittenberg. Er wird als Profeflor der 
Metaphyſik bezeichnet (Acta Borussica II, 477). Er jtammte aus der Umgegend des 
Bodenjees (Honftanz?). Da er in Wittenberg nicht jein Auskommen batte (pauperri- 

3, mus Yutbers Brief an Spalatin de Wette I, 553) wurde Jodocus Mörlin Pfarrer zu 
Weftbaufen bei Coburg, obne daß es ibm bier materiell viel befjer ging. 

Joachim Mörlin berichtet jelbit, daß er am 8. April 1514 geboren iſt (Mörlins 
Calendarius historieus). Seine Jugend war bei der Armut feines Waters ſehr bart. 
In Marburg vom Vater in zarten Jahren untergebracht, mußte er wegen der Bauern: 

30 unruben — alfo wohl 1525, als er elf Nabre alt war — mit feinem Bruder Marimilian 
ſich nach Konſtanz flüchten. Mörlin lernte das Töpferbandwerf und Marimiltan mar 
bei einem Schneider in der Lehre. Nah Coburg zurüdgefehrt genoß Mörlin den Unter: 
richt des „Schulmeiſters“ Wolfgang Höfeler und ging mit 18 Jahren nad Wittenberg, 
um Theologie zu jtudieren. Mörlin jab als feine Lebrer außer Yutber und Melanchthon 

3 Jonas und Gruciger an. m vierten Studienjahr 1536 wurde er zum Magiſter pro: 
movdiert. Nach kurzem Aufentbalte in Coburg begiebt ſich Mörlin als Erzieber von 
Wolfgang Cordus und Friedrib Schwall wieder nach Wittenberg. 1536 beiratete er Die 
Tochter des Sebaftian Cordus und Schweiter feines Zöglings. Den Vorfchlag, ſich der 
Jurisprudenz zu weihen, lebnte er ab. 1539 wurde er Yutbers Kaplan. Schon damals 

40 war Mörlin für Königsberg als Nachfolger Voltanders in Ausficht genommen worden, 
zog es aber vor, in Wittenberg zu bleiben. „Der beilige Mann Yutber bat zu Pomme— 
ranus und vielen andern gefagt: babet adıt auf diefen magistrum, wird jemand nad) 
meinem Tod in der Yebre treu und jtandhaftig bleiben, jo wird es diefer Mann tbun“ 
(Acta Borussica Tom. II, 477). Zum Doftor der Theologie wurde Mörlin in Wittenberg 

45 promobiert, 16. Sept. 1540, volente sanctissimo viro Luthero, wie Wigand ſich ausdrüdt. 
Mörlin ift zeitlebens feiner Herkunft aus Wittenberg frob geblieben. Er bat ji 

twie recht und billig einen Schüler Yutbers genannt, bat aber fid auch jeiner übrigen 
Wittenberger Praeceptores gerübmt. In feiner Dogmatik ift er vornehmlich von Me: 
lanchtbon abhängig, zeigt fi dagegen von der Unionsfreundichaft der Philippiſten voll- 

50 fommen frei. Sein Eifern für die Erſte Tafel, fein Trieb zum „Strafen“, die firenge 
Erfaſſung der Separationspflicht trennten ibn von den eigentlichen Philippiſten. Mörlın 
befennt, daß er 1540 am 22. September Wittenberg ivegen des ardens odium phari- 
saicum verlajjen babe und laetus nad Arnſtadt als Superintendent gegangen jet. 
Luther batte ibm den Ruf verichafft. In Arnjtadt entwidelte Mörlin eine große Thätig— 

55 feit und zeigte viel fittliben Ernjt und unerjchrodenen Mut. Darum war jeine Wirk: 
ſamkeit in Arnjtadt als Pfarrer und Zuperintendent auch nur fur. Eum excutiunt 
anno 1543, bemerkt Wigand. Von Yutber bat Mörlin die Heiligkeit der Straf: und 
Separationspflicht gelernt und verfubr demgemäß, wie feine in der Poſtille erbaltenen 
Predigten beweiſen, gegen das Volk und auch gegen feinen Yandesberrn, den Grafen von 

o Schwargburg. Da beſchloß der Yandesberr die Vertreibung des unbequemen Mahners, 
der ibm noch VBorbaltungen machte, als er vorjchnell um etlicher Fiſche willen einen 
Menjchen hatte aufbängen laſſen. Die Bittjchrift der Gemeinde wurde vom Grafen ab: 
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ſchlägig beſchieden (Acta Borussica II, 383). Im übrigen verfubr der Graf mit ſchwäch— 
licher Nachſicht. Zu Martini 1543 hatte er Mörlin abgejegt, lich es aber zu, daß der: 
ielbe noch bis Oſtern 1544 in Arnjtadt predigte und amtierte. Yutber bat fich in dieſem 
Streite durchaus auf Mörlins Seite geftellt, deſſen Zuchternit feinen Anſchauungen ent: 
iprab. Er jchrieb an die Bürger von Arnftadt, jeparterte fi vom unbußfertigen Grafen 5 
und tröftete Mörlin. Diefer mußte einen neuen Wirkungskreis ſich juchen. Johann 
Fredrich von Sachſen bot ihm eine Hofpredigeritelle an, Yutber empfabl ibn Amsdorf 
ald Pfarrer nad Naumburg. Während diefer Verhandlungen jab Mörlin Yutber zum 
legtenmal 1543 fagte er dem heiligen Yutber reverendo in Christo patri et viro 
Dei Lebewohl. Die legten Worte des Neformators an ibn waren: „Yieber Dr. Mörlin, 10 
tbut nit forgen. Sie werden’s verfuchen, der Kaiſer und der Bapit, sed frustra. Nostri 
hoe facient. Hie wehre ich den Antinomis und draußen wachen jie mir dieweil über 
den Kopf.” (Unſchuldige Nachrichten 1734 ©. 371ff.). 1544 wurde Mörlin vom Göt— 
tinger Nat brieflich zur Superintendentur berufen. Am 10. Mat 1544 traf Mörlin in 
Göttingen ein. Seine uns erhaltenen Predigten der Göttinger Zeit beweifen es, daß er 15 
für reine Lehre und reines Yeben ciferte, daß er wirklich auf Bekehrung drang und wie 
in Arnſtadt großen fittliben Ernjt beiwies. Ein Denkmal feiner katechetijchen Thätigkeit 
it fein 1544 erichienenes und der Herzogin Elifabetb gewidmetes enchiridion cateche- 
tieum. Als Superintendent batte er manche Kämpfe zu bejteben (Stu S.241 ff). An 
der Lateinſchule unterrichtete er in der Rhetorik und erklärte Die copia verborum et 20 
rerum des Grasmus. Auch bielt er Vorträge über die loei Melanctbons (Göttinger 
Jet: und Gefchichtsbilder III, 1, 6. 8). Der jchmalfaldiiche Krieg und das Interim 
machten feiner Wirkſamkeit in Göttingen ein rübmliches Ende. Mörlin war entjchlojjen 
nicht im mindeiten dem Interim fich zu fügen. Mit feinem Freunde Antonius Corvinus 
zuſammen protejtierte er jchriftlich und mündlich gegen die Unionspolitif Karls V. Val. 26 
Tibadert, Antonius Gorvinus, und Mörlins Briefe an feinen Bruder Martmilian, Un: 
ihuldige Nachrichten 1735, S. 409, worin er in der jchärfiten Weife jede Einmiſchung 
der ürften in Glaubensjachen verdammt und jede Nachgiebigkeit in rebus adiaphoris 
verhorresziert. Er bat nad feinen Worten gebandelt. Der Nat, der ja innerlid dem 
Interim wenig bold war, ließ ibn gewähren, der Herzog aber befahl dem Nat im De: 80 
ember 1549, den Doktor auszutreiben. Nat und Gemeinde treten twiederbolt beim Herzog 
ür ihn ein, „da die Bürger fteif am Doftor hingen“, aber der Herzog wies nicht nur 

ibre Geſuche ab, er gewährte Mörlin nicht einmal freies Geleit. Am 17. Januar 1550 
vom Rate entlaſſen, mußte er aus der Stadt weichen, aber die Herzogin-Mutter Elijabetb 
jergte dafür, daß er ohne Schaden davonfam. Von Münden jchidte fie einen Edelmann 35 
mit 14 Neitern nad Göttingen, der ibn per loca invia nad Erfurt geleitete, wo er 
vor Herzog Erich und den Spaniern vorläufig jicher war. Von Erfurt begab ſich M. 
nad Arnſtadt, Das er aber wegen der unfichern Haltung des Grafen von Schwargburg 
bald verließ, um in Schleufingen beim Grafen von Henneberg — die Herzogin Elifabeth 
batte ibn an den ihr ee Grafen empfohlen — ein Aſyl zu finden. Era 
wohnte im Schloß und predigte dafelbjt. Seine Familie folgte ibm. 

Wie manchem anderen Opfer des Interims wurde auch Mörlin eine Zuflucht in 
Preußen, das ftaatsrechtlich nicht zum deutſchen Neiche gehörte, geboten. Die Herzogin 
Elifabetb hatte ibre Tochter an Herzog Albrecht von Preußen verbeiratet und empfabl 
Mörlin aufs wärmſte ihrem Schwiegerſohne, der auch gern auf ibre Wünſche einging. 45 
Am 25. Auguft 1550 verließ M. Scleufingen und traf am 13. September in Königs: 
berg ein. Man batte ibm die Superintendentur in Preußiſch-Holland übertragen wollen, 
da aber Albrecht, dem er gefiel, ibn in Königsberg bebalten wollte, jo wurde Hegemon 
bewogen, die Stelle am Kneipböfer Dom aufzugeben und zur Yöbenichter Kirche überzu— 
geben. Mörlin wurde die dergejtalt freigemacte Stelle jamt der Inſpektion über: 
tagen (27. September 1550). Damit wurde er in den ofiandrijtifchen Streit binein- 
gezogen, denn neutral zu bleiben war ibm einmal nicht gegeben. 

Andreas Dfiander (j. d. A.) batte wie alle andern auch religiös und theologiſch von 
Luther gelernt, verbielt fih aber gegen die berrichende melandtbonifche Dogmatik durchaus 
ablehnend. Seine eigene Nechtfertigungslebre batte er als Weiterbildung der lutberijchen 55 
ngejeben. Er wußte, daß er von Yutber abwich, auch jeine Freunde wußten es, aber 

mot ohne Grund fonnte er auf feine Verwandtſchaft mit Yutber binmweifen und die me: 
lanchthoniſche Rechtfertigungslehre als unlutheriſch binftellen. So lange Luther lebte, war 
die fachliche Differenz nicht in die Offentlichkeit getreten. Das wurde anders als Lutbers 
Tod und Melanchthons Verquidung mit dem Interim die Bahn für Ofiander frei machte co 
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und er den feiner Meinung nach richtig gedeuteten Luther gegen Melanchtbon zu ver- 
teidigen und damit die herrſchende Lehre zu beitreiten begann. 

Als Oſiander feine Propofitionen von der Rechtfertigung am 24. Oftober 1550 ver: 
teidigte, wohnte Mörlin diejer verbängnisvollen Disputation ſchweigend bei. Der Streit 

5 bielt fihb noch in den Grenzen follegialer Urbanität. Mörlin felbit verkehrte viel mit 
Dfiander und fand ganz richtig den Punkt beraus, worin Oſiander mit Yutber überein: 
jtimmte (vgl. Oſiander an Mörlin abgedrudt Grläut. Preußen III, 306 ff). Er galt 
deshalb bei vielen für oſiandriſch. Als aber Ofianders Schrift von der Menſchwerdung 
des Sohnes Gottes und dem Bilde Gottes erjchien, wurde Mörlin bedenklich. Die Diffe— 

10 venz zwifchen dem, was er von den Wittenberger Präceptoren gelernt batte, und mas 
Dfiander vertrat, wurde ibm flar. Ofianders Schrift „Bericht und Troftichrift” mit feinem 
heftigen Angriff auf Melanchthon, goß Ol ins Feuer. Mörlin beſchwerte ſich darüber 
am 7. Februar 1551 beim Herzog Albrecht, aber mit ſo viel Pietät, daß der Fürſt ihn 
als rechten Vermittler anſah und ihm den Auftrag erteilte, mit Aurifaber, Oſianders 

15 Schwiegerſohn, zufammen die Theologen zu verſammeln und die Eintracht berzuftellen. 
Die Kolloquien am 13. und 17. Februar zeigten, daß Mörlin es mit feinem Friedens— 
werk wirklich ernit nabm und Dfiander gerecht zu werden fıd) bemühte. Dagegen war Sta- 
pbulus dem Feinde der Wittenberger gram. Die Verhandlungen wurden danadı jchriftlich 
geführt, wie es O.s Wunſch war. 

20 Der Antilogia seu contraria doctrina inter Lutherum et Osiandrum der 
Gegner gegenüber, welche Mörlin am 17. März als Unparteiifcher übergab, erklärt O. 
dem Herzog bejtimmt, mit Yutber übereinzuftimmen. Mörlin wurde immer bedenflicher, 
mas er aud dem Herzog nicht verbeblte (11. April 1551). Albrecht war erfreut, Daß 
Mörlin der Yektion O.s über Bi 71, 16. April 16 u. 17 beiwohnen wollte. Mörlin 

25 gab feine Kritik fchriftlih in einem jehr refpeftvollen Briefe an DO. Er vermißte in ber 
Lektion die Hervorhebung des Verdienjtes Chrifti, feines Geborfams, Yeidens und Ster- 
bens. Die Wirkung diefes Briefes wurde dadurch beeinträchtigt, daß Mörlin am 19. April 
gegen alle, welche das Verdienſt Chrifti gering jchägen, predigt. O. bezog dieſe Polemik 
auf ſich. Er antwortete daber ſehr ſchroff und freute fib, an Mörlin, an deſſen Befeb: 

30 rung er verzweifelt, einen öffentlichen Feind ftatt eines unfichern Freundes zu baben. 
Mörlin antwortete fofort und legte am 20. April die Korreſponden zu Neuhauſen dem 
Herzoge vor, der zum Frieden mahnte und auch in dieſem Sinne an O. ſchrieb. Oſiander 
war die Kotreſponden⸗ mit dem Friedensſtifter Mörlin, der zu ſeinem Richter ſich auf— 
warf, ein Greuel und er ſorgte dafür, daß auch die schriftlichen Verhandlungen aufbörten. 

35 Als Friedenftifter follte nun auf Wunſch Albrechts Stancarus, Profeſſor der bebräifchen 
Sprache, fungieren, aber bevor er auch mit einem Kolloquium beginnen fonnte, fubr der 
Herzog mit einem Mandate (8. Mai) darein. Die Theologen wurden wegen ihres gegen: 
jeitigen 3 Verdammens gerügt und Oſiander angetviefen, feine Yebre jchriftlich darzulegen, 
jeine Gegner follten dann das gleiche thun. Oſiander fühlte ſich gefränft und zögerte. 

40 Nunmehr ging Mörlin offen gegen ibn vor. Am 27. Mai predigte er gegen D.s Teufels: 
lebre mit roher Härte. DO. blieb ibm nichts jchuldig auf Katheder und Kanzel. Die jach- 
liche Differenz wurde zu perfönlicher Feindſchaft gejteigert. Beide Parteien glaubten für 
die erite Tafel zu eifern. Der Herzog änderte jest offenbar auf O.s Wunſch fein Mandat 
dabin, daß auch die Gegner Os ihr Bekenntnis jchriftlih aufzufegen hatten. Mörlin 

45 protejtierte dawider, mußte aber geboren und begnügte ſich mit einigen Worten über 
die Gerechtigkeit des Glaubens und den unjduldigen Schweiß Chriſti (9. Juni). 

Zwei weitere Mapregeln des Herzogs reizten Mörlin und feine Freunde zu leiden: 
ichaftlicher Oppofition. Er übertrug Dftander als Vizepräfidenten die Verwaltung des 
erledigten Bistums Samland und erklärte Mörlin, Hegemon, Venediger, Stancarus und 

so Stapbulus, daß er, nachdem alle VBermittelungsverfuche gefcheitert ſeien, ſich an das Urteil 
der Kirche wenden wolle. Dfianders Belenntnis vom einigen Mittler folle gedrudt werden 
und fie bätten dann darauf zu antivorten. Grfolge feine Ginigung, jo follten auch 
ibre Befenntniffe gedrudt und dem Urteil der Kirche unterbreitet verden. Das Schmäben 
jei ernitlich unterjagt. Die Antwort der Theologen war für Mörlin jebr gg 

55 Sie jaben Dfiander als überführten Irrlehrer an, hielten ihn als Ketzer ipso facto fü 
abgejegt und unfähig des Amtes. Sie weigerten fich, ihn als Verwalterpräfidenten an: 
zuerfennen. Den Appell an die Kirche bielten ſie für eine Verfchleppung Eine freie 
Synode ſolle enticheiden (21. Juli). 

Mörlin that nach dieſen Worten. Er predigte gegen D. und erflärte feinen, der O 
co anbing, als Taufpaten dulden, zum Abendmahl zulafen und chrijtlich beerdigen zu 
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wollen. Er und feine Freunde legten fich auch das Necht bei, ohne den Verwalterpräfes 
wu ordinieren. Sie etablierten ſich aljo als kirchliche Nebenregierung. Ihre Eigenmächtig- 
feit wurde ibnen von Albrecht verboten (12. Auguft) und ihnen zugleich die Konfeſſion 
O.s überjandt. Ungeleſen baben die Theologen fie zurüdgeihidt. Die Führung im 
weiteren Streit übernabm Mörlin durd Abfaftung einer Widerlegung der Oſiandriſchen 
Konfeflton. Oſiander ſchwieg natürlich auch nicht. Der Herzog jab, daß der Appell an 
die Uffentlichleit der Gejamtlirche nötig war und überjandte die Konf. O.s den Fürſten 
und Städten Deutjchlands, das Urteil einer Synode fich erbittend. Oſianders Stellung 
in Königsberg wurde dadurch nicht gebeſſert. Mörlin gewann in Königsberg und im 
Yande immer mebr Boden. Auch die Herzogin neigte zu Mörlin, der einen baldigen 10 
Zieg erwartete. Die Judicia der außerpreußiichen Kirchen, welche Albrecht ſich erbeten 
batte, fielen meift gegen D. aus, weswegen der Herzog fie nicht publizieren ließ. Natürlich 
blieb dad M. nicht verborgen. Seine Siegeszuverficht und fein Anbang verjtärkten fich. 
Brenz (ſ. d. A. Bd III ©. 376) nabm eine Mittelitellung ein. Das Judicium jeiner 
Vürttemberger mabnte daber zum ‚Frieden und zur Yiebe, die melanchthoniſche Majorität 15 
ftand um jo feiter hinter Mörlin. Diefer behauptete dreift, Brenz und die Württemberger 
batten O. mißverjtanden und jtünden auf feiner M.s Seite. Mörlins Streitjchrift von der 
Nebtfertigung des Glaubens wider die neue verführiſche und antichriftliche Lehr Andreä 
Oſiandri Königsberg 23. Mat 1552, erichien jet auch gebilligt von Hegemon und Ve: 
nediger. Genial ift fie nicht, aber eine klare Darlegung der für ortbodor geltenden wit: 20 
tenberger Nechtfertigungslebre mit fräftiger Hervorbebung der Differenz, die zwiſchen ibr 
und der Lehre Dfianders beitand. 

Diefe Schrift wurde jofort v. D. in einem Pamphlet für ſchelmiſch und ehrendiebiſch 
tctlärt. Man konnte fich nicht mebr veriteben. Die Juriſten, vor allem der befonnene 
Rat Köterig, mabnten den Herzog zur Vorficht. Oſiander drängte dagegen zu energifchem : 
Torgeben. Mörlin verlangte die Eröffnung der noch immer gebeim gebaltenen Judicia 
und Erlaubnis gegen Ofianders „Schelmen“ eine Entgegnung zu druden. Im Juni 1552 
predigte Mörlin über Nö 11, 33 ff. und warnte vor Spekulationen über Gottes un: 
erforichliches Weſen. Die Spige war gegen DO. gerichtet, der auch fofort in einem Send: 
briefe gegen M. losjchlug und in jeiner leidenichaftlichen Streitichrift „Schmeckbier“ mit 30 
jenen Gegnern (Mörlin, Roting, Waldner, Menius, Flactus, Gallus u. ſ. mw.) Gericht 
bielt. Immer fleinlicher und rüder wurde der Kampf geführt, immer gereizter auch der 
gütige, ernjtfromme Fürſt. Er rügte Mörlin tvegen feines Ungeborfams und drobte ibm 
mit Abfegung (15. Juli 1552). Mörlin antwortete ehrerbietig aber feit, jeine Sache fei 
Hottes Sache, D. zu befämpfen ſei feine Pflicht. Unterdeſſen lief das zweite Bedenten 35 
der Württemberger ein. Der Herzog jandte es feinen Theologen zu. Wer dieſe chriſt— 
lichen, der Eintracht dienlichen Artikel annehme, bei dem wolle er ſtehen und bleiben, die 
dawider Handelnden aber nicht leiden. Mörlin fand, daß Brenz ſeiner Meinung war; 
ander nahm gleichfalls Brenz für ſich in Anſpruch. Dagegen forderte M. von D. eine 
runde Revofation feiner Irrlehre. So blieb der Zwift zwiſchen Dfiander und Mörlin 10 
beiteben, beide Parteien juchten den Herzog zu Gewaltjchritten zu bewegen und trauten 
den Gegnern Anschläge auf ihr Leben zu. Dfianders Erfrantung wurde in der roben 
Weiſe der Zeit als Gottes Strafe angejeben. Mörlin meinte, Gott wirft Ofiandrem in 
anen Winkel, daß er jtürzt und kehrt alle Vier dahin. Am 17. Dftober 1552 ftarb 
Utander, vom Schlage getroffen, rubig und friedlich. 45 

Oſiander ftarb als Befiepter, Die neue auf melanchtboniicher Grundlage ſich empor: 
arbeitende lutheriſche Orthodorte jchritt über ihn hinweg. Mörlin fam dem großen Gegner 
an Gaben nicht entfernt gleich, aber er vertrat ibm gegenüber den lutberifchen Common: 
enſe energiichb und überzeugungstreu. Seine fiegende Sache trug ibn empor. Er bat 
in diefem Kampfe ehrliche Yiebe zum Evangelium, ſowie er es verjtand, und großen Mut zo 
bewieſen. Die Waffen, die er führte, waren aber oft genug mit Nobbeit vergiftet. Er 
war völlig außer Stande, in O. einen Glaubensgenojien zu jeben. 

Die riedenspolitit des Herzogs, welche jo viel zur Schürung des Haders beigetragen 
batte, follte fich auch ferner als unbeilvoll erweiien. Die württemberger Deklaration, 
welche beide Parteien in ihrem Sinne gedeutet batten, jchien ibm als Unionsformel gut 55 
rem. Er erließ ein Ausjchreiben, an alle Stände und Kirchendiener (24. Yan. 1553), 
worin er befahl, von der Rechtfertigung nadı den 6 württemberger Artifeln zu predigen, 
den Predigern aber, und ſonderlich Mörlin, das Schmäben, Läſtern, Meutern u. ſ. w. 
xt ſchwerer Strafe unterjagte. Er trat damit für Ofianders Sache und Freunde ein, 
an Volk hatte er nicht binter fi. Die Oppofition war allgemein. Die kleineren co 
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Städte proteftierten gegen das Mandat, nur Naftenburg mit feinem oſiandriſch gefinnten 
Pfarrer Neldius jtimmte zu. In Schippenbeil predigte Marsbaufen, Mörlins Freund, 
offen dawider. Die Altitadt von Königsberg, wo Ofianders Andenken lebendig war, 
zeigte fich mit dem Mandate einverjtanden, die Bürgerjchaft der beiden anderen Städte 
(Hneipbof und Yöbenicht) ſamt vielen Univerfitätslebrern verbielten fich dagegen ablebnend. 
Der Vektor Pontanus und einige andere wurden dafür abgejegt. Albrechts ganzer Zorn 
aber richtete fich gegen Mörlin, den fein Mut ſehr erponiert hatte. Mörlin batte ichriftlich 
den Herzog zu überzeugen geſucht, daß Brenz nicht für, jondern gegen Oſianders Yebre 
jet und alles aufgeboten, um den Erlaß des Mandates zu bintertreiben. Albrecht blieb 

» fejt, das Mandat erjchien. Da betrat Mörlin am Sonntag Ejtomibi die Kanzel. Er 
ſchärfte die Pflicht der Untertbanentreue ein und warnte davor, in Religionsſachen Auf: 
rubr zu begeben. Das Mandat aber dürften fie bei Verluft der Seligfeit nicht befolgen. 
Es ſei nicht vernünftig noch menschlich, jondern des Teufels Angeben felbi. So lange 
er jeinen Mund regen fünne, werde er dawider predigen und lieber alles leiden als ge 

15 borchen. 
Mörlin konnte gar nicht anders handeln. Mit feiner Perfon trat er für das bobe 

Necht der Kirche ein, ihre Glaubens: und Yebrkämpfe frei auszufechten obne irritierend: 
moderierendes Eingreifen der weltlichen Gewalt. 

Des Herzogs eigener Bruder, Markgraf Wilhelm, Erzbiſchof von Riga, batte Diele 
20 Predigt mit angebört. So erfuhr Albrecht alles. Er trug dem Überburggrafen Cbriftopb 

von Creytz auf, den Mörlin auszutreiben, denn er babe ibn berufen und fönne ibn aud 
jchweigen beißen oder beurlauben. Miörlin reichte dem Rate der Stadt Aneipbof am 
16. Februar jeine Entlafjung ein und reifte am 19. Februar, am Sonntage \nvocavit, 
ab. Seine ſchwangere Frau und feine Kinder ließ er noch in Königsberg, er jelbit aber 

25 juchte ein Obdach in Danzig. Er wollte feine Entlafjung noch nicht für definitiv an- 
jeben, jondern erwartete eine baldige Nüdberufung. Der Kneiphöfſche Nat bezablte ibm 
die Neifefoften und gab ſich Mübe, eine Zurüdnabme des Ausweifungsbefebles zu er 
wirfen. Eine Supplik der Bürgerjchaft pries Mörlin als einen reich mit beiligem Geiſte 
begabten Mann, rübmte feine Amtstreue, befonders in der Kinderlebre, jeine Wobltbätig- 

so feit, feine Yoyalität als Untertban des Fürften. Dan beflagte die Feindjeligfeit des jonit 
jo gütigen und gerechten Yandesberrn und bat, daß man ibnen den Mörlin lafle. Die 
Schöppen übermittelten diefe Supplif dem Rate, der ſich nun jelbit bittend an den Herzog 
wandte. Albrecht lie ſich nicht erbitten. Ebenjo vergeblib war die Supplik, welde die 
Frauen und Jungfrauen nicht bloß des Kneipbofes, jondern ganz Königsbergs, an die 

35 Dergogin richteten. Da bejchloffen die ‚Freunde Mörlins den moralifhen Drud zu ver: 
itärfen. 400 Perſonen mit ibren Kindern begaben ſich um 8 Uhr in Prozeſſion auf 
das Schloß und warteten auf den Herzog, der in der Altſtadt dem Gottesdienfte, Den 
und abbielt, beiwohnte. Als er auf die Brüde gefahren kam, erfolgte ein jolemner 
Kniefall der Supplifanten. Drei von Adel und etliche „ehrbare” Frauen übergaben ibm 

so eine Bittjchrift. Albrecht weit fie ab. Darob großes Weinen und Klagen der enttäufchten 
Frauen und Kinder, welche das Yied „Ad Gott vom Himmel ſieh darein und laß Dich 
dei erbarmen”“ u. ſ. w. anftimmen (27. März 1553) Aus einem Briefe des Nuftus 
Menius, der aus Sachſen als Friedensitifter nach Preußen berufen worden war, an Mörlin 
(Acta Borussica, Tom. I, 185) it zu erjeben, daß er den Fürſten vergeblich gebeten 

45 hatte, den Verbannten auf einen Tag zu feiner ihrer Entbindung entgegengebenden rau 
fommen zu lafien. Da Mörlin die Bemübungen feiner Freunde alle fcheitern ſah, wandte 
er ſich jelbit in ziwer Briefen am 29. April und 9. Mai an Albrecht. Der Fürſt blieb 
bei jeinem Entjcheid. Jetzt ſah Mörlin feine Sadıe als verloren an und war entichlojien, 
jih einen neuen Wirkungskreis zu juchen, nachdem er den Kneiphöfſchen Rat um jeine 

50 definitive Entlafjung gebeten batte. 
Bald bot jih ibm ein neuer Wirkungsfreis. Braunſchweig und Lübeck warben um 

die Dienite des tüchtigen Mannes. Die Vokation des Braunfchweiger Nates traf früber 
ein und wurde angenommen. Weil er ſich den Braunjchtweigern gegenüber gebunden 
batte, mußte er den Huf des Grafen Boppo von Henneberg:Schleufingen, der ibn als 

5 Euperintendenten nach Schmalkalden bringen wollte, ablehnen. Am Tage St. Jacobi 
traf Mörlin in Braunjchtweig ein mit dem fehnlichen Wunſche: Facit Deus ut tandem 
in hoe nidulo cum ipsius gloria possim consenescere. 

Für Mörlins theologische Stellung war es wichtig, daß 1554 auf feinen Wunſch 
Martin Chemnig zum Nachfolger Heinrih Windels und zu feinem Koadjutor gemacht 

wurde. Beide Männer waren als Melanctbonianer, welche die Lehren des Meifters mit 
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Luthers Sätzen forrigierten, einander wahlverwandt und fonnten in den tbeologifchen Hän— 
deln der Zeit zufammengeben. Als Freunde und Genofjen baben fie lange zujammen: 
gearbeitet. Mörlins Ibätigkeit in Braunſchweig war energiſch und durchgreifend. Der 
Augsburger Neligionsfriede gab die Möglichkeit, das lutheriſche Kirchenweſen zu befetigen. 
Um „Ach nicht fremder Sünden mitjchuldig zu machen“, wurde beichloflen, Sakraments— 
werächtern das chriftlihe Begräbnis zu verfagen. Das war nicht als Strafe im recht: 
lien Sinne, jondern als ein Akt der Separationspflicdt gedacht. Ein Edift des Nates 
verbot aucb die Teilnahme an katholiſchen Geremonien und das Bejuchen der fatholifchen 
Orte, was auf das Vorbandenfein fatbolifcher Nefte ſchließen läßt (Rebtmever III, 223). 
Kür die Geiftlichen feiner Superintendentur feste Mörlin 1557 leges pro ministerio ıw 
Brunsvicensi auf, welche alle Geiftlichen bei ibrem Amtsantritt unterjchreiben mußten. 
Chemnig vervollftändigte hernach diefe leges. Ebenſo bejtimmt wie dem Katholicismus 
gegenüber wurde das lutheriſche Kirchentwefen mit den Mitteln zeitgemäßer Intoleranz 
aegen das Eindringen der Neformierten feitgebalten. Das erfieht man aus dem all 
Glotb. Der Bürger Henning Clotb, auch Glodius genannt, machte fich des Galvinismus 15 
verdächtig und Mörlin verweigerte ibm das Abendmahl. Cloth war Witwer und wollte 
fi wieder werbeiraten. Mörlin verjagte ibm mit Zujtimmung des geiftlichen Miniſte— 
ums die Trauung, bis er jeinen \jrrtum abgetban babe. Da Glotb ſich dazu nicht 
entibloß, wurde er vom Rate ald sacramentarius verurteilt und am 1. Oftober 1555 
aus der Stadt ausgewieſen. Glotb bat fünf Jahre fpäter feinen Frieden mit Mörlin a0 
und Braunschweig geichloffen. Er miderrief feine frühere Konfeſſion, leiſtete Abbitte, 
wurde in die St. Martins-Gemeinde wieder aufgenommen und jeine Verbannung wurde 
aufgeboben (1561). 

Im Sabre 1564 verbängte der Nat von Braunichtweig, daß das corpus Doctrinae, 
von allen Theologen zu unterjchreiben war (j. Bd IV S. 295 uff.). Bis 1672 wurden die 5 
Braunichweiger Theologen auf diefes corpus verpflichtet. Mörlin und Chemnitz billigten 
diefe Einrichtung und werden fie mit veranlaßt baben, um unter ihren Paſtoren die Lehr— 
einbeit zu fichern. Der Bederiche Handel zeigt, daß das corpus docetrinae fein toter 
Buchitabe war. ob. Beder, Paſtor in Braunſchweig, batte das corpus unterjchrieben, 
war aber den Galviniften in Bremen zugetban und verteidigte Majors Lehre. Er wurde, 30 
da er feſt blieb, zur Abdankung genötigt. 9. April 1566 reifte er nad Bremen, kehrte 
nab Braunfchtweig zurüd und wurde ausgewielen. 24. April 1566 verließ er die Stadt. 

Während Mörlin und Chemnitz in Braunſchweig mit Ernſt und Eifer ein lutberi: 
ſches Kirchenweſen errichteten, waren fie in den Streitigkeiten, die damals die Yutberaner 
zerriſſen, und den Angriffen der Galvinijten gegenüber auch nicht müflig. Als einer vom 35 
rebten Flügel der Melanchtbonianer it Mörlin durchaus frei von kryptocalviniſtiſchen 
oder ſpezifiſch pbilippiftiichen Neigungen, aber er war troß feiner polemifchen Härte einer 
von den Gemäßigten und Vermittelnden, welche den Frieden und die Verſöhnung wollten. 
Er wollte dem Frieden dienen und bat ibm gedient. 

Eine Epijode bildete die Veriverfung des Schwendfeldianismus durch die Braun: 40 
Ibweiger Prediger (14. Februar 1556). Mörlin verfaßte diefes Gutachten. Schwendfeld 
it für ihn ein toller Teufel. Für diefen geiitvollen und tieffinnigen Myſtiker und Spiri— 
taliften feblte den Yutberanern damals jedes Verjtändnis (Salig III, 751). Als Ver: 
tauensmann der miederfächiiichen Stünde bat Mörlin in die Bremer Händel eingreifen 
müſſen. Um den Streit zwijchen Timann und Hardenberg beizulegen, berief der Nat 
von Bremen Eigen:Hamburg, Bedern-Stade und Mörlin (1556). Vgl. über den ‚Fort: 
gang und Mörlins Beteiligung den Art. Hardenberg Bd VII S. 414f. Es fam nichts 
dabei heraus. 

In den pfälziiben Handel griff Mörlin durch feine Streitfchrift „Wider die Yand- 
lügen der Heidelbergiichen Theologen 1565” ein. M. ftellt ſich durchaus auf Heibufius’ ; 
Seite, der ja in der Sache Necht hatte. Er rübmt Chemnis, aber auch von Melanchtbon 
will er nicht lafjen. Das Protokoll der Maulbronner Disputation batte ibn mit der 
Behauptung Hardenbergs befannt gemacht, „daß Yutberus vor feinem Tod der beilige 
Gottesmann, als er nah Eisleben reifen wollte, zu Melanctbon gejagt babe, daß in 
Sahen vom Sakrament zu viel getban iſt“. Nicht der wirkliche, jondern der gedichtete 5; 
Philippus babe das gejagt. Wie Korah, Datban und Abiram fich twider Mojes em: 
börten, jo empörten ſich Garlitadt und Zivingli wider Yutber, den Mann Gottes. Heute 
willen wir, dak und im welchem Zinne Yutber jene Worte geſprochen bat, Miörlin 
mußten fie um ibrer faljchen unioniftiihen Deutung willen apokryph erjcheinen (val. 
Haupleiter NEZ Bd IX, 831 und X, 455). 1) 
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Mörlin unterſtützte auch Weſtphal im Kampfe gegen Calvin und ſuchte zwiſchen dem 
ihm teuren Melanchthon und ſeinem Kampfgenoſſen gegen Interim und Oſiander, Matthias 
Flacius zu vermitteln. Er wirkte ebenſo an feinem Teil bei der Abfaſſung der Belennt- 
nijje der niederfächjiichen Minifterien wider den Galvinismus mit, welche Weitpbal die 
Hände jtärfen jollten (gedrudt 1557 in Magdeburg als confessio fidei de Euchari- 
stiae Sacramento ministrorum ecelesiarum saxonicarum), wie er an der Coswiker 
Handlung teilnahm, um zwijchen Melandıtbon und Flacius einen Vergleich zu jtande zu 
bringen (vgl. Acta Coswicensia CR IX, 23 ff.; Preger, Flacius II, 337f.). Weil ibm 
dieſer Friedensſchluß ſehr am Herzen lag, benugte er den Umjtand, daß die Delegierten 
der Hanfaftädte fi in Braunfchtveig verfammelten, um feine niederfächjiichen Kollegen zu 
ich einzuladen. Mit Chemniß, Weitpbal, Eigen-Hamburg, Gurtius:Xübel und anderen be: 
riet er Die ftrittigen ragen (14. Januar 1557), und einigte fih auf etliche Artikel zur 
Vergleichung zwiſchen den Adiaphoriſten und des wahren Evangelii Bekennern dienlich. 
Die Superintendenten Curtius-Lübeck, Mörlin-Braunſchweig, EitzenHamburg, Hahn-Lüne— 

5 burg unterſchrieben dieſe Artikel mit ihren Kollegen. Mörlin begab ſich dann mit dieſen 
Artikeln zu Flacius in Magdeburg, um ibn zur Verſöhnung zu bewegen, und reifte dann 
nach Goswif und Wittenberg, wojelbjt er mit Melandtbon verbandelte. Er legte ibm 
die 8 Vergleichsartifel vor, um die ſynergiſtiſchen und adia rn Streitigkeiten bei- 
zulegen, und bemühte ſich zugleich, zu erfabren, warum ſich Galvin Weſtphal gegenüber 
auf Melanchthon berufen. Melanchthon aber wollte ihm nicht Rede ſtehen und rief, ſie 
ſeien gekommen, ihn umzubringen. Dem kranken Meiſter war der Wahrheitseifer ſeiner 
Schüler ein Greuel. Unverrichteter Dinge mußten Mörlin und Chemnitz wieder abreiſen 
(28. Januar 1557). Dieſer Vermittelungsverfuch zeigte, dab Mörlin weder mit Meland: 
tbon noch mit Flacius ſich unbedingt identifizierte. Er konnte ſich auch, wenn es jeine 

5 Ueberzeugung gebot, gegen Flacius entjcheiden. Auf dem Wormjer Kolloquium (Sep: 
tember 1557) gebt er noch mit Flacius und den Weimarer Theologen zufammen. Er 
verlangt wie fie eine unummwundene Verwerfung aller twider die Conf. Aug. jtreitenden 
Irrlehren, und erſchien den Philippiſten als der Hauptfriedensitörer. Indem ſich Mörlin 
zulegt mit Erhard Schnepf, Erasmus Sarcerius, Bictorin Strigel, Job. Stößel von den 
Verhandlungen zurüdzog, forgte er dafür, daß das Kolloquium rejultatlos blieb. m 
Dezember 1558 reifte Mörlin auf Wunſch der Emejtiner Herzöge nad Weimar und Jena, 
um den Streit zwiſchen Flacius und Vietorin Strigel beizulegen und mußte die Be 
fenntnisichrift der Herzoge durchfeben. Gr beteiligte ji an der letzten Redaktion des 
Weimarjchen Konfutationsbuches. 1560 unterjchrieb Mörlin die gedrudte Supplifation 
der Jenenſer Theologen, worin fie die Fürſten erfuchten, eine lutheriſche Generalſynode 
zur Beilegung der calviniſchen Händel zu berufen. In der Weimarifchen Konfiitorial- 
ordnung jab er eitel Gäfaropapismus. Den freificchlichen Gedanken der Täufer bat er 
ebenſo wenig wie Hejbuftus begriffen — fein proteitantiicher Staatsbegriff verbinderte es 
— aber er bat auch ernitlicdh für die Nechte des Pfarramtes der ftaatsfirchlichen Bureau- 
fratie gegenüber feine Stimme erboben. Er flagte: die Fürften wollen Chrijtum und 
jein beilig Miniſterium ihrem weltlichen Gutdünken, den Apoſtel Paulus dem Juſtinian 
unterwerfen. Der Satan wolle geiſtliches und weltliches Amt, die Chriſtus voneinander 
geſondert, wiederum vermiſchen (Salig III, 646). Seine Anfichten hat er in ſeiner Franz 
Marshauſen gewidmeten Schrift „von dem Berufe der Prediger“ 1565, dargelegt. 

Er iſt Staatskirchler nicht im Sinne Melanchthons, ſondern des jpäteren Yutber. 
Gott beruft die Prediger durch Mittel d. b. durch die Kirche Pfarrerfchaft) und die Obrig— 
feit (Staat und Kommune). Nur den rechtmäßig Berufenen joll man bören. Der Pfarrer 
bat die potestas ordinis et jurisdietionis. Er ſoll Übrigfeiten und Untertbanen 
treulich einzureden ſuchen, fie aus Gottes Willen des Beſſeren berichten, wie die Pro— 
pbeten für die Berrüdten und Waifen eintreten. Die Obrigkeit bat ficb ins geiftliche 
Regiment d. b. in die Kirchenzucht nicht zu miſchen. Die Ubrigfeit iſt bierin Nullus 
und die Pienter jollen wiljen, daß fie nicht Büttel oder Stadtinechte find. Cie follen 
über reine Lehre und reines Yeben wachen. Papiſten und Schwärmer ſoll die Obrigkeit 
nicht leiden, ſondern abſetzen und hinausſchaffen. Sie ſoll nach der Schrift richten und 
abſetzen. Die Abſetzung eines rechtſchaffenen Lehrers iſt eine Nullität. Er kann gar nicht 
abgeſetzt werden. 

Eine hervorragende Rolle ſpielte Mörlin auf dem Lüneburger Konvent (Juli 1561) 
der niederſächſiſchen Theologen, der zu dem —— Rezeſſe und zu den Beſchlüſſen des 
Naumburger Fürſtentages Stellung nahm. Die zu Lüneburg angenommene Bekenntnis— 
ſchrift „Erklärung aus Gottes Wort und kurzer Bericht der Artikel u. ſ. w.“ batte Mörlin 
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sum Verfaffer. Er war auf diefe Schrift ſehr ſtolz und jchrieb frohlockend: wie wird 
Wittenberg toben! Heidelberg rajen! Tübingen jauer jeben! (Nebtmeier III, 247). Diefe 
Schrift wurde zu Magdeburg, Nena und Regensburg gedrudt und in Braunſchweig als 
Zombol eingeführt, worauf die Paftoren verpflichtet wurden. In feiner „Verantwortung 
der Präfation jo für die lüneburgifchen Artikel geftellt it wider Dr. Majors Vorrede 
Anno 1562“, betonte Mörlin jein genuines Wittenbergertum. Melanchtbon nimmt er 
für fihb in Anſpruch. Philippus babe Majors Yebre gemißbilligt. Seine Yüneburger 
Artikel follen dem ‚Frieden dienen. 

1563 erfuchte der Nat von Wefel, welcher die reformierten Flüchtlinge aus Eng- 
land aufnehmen wollte, die Braunfchweiger Theologen um ein Bedenken. Das Miniftertum, 
Mörlin obenan, entſchied am 8. März dabin, daß den Flüchtlingen Barmberzigfeit zu 
enveifen je. Man folle fie aufnehmen und belehren, wollten fie aber den Samen des 
\ertums weiter verbreiten, fo babe der Nat die Seelen feiner Bürger vor der Ver: 
fübrung zu ſchützen und die Verführer auszuweiſen. Diefe erudelis misericordia ſei die 
Vrlibt der Obrigfeit. 

As Flacius mit feiner Lehre von der Subftantialität der Erbſünde berportrat 
(1566. 1567), da bat Mörlin ſich gedrungen gefühlt, mit dem alten Genoffen zu brechen 
und ibm Gottes Gerichte geweisſagt, weil er jo viel unnötige und gefährliche Händel 
angerübrt babe (Hebtmeier III, Beil. 111; Bland V. 1, 313). Gegen die Antinomiften 
rihtete Mörlin feine tres disputationes de tertio usu legis (Salig III, 56). Mörlin 2 
war und blieb jachlih allen Ertremen abhold. Er fürdhtete, daß über dem Zanken die 
Wabrbeit verloren gebe. Während Mörlin in Braunſchweig arbeitete und fämpfte, war in 
Preufen der Kampf zwiſchen der melanchtboniich-ortbodoren Majorität des Yandes und 
der oftanderfreundlichen ‚Friedenspolitif des Hofes auch nach Mörlins Vertreibung weiter: 
aegangen, ſ. d. A. Fund Bo VI ©. 322. Mörlin, der über alles, was zu Königsberg » 
geſchehen tft, gut unterrichtet war, jtärfte feine Gefinnungsgenofien durch feine Historia, 
welcher Geſtalt ſich die oftandriiche Schwärmerei im Yande zu Preußen erboben (1554 
eribienen). Ste entbält viele Urkunden und hiſtoriſche Nachrichten und proflamiert als 
Hegenten der Kirche Chriftus allein Den 8. Mat 1555 fchidte er auch ein von Chemnitz 
mitunterfchriebenes Gutachten über die Nevofation der Oftandrifchen nach Preußen. 

In demfelben Nabre erfchienen zwei weitere für Preußen berechnete Schriftchen: 
I, Treulihe warung und Troft der Chriftlichen Kirchen in Preußen und 2, daß Oftandri 
Inthum mit feiner Vergefienbeit zu ftellen oder hinzulegen jei. 

Schließlich ſah ſich Albrecht genötigt, einzulenfen, j. d. A. Fund Bd VI S. 322. 
Nun wurde die von den Ständen geforderte Rückkehr Mörlins möglihb. In einem: 
würdevollen aber gnädigen Schreiben twandte ſich der greife Fürſt an Mörlin und 
Cbemnit (Acta Borussica, Tom. I, 557), und berief fie nach Preußen (30. November 
1566). Mörlin lehnte ab, da er Braumfchweig nicht verlajien wollte. Der Herzog 
wiederholte Die Bitte (31. Januar 1567) und fchidte eine bejondere Gefandtichaft an den 
Braunichweiger Nat, um ibre Entlaffung zu erwirken. Auch Venediger bat aufs dringendite, 
daß Mörlin den Ruf annebme. Gr ließ ſich zulegt erbitten und nahm vom Braun: 
ſchweiger Nate Urlaub, um die preußifchen Verbältniffe zu ordnen, da man ibn nicht 
definitiv entlafjen wollte. Chemnitz begleitete ibn. Mit Nubel wurden beive Männer in 
Königsberg empfangen (9. April 1567) und machten fich fofort an die Arbeit. Sie 
wollten durch Heritellung einer Lehreinheit auf melanchthonisch-ortbodorer Bafis den Frieden « 
heben. Sie wandten dazu diejelben Mittel wie in Braunfchtveig an. Nach längerer 
Beratung mit den fürftliden Räten, wie man am füglichiten die Wunden der Kirche 
beilen möchte, gaben fie dem Herzog den Nat, man folle feine neue Konfeffion stellen, 
jondern bet der angenommenen Conf. Aug., Apol. und Art. Smale., wie diejelben in 
Luthers Schriften ferner erfläret, verbleiben; weil aber nach der Zeit der C. A. mancherlei : 
‚tum eingerifjen, jo jollen dieje Artikel vorgenommen und dieſe Corruptelae mit Namen 
!lar und deutlich refutiert werden. Albrecht ftimmte zu und willigte damit in die Ver: 
wertung der Lehre Oſianders. 

Am 6. Mai überreichten Mörlin und Ghemnig dem Herzog ihre Nefutationsfchrift 
in deutſcher und lateiniſcher Sprache unter dem Titel Repetitio eorporis doetrinae 5 
ehristianae oder Wiederholung der Summa und Inbalt der rechten allgemeinen crift: 
liben Lehre, welche eine MWiderlegung des Ofiandrismus, Synergismus, Antinomismus, 
Najorismus u. j. w. entbielt und in ihrer präziſen Hlarbeit die Sand Ghemnitens ver: 
net. Am 26. Mai wurde die Repetitio der in Königsberg verfammelten Synode 
vorgelegt und nad) vierzebntägiger Beratung genehmigt, Die Yandjtände ſtimmten 
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gleichfalls zu (5. Juli) und am 8. Juli 1567 publizierte der Herzog die neue Kirchen— 
und Lehrordnung. Als die ſymboliſchen Schriften der preußifchen Kirchen galten fortan 
die drei oben genannten Belenntnisjchriften (Conf. Aug., Apol., Art. Smale.). Man 
nannte dieſe Sammlung jpäter das corpus doctrinae prutenicum. Die Repetitio 
will nur die Miederbolung der in diefem Korpus von Belenntnisjchriften niedergelegten 
Yebre fein (Acta Borussica I, 507). Mikbräuclich it die Repetitio corporis doc- 
trinae pruteniei, jpäter Corpus Doctrinae Prutenicum genannt worden (Hartknoch 
©. 426) Die Einführung diefes corpus prutenicum War eine populäre und be: 
rubigende Mafregel. Das Yand war jetzt vom tbeologischen Hader befreit nnd erfreute 
jih des Segens der Yehreinbeit, worauf jene Zeit fo viel Wert legte. 

Mörlin wurde das Samländer Bistum angeboten und Geiſtliche und Yaien drängten 
ibn in Preußen zu bleiben. Noch ſah er ſich an Braunjchweig gebunden, aber im Falle 
feines Rommens verlangte er Garantien, daß die Calviniſten aufhörten am Hofe ihr Weſen 
zu treiben. Er ſtellte die Kabinetsſfrage. Der altersmüde, durch den Untergang Funds 
gedemütigte Herzog kam dabei weniger in Frage als die rüdjichtslos vorgebenden Herrn 
Stände, melde Mörlin zum Siege verbolfen batten. Am 8. Juni 1567 verfprachen 
ibm die Stände, feine Galvinijten bei Hofe leiden zu wollen. So fonnte er berubigt nadı 
Braunfchweig abreifen und das weitere abwarten. 

Der Abichied von Braunſchweig wurde Mörlin erleichtert durch einen Konflikt mit 
dem Nat. Am 8. Juli 1567 war er mit Chemni eben in Braunſchweig eingetroffen, als 
er erfubr, daß der Nat einen Menfchen, der feinen Vater bis auf den Tod verwundet batte, 
frei berumgeben ließ. Am 13. Juli predigten beide Männer dawider und warteten da: 
mit ihres Strafamtes. Das verdroß den Nat. Mörlin und Chemnig wurden mit zwei 
Amtsbrüdern aufs Natbaus gerufen und ihnen eröffnet, daß der Nat ſich nicht mebr 
dermaßen anjtinfen laſſen wolle. Mörlin jab, daß ſich die Obrigkeit nicht mehr wollte 
jtrafen lafjen und erklärte: alſo kann ich euer Diener nicht mehr fein. Bei diefer Yage 
der Dinge ift es den Geſandten des Herzogs endlich gelungen, den Braunjchweiger Nat 
wenigitens zur Entlaffung Mörlins zu bewegen. Der Hofmarjchall Joachim von Bord 
und der Schöppenmeijter des Kneiphofes Theodor Mundpfort jegten es beim Rate durch, 
wie Migand erzählt. Der Nat ließ ihn troß des Konfliftes nur ungern zieben und gab 
ihm erit nad längerer Beratung, als er feine Berufung nach Preußen als vocatio 
divina bewiejen, die gewünſchte Entlaffung (24. September 1567). Chemnitz mußte ver: 
fprechen, die Superintendentur zu übernehmen. Sofort erklärten die Abgefandten des 
Herzogs Mörlin für den Biſchof von Samland. Er verließ Braunſchweig für immer, 
nachdem er noch auf Anregung des Chemnit feine Differenz von Flacius dem Minifterrum 
deponiert batte. 

Mörlin blieb den Braunjchtweigern in gejegnetem Andenken. Troß jeiner ſcharfen 
EStrafpredigten war der gradfinnige, wobltbätige, fromme Mann ſehr beliebt geweſen und 
batte in bober Achtung geitanden. Er bat das Yutbertum in Braunschweig und Nieder: 
ſachſen gefräftigt und an feinem Teile dazu beigetragen, daß fih aus dem Gewirr der 
Yebrftreitigfeiten auf der Baſis eines modifizierten Melanchtbonismus ein lutberiicher 
Konſenſus berausbildete, der fib in der Konfordienformel einen mafgebenden Aus: 
drud jchuf. 

Im Oftober traf Mörlin in Preußen ein, predigte im November vor dem alten 
Herzoge in Taptau, der ibn zum Zeichen der völligen Verfübnung umarmte. Albrecht 
ſtarb am 20, März 1568 und feine zweite Gemablin folgte ibm an demjelben Tage ins 
(Grab. Mörlin bielt beiden die Yeichenpredigt. Nad dem Negierungsantritt Albrecht 
Friedrichs bat ihn Bischof Venediger von Pomeſanien zum Biſchof von Samland geweibt 
und er bat nunmehr einige Jahre mit Kraft und Ernſt die preußiiche Kirche geleitet. 
Kardinal Hofius, Biſchof vom Ermeland, bejtritt ihm freilich das Recht, den Bifchofstitel 
zu führen, da diefer nur vom Papſte verlieben werden könne und verklagte ibn beim 
Könige von Polen (vgl. Hartinoh 4427.) Mörlin begnügte ficb nicht mit einer bloß 
firchenregimentlichen Thätigkeit fondern fuhr fort zu predigen und die Nugend im Kate— 
chismus zu unterrichten. Daneben beteiligte er ſich durch feine Schriften an den Yebr- 

> fümpfen in Deutjchland (4. B. durch eine Schrift über die Notwendigkeit guter Werke 
1567, Contra Sacramentarios cum altera disp. de comm. idiomatum 1571, 
Wider der Wittenberger Grundvefte u. ſ. w). In Preußen fcheute er vor feinem Kon: 
flilte zurüd, um die ſchwer errungene Yebreinbeit zu ſichern. Den Synergiſten und 
Philippiſten erklärte er unumwunden: „Irrtümer, welche jtrads wider das corpus 
doetrinae laufen, werde er in feinem Bistum nicht dulden; er babe jo manchem 
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ihwarzen Wolf in den Rachen gejeben, daß er fih vor feinem mehr fürchte”. Daß 
es in Preußen Galvinijten in angejebenen Stellungen gab, war ibm ein Greuel, und 
ſie Fr den Polentönig um Schuß wider den lutberifchen Biſchof an (Hartknoch 
z. MIff.). 

Mörlin litt in feinen letzten Lebensjahren am Stein. Sein behandelnder Arzt wollte 5 
„ven gar zu fetten Gott der Preußen“ nicht jchneiden. Ein zweiter verſtand fich endlich 
zur Operation, die refultatlos verlief (2. Jan. 1571). Mörlins ſtarke Natur erlag erit 
nah Monaten der Krankheit und der Heilkunſt. Am 29. Mai 1571 ftarb „der Flacianer 
Abgott“. Der Sterbende joll jeinen Freund Heßhuſius zum Nachfolger gewünſcht baben. 
Aus feinem Tejtamente (Acta Borussica Tom. I, 597) ift zu erjeben, daß ibn von 10 
feinen zwölf Kindern acht überlebten: Joachim, Chriftian, Hieronymus, Daniel, Anna, 
Jeremias, Maria, Marimilian. Die „arme Anna war wohl fränflih und bettlägerig. 
Hieronpmus Mörlin wurde von dem Vater zu einem der Tejtamentsvollitreder ernannt. 
Er war Pfarrer, gab feines Vaters Pjalterpredigten beraus und hatte bernad einen Kon— 
flitt mit Heßhuſius. Joachim Mörlin war ein Streittheologe, aber er war mehr. Er bat ı5 
aufbauend gewirkt und der guten Sace gedient. Er war, wie Wigand bemerkt, fein 
böfiſcher Temporifierer, jondern ein wahrer Theologus speeulativus et practicus, den 
auch Luther, der deutiche Propbet, als feinen Schüler anerfannt babe. Wie Lutber, liebte 
er Muſik und Gefang und liebte es im Kreife der Freunde fröhlich zu fein. Er pflegte 
zu jagen: Laſſet uns fröblich jein, wenn Gott uns einen fröblichen Tag giebt, traurige 20 
baben wir ſonſt genug und werden derer mebr haben als wir wünſchen.“ Mörlin 
liebte Kinder und war ein freudiger und erfolgreicher Katechet. Er batte eine offene 
Hand und war bis zur Verſchwendung wohlthätig. Angebenden Predigern gab er den 
Rat: arbeite redlich, meine es treulich, bete fleißig, fo giebt Gott feinen Segen reichlich. 
Sen Eifern um die Erjte Tafel bat ibm vielfach zu ungebübrlicher Härte fortgeriffen, 3 
dak es ihm aber in feinem Kämpfen um die Sache und nicht um feine Berfon zu tbun 
ivar, daß er au im Streit das Wohl und den Frieden der Kirche juchte, kann nicht 
verfannt werden. Seine Freunde haben ihn ſehr hoch geitellt, jeine Gaben und feine 
Treue gerübmt, jeinen Charakter und feinen fittlihen Ernjt verehrt. Seine Gegner 
baben ihn mit der Ungerechtigkeit von Zeitgenoſſen beurteilt (3. B. Dfiander u. Sutel). » 
Vie pietiftiiche Hiftortograpbie bat dann von ihm ein unbilliges Zerrbild entworfen, das 
noch nicht ganz feine Wirkungskraft eingebüßt bat. Wagenmann + (Lezins). 

Mörlin, Marimilian, geit. 1584. — Schriften. Ein Verzeichnis giebt es nicht. 
Genannt werden 1. Apophtegmata collecta ex Eusebii. Hist. ecel. et Tripartita, Nürnberg 
1552. 2, Lazarus resuscitatus, Frantfurt 1572. 3. Trojtichrift von den Kindlein, die nicht 35 
fönnen zur Tauf gebradt werden, Nürnberg 1575. 4. Eine Streitfchrift gegen Djiander. 
Titel unbefannt. Eine Sammlung der meijt noch ungedrudten Briefe Mas erijtiert nicht. 
Vie Briefe an Joh. Friedrich finden jih im Koburger Haus: und Staatsardiv. Außer den 
Briefen und Schriften fommen als Quellen in Betracht die Leichenpredigt des Joh. Frey, 
Superintendenten aus Hildburghaufen, und das lateinische Epitaph von oh. Hofer. 40 

Litteratur: Eine Biographie, die dem Manne gerecht wird, fehlt. Dann kommen in 
Vetraht A. Bed, Joh. Friedrich der Mittlere, I und II; Preger, Flacius I und II; Steu— 
ding, Biographiſche Nadyrichten aus dem 16. Jahrhundert, 1790; X. Chr. Thomae, Das der 
2 evangeliichen Kirche, injonderheit im Fürſtentum Koburg aufgegangene Licht am Abend, 
1722, Brüdner, Kirchen: und Schulenjtaat I, 5 S.76; Berbig, Aus der Gefangenſchaft Joh. 45 
Friedrich des Mittleren, Gotha 1898; Dertloff, Geſchichte der Grumbachiſchen Händel; Jöcher, 
Gelehrten-Lexikon; Zedler, Univerjal:Leriton; Pland, Proteitantiiher Lehrbegriff; Steubing, 
Gefhichte der Reformation iu Nafjau: Dillenburg ; A. Kluckhohn, Friedrich der Fromme 1879; 
vgl. au die Bictorin Striegel und J. Menius betreffenden Artikel in PRE. 

Mörlin, Marimilian, jüngerer Bruder von Joachim Mörlin und Sohn des Nodocus 50 
Nörlin, wurde zu Wittenberg 1516 den 14. Oftober geboren. Der Vater beftimmte ibn 
für das Schneiderbandiverf, fand aber troß feiner Armut zulegt den Mut und die Mittel, 
den Knaben aus der Lehre zu nehmen und zum Gelehrten erzieben zu laſſen. M. ftu: 
dierte in Wittenberg Theologie unter Lutber und Melanchthon und blieb wie fein Bruder 
zeitlebens ein lutberifcher Melanchthonianer. 55 

Nabdem er im Pegau und Zeit im Kirchendienfte tbätig geweſen mar, wurde er 
1543 Pfarrer zu Schalkau im foburgischen Franken und 1544 auf Empfehlung feiner 
Kittenberger Lehrer Hofprediger in Koburg. Da er den Schalfauern wegen feiner Tüch- 
figfeit und Predigtgabe wert war, fo ließen fie ihn erjt zieben, als Herzog Jobann Ernit 
von Koburg ihnen in einem Handbillet verſprochen hatte, die Stelle mit einem ebenfo @ 
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würdigen Manne zu befegen. Im Auftrage des Herzogs vifitierte M. M. mit Eberbard 
von der Tann und den beiden Geiſtlichen Job. Yanger und Wolfgang Höfler die Kirchen 
und Schulen. 

1546 wurde M.M. unter dem Defanate Yutbers zum Licentiaten und in demfelben 
Jahre unter dem Defanate Grucigers zum Doktor der Theologie promoviert. Der Herzog 
ernannte ibn zum Euperintendenten. Er war Melanchtbonianer aber fein Philippiſt. In 
fein Eremplar der Conf. Aug. jchrieb er huie sacrosanctae confessioni et indubi- 
tatae assertioni ex verbo Dei toto pectore assentior et subsceribo et Deum oro, 
ut in illius confessione constanti et immutabili professione per spiritum Sanc- 

ı0 tum me perpetuo servet u. ſ. w. ls er hernach das Vertrauen zu Melandtbons 
DOrtbodorie einbüßte, jchrieb er an den Nand Ad hanc subseriptionem impulit me 
impia prophanatio corruptio et mutatio praecipuorum hujus confessionis arti- 
ceulorum per ipsum autorem in corpore suae doctrinae, quam ut hujus con- 
fessionis negationem detestor et abjicio et damno in artieulis. M. M. geriet 

5 wie jein Bruder zeitweilig unter den Einfluß des Flacius und folgte eine Reihe von 
Jahren feiner Führung, ohne doch jemals feine melandıtbonifche Art verleugnen zu fünnen. 
Als ſein Bruder in Oftpreußen den Kampf gegen Dftander führte, bat aud) M.M. eine 
Streitichrift gegen D. verfaßt. Die „Censurae der fürftlich-fächftichen Theologen zu 
Weimar und Coburg auf die Bekenntniffe des A. Dfiander von der Nechtfertigung des 
Glaubens“ bat er mitunterfchrieben. Mit dem alten Amsdorf zufammen verlangte er 
auf der Synode zu Eiſenach die Verdammung des Menius und als fie mit ihrem Ver— 
langen nicht durchdrangen, reijte er im Gebiet der fächjischen Herzoge umber und jammelte 
Unterjchriften wider Menius. Auf Befehl feines Landesherrn reifte er mit den ſächſiſchen 
Theologen nad dem Rhein, um ſich am Wormjer Colloquium zu beteiligen, wo er feinen 

25 Bruder Joachim wiederfeben konnte. Er befolgte den Nat des Flaecius und bielt fich 
zum Juriſten Baftlius Monner, weil er jo viel zelum Domini befite, wofür ihn der 
Wittenberger Poet ob. Major verfpottet bat. Das Wormſer Colloquium blieb rejul: 
tatlos. Mit Mufäus und Stößel zujammen, aber geiftig durchaus von Flacius beberricht, 
arbeitete er das Konfutationsbuhb aus (1557—1558), das von Johann Friedrich dem 

30 Mittleren feiner Landeskirche als Norm auferlegt wurde. 
Als Hurfürft Friedrich von der Pfalz den verbängnisvollen Plan faßte, in feinem 

Lande den reformierten Typus einzuführen, juchte ibn fein Schwiegerjohn Job. Friedrich 
davon abzubringen und reiste ſelbſt nach Heidelberg. 

M. Mörlin und Stößel nahm er mit. Auf des Herzogs Wunſch fand eine Dis- 
35 putation zwiſchen den beiden Lutheranern und Peter Boquin ftatt, welcher beide Fürjten 

beitvohnten. Fünf Tage tritt man jich über 24 Tbejen (Propositiones in quibus 
vera de coena Domini sententia juxta conf. August. propositae d. 3. et 4. Juni 
1560 in Academia Heidelberg., gedrudt 1561). Wie üblich blieb jede Partei bei 
ihrer Meinung und fchrieb ich den Sieg zu. Die Galvinifierung der Pfalz, welche bei 

40 der ſtark humaniſtiſchen Unterftrömung am Oberrhein faſt unvermeidlihb war und der 
latenten Aufklärung gemäß war, ift weder durch M. Mörlins noch durch Heßhuſius' luthe— 

riſchen Eifer aufgebalten worden. Indeſſen war M. Mörlin fein Nadifaler. Wie fein 
Bruder jagte er fib von Flacius Illyrieus los, denn auf der Disputation zu Weimar 
(2.—8. Auguft 1560) batte diefer Sätze vertreten, welche dem Melanchtbonianer M. Mörlin 

5 unannebmbar fein mußten. Wie Joachim M. mahnte auch M. Mörlin zur Mäßigung 
und zum Frieden. Um der ftaatsfirchlichen ‚sriedenspolitit des Herzogs zu dienen, wurde 
M. Mörlin zum Mitgliede des Weimarer Konfiftoriums ernannt. In diefer Eigenjchaft 
bat er den Amtseifer der laciauer, der fih im „Strafen“, „Bannen“ entlud, zu zügeln 
ſich beitrebt. Die Autorität und Freiheit des Pfarritandes wurde zu Gunften des Kirchen: 
regiments fräftig eingefchränft. Im nterefje des Ariedens und der melandtbonifchen 
Dogmatit it M. M. aud für die Abjegung des Flacius und die Vertreibung feiner 
Anhänger eingetreten, Maßregeln zeitgemäßer Intoleranz, worauf das Yutbertum nicht 
ſtolz jein darf. Ebenfo billigte M. M. die Strigelfche Deklaration vom 3. März 1562 
und jegte an feinem Teil es durch, daß alle Paſtoren diefe ziemlich pbilippiftifche Urkunde 
unterjchreiben mußten. Es durfte nicht mehr wider die Synergiſten gepredigt werden, 
jo wollte es der von Flactus abrüdende lutberifhe Melanchtbonismus. Mit Stößel 
blieb M. M. im Bunde. Er bat ibn als Profanzler und Vizedefan in Jena zum 
Doftor der Theologie promoviert (1564). „Dr. Mar Mörlin“ warnte den Herzog vor dem 
Einfluffe Grumbachs und wies noch am 13. Januar 1567 die Geiftlichkeit an, das Volt 

so zur Buße zu rufen und Gott um Erleuchtung des Herzogs zu bitten, Der Sturz ob. 
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Friedrichs machte feinen flacianiſch gefinnten Bruder Johann Wilbelm zum Regenten des 
Yandes, der, twie zu ertwarten, den Alntiflacianer M. M. feines Amtes entjegte (1569). 
Dafür berief ihn Graf : ‘obann von Naflau-Dillenburg zum Hofprediger. Seine Mutter 
Juliane Gräfin von Stollberg und Bernbardi, Superintendent von Siegen, batten den Grafen 
auf M. M. aufmerkſam gemacht. Eine längere Wirkſamkeit war ibm bier nicht beſchieden. 5 
Der Graf und jeine Untertbanen batten reformierte Neigungen und die löblihe Ent: 
ibiedenbeit, womit Mörlin alles auf lutheriſch-melanchthoniſchen Fuß einzurichten juchte, 
mußte zu Konflikten führen. Die Kirchen: und Schulvifitation, die M.M. in feinem 
Bezirk abhielt, ließ über feine antireformierte Strenge niemanden im Untlaren. Er fand 
nur böje Yiebe. Eobanus Geldenbauer, genannt Noviomagus, verflagte ihn beim Grafen, 10 
der offen die Gegner des M. ſtärkte. Da bot ſich ihm eine ehrenvolle Heimkehr nach Koburg. 
Joh. Friedrich, der gefangene Herzog, hatte mit dem ihm teueren M. M. einen Briefwechſel 
unterbalten und war über feine Vertreibung aus Thüringen wohl unterrichtet. Seinen 
Bruder, den Regenten Johann 2 Wilhelm, hatte er brieflich jo lange bearbeitet, bis er ein: 
lentte und den M. zurüdrief. Im Winter 1572— 1573 fiedelte M. Mörlin von Dillen= 15 
burg nad Koburg über. Damit war in Dillenburg die Niederlage des Yutbertums ge— 
fihert. Geldenhauer hatte das Feld frei. Yon Koburg aus ſchrieb MM. an die Gräfin 
Juliane einen Troftbrief, two er unter anderem fich dahin ausipricht: „Ich bin von vielen 
boben und anderen Perſonen fchriftlich und mündlich bericht worden, wie fchädliche An- 
derungen nach meinen Abreifen eingeriffen find, tie ich leichtlich abnehmen fonnte, da 20 
man in Bilderftürmen jo bald anfing. Ach mein Gott das beißt nicht reformieren, ſon— 
dern deformieren. Marimilian Mörlin hatte ein vom Flacianismus gejäubertes Thü— 
ringen verlajjen und fand es jeßt von Flacianern erfüllt wieder. Sein entſchiedener 
Gegner war wie billig Muſaus, der früher als Flacianer abgejegt worden war und in 
Mörlin nur den Verjtörer der Kirche jab. Mörlin konnte daber in Koburg erjt dann 3 
ausdauern, als Jobann Wilhelm 1573 ftarb und der nunmebrige Regent Kurfürft Auguft 
auf Nunfch des gefangenen Herzogs Mörlin in feine früheren Amter einjegte und den 
Flacianer Mufäus jamt jeinem Anhang verjagte. Als nunmehriger kirchlicher Macht: 
baber bat Mörlin mit Lindemann, Stößel und Widebram Kirchen und Schulen vifitiert 
und alle Geiftlichen, die nur im geringiten des Flacianismus ſchuldig waren, aus ihren 30 
Warren getvorfen. So erforderte es der dogmatische Territorialismus, Im Zeitalter 
feiner undogmatifch-rationaliftischen Friedensliebe verleugnete der Territorialismus jein 
proteſtantiſches Blut nicht und befleißigte ſich derſelben Intoleranz. Mörlins vermittelnde 
Richtung ſiegte in der Konkordienformel. Mörlin bat an feinem Teil an dem Zuſtande— 
fommen diefes hochwichtigen Lehrgeſetzes gearbeitet, auch an dem lichtenbergifchen und 35 
Torgauer Konvente teilgenommen. 

Mörlin hatte fich zweimal verheiratet. Seine erſte Frau, eine Wittenbergerin, batte 
ihm 2 Töchter und 12 Söhne geboren. 1581 beiratete der 6) Sjährige Witwer nad) 
yuter Bauernart zum ziveitenmal. 1584 den 20. April ftarb M. Mörlin in barter un: 
frober Zeit, ein zumeilen bejchränkter aber immer überzeugungstreuer Vorfämpfer des 10 
Sutbertums melanchthoniſcher Prägung, auch dem Geiſte nad ein Bruder, Joachim Mor: 
ins. Yitterarifch bat er fich weniger bervorgetban als fein Bruder, aber als Prediger 
und als Mann des Kirchbenregiments bat er in Thüringen bedeutenden Einfluß ausgeübt. 

K. Färber (Lezins). 

Mogilas, Petrus und die Confessio orthodoxa, geſt. 1647. — Litteratur: 4 
Tie Einleitungen in den unten zu nennenden Ausgaben der Confessio und die Symboliten, 
namentlich ah, Symbolik der griech. Kirche, 1872 und Kattenbufch, Lehrbuch der vergleichen: 
den Konfeſſionskunde, 1892; — —— ulus, Graecia — 1872, ©. 1551. Vor 
allen Legrand, Bibliographie Hellenique je dixseptiöme sicele, 4 Bde "18941896, na: 
mentlih Bd IV ©. 104—159, Bd IL, 2025f., aber aud an anderen Stellen, namentlich bei 0 
—** der ſpäteren Ausgaben der Confessio. Im einzelnen La perpétuité de la foi de 
* ———— touchant l’eucharistie, Ausgabe von Lauſanne 1781, BILL, S.609—611, 
©. 364-375. Loofs ThStſter 1898, ©. 165—171. 
Die Neformation des 16. Nabrbunderts bat ſich dadurch als ein univerjell-firchen- 

biitoriiches Ereignis fundgetban, daß fie Diejenigen Teile der Kirche, welche fie nicht um: 55 
bilden fonnte, doch zu einer ermeuerten Erwägung und \ Sicherſtellung ihrer bisherigen 
Grundſätze nötigte. Direkt wirkte dieſe Erſchütterung auf die abendländiſche Kirche, die 
ich als römische neu fonftituieren mußte, um der andringenden Macht gewachſen zu jein, 
ndireft und fpäter auch auf die entlegenen Gegenden des Dftens. Die griecbifch-morgen: 
landiſche Kirche war allerdings einer durchgreifenden reformatorifchen Bewegung damals co 
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nicht fähig, fie hatte nicht Empfänglichkeit und Biegjamfeit genug, um lebendige firdhliche 
Gegenſätze in fich zur Ausbildung zu bringen, aber fie befaß auch nicht diejenige Feſtig— 
feit, twelche die Einflüffe des Neuen oder des Fremden von ihren Grenzen völlig aus: 
geſchloſſen hätte. Daber geſchah es, daß gerade fie noch in der eriten Hälfte des folgenden 

5 Jabrbunderts für gewiſſe Nachwirkungen der Neformation den Schauplat darbieten mußte. 
Sie wurde gleichzeitig von beiden Seiten in Verſuchung gejeßt; denn während der Ro: 
manismus mit Eifer in Polen und Rußland eindrang und ganze Gegenden in die feind: 
lichen ‘Barteien der Unierten und Nichtunterten fpaltete: fühlten einzelne Griechen ſich von 
protejtantifchem Geiſte ergriffen, welchem fie Eingang in ihre dire zu verjchaffen trad: 

10 teten. Cyrillus Lukaris wurde der Anführer, aber auch das Opfer dieſes Strebens. Die 
griechifche Kirche empfand eine doppelte Gefahr. Bon den Nacfolgern des Gyrillus ge: 
ſchah alles, um das Andenken diefes Mannes zu begraben. Aber wenn das Patriarchat 
u Konstantinopel ſich ſchon des eindringenden Jejuitismus nicht energiſch erwehren fonnte, 
* hatte es noch weniger zu einem Schritt von allgemeinerer kirchlicher Wichtigkeit die 

15 Kraft. Wenn daher etwas geſchehen ſollte, um das über ſich ſelbſt in Verwirrung ge: 
ratene Glaubensbewußtjein der griechiſchen Kirche aufs neue zu normieren und dem Be: 
fenntnis des Cyrillus ein anderes vom Standpunkt der Überlieferung entgegenzuitellen : 
jo erklärt fich leicht, warum diejes Unternehmen leichter von der jüngeren, aber jelbit- 
jtändiger daſtehenden ruffischen Kirche als von Konftantinopel ausgeben fonnte. 

20 Die ruſſiſche Kirche beſaß bekanntlich ſeit 1588 ein eigenes Patriarchat und in dem— 
ſelben ein Schutzmittel gegen die unierenden römiſchen Tendenzen. Dieſe waren ſeit 1595 
im Süden und in Kleinrußland beſonders mit Erfolg eingedrungen. Als daher zu Kiew 
1632 in polniſcher Sprache ein römiſch-katholiſcher Katechismus erſchienen war, vereinigte 
ſich auch die altkirchliche Partei, an deren Spitze Petrus Mogilas, Metropolit von Kiew, 

5 ſtand, zu Gegenmaßregeln. Mogilas, geſtorben 1647, ſtammte aus einer Familie der 
Walachei, die zuerſt 1498 genannt wird, und war gewählt durch Theophanes, Patriarchen 
von Jeruſalem; er wird überall gerühmt als ein gelehrter, ſtreng kirchlich und antirömiſch 
geſinnter Mann. Nachdem er ſchon verſchiedene liturgiſche Werke herausgegeben hatte, 
verfaßte er jetzt 1638 unter Zuziehung dreier ihm untergebener Biſchöfe den erſten Ent— 

s0 wurf der bekannten „Glaubensſchrift“. Jeſaias Trophimowitſch Koßlowski, Abt zu Kiew, 
wird wohl mit Unrecht als Verfaſſer genannt (Legrand a. a. O. IV, 115). Eine Provinzial— 
ſynode von 1640 billigte und beſſerte das Werk. Es iſt darüber geſtritten, in welcher Sprache 
dieſe erſte Redaktion ausgearbeitet worden ſei. Doch nachdem bereits Demetrakopulos 
(a. a. O. S. 156) darauf hingewieſen, daß der Entwurf des Petrus lateiniſch geſchrieben 

35 geweſen, bat Loofs a. a. O. auf Grund desſelben Quellenmaterials dieſe Annahme zur 
Gewißheit erhoben. Der von Loofs und Demetrakopulos benutzte Koder iſt jetzt genau 
beſchrieben von Papadopulos Teooookvuen Bıßhuodnen BoIVS. 334. Der griechifche 
Tert ftammt von Meletios Syrigos. Vgl. auch die Worte des Gefandten Nointe (Perp. 
d. 1. foi III ©. 615) „le latin n’&tant pas moins original que le Grec“. Um 
nun für den jo redigierten Entwurf die Beiſtimmung des griechifhen Patriarchen zu er: 
langen, wurde eine Beratung zu Jaſſy in der Moldau befchloffen. Hier, wo der alt- 
kirchliche Sinn ſich rein erhalten, begegneten ſich Geſandte von beiden Seiten, von Kon: 
ftantinopel aus Porphyrius, Biſchof von Nicäa, und Meletios Syrigos ald Vikar des 
böchjten Kirchenoberbauptes, von Nufland aus Jeſaias, Tropbimus, Yofepbus Kononovicz 
und Nonatius Xenovigz. Won ibnen wurde die Schrift 1642 nochmals durdgegangen, 
geändert, vielleicht überarbeitet und jchließlich genehmigt. Sie gelangte jofort nah Kon- 
itantinopel, und nachdem dajelbit Nectarius von Jeruſalem ein erflärendes Sendichreiben 
vom November 1642 vorangeftellt, der Patriarch Partbenius aber unter Berjtimmung 
jeines Klerus und der Oberbirten von Alerandrien und Antiochien die Approbation des 

50 griechifchen Textes ohne Rückſicht auf den lateinischen im März 1643 brieflih hinzugefügt 
batte: konnte das Ganze als firchlich gebilligtes Lehrbuch angejeben werden und erbielt 
den Titel: Ood6dofos Suokoyla tjs »adolırjs zal dnoorokrns Earinoias Tijs 
dyarokırnjs. Für die Verbreitung und Veröffentlichung der Urkunde wurde ebenfalls 
geforgt. Der Dolmetſcher der Pforte Ranagiotes ſchickte fie griechiſch und lateiniſch an 

55 den König von Frankreich und veranftaltete in Amfterdam 1667 mit Beifügung der Briefe 
des Nectarius und Partbenius die erjte Ausgabe, deren Eremplare meiſt nad Konſtan— 
tinopel gebracht und unentgeltlich verteilt wurden; eine zweite griechifche, erichien 1699 
auf die Anordnung des Patriarchen Dofithbeos von Nerufalem. Die UÜberfegung ins 
Nufftsche it nach der Angabe des Adrianus, des legten ruffischen Batriarchen (geit. 1702), 

eo erit 1696 durch Barlam Jaſinski ediert worden, Eine rumänifche erſchien bereits 1691, 
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Jür das Abendland find drei griechijch-lateinische Ausgaben zu nennen: die erjte mit aus: 
fübrlicher Einleitung verjebene des YaurentiusNormann, Profeſſor zu Upfala, Yeipzig 1695, 
auf welche von Leonhard Friſch, Frankfurt und Yeipzig 1727, eine deutſche Ueberjegung 
gebaut wurde, eine zweite von GC. G. Hofmann (Orthodoxa confessio ecel. — orien- 
talis, Wratisl. 1751), die legte und brauchbarite von E. J. Kimmel (Libri symbo- : 
liei ete., Jen. 1843), woſelbſt der von Hofmann gelieferte Tert mehrfach berichtigt wird. 
m übrigen vgl. Yegrand a. a. O. IV, ©. 149 ff. 

Die Sprache der Belenntnisjchrift ift die griechifche Vulgärſprache, die wir bier nicht 
zu charafterifieren baben (vgl. Kimmel, Prolegg. p.61). Unſere Aufmerkſamkeit wendet 
fh dem Inhalt zu; auch dieſer wird nicht fogleich in feiner ganzen Eigentümlichkeit er: 
lannt. Schon der Umfang beweiit, daß wir es nicht mit einem eigentlichen Belenntnis 
zu tbun baben, fondern mit einer vollitändigen firchlichen Yebrfchrift, die zwar in ibrer 
fatecbetifchen Form ſich an das Bedürfnis der Schüler und Katechumenen anſchließt, aber 
auch fchwierigere und feinere Erwägungen in ſich aufnebmen will. Beiderlei Zivede, die 
fatebetiichen und die mebr tbeologischen, waren in der griechiichen Kirche niemals jo be= 15 
ftimmt wie in der lateinifchen auseinander getreten. Die Nichtung des Ganzen erbellt 
aus der eriten Frage: was der fatbolifche Chriſt fejtbalten und befolgen müſſe, um das 
ewige Yeben zu erlangen; die Antwort lautet: lorır od» xal Zoya zald. In dieje 
beiden Stüde zerfällt die Bedingung der Seligfeit, der Glaube gebt voran, die Werke 
folgen als deſſen Früchte (Ja2,24), und es entipricht durchaus dem Geifte des griechiichen zo 
Kırbentums, daß dieſe zwei Prinzipien mit antiker Einfachheit neben einander geitellt 
werden, ein Bedürfnis aber, fie auf Eins zurüdzufübren, noch gar nicht empfunden wird. 
Freilich verwiſcht fich diefe Zweiteiligkeit dadurch wieder, daß der Verfaſſer gleich darauf 
S. 57 Kimmel) ſeiner Ausführung die drei theologiſchen Tugenden Glaube, Liebe und 
Hoffnung zu Grunde legt und diefen ebenfo drei Stoffe zuorbnet: das Glaubensſymbol 2 
für den eriten, die Auslegung des Vaterunfers für den ziveiten und die der zehn Gebote 
für den dritten Teil des Werkes. Indeſſen gebört doch das Mittelglied der Hoffnung, 
indem es Glauben und Yiebe verbindet, feinem Inhalt nach mehr dem dritten als dem 
eriten Teile an. Der angegebenen Scheidung itebt aber noch eine andere prinzipielle 
Zweibeit zur Seite, die von Schrift und Tradition (5.60). Die Homologie fann daber ww 
gar nicht umbin, im Verlauf neben den biblischen Gitaten zahlreiche patriſtiſche Belegftellen 
anzujcalten, unter denen die der Gregore, des Atbanafius, Baſilius, Dionvfius und Da: 
maxenus am bäufigiten wiederfebren. 

Für die fpezielle Prüfung bietet der erſte Hauptteil die meifte Ausbeute. Das voran: 
geitellte Sumbol kann natürlich fein anderes fein als das von 381, da die beiden anderen 35 
nur im Abendlande öfumenische Geltung erlangt baben. Die Erklärung der Trinität 
(2. 66.) beivegt fih in der Yebrform des Johann von Damaskus und unterjcheidet 
ohne übertriebene Subtilität die weſentlichen und die hypoſtatiſchen Idiome (di yuara 
2000wurA4 zal obowwbon). Auch für den Kontroverspunft vom Ausgang des hl. Geiſtes 
vom Vater allein werden die inneren Beweiſe nur furz berührt; das Hauptgewicht rubt 0 
auf dem urfundlichen Argument, daß der älteſte Symboltert den Zuſatz filioque nicht 
kennt, und es wird auf die filbernen Tafeln bingewiejen (S. 142), die nach dem Zeugnis 
des Baronius (ad ann. 809) unter Yeo III. in der Kirche zu Nom aufgeftellt fein jollen. 
Tie Anfnüpfung der Lehre von der Schöpfung, die in griechiſcher Weife durch neun Klaſſen 
der Engel bis berab zur irdiſchen Menjchbeit verfolgt wird, war mit dem Attribut Gottes 45 
als des Schöpfers gegeben (S. 76 ff.). Nun aber beachte man wohl, wie mitten in dieſem 
gemeinfapliben Eirchlichen Gedankenkreis gewiffe feinere Ausdrüde oder Bezeichnungen 
auftreten, die ganz eigentlib aus dem Apparat der altgriechiichen fpefulativen Theologie 
entlebnt find, damit auch dieſer wiſſenſchaftliche Faden nicht verloren gebe. Die Trans: 
cendenz der Gottheit fordert die wohlbefannten Prädikate Öürreoayadös Uneoreis (3.62). w 
Vie Welt joll immer noch in die intelligible (voeoös #Öouos), das Neich der Harmonie 
und des Geborfams, und in die fichtbare zerfallen, der Menſch aber, weil er mit beiden 
wiammenbängt und das ganze Univerfum in jich daritellt, als Mikrofosmus erfannt 
werden (2. 77). Fragt man, warum die göttlidie Eigenſchaft der Allmacht alle andern 
überrage, fo dient zur Antwort, weil fie vor allen den Abjtand des Abjoluten vom End- 75 
ben ausdrückt, welches weder aus fich jelbit getvorden fein noch Anderes ſchaffen fann 
(<. 72). Und wie vereint ſich die Allgegenwart Gottes mit deſſen Erbabenbeit über 
Iedes Urtlicbe? Dadurch allein, daß er als fein eigener Ort (rT6nos adrös davrov) die 
örtlichen Schranten ebenſo beberricht wie von fich ausichließt (73). Am ganzen halten 
ſich aud die nächitfolgenden Abjchnitte in den Grenzen der älteren dogmatifchen Über: wo 
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lieferung. Über Sünde und Erbfünde (äudormua nooraropızdv) entſchließt ſich das 
Bekenntnis zu bejtimmteren Definitionen, Die gleichwohl die (ateinifche und proteitantifche 
Schärfe feineswwegs erreihen. Was der Urmenſch beſaß, war ein völliges Nichtwifien der 
Sünde, verbunden mit etbifcher Gerechtigkeit und Reinheit der höchſten Antelligenz; er 
fannte Gott und die Welt und ſtand im Gleichgewicht des Willens (S. 84). Dagegen 
verlor er dur den Ungeborjam die Volltommenbeit der Vernunft und Erkenntnis, und 
der Wille neigte ſich übermächtig (FxAwe reoıodreoov) zum Böfen. Verderbliche 
Schwächung der Natur bat aljo wirklich jtattgefunden, nicht Serjtörung derjelben, denn 
das fittlibe Vermögen blieb jo weit zurüd, daß die Darbietungen des göttlichen Geijtes 
und der Gnade frei ergriffen werden fünnen. Bekanntlich ift dieſe letztere gemäßigte Auf: 
faſſung der griechiſchen Theologie unentbehrlich, und nur dieſer Synergismus macht ihr 
überhaupt die Probleme von der Freiheit und Erwählung lösbar. Daß ſich aud unſere 
Lehrſchrift in den zugehörigen Begriffen ſicher und geſchickt bewegt, zeigt z. B. die ©. 95 
gegebene Vergleibung von odyvwars, 900010uÖ5 und zodvora; das göttliche Vorber- 
wiſſen gebt voran, demnächſt und von diejem bedingt folgt das Beftimmen, jo daß drittens 
die Vorjebung beide in ſich zufammenfafjen, verwalten und in der höchſten Yeitung der 
irdischen Dinge zu ibrem Nechte bringen kann. — Übergeben wir die ziemlich einfach ge 
baltene Chriftologie, die dem Spmboltert folgt (S. 98 ff.), die Lehre von der Einigung 
der Naturen und die ſehr ungefähren Angaben über Chrifti verſöhnendes und erlöfendes 
Leiden (5. 114), jo verdienen weiterhin hauptſächlich die Artikel über Kirche und My— 
jterien Aufmerfjamfeit. Man würde irren, erivartete man an diefer Stelle eine beftige 
Polemik gegen Nom und das Bapjttum. Statt einer folchen vernehmen wir einfache, 
mit unerjchütterter Gravität aufgeitellte Thejen twie aus dem Munde des firchlichen Alter: 
tums, das feine biftorijehen Erinnerungen nicht verleugnen will. Chriſtus allein ift das 
Haupt der Kirche. Die Mutterkirche iſt Jeruſalem, obgleich nachher die chriſtlichen Kaiſer 
den höchſten aͤcchlichen Rang an Alt- und Neu-Rom verliehen haben (S. 154—156). 
Rom beſitzt keinen Vorzug vor Konſtantinopel. Die Kirche aber iſt weſentlich vorhanden, 
two ihre Vorſchriften und Grundſätze der wahren Gottesanbetung, des Faſtens, der An: 
erfennung. des Klerus u. f. w. beobachtet werden. Was die Zahl der Saframente oder 
Myſterien betrifft, jo wird durch Mogilas die abendländiſche Siebenzabl kirchlich ſanktio— 
niert, und dieſe Entjcheidung war nicht neu, aber dur jchwanfende und ungleichartige 
Antecedentien erfchwert. Auch die Erklärung des Einzelnen verrät mehrfach den Einfluß 
der neueren firchlicben Entwidelung. Denn wenn wir bei dem über Taufe, Konfirmation, 
Prieſterweihe Geſagten leicht auf ältere Vorſtellungen zurückgeführt werden: ſo geht doch 
die uerovolwors, die im Abendmahl ſtattfinden ſoll, entſchieden über die alte uetaßok 
hinaus; es iſt keine Transformation, ſondern eine eigentliche Transſubſtantiation (N ovoia 
eis r3iv obolav ueraßdikeraı) und fie bat nur darin wieder etwas Cigentümliches, daß 
der ehe Verwandlung ein ähnlicher innerer Akt der myſtiſchen Einverleibung 
mit Chriftus zur Seite ſteht (S. 178 ff). Übrigens find die Mojterien nach griechifcher 
Anficht Zeichen und Unterpfänder der göttlichen Kindſchaft und Heilmittel des fündbaft 
erkrankten geiftigen Yebens (S. 171). 

Der zweite Teil der Schrift bat die Hoffnung zur Überfchrift, d. b. das Vertrauen 
auf die von Chriftus teils dargebotene, teils verheißene Gnade, und da diefe boffende 
Zuverficht im Gebet des Herrn und in den Seligpreifungen der Bergpredigt ihren vor: 

4 bildlichen Ausdruck findet: fo fmüpft fich die weitere Darlegung an diejen doppelten Tert. 
Die Benutung der Mafarismen war ebenfalls nicht neu, ſondern ſeit Chryſoſtomus in 
myſtiſchen und asketiſchen Schriften des Mittelalters üblich. Indem nun der Inhalt in 
das Ethiſche und Praktiſche übergeht, fehlt es jehr an dem ſyſtematiſchen Zujammenbang 
des erften Teils. Die Auslegung wird durch Firchliche und asketiſche Gelichtspunfte be- 

dinge. An die Stelle der inneren Entwidelung tritt die loſe Anreibung und Aufzählung 
des Gleichartigen, wie fie die fpäteren Griechen liebten. Wie ©. 145 nab Apk 4,5 
und Jeſ il, 2 fieben Charismen und S. 152 nab Ga 5,22 neun Früchte des bl. Geiltes 
unterſchieden werden: jo joll es S. 159 neun kirchliche Vorjchriften geben, zu welchen 
das ‚Falten, das regelmäßige Sündenbefenntnis (viermal im Jahr), die Schonung der 

55 Kircbengüter und die Entbaltung von bäretifchen Büchern gebören. — ſind ſieben 
leibliche und ſieben Seelenpflichten der Barmherzigkeit anzunehmen (S. 239 ff); mit Hilfe 
einer ſehr äußerlichen Teilung wird die Zahl wirklich herausgebracht, aber auch der Ernſt 
und Nachdruck iſt anzuerkennen, mit welchem die Tröſtung der Gebeugten, die Belehrung 
der Zweifelnden, die Beratung der Unichlüffigen dem Schüler ans Herz gelegt wird. Daß 

so Gaftfreundfchaft ausdrüdlich im diefer Neibe auftritt, erklärt ſich aus der Yandesfitte, 



Mogilas Molanus 253 

Neun und Sieben erſcheinen alſo neben der Drei als die religiös bedeutſamen Zahlen, 
die erſte hat in den Klaſſen der Engel, die zweite in den Sakramenten und deren Wir— 
kungen ihre vornehmſte Darſtellung. Die hiermit eröffnete Tugend: und Pflichtenlehre 
ſetzt ſich ferner im dritten Teil unter dem Titel der Liebe und in der Auslegung des 
Delalogs auf ähnliche Weiſe fort. Aus den drei chriſtlichen Haupttugenden ergeben ſich 5 
zunächſt die Obliegenheiten des Gebets, des Faſtens und der Wohlthätigkeit, dann die 
wichtigen Tugenden der Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung, ganz nach 
ihren klaſſiſchen Namen. Ihnen ſtellt ſich ſodann die Reihe der Laſter und Sünden, der 
laͤßlichen wie der Todſünden, gegenüber, das höchſte Gebot aber ſpricht die gemeingültige 
Norm des Handelns aus. Cine evangeliſch-freie Auffaſſung der chriſtlichen Lebensaufgabe 10 
fann fih in den gegebenen asfetifchen, vorjchriftlichen und ceremoniellen Schranken nicht 
Bahn breben. Indeſſen finden fich zuweilen tiefer greifende Erwägungen, 5.8. ©. 296, 
wo beantwortet twird, wiefern das zweifache Gebot Chrifti den ganzen Defalog in ſich 
begreife, oder S. 297, wo erklärt wird, warum das erite Gebot die Erkenntnis Gottes 
von fich jelber ausdrüde. Das erjte und zweite Gebot giebt auch Gelegenheit, die firchlich 15 
vorgeichriebene Anrufung der Heiligen und den Gebraucd der Bilder zu rechtfertigen. Die 
Erledigung diefer Schwierigkeiten iſt verftändig und naiv zugleich. Die Heiligen werben 
als Freunde Gottes angerufen, nicht angebetet, und daß ſie überhaupt von den irdiſchen 
Tingen Kenntnis baben, muß durd Annahme einer göttlichen Gnadenmitteilung erflärt 
werden (5. 300). Es tft ferner ein großer Unterſchied zwiſchen Idolen (eidwior) und 20 
Bildern (edxadv); jenes find menjchliche Erfindungen, diejes find Darftellungen wirklicher 
Tinge und Perſonen, aljo wohl geeignet, die Anſchauung von dem Sinnlichen zum Himm: 
lichen und zu Gott jelber emporzutragen. Die Verehrung gilt alsdann nicht ihnen, fon: 
dern dem vergegentwärtigten Göttlichen oder Heiligen. Bilder find das notwendige Hilfe: 
mittel der Anrufung der Heiligen, doch werden fie, wird naiv binzugejegt, nur dann 3 
ihrem Zweck entiprechen, wenn jedes Bild feine Aufichrift bat. 

Wir baben in diefer Überficht viele Einzelheiten unberührt gelafien, den Sinn und 
Geiſt des Ganzen aber hoffentlich binreichend kenntlich gemacdt. Es iſt der Standpunft 
des alten Katbolicismus, wie ibn das griechifchsorientalifche Kirchentum Nom gegenüber 
tortgepflanzt und feitgebalten bat. Man bat der Belenntnisjchrift des Mogilas den ent 30 
gegengejegten Vorwurf gemacht, daß fie lutberanifiere und romanifiere, weil namentlich der 
angeblich lateiniſch gefinnte Meletius Syrigus an der legten Nedaktion großen Anteil gebabt 
babe. Die erjtere Anklage kann nur auf Mißverſtändnis beruben und läßt ſich mit feinem 
fiheren Merkmal belegen. Die andere möchte nur injofern einen Sinn baben, als die 
griechiſchen Eigentümlichfeiten in Bezug auf Fegefeuer, Ungefäuertes, Rreuzeszeichen, Olung, 35 
Faſten u. dgl. einfach und ohne eigentliche Angriffe gegen Nom und das Papſttum feſt— 
gebalten werden. Gaß ** (Ph. Meyer). 

Molanus, Gerbard Walter, aeit. 1722. — Ein Berzeihni® der Schriften von 
Rolanus bei E. A. Dolle, Lebensbeſchreibung aller Professorum Theo. Br Rinteln, Hannover 
1752, II, S.331—338 und in Strieders heſſiſcher Gelehrtengeihichte IX, S. 136—143. Die 
jeiihen Molanus und Boſſuet gewechjelten Schriften find in den Oeuvres de Bossuet, ed. 
ligne IX, Paris 1856, S. 809—1070 ausführliher und korrekter — die lat. Schriften 

meist aud) jranzöfiich von Boſſuet — wiedergegeben als in der Schrift Super reunione pro- 
testantium cum ecclesia cath. Tractatus inter B. et Mol., Wien 1782; v. Einem, Das Leben 
6.8, Molani, Magdeb. 1734; Schlegel, K. u. Ref. Geſch. von Norddeutichland III, Hannover 45 
182; Hering, Geſch. d. kirchl. Unionsverfuche II, 1838 S. 214ff.; F. Uhlhorn in der ZREG 
X &.395.; Wagenmann in d. WB XXII ©. s6 ff. 

Gerhard Walter Molanus, lutheriſcher Theologe aus der Schule Galirts, wurde in 
Hameln an der Weſer, wo fein Vater Syndikus und Advokat war, am 22. Oftober alten 
rer am 1.Nov. neuen Stils 1633 geboren und auf der braunjchweigifchen Yandesuniverfität 50 
Helmftebt gerade noch unter Galirtus jelbit, welcher bis 1656 lebte, und unter deſſen 
Sdülen und Kollegen Gerhard Titius, Joachim Hildebrand u. a. gebildet. Diejelbe 
tbeologiihe Schule erhielt gerade damals auf der ſchaumburgiſchen Univerfität Rinteln die 
Alleinherrſchaft, ſeitdem fie nach dem weitfäliichen Frieden den reformierten Yandgrafen 
von Heſſen-Kaſſel allein überlaffen war und diefe die Pflicht hatten, den beftigen gegen: 55 
vatıgen Hab der Yutberaner und Neformierten in ibrem Yande möglichſt zu verſöhnen; 
bon Landgraf Wilhelm VI., der Veranftalter des Friedensgefprächs zu Kaſſel 1661, 
und nach deſſen frühem Tode 1663 feine Wittve, Hedwig Sophia, die Schweiter des 
open Kurfürjten von Brandenburg, jorgten daber, daß nur aus der von Haß gegen die 

en — 



254 Molanus 

Reformierten befreiteſten Schule lutheriſcher Theologen, alſo aus der helmſtedtiſchen, die 
tbeologischen Profefjuren zu Rinteln beſetzt wurden. So wurde jetzt zu drei unmittel- 
baren Schülern Galirts, welche nach dem Ausjcheiden der ftrengen Yutberaner Baltbafar 
Menger II. und Joſ. Giſenius (geit. 1658) Die theologiſche Fakultät ausmachten, Joh. 
Henichen, Peter Muſäus und Heinrich Eckard, noch im Jahre 1659 ein vierter, Molanus, 
dortbin berufen, anfangs nur als Profeſſor der Mathematik, feit 1664 zugleih als außer: 
ordentlicher und bald darauf auch als ordentlicher Profeflor der Theologie; fünfzehn 
feiner beiten Nabre, vom 26. bis zum 41., blieb Molanus in dieſer zwiefachen afa- 
demijchen Wirkjamteit, wurde Doktor und Dekan in beiden Fakultäten, aud dreimal 

‚ Rektor der Univerfität und zuletzt Konfiitorialrat und Profefjor Primarius; ſchon 1663 
batte man ibn auf dem Schloffe zu Kaſſel eine Gedäctnisrede auf den Yandgrafen 
Wilbelm VI. balten laffen; jeine Schriften aus diejer Zeit waren teils mathematischen 
Inhalts, wie ſchon feine Antrittsrede de ineptiis astrologorum gehandelt hatte, teils 
tbeologifchen; unter den leßteren zeigt feine Inauguralſchrift „de communicatione et 

is praedicatione idiomatum, qua inter alia ostenditur humanam Christi naturam 
extrinsecus omnipotentem appellari posse“ (Rinteln 1665) ganz die Grundſätze und 
Methode Galirts im Ausjcheiden weniger Grundzüge der fraglichen Lehre als dem gemein: 
ſam anerkannten Fundament derfelben und im Uebergeben aller ipgzielleren Difjenie, 
auch in dem Fleiß der dogmengejchichtlichen Erläuterung, in der Anerkennung auch gegen 

20 katholische Gelehrte, wie Betavius, und jelbit in der Überſchüttung mit NReminifcenzen aus 
den Klaſſikern, wie fie auch mehrmals in den ſtärkſten Ausdrüden in das Yob des Yebrers 
ausbricht. 

Im Jahre 1674 wurde Molanus von dem Herzoge Johann Friedrib nach Juſtus 
Geſenius' Tode nah Hannover berufen, um die Direktion des dortigen Konſiſtoriums und 

25 durch diefe des Kirchenweſens des ganzen Furſtentums zu übernehmen, und wie er jchon 
1671 zum Konventual im Klojter Yoccum und 1672 zum Koadjutor des Abtes gemäblt 
war, jo trat er nun nach deſſen Tode 1677 auch als dejjen Nachfolger ein. Das war 
eine firchenregimentliche Stellung, wie fie in gleicher Unabhängigfeit und gleih ſehr in 
altkatholiſchen Formen, zu welchen Molanus jelbjt noch einen lebenslängliden Gölibat 

3 binzutbat, an feinem anderen Orte der lutberifchen Kirche Deutichlands möglich mar 
Dem urfprünglic reichsfreien, feit 1585 braunjchweigiichen Gifterzienferflofter Yoccum, 
das unter dem Abt Johann VII. 1591-—1596 die Augsburgiſche Konfeſſion annahm, 
war von dem Herzoge Julius 1585 das Fortbefteben der alten Rechte und das ber: 
gebrachte „Habit“ zugefichert und feine evangelifchen Äbte wurden nun unter den 
bannöverifchen Yanditänden zugleib Scasräte und erjte Mitglieder der Prälaten: 
furie (Meidemann, Geſchichte des Kloſters Yoccum, Göttingen 1822, ©. 60. 63. 75); 
und diefe Stellung, jchon an ſich politisch bedeutend und obne Vie ſonſt gqewöbn: 
lich den deutſchen Getjtlichen durch die Reformation zuerfannte Armlichkeit, verband 
fich bier mit der Uebertragung fait des ganzen Landesberrlichen Epijtopats, defien Ber: 
waltung zuerft der katholiſch gewordene Johann Friedrich und faum weniger deſſen 
evangeliiche Nachfolger Ernſt Auguſt und Georg ibm, der bis 1722 lebte, faſt noch ein 
halbes Nabrbundert hindurch beinabe allein überliehen. Molanus benugte diefe Stellung 
diefe lange Zeit hindurch zu einer mehr erbaltenden und berubigenden, mehr erregte böfe 
Yeidenjchaften beſchwichtigenden, als Neues ſchaffenden, reformatoriſchen Wirkſamkeit; ſein 
Symbolum war Beati pacifici; als Schüler Galirts hielt er bei der Landesgeiftlichkeit 
auf gelehrte Theologie überbaubt und auf die auch auf der Yandesuniverfität fortgeerbte 
calirtinifche insbeiondere und bewirkte er ſchon dadurd eine Werminderung der polemifchen 
Heftigkeit gegen die anderen Konfeſſionen und des Verdienftlichfindens derjelben,; er tbat 
manches für Schulen und Kinderzucht und Kultus ohne Erperimentieren und Übertreibung, 

50 stritt tapfer für Unabhängigkeit feiner kirchlichen Konftitorialbureaufratie von weltlichen 
Behörden neben ibr (Schlegel, T. III, S. 353. 360. 376) und erbielt ſich nad Oben 
durch verdientes Vertrauen mebr noch als dur Fügſamkeit obne viel Kampf die Identität 
feines eigenen und des landesberrliden Willens im Kirchenregiment und dadurch den 
großen Umfang feiner Wirkſamkeit. Aber diefe Erfolge und jein Gölibat, jeine Würden 

55 und fein anwachſender Reichtum wurden ibm dabei zu einer Verſuchung, mebr Wert auf 
dies alles und auf fich jelbit zu legen, als nötig, und für die ibm anvertraute Landes— 
kirche heilfam war; wenn er eine Bibliothek jammelte, melde 12000 Tbaler, und eine 
Münzjammlung, welde 66000 Thaler wert war, und „fructus sancti coelibatus“ über 
den Eingang ihrieb (Dolle ©. 328 ff.), jo war das nützlich und ſchön, beſonders da er 

co ſich von Simonie frei wußte — er beteuert in feinem Teftament, „wie er von Anfang feines 
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Kirchendirektorates 1674 viel hundert Candidatos zu Pfarrdienſten — und zum Stück Brot 
gebolfen habe, Gottlob aber ohn alle Geſchenke, Korruption oder Simonie“, auch nicht 
„für die Recommendationes bei meinem gnädigſten Fürſten und darauf allemal erfolgter 
obnfeblbaren Beförderung“ — nur darf man dabei nicht an ein anderes „ebrliches Ka— 
pital“ denten, welches um diejelbe Zeit Hermann Franke jammelte und Jeſ 40, 31 über den 5 
Eingang des Haufes jchrieb, welches er davon baute. Und jagt er in dem Gutachten über den 
Übertritt der Prinzeſſin Eliſabeth zur katholiſchen Kirche: „Es ſtehet keinem Prieſter zu, ſich 
zum Richter über ſeine Souveränen aufzuwerfen, gegen fie oder ihre actiones invec- 
tivas zu balten oder ſonſt etwas zu tbun, dadurch die Affektion und Reſpekt der 
Untertbanen gegen ihre bobe Übrigfeit vermindert werden könnte“, Altes und Neues, 10 
Jabra. 1722, ©. 556, bat er nad) dem Zeugnis eines Zeitgenofjen, Job. Dav. Köhlers in 
Göttingen (Münzbeluftigungen T. 9, ©. 57) guten ‚sreunden, die von ibm einen Nat 
begebrt, wie fie ibr Leben klüglich und glüdlih in der Welt einrichten fünnten, die drei 
Regeln angewieſen: 1. superioribus reverentiam et obedientiam praesta, 2. of- 
fiium tuum fac taliter qualiter, 3. stultum est laborare ubi quiscere possis“. 15 
S. aub Tbolud, 17. Jahrhundert 2, 57, jo fteht man einem ebenfo bedenklihen Mangel 
an fittlicbem Mut, wie an natürlicher Energie gegenüber. Über die eigentümlicen An- 
ibauungen, die M. über evangelifches Klojterleben hegte, ſ. F. Uhlhorn ©. 419 ff. 

Eine noch bedeutendere kirchliche Wirkſamkeit wert über die Grenzen der  bannöve: 
riſchen Yandesfirche hinaus ſchien Molanus durch jeine Teilnabme an Untonsverband: 20 
lungen mit den Reformierten und mit der fatbolifchen Kirche erbalten zu follen; doc 
machte er bier bald die Erfahrung, daß der Schmerz über die Zerrifjenbeit der Kirche 
und die Anerkennung der Pflicht, an ihrer Heilung zu arbeiten, nicht auch ſchon die Aus: 
führbarfeit diejer im einer gegebenen Zeit verbürge. 

Über die Union mit den Neformterten fich zu äußern, erbielt Molanus eine erite 3 
Veranlaſſung durch die Aufhebung des Edikts von Nantes und die dadurch veranlaßte 
Aufnabme franzöfifcher Flüchtlinge im Hannoverifchen, und die im Jahre 1690 ihnen dort 
gewährten Privilegien (Schlegel a. a. O. S. 291); bei diefer Gelegenbeit fpricht es Molanus 
in einem auc von Yeibnig mitunterzeichneten Gutachten aus, „daß auch den moderatis, 
ja moderatissimis, d.b. denjenigen evangelieis, welche die abjonderlicdhen Yebren 30 
der Heformierten nicht für fundamental, jondern vielmehr die Neformierten für Brüder 
in Ebrijto halten, je dennoch vor einer ſolchen per declarationem publicam ein: 
wufübrenden Toleranz billig grauet, weil die conditio der evangelifchen Kirche dadurd) 
immer jehlimmer geworden”, bat aber, um dies zu beweisen, bloß feine in Ninteln ge: 
machten Erfahrungen anzufübren, wie die beiftiche Regierung dort nah dem Kafleler 3 
Kolloquium vom Jahre 1661 reformierte Profeſſoren, Bürgermeijter und Ratsherren ein: 
geſetzt und für den Gottesdienjt der Neformierten eine Kirche eingeräumt und „dann 
und wann Prediger dabin gejegt babe, welche die evangeliſchen Dogmata beftig perſtrin— 
gierten“ weshalb denn Mufäus nad Helmjtädt, Edard nad Hildesbeim gegangen und 
Henichen früb gejtorben jei. (Das Gutachten iſt abgedrudt binter Neumeifters Schrift, 10 
„Daß das itzige Vereinigungsivejen mit den ſog. Neformierten allen 10 Geboten, allen 
Artikeln des apoſtoliſchen Glaubensbefenntnifjes, allen Bitten des BU. u. ſ. tv. zumider: 
laufe.” Hamburg 1721 in 4°, ©. 71—76.) Weitere Veranlafjungen, die Union mit den 
Reformierten zu betreiben gaben die Verbeiratung einer Tochter des Kurfürjten Ernſt 
Auguſt an den Kurfürſten Friedrich von Brandenburg, dann 1705 Verbandlungen darüber 45 
zwiſchen Anton Ulrih von Braunfchtweig und dem Könige von Preußen; auch bier wurde 
Molanus zu Gutachten, zur Kommunikation mit Urfinus u. ſ. f. herangezogen, und bier 
ſcheint er mehr ald vorher nachgegeben zu baben, aber die Verbandlungen wurden ohne 
Erfolg ſehr plöglib im Jahre 1706 dur ein Verbot an Yeibnig abgebrochen (Schlegel 
a. a. O. ©. 323—326. 699). 50 

Noch mehr wurde Molanus zu Arbeiten für Herbeifühbrung einer Unton mit ber 
katholiſchen Kirche herangezogen. Herzog Johann Friedrich wünſchte fo beftig ibn jelbit 
in die katholiſche Kirche nadızuzieben, daß er ihm dafür anbot, er wolle ihn dann zu 
feinem Biihof machen und ibm außer einem diefer Stellung angemefjenen Einfommen 
nob ein Gejchenf (oder eine Dotation für das Bistum?) von 100000 Thalern dazu 55 
— Molanus ſchlug ſtatt ſeiner nach dem Tode des erſten apoſtoliſchen Vikars für 
Norddeutſchland Macchioni (geſt. 1676) dem Herzoge den Dänen Steno für dieſe Stelle 
und zu ſeinem Beichtvater vor (ſ. Molanus eigenes Zeugnis vom Jahre 1710 bei Schlegel 
©. 265—266. Über den Bilariat Mejer, Propaganda, T.2, ©. 248ff.). Um vdiefelbe 
Zeit begannen auch die Unionsverbandlungen des Noras de Spinola, welcher zum eriten co 
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Male unter Jobann Friedrich 1676 und zum zweiten Male unter Ernſt Auguft 1683 
in Hannover erſchien und mebr angeboten zu baben jeheint, als er wohl nachber bätte ra- 
tifizieren lajfen fönnen, 3. B. Abendmahl unter beiderlei Geftalt, Prieſterehe, vielleicht gar 
Suspenſion des Tridentinums, und mit welchem Molanus von beiden Fürſten zu unter— 
handeln beauftragt war (Schlegel 2.297 ff.; Hering, Neue Beiträge zur Geſch. der ref. 
Kirche in Preußen, T.2, ©. 352 ff). Daran ſchloſſen fih 1691, 1692 und 1693 nod 
Verbandlungen zwiſchen Bofjuet und Molanus, twelde man näber fennt, in welchem 
man aber noch weniger einig wurde, da Bofjuet nicht einmal jo viel wie Spinola ein: 
räumen konnte. Molanus jpricht in feinen Erwiderungen die größte Ehrerbietung gegen 

10 Bofjuet aus und weiß fich fait in allem dem einig mit ibm, was Boſſuet für die gegen: 
jeitige Annäberung dur jeine „expositoria methodus“, d. b. durch Nachweiſung ge 
leistet babe, in wie vielen Yebren der Diſſens zwiſchen Hatbolifen und Yutberanern nur 
auf Mißverſtändnis oder verfchiedene Bezeichnung eines gleichen Inhaltes binauslaufe ; er 
bat nichts dagegen, die Euchartjtie „quodammodo proprie diei sacrifieium“ ; er giebt 
ibm auch zu „de conciliis oecumenieis legitime celebratis dieo: Christus nunquam 
permittet ut ecclesia universalis in concilio aliquid fidei contrarium pro- 
nuntiet“ u. dgl. GBoſſ. S. 848. 871. 1042f). Aber das Tridentinum, wo die Pro— 
teftanten nicht gebört und \ dennoch verurteilt jeien, und welches auch nicht von der ganzen 
katholiſchen Kirche angenommen ſei, 3. B. vom deutjchen Reiche und näber im Erzbistum 

20 Mainz nicht, wo noch Kurfürſt Johann Philipp dies feinem Nate Leibnig bezeugt babe, 
fünne deshalb nicht für legitime celebratum gelten, und wenn defjen Geltung, 3. B. 
jeine Vorfjchrift der Kommunion sub una, nicht für die Proteftanten juspendiert werde, 
jei alles weitere Unterbandeln völlig vergeblidb, denn in diefem Punkte fönnten und 
würden die Proteftanten nicht nachgeben. Auch mit dem Nachfolger Spinolas (geit. 
1695), dem Biſchof Grafen von Buchheim, welchen der Kaifer Leopold 1698 nach Han: 
nover schickte, ſcheint Molanus nicht weiter gekommen zu fein (Schlegel S. 314ff.). In 
allen diefen Verhandlungen aber bewirkte wobl ſchon der Ton, in welchem Molanus mit 
den fatholifchen Biſchöfen verkehrte, die Zugeftändniffe, welche er ihnen machte, die Art, 
wie er ſich ihnen gern noch als Gifterzienfer näber jtellte u. dal., daß er ſich um dieſe 

s0 Zeit gegen das Gerücht, er werde fatbolisch werden, in Briefen und Schriften verteidigen 
mußte. Vielleicht machte ihn dies auch noch im Jahre 1705 etwas vorſichtiger und 
ſtrenger, als ein Gutachten von ihm gefordert ward uͤber den Übertritt, zu welchem Herzog 
Anton Ulrich von Braunſchweig damals ſeine Enkelin Eliſabeth Chrifti tine vor und zu 
ihrer Verheiratung mit dem nachberigen Kaijer Karl VI. zu nötigen beiebäftigt war; Denn 
obgleich er bier von feiner gemäßigten Anerkennung der katholiſchen Kirche nicht abfiel 
und die Meinung ausſprach, „daß die päpftliche Kirche, excepta communione sub 
una, in der Lehre lange nicht jo ſchlimm ſei, als in eultu“, und daß wer „im Papit- 
tum geboren und erzogen ſei“, felig werden fünne, jo follte doch daraus nicht folgen, 
daß ein evangelifcher Chriſt ohne Sünde gegen fein Gewiſſen oder nah Nö 14 auch nur 

40 mit ziweifelndem Gewiſſen übertreten dürfe, 
Molanus jtarb, 89 Jahre alt, am 7. September 1722. Die bezeichnendite Charal: 

terifti desjelben, nicht nur durch ein vorangeftelltes calirtinijches Olaubensbefenntnig, 
jondern auch dur eine ſehr — Selbſtbeſchreibung, giebt ſein Teſtament, welches 
am vollſtändigſten bei Strieder a. a. O. T.9, ©. 108—134 abgedruckt iſt, abgekürzter 

4 bei Dolle. Hente + (Hand). 
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Molina nnd der Molinismus. — Auguftin fe Blanc (Pfeudon. für: Hyacinthe Serry 
O. Pr.), Historia congregationis de auxiliis gratiae, Lovan. 1700 (fol.). ®egen ihn: Theod. 
Eleutherius (= Livinus Meyer S. J.), Historia controversiarum de divinae gratiae auxiliis, 
Antwerp. 1708 (fol.). Gegen dieſen dann der Thomijt C. R. Billuart (geft. 1757), Summa 

” summae S. Thomae, 1754. — K. Werner, Thomas v. Aquin (Negensb. 1858f.), III, 378f[.: 
und: Franz Suarez und ‚die Scholaftit der legten Jahrgunberte (Wien 1861), I, 244 ff. 
L. Rante, Die Päpite, II, 293 ff. Gerhard Schneemann 8. J., Die Entjtehung u. Ennidelung 
der thomiſtiſch— moliniftifchen Kontroverje (aus StML, Nr. 9—14), Freiburg 1879 7. Derj., 
Controversiarum de divinae gratiae liberique arbitrii eoneordia initia et progressus, cbd. 

55 1861 (vgl. unten, im Text). Th. de — Bannes et Molina. Histoire, doctrines, critique, 
metaphysique, Paris 1883. Chr. Peſch S.J., Ein Dominikanerbiihof als Molinift vor Molina : 
ZtTh 1885, S. 171ff. (ſ. u, im Text). Derf. in ſ. Traetatus dogmatiei, V, 157—164. 
Hergenröther, Lehrb. d. Kirchengeichichte?, III (1886), S. 363— 268). P. Schanz, THOS 1885, 
I, 141ff. Döllinger:Reufh, Bellarmins ae (1887), S. 253. 273). Reuſch, 

co Der Inder der verbotenen Bücher IT (Bonn 1885), 15 |. 298— 309. Morgott, ERL®. VIII, 
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1734— 1750. Sanct. Schiffini, Tractatus de gratia divina, {Freiburg 1901, p. 383f. 448. 
453—457. 

In biographiicher und bibliographiiher Hinſicht bietet bej. Reichhaltiges: E. Sommer: 
vogel, Bibliotheque etc. t. V, 1167—79. Bgl. Hurter, Nomenclator?® I, 47—49 u. Mor: 
gott 1. c., 17357}. 

Der an Scharffinn und umfafjender Gelehrſamkeit den meisten feiner Ordensgenojien 
überlegene Jeſuit Ludwig Molina trat gegen Ende des 16. Jabrbunderts — jcheinbar 
vermittelnd, im Grunde aber nur mit Worten den Gegenjat verdedend — in den Zwie— 
ipalt hinein, welcher ſich durch die ganze Gefchichte der Lehre von der Gnade in der fath. 
Kirche binziebt und namentlich zwiichen den Schulen des Thomas und des Scotus unabs ı 
läffige Kämpfe erzeugt batte. Beim Übergang vom Mittelalter zur neueren Zeit war 
das Problem eines Ausgleichs zwiſchen der dem Auguftinus unausgejegt dargebrachten 
boben Werebrung und dem andererjeits die ganze katholiſch-kirchliche Moraltradition be 
berrichenden Semipelagianismus bejonders von zwei Seiten ber zu löfen verfucht worden: 
zuerſt durch den fpanifchen Thomiſten Didacus Deza (Biihof von Salamanca, dann von 15 
Valencia, geit. 1523 als defign. Erzbifhof von Toledo), deſſen auf Umbildung der 
Auguftiniiben Gnadenlebre im jemipelagianiichen Sinne gerichtete Beitreben treffender: 
weite als „Molinismus vor Molina” bezeichnet worden tft (jo von Peſch a. a. O.; vgl. 
Surter, Nomene. IV, 1023sq.); dann wieder in anderer Weife durch den belgijchen 
Vorläufer und Wegbereiter der janſeniſtiſchen Bewegung Michael Bajus in Yöwen. Der 
legtere (j. d. A. BD II, ©. 363 ff.) war nody nicht geitorben, als der Streit in anderer 
Gegend in eine neue Phaſe eintrat dur ein 1588 zu Liſſabon erichienenes Buch: Liberi 
arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione 
et reprobatione concordia, welches auferordentliches Aufjeben erregte. Verfaſſer des: 
jelben war der Jeſuit Ludwig Molina, welcher, zu Cuenca in Neucaftilien 1535 geboren, 
ibon früb in den Orden Loyolas eintrat, mit großer Auszeichnung in Goimbra Theo— 
logie ftudierte und fpäter ein angejebener Yebrer derjelben wurde. Er ſchloß fich baupt- 
jablib an den luſitaniſchen Ariftoteles Petrus Fonjeca (ſ. d. A. VI, 123,34) an, lebrte 
aud teils neben, teil$ nach dDiefem feinem Yebrer zu Evora 20 Jahre hindurch tbomijtische 
TIbeologie; jpäter wurde er Profeflor der Moraltbeologie in Madrid. Hier jtarb er den an 
12. Oftober 1600, 65 Jahre alt, von feinen Ordensgenofjen bochgeebrt wegen jeiner Ge— 
lehrſamkeit, Demut und freiwilligen Armut. Sein großes Werk völferrecbtlicen Inhalts 
De justitia et jure (6 Bände, 1593— 1609), fein Kommentar über den erjten Teil der 
Summa des Thomas Aquinas (Cuenca 1592 u. ö.), auch verjchiedene biftorische und 
ſonſtige Schriften (vgl. Sommervogel 1. e.), baben ibm auch auf anderen Gebieten einen 3; 
angejebenen Namen erivorben. Hauptjächlich berübmt aber wurde er durch das oben ge 
nannte Werk, feine erjte größere Eritlingsjchrift, die außer der angeführten, jest ſehr 
jeltenen Yifjaboner Ed. princeps bis ins folgende Jahrhundert hinein verjchiedene neue 
Auflagen erlebte (3. B. Cuenca 1592, Lyon 1593, Venedig 1594 und 1602, Antwerpen 
1595 u. 1609, auch noch Antwerpen 1715, ſowie neuerdings Paris 1876). Das Buch au 
bildet eigenlib einen Kommentar über gewijle Stellen der Summa des Thomas (bei. 
über art. 13 u. 16 von P. I), durd welchen der Verfaſſer Auguftin und die Semipela: 
gianer ın einer Weiſe in Einklang bringen wollte, „wie es bisber noch von niemanden 
zu ftande gebracht worden.“ Das Willen Gottes, determiniert durch feinen Willen, ſei 
war, wie der Grund aller Dinge, jo auch derjenige der freien Handlungen des Menſchen. 45 
Deus semper praesto est per concursum generalem libero arbitrio, ut natu- 
raliter aut velit aut nolit prout placuerit. In dem Willen entiwidelt ſich die ‚Frei: 
beit nach vorbergegangenem Urteil der Vernunft formaliter. Durch das Mitwirken 
(eoneursus) Gottes fann der Menſch auch obne einen befonderen Gnadenbeiſtand etwas 
moraliich gutes verrichten, welches feinem natürlichen Endzwede gemäß it, wenngleich nicht zo 
dem übernatürlichen, d. b. dem, wodurd das Wachstum in der Gnade oder das ewige 
Yeben erlangt werben fünnte. So oft aber nun der freie Wille durch feine natürlichen 
Kräfte bereit iſt, alles zu verfuchen, was er von fich jelbit kann, um dasjenige zu er: 
lernen und anzunehmen, was entiveder den Glauben oder den Schmerz über die Sünden 
und die Rechtfertigung betrifft: jo erteilt ibm Gott die zuvorfommende Gnade und jenen 55 
Beiitand, Damit er es fo thue, wie es zur Seligfeit nötig ift. Nicht als verdiene er ſich 
dadurch jenen Beiftand in irgend einer Art, wenn er gleich obne Hilfe der Gnade Ber: 
fuhungen widerjteben, ja fich zu einem oder dem anderen Akte des Glaubens, der Yiebe 
und der Neue erbeben fünne. Sondern Chriſtus bat uns dies durch fein Verdienit ver. 
ſhafft; um feinetwillen gewährt Gott uns die Gnade, durch welche wir die übernatür: co 

Real»-Gncytlopädie für Theologie und tirche. 3. U, XIII. 17 
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lien Wirkungen der Heiligung erfahren. Allein auch bei diefem Empfangen und Wachſen 
der Gnade iſt der freie Wille unaufbörlic thätig. Es ſteht doch bei uns, die Hilfe 
(Hottes wirkſam oder unwirkſam zu machen. Auf der Vereinigung des Willens und der 
Gnade berubt die Rechtfertigung: beide find verbunden, wie ein paar Männer, die an 

» Einem Schiffe zieben. 
Mit diefer Yebre verträgt fich die unbedingte Vorberbeitimmung Gottes, wie Auquitin 

und Thomas jte lehren, offenbar nicht; fie erſcheint Molina viel zu bart und graufam. 
Gott teile vielmehr allen die Kraft mit, zu ibrer Seligfeit frei mitzuwirken, von denen 
er vorberficht, daß fie ihren Willen feiner Gnade bingeben würden. Hier tritt die merf- 

10 würdige Annahme von einer scientia media ein, die M. wohl nicht zuerit aufgeitellt, 
jondern von feinem Yebrer Fonſeca überfommen, aber zuerft mit jenem Namen benannt 
und ausführlid entwidelt und in Anwendung gebracht bat. Der Zufammenbang, in 
welchem er diejen Begriff gufgeſtellt iſt folgender. Er wirft die Frage auf, ob Gott 
eine Kenntnis zufälliger zukünftiger Dinge habe, alſo wiſſe, was unter gewiſſen Umſtanden 

id hätte geſchehen können. Es ſei, ſagt er, eine dreifache Erkenntnisart zu unterſcheiden: 
1. eine ganz natürliche, wodurch Gott die Dinge fiebt, wie fie durch ibn unmittelbar 
oder mittelbar bervorgebracht jind, seientia simplex: 2. eine ganz freie, libera, da 
er uneingejchränft erkennt, was nad feinem allmächtigen Willen gejheben wird ; endlich 
aber 3. eine scientia media, da Gott aus der höchſten unerforjchlichen Überficht eines 

& jeden freien Willens im feinem Weſen eingejeben bat, was derfelbe nach feiner Freiheit 
tbun würde, wenn er in irgend welder menschlichen Ordnung der „Dinge feine Stelle 
befäme, obgleich er, wenn er wollte, das Gegenteil tbun fünnte, Dieſe dritte Art der 
Grfenntnis fann weder frei noch natürlich beiien, fie bat aber zum Teil die Bedingungen 
dieſer beiden Arten der Erkenntnis an ſich. Daß dies ich jo verbalte, wird dadurch be 

25 greiflich, weil nichts in der Macht des Gejchöpfes fein kann, das nicht auch in Gottes 
Macht jei. Er fann dur feine Allmacht — Willen lenken, wohin er will, nur nicht 
zur Sünde; dieſe kann er wohl zulaſſen, nicht aber befehlen oder dazu antreiben. Daß 
ein Menſch ſie thue, kommt nicht von Gottes Vorherwiſſen derſelben, ſondern umgekehrt: 
Gott weiß es, weil das mit freiem Willen begabte Geſchöpf unter der Bedingung, daß 

308 in einer gewiſſen Ordnung der Dinge feinen Stand babe, nicht unterlaſſen kann, fie 
frei zu tbun. Gott wirft daber ex consensu hominis praeviso: er bejeligt oder ver: 
dammt die Menfchen, je nachdem er weiß, daß fie unter Umftänden treu und fromm 
oder widerſpenſtig und böfe jein würden. Molina ſucht zu zeigen, wie dieſe Erkenntnis 
die göttliche Worjebung jo wenig aufbebe oder bindere, daß fie vielmehr ein Yicht und eine 

35 vorläufige Kenntnis (notitia praerequisita) in Gott von Seiten des Verftandes zur Voll- 
endung der Vorjebung ſei. Die Prädejtination it demnach der durch das Vorherwiſſen 
Gottes beftimmte, daber auf den menjchlichen freien Willen Nüdficht nebmende Gnaden— 
wille Gottes, 

Mit gewaltiger jcholaftiicher Energie erjcheint bier das Problem einer Ineinsbildung 
10 des ftrengeren Auguſtinismus mit der fonergiitiichben Vulgärdogmatik der römischen Kirche 

in Angriff genommen. Troß ihres üppigen Wortichwalls und ihrer baaripaltenden Sub— 
tilitäten wußte Die neue Lehrweiſe den Schein einer gewiſſen Popularität zu wahren, aud 
empfabl fie ſich dadurch, daß ſie möglichjt weit von den Yebren der Häretiker Yutber 
und Galvin ſich entfernte. Dennoch begegnete ihr Semipelagianismus zunächjt faft all: 

15 gemeinen Widerjpruce. Selbſt \ejuiten, wie Henriquez zu Zalamanca (ſ. d. A. VII, 
685,11 75.) und Mariana in Toledo, befämpften Molina anfänglich. Viel beftiger erboben 
jich aber die Dominikaner als Ordensgenofien des Doctor angelicus gegen ibn. So 
bejonders Dominikus Banez (Bannefius, Prof. in Salamanca, geſt. 1694) und Thomas 
de Yemos (Lemoſius, in Valladolid, aeft. 1629). ine öffentliche Disputation zu Valla— 

so dolid, ja jelbjt eine Anklage des Buches bei der Anquifition war die Kolge davon. Der 
Streit entbrannte immer beftiger. Daß Molina in der 1595 zu Antwerpen veröffent: 
lichten neuen Ausgabe feines Werkes umfafiende Netraftationen aus Anlaß der wider 
ihn ergangenen Angriffe vorgenommen babe, iſt zwar feitens jpäterer Gegner feines 

Standpunttes, namentlich von dem unten zu erwähnenden le Blanc (Serry), behauptet 
5 worden; allein genauere Vergleihung der verichiedenen Drude mit einander lebrt Die vor— 
genommenen Anderungen als ganz unweſentlicher Art fennen. In Wabrbeit itt Molina 
jeinen Yebren bis zu feinem Tode treu geblieben. — Schon längere Zeit vorber war 
Papſt Clemens VIII. zur Sutjeeibung. aufgerufen worden. 1596 wurden bemjelben, 
nachdem jchon zwei Jahre früber alle Streitigkeiten über diefe Gegenftände in Spanien 

co verboten worden, bis die Kirche darüber entjchieden haben würde, die Akten zum Spruche 
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sugefandt. Er befragte die angefebenften Theologen und Biſchöfe darüber, erfannte aber 
bald, daß die Verwerfung der 60 Säte Molinas, welche man angefchuldigt batte, für die 
römische Kirche ebenſo gefährlich fein würde, tie deren Annahme Daber ward das 
aewöhnliche Mittel angewandt, wo etwas in der Schwebe gehalten werden jollte: es 
wurde 1598 eine Kongregation zur Unterfuchung der Sache eingejegt, welche unter dem 
Namen der Congregatio de auxiliis gratiae berühmt wurde und der ftreitigen An- 
gelegenbeit nad und nad zablloje Seſſionen widmete. Bor ibr führten nun Jeſuiten 
und Dominikaner ihre Sache im Geiſte ihrer Orden ganz als Parteiangelegenheit (Reuſch, 
Inder II, 298 ff.). 

Unter den für die Lehrweiſe Molinas eintretenden Theologen ber Gejellichaft Jeſu 
waren es ‚franz Toletus und Franz Suarez, welche ſich bejonders bervortbaten. Molına jelbit 
iomie Bapit Clemens VIII. wurden bald vom irdiihen Schauplage abgerufen. Während 
der erften Nabre Pauls V. (jeit 1605) dauerte der Streit mit SHeftigfeit fort. Die 
Jeſuiten wußten ſich der ihnen wiederholt drobenden Verdammung durch allerei Künite 
und befonders dur ihr politiiches Anjeben zu entzieben, indem ſie ſogar Erjcheinungen 
der Yungfrau Maria vorgaben, die ihre Yebre bejtätigt babe; fie bebaupteten, es bandle 
ih nicht um Glaubensfäge, drobten mit einem allgemeinen Konzil u. ſ. w. Cine bereits 
ausgefertigte Verdammungsbulle wider fie wurde wegen der Werdienfte, Die fie fich im 
Kampfe des Papſtes mit der Republik Venedig ertvorben hatten, zurüdgebalten und ge: 
langte nicht zur Publikation. Seit 1607 ließ Paul V. die Kongregation ibre Sitzungen 
anstellen, indem er zu gelegener Zeit eine Entjcheidung zu geben verſprach. Statt diefer 
Entibeidung, welche überbaupt niemals erfolgt ift, erließ der Papft im Jahre 1611 ein 
Verbot jedes ferneren Streites über die Angelegenbeit der auxilia gratiae. Teine 
Nuntien mußten den geiftlichen Oberen aller Yander ein auf genannten Gegenjtand be: 
züglibes Drudverbot infinuieren (... ne sinant imprimi in materia de auxiliis, 
etiam sub praetextu commentandi S. Thomam, aut alio modo; et qui volunt 
de hac materia sceribere et imprimere, prius mittant tractatus et compositiones 
ad hane S. Inquisitionem). — Wegen der jpäteren auf die auxilia gratiae bezüg- 
liben Erlaſſe der Päpſte, befonders des nquifitionsdefret Urbans VIII. vom 22. Mai 
1625 und dasjenige Innocenz' X. vom 23. April 1654, |. Näberes bei Reuſch, Inder 
II, 303 ff. 

Nicht ganz ein Jahrhundert nad Unterdrüdung des Streites durch Paul V. jchrieb 
der Dominikaner Hyacintbe Serry, pſeudonym als Auguftin le Blanc, die Gefchichte der 
Kontroverje in Geltalt eines zu Yöwen erſchienenen ftattlichen Folianten (ſ. o. die Yitt.). 
Seiner Darjtellung trat als Anwalt des moliniftiihen Standpunftes der Jeſuit Livinus 
ever unter dem Namen Tbeodorus Eleutberius gegenüber (1708), den dann der Thomiſt 
Billnart u. AU. befämpften (vgl. Quétif, Seriptt. O. Praed. II, 803; Reuſch, Inder 
308 und 688 f.). Daß die jemipelagiantsche Denkweiſe Molinas über die mehr auguſtiniſch 
gerichtete Theorie der Thomiften in der neueren römischen Tradition faktiſch die Vor: 
berribaft errungen bat, ijt bei mebr als nur Einem Anlaſſe erfichtlih geworden; fo 
namentlich fchon gelegentlih der Streitigkeiten der Jeſuiten mit ihren janfeniftiichen 
Gegnern im 17. und 18. Nabrbundert. Neueſtens bat der Jeſuit Gerbard Schneemann 
in den Schriften: „Die Entitebung und Entwidelung der tbomiftifch-moliniftiichen Kon: 
troverje” (‚Freiburg i. Br. 1879) und Controversiarum de div. gratiae liberique 
arbitrii concordia initia et progressus (1881) zu zeigen unternommen, da Molina 
ſowie die ibm folgenden jejuitiichen Theologen die Autorität des bl. Thomas, ja_jelbit 
die des Auguitinus, mehr für ſich hätten, als die älteren Thomijten im engeren Sinne, 
B. jener Banez. Die molinijtijche Kontroverfe it infolge davon fait vollitändig wieder 
aufgelebt. Der Dominitaner M. A. Dummermutb (S. Thomas et doetrina praemotionis 
physieae, Paris 1886) und andere richteten Angriffe wider den Schneemannjchen Neu: 
Molinismus, während Jeſuiten wie V. Frins (S. Thomae Aqu. doetrina de coope- 
ratione Dei cum omni natura creata, Paris 1893), S. Schiffini (De gratia div., 
p. 383. 448 ff. — ‚}.od. Lit.) x. ſchuhend für denjelben eintraten (vgl. Schreiber, Art. 
Schneemann im dag: X und G. Sommervogel, Biblioth, ete., VII, 822-— 826). — Auch 
nob von anderer Seite ber bat man im unferem Yabrbundert Molinas Yob geſungen. 
Te Maiftre (De l’Eglise gallicane I, 1,9) beiwunderte ihn als „un homme de g£nie, 
auteur d’un systöme à la fois philosophique et consolant, sur le dogme re- 
doutable qui a tant fatigu6 l’esprit humain, systöme qui n'a jamais été con- 
damne et qui ne la sera jamais“. Wegen jeiner Yeiltungen auf moraltbeologiichem 
Gebiete überbaupt, insbefondere wegen feines kaſuiſtiſchen Scharfſinns, belobt ihn P. Sur 
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als probabilistam rationum et doctrinae soliditate gravissimum (vgl. Hurter, 
l. c. p. 47). Belt F (Zödler). 

Molinos, Michael de. — Recueil de diverses pitces concernant le Quidtisme et 
les Quietistes ou Molinos ete., Amjterdam 1688; Three letters concerning the present state 

5 of Italy, written in 1687 (London 1688 — Supplement zu Gilbert Burnet® Account of... 
Italy); 3:8. Bofjuet, Instruction sur les &tats d’oraison, Paris 1687 (vgl. 3. Mabillon, 
Iter Italicum, I, 72), jowie Actes de la condamnation des Quidtistes (in den Oeuvres de 
J.-B. Bossuet, Berjailles 1817, t. XXVII, p. 493 ff.); ©. Arnold, Unparteyiihe Kirchen- u. 
Ketzerhiſtorie, III, ce. 17; C. A. Schmid, De Quietismo (in j. Dissertationum decas P- 404); 

10 €. E. Weigmann, Memorabilia ecelesiastica II (1745); 8. €. Scharling, Mystikeren Molinos 
Laeren. Kjöbnhavn 1852; dann deutih: M. Molinos, in d. ZhTh 1854,55; H. Heppe, Ge: 
ſchichte der quietiftifchen Myſtik in der kathol. Kirche (Berlin 1875), ©. 110—135; 260— 282; 
Menendez Pelayo, Historia de los heterodoxos Espaüolas, t. III. IV, Madrid 1880; Jobn 
Bigelow, Molinos the Quietist, New-York 1883; F. H. Neufd, Der Inder der verbotenen 

15 Bücher II (1885), &. 610-619; €. de Broglie, J. Mabillon et la Soci6t£ de l’Abbaye de 
St. Germain, Paris 1888, I, 397 ff.; Luthardt, Gejch. d. chriftl. Erhit IT, 160—164; Jul. 
Köhler, Das perſönliche Schidjal des Molinos und der Bereich feiner Anhängerihaft: ZLE 
1898, ©. 572—595. 

In der geiftigen wie in der phyſiſchen Welt giebt es ein Gejeh der Jahreszeiten, 
20 nach welchem, wenn die Zeit gefommen ift, ohne ſichtbaren Zufammenbang in den ver: 

ichiedenften Gegenden verwandte Produkte ans Tageslicht treten. Wie am Ende des 
15. YJabrbunderts eine firchlich doftrinelle reformatortihe Bewegung teilmeife ohne ſicht 
baren Zufammenbang dur einen großen Teil Europas ging, jo am Ende des 17. eine 
moftiich-fpirituelle. In derfelben Zeit, in melde in Deutjchland die Bewegungen des 

25 Mofticismus und Pietismus fallen, tritt in England das Quäfertum auf, in Frankreich 
der Janjenismus und Mofticismus, in Italien und Spanien der Uuietismus. Die lebt: 
genannte Erjcheinung — angebabnt feit Mitte des 16. Jabrbunderts durd das beicht- 
väterlich-jeelforgerifche und asketiſch⸗ſchriftſtelleriſche Wirken eines Petrus v. Alcantara, 
Johann v. Kreuz, Luis de Yeon, Yuis de Granada, Franz v. Sales ꝛc. — erreicht in der 

30 ihren Einfluß durd mehrere Jahrzehnte erjtredenden Tätigkeit des Aragonejen Miguel 
de Molinos ihren Höbepuntt. 

Es war im Jahre 1669 oder 1670, als der zu Saragofja (25. Dezember 1640) von 
abligen Eltern geborene, in Coimbra zum Dr. theol. promovierte Priefter Michael de 
Molinos, veranlaßt durch Privatverbältniffe, ſich in Nom niederlieg. In der Übung der 

85 Beichte und anderen kirchlichen Geremonien nicht eben jtreng, erwarb er ſich doch den Ruf 
ausgezeichneter Frömmigkeit, jo daß die angeſehenſten Familien ihm als Beichtvater das 
Vertrauen, mebrere der vornebmiten Geiftlichen ibre Freundſchaft ſchenkten. So zählten 
zu feinen freunden die drei nachmaligen Kardinäle Colloredi, Giceri und Petrucci (Ora: 
torianerpriejter, ſpäter Biihof von Jeſi und Kardinal [f. u.)); auch interefjierten jich für 

40 fein Wirken die Kardinäle Gafanata, Carpegna, d'Eſtrées (Schüler des freifinnigen Yaunoi), 
Yzzolini (Freund und Ratgeber der Schwedenfönigin Chriftina), ſowie endlich Benedikt Odes 
aldi, der nachmalige Papſt Innocenz XI. (i. d. Art. BP IX ©. 143). Kurz vor der Stubl- 
beiteigung diejes Yesteren (1676), der auch als Papſt den frommen ſpaniſchen Prieſter 
feines befonderen Vertrauens zu würdigen fortfubr, ja ibm einen päpftliben Palajt zur 

4 Wohnung anwies, hatte Molinos feine Hauptichrift veröffentlicht, den „Geiltliben Weg— 
mweiler“: Guida spirituale, che disinvolge l’anima e la conduce per l’interior 
camino all acquisto della perfetta contemplazione el del rieco tesoro della pace 
interiore (Roma 1675, 12°). Sowohl diefe Schrift, zu deren Wublifation der Fran— 
zisfanerprovinzial Giovanni_di Santa Maria den widerjtrebenden Verfaſſer gedrängt batte, 

5 als der gleichfalls wider deſſen Willen gedrudte Nachtrag dazu über die tägliche Kom: 
munion (Breve trattato della cottidiana communione), welcden ein ungenannter 
Freund aus dem Spanischen ins \talienifche übertrug und zunächſt als befonderen Traftat 
berausgab (bis dann feit 1678 ein der Hauptichrift in der Negel beigegebener Anbang 
daraus wurde), erregten ungemein großes Aufjeben. Sie fanden Verbreitung in zablreichen 

55 Auflagen, jeit 1687, wo Frandes lat. Überjegung erſchien (ſ. u.) auch auferbalb Sta: 
liens bei Katholiken wie Proteſtanten. Für den Verfafler follte, ungeachtet des Anjebens, 
welches er als Günitling des Papſtes und beliebtefter Seelforger und Beichtvater Noms 
genoß, das Büchlein nur allzubald verhängnisvoll werden. Schon längere Zeit vor jeinem 
Bekanntwerden batte der Nejuitismus in Frankreich feine Thätigfeit gegen den Proteftan- 

co tismus außerhalb der Kirche forwie gegen den Janjenismus und Myſtieismus innerbalb 
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derjelben zu enttwwideln begonnen. Im ganzen einer verjtändigen traditionellen Theologie 
sugetban, beſaß er allerdings auch Repräjentanten einer inneren Frömmigkeit in feiner Mitte, 
dob immer unter ftrenger Zucht der Neflerion und Autorität. Die allein auf die innere 
Beibaulichteit gerichtete, das Herzensgebet (die oratio passiva s. mentalis) vor allem 
enpfeblende und den äußeren ‚srömmigfeitsübungen, insbefondere auch der Beichte abbolde 5 
Frömmigkeit eines Molinos, zumal bei dem Einfluß eines ſolchen Mannes auf das Über: 
baupt der Kirche, konnte diefem Orden nur gefährlich erjcheinen. Die vereinzelten Be- 
wunderer, welche Molinos jelbit in jeinen Kreiſen, 3. B. an den römijchen Jeſuiten 
Appiani und Esparza, gefunden batte, blieben obne Einfluß auf die Haltung des Ordens 
im ganzen. Einer jeiner Angebörigen, der fanatische Bußprediger und Asket Paolo Seg: 
neri, Verfaſſer einiger noch neuerdings in katholiſchen Kreiſen geihägten Erbauungsſchriften 
(vgl. die deutiche Ausgabe derjelben von Weiskopf, 1852), trat als eriter öffentlicher An- 
Häger wieder die Lehren des Guida auf. Er jchrieb dawider, zunächft unter Vermeidung 
Ibarferer Polemik, jowie obne des Molinos Namen zu nennen, eine Concordia tra la 
fatica e la quiete nell’ oratione (Bologna 1681). Die dadurch erregte Entrüftung, ı5 
nicht gegen den Angegriffenen, fondern den Angreifer wurde jo groß, daß die Inquifition 
eine Kommiffion zur Unterfuhung der Schriften des Molinos und feines Freundes, des 
hiſchofs Petrucci von Jeſi, der Durch jeine Schrift La contemplazione mistica acquistata 
als Apologet der moliniftiichen % Yebren aufgetreten war, niederzufegen für gut fand. So 
ſiarl war indes noch für Molinos die günftige Meinung, daß die völlige Freifprechung : 
der Angeichuldigten erfolgte und beider Schriften al® mit dem Glauben und der Moral 
der Kirche übereinftimmend bezeichnet wurden (1682). Berurteilt dagegen wurden mebrere 
der gegen fie gerichteten jefuitiichen, bezw. jefuitenfreundlichen Schriften, dabei auch eine 
von Segneri verfaßte Lettera polemijchen Inhalts (Venedig 1681) — jene milder gehaltene 
Concordia allerdings nicht unbedingterweife, fondern nur mit dem Vermerf „donee cor- x 
rigatur“ (ſ. das Näbere bierüber bei Reuſch, ©. 613 F.). 

Vom litterariſchen Schauplage hinweg wurde nun der Kampf auf dem politiſch-kirch— 
lichen verſezt. Durch den Pater Ya Chaiſe wurde Ludwig XIV. beivogen, im Nabre 
1685 dem Vapſt die eindringlichiten Vorſtellungen zu machen, um ibn zu einem Ein: 
icreiten gegen den der Kirche durch feine Yehren gefährlichen Mann zu beivegen. Wie u 
erzäblt wird, ſoll Innocenz die Anklage von fih ab an das \nquifitionsgericht vertiefen 
baben. Sein anfänglich mutiges Zeugnis für den frommen Spanier verjtummte nur all- 
bald, zumal als die Inquiſition ihn angeblih „nicht als Papit Innocenz XI. jondern 
als Beneditt Odeschalchi“ um feinen Glauben zu befragen begann und gleichzeitig jener 
franzöftjche Kardinal d’Eitröes feine Holle mechjelte und aus einem Freund ein Gegner 35 
des Molinos wurde. Der Yeßtere wurde nun, noch im Yaufe des Jahres 1685, verhaftet. 
Ter bei ihm vorgefundene nambafte Briefwechiel — an 20000 Briefe aus allen Teilen 
der fatbolijchen Welt — ließ die Inquifitoren einen tieferen Einblid nicht nur in die 
weite Verbreitung diefer myſtiſchen Lehrweiſe, fondern wahrſcheinlich auch in die für die 
bertſchende Kirchenpraris, möglicherweife bier und da auch für die Sittlichteit bedentlichen ww 
solgen derfelben tbun. Den anfänglich auch vorgeforderten Petrucci entließ man zunächit 
wieder, Molinos aber wurde im Gefängnis zurüdbebalten, um ibn zum Miderruf zu 
bewegen. Zwei Jahre, damit die für ihren Yiebling erbitte Volksgunſt ſich inzwiſchen 
abkühle, rubte ſcheinbar der Kampf, bis plötzlich im Februar 1687 an 200 Perſonen, 
um Teil vom höchſten Range, wegen „quietiſtiſcher“ Grundfäge von der Inquiſition ein= 15 
zogen werden. Mit diefem neuen Kegernamen wird nämlich jene Richtung auf die 
„nmere Ruhe“ bezeichnet, welche bei Molinos einen befonders kräftigen Ausdrud ge: 
funden batte, nachdem fte ſchon längit in der katholiſchen Myſtik als böchites Ziel der 
Frommigleit betrachtet worden war. Am 28. Auguſt 1687 wurde das Verdammungs⸗ 
deltet det Inquiſition über 68 aus den Schriften des Molinos gezogene Sätze ausgefer⸗ ꝙ⸗ 
fiat, drei Monate darauf vom Papſt — ſei es weil er feine Privatüberzeugung jeinem 
Amte unterordnen zu müſſen meinte, ober weil er wirflib von den nabeliegenden Miß— 
bräuchen fich überzeugt hatte — beitätigt. Dem Feuertode entging Molinos; denn der- 
ſelbe Mann, welcher ſich jahrelang im Gefängnis der Nevokation getveigert, entſchloß ſich 
u ihr, als das Defret gefällt war! Mit Überzeugung? Ebenfowenig läßt fich dies glauben 55 
als bei einem Savonarola. Molinos Abſchiedsworte an den Mönd, welcher ihn in die 
Öefängniszelle begleitete, Tauteten: „Lebe wohl, mein Vater, wir feben uns wieder am 
Tage des Gerichtes, und dann wird es fich zeigen, ob die Wahrheit auf meiner oder auf 
aurer Seite geweſen!“ Jedenfalls erjcheint der vorgebende Widerruf nicht fo unbegreiflich 
det dem Myſtiker, welcher nichts für gefährlicher erklärt, als das fidarsi del proprio w 
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giudieio, und der ausdrüdlich die Untertverfung unter den Beichtvater fordert „aud da, 
wo dejien Natichläge der eigenen Einſicht am meisten entgegenfteben oder wo deſſen 
Leben die Lehre Yügen ftraft“ (I. II. e. 9. 10). Wenn vielleiht auch nicht aus ähn— 
lihem dogmatischen Glauben, wie der Fenelons, mochte er aljo doch nad) etbifcher Über: 

5 zeugung die Unterwerfung für das Nichtige anfeben, nachdem das Urteil über ibn gefällt 
war. Scon im Jahre 1693 wurde das Gerücht feines Todes verbreitet, fpäter aber in 
den Zeitungen die Nachricht gegeben, daß er, nadı dreimonatlicher Krankheit, erit am 
28. Dezember 1697 geitorben ſei. Seine Leiche wurde in demfelben Dominikanerkloiter, 
wo fein Gefängnis fich befand, auch beerdigt. Trotz des Widerrufs bezeichnet ibn die 

ıo Injchrift als haeretieus (il gran heretico). — Am Tage nah Molinos Abſchwörung 
wurden zu demjelbigen Zweck zwei Brüder, Simon und Anton Maria Yeoni, ausgeitellt, 
der ältere Priefter, der jüngere ein Schneider; der erftere wurde zu zebnjäbrigem, der 
legtere zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt. Kardinal Petrucct wurde einige Monate 
fpäter (‚Februar 1688) durch ein Inquiſitionsdekret, welches acht feiner Schriften für ver: 

15 werflich erflärte, zum Stillſchweigen verurteilt. Er durfte fih auf fein Bistum Jeſi zu: 
rüdzieben, wurde fpäter nochmals in Rom unter inquifitorifcher Aufficht feitgebalten, dann 
von Innocenz XII. 1694 wieder entlaffen. Er ftarb einige Zeit nach Niederlegung feines 
Biihofsamts zu Montefalcone am 5. Juli 1701. — Noch ziemlich tief ins 18. Jahr— 
hundert binein dauerten die Verfolgungen einzelner als Moliniſten angeklagter Perſonen, 

» beionders in Oberitalien jowie auf Sieilien. Ein mailändifcher Vriefter, Joſef Becca— 
relli, deſſen quietiftiiche Lehren arg unfittlicher Art geweſen fein follen, wurde nad zwei— 
jährigem Anquifitionsprozeß 1710 in Benedig zur Abſchwörung geztvungen und dann zu 
lebenslänglicher Galeerenjtrafe begnadigt (vgl. 9. Yämmer, Zur Kircbengeich. des 16. und 
17. Yabrbunderts, 1863, ©. 58). Auf Sicilien, wo eine Nonne Therefia feit 1703 

35 (dur Schriften wie Il labirinto del’ Amore) ähnliche Yehren wie die des Molinos, 
jedoch anſcheinend gefteigert zu ſchwärmeriſcher Überjpanntbeit, verbreitet batte, fand noch 
1724 zu Palermo ein großes Moliniften:Autodafs ftatt, vollzogen an einer Nonne und 
einem Manne, welche ſich für abſolut fündfrei und vollfommen ausgegeben batten (vgl. 
die ausführliche Beichreibung ihrer Verbrennung von Antonio Mongitore: L’atto publico 

so di fede ete., Palerm. 1724, ſowie die neue Ausgabe diefer Schrift: Bologna 1868). 
Der Dokumente, um über die Sache des Quietismus zu richten, liegen verbältnis- 

mäßig wenige vor. Von Schriften des Molinos felbit, außer dem Guida spirituale 
famt jenem Traftat De la cottidiana communione, nod zwei Briefe, entbalten in 
dem von einem Engländer berausgegebenen Recueil de diverses pieces concernant 

» le quiétisme 1688. In demfelben Jahre erichienen ebenfalls von einem Engländer ge: 
jchrieben (als Supplement zu ©. Burnets ital. Neifememoiren, ſ. o. die Litt.) die offenbar 
auf guten \nformationen fußenden Three lettres concerning the present state of 
Italy, written in 1687 (fpäter auch franzöfiich, 2. A., Amfterd. 1696). Hierzu kommen 
dann noch jene 68 Tbefen, auf welchen das Verdammungsurteil fußte und welche id 

10 schon bei A. H. Frande im Anbang zu feiner lat. Ausgabe des Guida (Manuductio 
spiritualis, Lips. 1687) aus dem römijchen \nquifitionsdefret abgedrudt finden, des— 
gleichen deutich bei Gottfried Arnold (Kirchen- und Keberbiftorie, III, 17) und weiterbin 
in den neueren Monographien über Molinos (au in Denzingers Enchiridion sym- 
bolorum ete., 6. ed. 1888, p. 266—274). Noch nicht gedrudt ijt ein auf der Mün- 

1 hener Hof: und Staatsbibliotbef befindlicher Aftenband: Processo di Molinos, mit 
263 proposizioni, worin die dem Angeklagten jchuldgegebenen Irrlehren jamt feiner 
Gegenrede zufammengefegt find. Nach Heppe (S. 273) „beweifen dieſe Sätze, daß die 
Inquiſition vieles, was fie dem Unglüdlichen anfänglich zum Verbrechen anrechnen wollte, 
jpäter bat fallen laſſen, zugleich aber auch, daß fie damals ſich noch thunlichſt an das in 

den Schriften des Molinos Vorliegende bielt, während fie hernach, bei Aufitellung ihrer 
68 Propofitionen, ſich die gewifjenlojeiten Verdrebungen und Yügen erlauben zu fönnen 
glaubte”. 

Die Aufmerkfamfeit, welche diefer Prozeß in einer Zeit, two aller Augen ſich auf die 
fortgejegten Siege der Nefuiten und den damals noch unentjchiedenen Kampf der päpit: 

55 liben Autorität gegen die gallikaniſchen Freiheiten richtete, in allen Yändern bei Welt: 
männern wie bei Geiftlichen auf ſich 309, war eine außerordentliche. Politiſche mie 
literarische Zeitungen waren voll von Nachrichten über den Uuietismus. Von bobem 
Intereſſe find die auf ihn bezüglichen Nachrichten, welche die damals in Nom weilenden 
Mauriner Mabillon und Germain in ihren Briefen an Boſſuet meldeten (ſ. de Broaglie, 

wo Mabill., 1. e.). In Deutjchland verſtärkte ſich dieſe Aufmerkſamkeit durch die Verwandt: 
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ſchaft der Verurteilten mit den gleichzeitigen Pietiften, deren Gegner auch nicht verfeblten, 
diejen Umjtand auszubeuten, zumal nachdem Frande zur Rechtfertigung des verurteilten 
fommen Mannes deijen Schrift in lateinifcher Uberfegung berausgegeben und G. Arnold 
diefelbe dann verdeuticht hatte. Eine abitraft veritändige proteitantifche Ortbodorie freilich 
(wie bei Jäger in Tübingen, J. Ar. Mayer in Hamburg, auch bei dem reformierten 5 
Theologen Nurieu in Amsterdam) richtete äbnlich wie Nom den Irrtum, obne Berjtändnis 
für die zu Grunde liegende Wahrheit. Der Pietismus freute ſich der innerlichen Fröm— 
migfeit, erfannte zwar den Irrtum an, fand indes in Molinos doch nur das unfchuldige 
Opfer jefuitiicher Intrigue; jo Spener in feinem Gutachten an einen fatbolifchen Fürſten 
(Bedenten I, 317). Ebenſo Francke, vorzüglich aber Arnold, der Patron jeder Gattung ı 
des Myſticismus, welcher den Gegenſtand in feiner Kirchen- und Reberbiftorie Tl. II, 
e.17 — gewohnter Gelehrſamkeit behandelt; desgleichen Weismann, Memorabilia 1. c. 
(. oben). 

Die von Molinos in ſeiner Hauptſchrift dargelegte Lehre enthält in keiner Hinſicht 
neues, ſondern, wie auch ſchon die Berufungen des Verfaſſers auf die älteren Autori—1 
täten darthun, durchaus nur diejenigen Anſchauungen und Grundſätze, welche, nachdem 
ſie innerhalb der Kirche — auf neuplatoniſcher Grundlage — zuerſt in der myſtiſchen 
Theologie des Dionyſius Areopagita ausgeführt worden, nachher in unzähligen Varia— 
tionen von den erſten kirchlichen Autoritäten, ja ſelbſt von Heiligen, in bald mehr bald 
weniger überſpannter Weiſe verlündigt wurden. An edeln myſtiſchen Erſcheinungen und 0 
Geiſteserzeugniſſen war beſonders Spanien im 16. und 17. Jahrhundert reich geweſen. 
Die von Molinos unter allen Vorgängern, auf welche er ſich beruft, am höchſten ge— 
feierte myſtiſche Autorität iſt die Caſtilianerin Thereſia (ſ. d. Art.). Ihre Schriften nebſt 
denen ihres Mitarbeiters an der Reformation des Karmeliterordens, des tieffinnigen und 
tiefinnigen Job. vom Kreuze, müſſen auf die innere Bildung von Molinos von jtärkftem 26 
Einfluß geweſen jein. Desgleichen weiſt er felbit u. a. auf den frommen mexikaniſchen 
Einftedler Gregorio Lopez (geſt. 1596) ſowie auf rau von Chantal bin. Inwieweit 
auch Verkehr mit der ſpaniſchen Myitikerjefte der Alombrados (vgl. d. Art. Bd I, 388 ff.) 
zur Ausbildung jeiner Denk- und Lehrweiſe beigetragen, ift ungewiß. Manche möchten 
ihn obne weiteres zum Sprößling diefer Partei feines Heimatlandes machen, ja auch für 30 
feine Überſiedelung nadı Nom in einer desbalb ibm Ddrobenden Verfolgung den Grund 
ſuchen. Hierzu ift jedoch ſchon darum feine Beranlaflung, da die Richtung auf die oratio 
mentalis und die damit zujammenbängenden Irrtümer in den verfchiedenften Zeiten und 
Abteilungen der Kirche, auch teilweife obne allen nachweisbaren Zufammenbang ſich finden: 
bei den Ompbalopjuchiten des Berges Athos und bei den Begbarden, bei der Guyon und 35 
bei den Duäfern, jelbit unter den Myſtikern Indiens und Perſiens (vol. Jul. Köbler, 
388 1898, S. 593f., wo der bei katholischen Beurteilern nicht felten vorhandenen Neigung, 
allen Tuietismus aus Einer gemeinfamen fegerifchen Wurzel berzuleiten und ihren Cha— 
rakter als unabhängiger „VBaralleleriheinungen“ zu verfennen, mit Recht entgegengetreien 
wird). Überdies war vor der Anklage von jejuitifcher Seite feiner Schrift ebenfojehr der 1 
Beifall des Qualifikators der Spanischen Inquiſition als der des italienischen Kebergerichtes 
zu teil geworden. „Non parla“, beißt es in der Approbation des ſpaniſchen Inquiſitors, 
„per proprio capriccio, per che segue le vestigie degli antichi, appoggiato 
sempre ne’loro prineipii e spirituali fondamenti, quale riduce ad un retto e 
chiaro metodo, de thesauro suo nova et vetera proferens“. Nach Quellen zu # 
fragen bei Anfchauungen und praftijchen Grundjägen, welche überbaupt nicht an den Kopf 
überliefert twerden fünnen, jondern auf Erlebniffen ruben und aus denjelben bervorgeben, 
it überbaupt verkehrt: nur von follieitierenden Faktoren kann die Nede fein. Als jolde 
mag man nun die erwähnten myſtiſchen Größen jeines VBaterlandes anſehen, doch außer: 
dem auch Die patriftifche und myſtiſche Yitteratur überhaupt, einen Auguftin, Thomas zo 
und Bernbard, einen Areopagita und Bonaventura. Die theologische Belejenbeit nämlich 
des Mannes giebt ſich in noch viel höherem Grade als in dem Guida, in dem Traftat 
über die Kommunion zu erfennen. Als Grundlage von Molinos Lehren find nur jene 
einfachiten Erfahrungen chriſtlicher Frömmigkeit anzufeben, wie er fie im Stile von 
Auguſtins Konfejfionen und Soliloquien in einem in Betruceis Werfen mitgeteilten Briefe 55 
von 1676 an jenen feinen Freund ausipricht. Er will „die Mittel angeben, welche die 
ungeichaffene Liebe, die nicht den Tod des Sünders will, fondern daß er ſich befehre und 
lebe, gebraucht bat, um den Briefichreiber von dem Elende der Sünde zu der Nube und 
Stille des Herzens, welche er nun genießt und allein der göttlien Barmberzigfeit ver: 
dankt, zu führen“. „Eine der Grundregeln“, fährt er fort, „welche dazu dienen, meine d 
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Seele in innerem teten Frieden zu bewahren, ift diefe: ich darf nicht Neigung für dieſes 
oder jenes einzelne Gute begen, jondern nur für das Gute, welches das höchſte von allen 
ift; und ich joll zu dem allein bereit jteben, was jenes höchſte Gut mir verleibt und 
von mir ‚fordert. Es find wenige Worte, aber fie enthalten vieles. Daraus folgt, daß 

5 ich zwar immer mit etwas Nützlichem mich zu beichäftigen ftrebe, aber deshalb aud 
immer zugleich bereit bin, um diefe oder jene nüßliche Sache unbefümmert zu jein, wenn 
Gott der Herr es jo fügt, daß ich fie nicht erreichen fann, oder daß das GErzielte mir 
nicht gelingt. Ich denke jo: ich begehre nichts von Gott, als was er mir geben will, 
und ic will ihm nichts geben, als was er von mir verlangt“. Von diefer einfachiten 

ı0 religiöfen Myſtik, der Grundlage aller Frömmigkeit, gehen verſchiedene Richtungen aus, 
welche ſich zunächſt durch die verſchiedene Stellung zum praktiſchen Leben, ſodann durch 
das Übertviegen entweder des fittlichen oder des fpefulativen Anterefies, endlich durch den 
Grad der fontemplativen Abitraktion unterfcheiden, fi indes auch in diefen Hinfichten 
durchfreugen. Bei der Mehrzahl der Marthadienjt des praftijc- fittlichen Lebens, verbunden 

ı5 mit dem Mariadienſt der Kontemplation; bei anderen völlige Abitraftion vom äußeren 
Leben bis zu einer fontemplativen Verdumpfung in der dnlwors der dionvſiſchen Myſte—⸗ 
rioſophie des Orients! Bei einigen die astetifche Kontemplation nur im Dienſt der Spe— 
fulation, wie in der Schule von Edart, bei der Mehrzahl im Intereſſe religiös-fittlicher 
Vervolllommnung. Bei der überwiegenden Mehrzahl nur die Abſtraktion von Vorftellung 

20 und von Begierde nach dem Endlichen in zurüdgez ogener Meditation, bei den anderen 
auch Abjtraftion von der Vorftellung der göttlichen Dinge jelbit und von dem Verlangen 
nad ihnen in Kontemplation. 

Molinos, nicht nur belefen, jondern auch ftiliftijch gebildet, ein Mann der böberen 
Sefellichaft, wie er denn aud der damals in Nom meilenden Königin Ghriftina gefellig 

235 und feelforgerlich zur Seite ftand (f. de Broglie, Mabillon, 1. e.), gehört zu denjenigen, 
welche den Martbadienft mit dem Marienſinn verbunden wiſſen wollen. Der Zweck ſeines 
Büchleins iſt die Wegweiſung zum innern Frieden. Zu dieſem führt ein vierfacher Weg: 
Gebet, Gehorſam, die häufige Kommunion, die innere Mortifitation. Vor den Abwegen 
auf diefem vierfachen Wege mwill der Guida warnen. Zur Abjtraftion von dem äußeren 

0 Berufe ermahnt er aber jo wenig, daß er vielmehr die Ausübung des gewöhnlichen Be- 
rufes, wofern fie nur mit der rechten innern Sammlung und Hingabe in den Willen 
Gottes gejchiebt, als virtuale oratione bezeichnet (1.1. ce. 13). Was dagegen die innere 
Abjtraktion betrifft, jo folgt Molinos denjenigen, welde darin den böchiten myſtiſchen 
Grad erbliden — die Abjtraftion auch von den theoretiſchen Vorftellungen der Gottbeit 

3 und von dem praftiihen Verlangen nah ibr. Er beruft ſich auf Bonaventura in dejien 
myſtiſcher Theologie: „non ibi oportet cogitare nee de creaturis, nec de angelis, 
nec de trinitate, quia haec sapientia per affectus desideriorum, non per medi- 
tationem praeviam habet consurgere“. Die gewöhnliche myſtiſche Anficht hatte das 
fromme Yeben in einen Wechjel von Meditation und Kontemplation zerfällt: die erſtere, 

0 welche fich durch den discursus mit den göttlichen Dingen bejchäftigt, die andere, melde 
fie genießend anjchaut. Dieſer Anficht tritt Molinos entgegen: wer einmal zur Kontem: 
plation gelangt, babe nicht mehr auf die Meditation zurüdzugeben. Dies bildete den An: 
griffspunft in jener erſten polemifchen Schrift gegen ibn von Segneri. Doch erflärte aud 
Molinos für die prineipianti die Meditation als den notwendigen Weg, jo daß alio 

45 fein Irrtum nur darin beftebt, daß er die Notwendigkeit verfennt, das ganze Yeben bin- 
durch jene WVermittelung zu erneuern. In dem Verbältniffe, welches er zwiſchen Kon— 
templation und Meditation ſetzt, unterjcheidet er ſich nicht weientlich von den meiften feiner 
Vorgänger: Richard a St. Victore, Bonaventura, Gerſon u. a. Sie ijt nicht memoria, 
nicht giudieio, nicht discorso, bejtebt aber in der vornehmiten Wirkung des intellectus, 

so in der semplice apprensione illuminata della santa fede e ajutata da’ divini 
doni dello Spirito Santo. „Die Meditation fäet, die Kontemplation erntet, die Medi— 
tation fauet die Speife, die Kontemplation genießt fie.” Nichts anderes verſteht Molinos 
unter der „einfachen Apprebenfion“, als was wir im Schleiermacherjchen Sinne das Ge- 
fühl oder unmittelbare Bewußtſein nennen würden, do fo, daß ibm das von Schleier- 

55 macher „zuftändlich, finnlich und gegenſätzlich“ genannte Gefühl mit dem unmittelbar 
gegenftändlichen nicht nur zufammenfällt, jondern — dem jubjeftiven Charakter der Myſtik 
entjprecbend — auch in dem Begriff bei weitem überwiegt. Mit diefem unmittelbaren 
religiöfen Bewußtjein joll auf praktiicher Seite Hand in Hand geben die fortgefegte Ne- 
fignation in den göttlihen Willen. Dieſe Semütsftimmung joll ein ununterbrocener Att 

60 des inneren Yebens werden; „den ganzen Tag, das ganze Jahr, das ganze Leben“ foll 
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jener actus fidei et amoris fejtgebalten werden. Ein Nachbild ift diefer Zuftand des 
reinen Glaubensaktes und der vollfommenen Yiebe, „jenes actus purus, welchen die 
Zeligen im Himmel geniegen obne anderen Unterjchied, als daß fie von Angeficht zu An: 
geficht ſchauen, wir dagegen in dunklem Glauben“ (I, 13, 93). So verſtanden verliert 
jene potenzierte Forderung der Abjtraftion von beitimmten Vorftellungen der Gottheit und , 
beitimmtem Verlangen nad ihr das Anſtößige; dieſe Kontemplation tft nicht mehr jene 
dionyſiſche Ariwors, jenes ſchwärmeriſche Hinftarren, wie auch ein Ruysbroek es bejchreibt: 
„bier begegnet ihm Gott ohne Mittel. Aus Gottes Einbeit ſtrömt ibm ein einfaches 
Yıcht, das ſich als Dunkel, Nadtbeit, Nichts daritellt. Im Dunkel verliert der Menjch 
allen modus und ſchweift wie irrend. In der Nadtbeit verliert er alle Betrachtung und 
allen Unterſchied“. Auch ift fie nicht jene jpefulative Identifizierung des Seins der Gott: 
beit mit dem Nicht — ichts — Nichts in der deutfchen Myſtik. Molinos hat gleichſam 
den Hypermyſticismus raifonnabel gemacht, wie auch der römische Inquifitionsqualififator 
ibm nachrübmt: con une metodo semplice toeca la cima della contemplazione. 
Am Schluſſe des Werkes erbebt fich der Verfafjer allerdings noch zu einer abjtruferen Höbe, 
indem er von der erworbenen Kontemplation den Beichaulichen zu der eontemplatio 
passiva infusa aufjteigen läßt, welche er jo bejchreibt: „Hier bringt der göttliche Bräu- 
tigam, indem er die Seelenkräfte juspendiert, die Seele in einen überaus ſüßen und fried- 
lichen Schlaf; bier ſinkt fie in Schlummer, empfängt und genießt ohne zu verſtehen, was 
fie geniekt, in einer allerfüheften und lieblichiten Windftille. Erhoben und verflärt zu 
diefem pafjiven Zuftand findet fie fich mit dem böchiten Gute vereinigt, obne daß ihr 
diefe Vereinigung ferner Mübe macht“. Ein anderer Begriff der Kontemplation liegt 
indes auch bier nicht zu Grunde: er fpricht nur von dem Zujtande, wo die Kontempla: 
tion babitual geworden. 

10 

15 

20 

Da bei Molinos wie bei den übrigen nicht fpefulativen Myſtikern es nur das zu— 25 
ſtändliche Gefühl ift, auf welches reflektiert wird, jo bejchäftigen ibn (ähnlich wie dies 
bon der bl. Thereſa erging, j. PRE*, XV, ©. 316) vielfach die Zuftände der ariditä 
und oscura fede, welche auf dem Wege zu dieſer Kontemplation eintreten. Jener gusto 
celeste hält nicht an. Er rät auch bier, ſich im Seelenfrieden nicht jtören zu laffen, 
jondern mit Rejignation in Gottes Willen ſich zu untertverfen. Ja, die Yüfte der Welt 
finden wieder Zugang: ibre Yodungen find Yodungen des Satans, an fich böfe, aber 
zum Seile der Seele von feiten Gottes, jo daß auch fie mit Refignation zu ertragen. 
Auch Augujtins sermo III de ascensione, den er als Autorität anfübrt, jpricht: ad- 
scendamus etiam per vitia et passiones nostras. — Was den Geborjam betrifft, 
jo verlangt Molinos und mit ibm unzählige andere zur Ertötung des Cigenwillens, wie 
ſchon erwähnt wurde, die abſolute Unterwerfung unter den Beichtvater. Die äußeren 
Mortifikationen läßt er ebenſo wie die Meditation nur für die prineipianti gelten, in- 
dem er zugleich aufmerfjam macht, wie häufig ſich dabei der eigene, Gott noch nicht er: 
gebene Mille einmiſche. Dagegen ſpricht er von zwei ungeſucht fich einjtellenden inneren 

30 

35 

Mortififationen, deren fich Gott als Heinigungsmittel bediene: einerfeits den Beängjti- 1 
gungen der Seele, andererjeits der quälenden „Ungeduld der babenden und dod auch 
verlangenden Liebe”. Die Beichte betrachtet ev unter demjelben Gefichtspunft, wie die 
äußeren Mortififationen; fie jet für die anime esteriori ein Vorbereitungsmittel für den 
inneren Frieden (II, 13, 99). Die bäufige Kommunion aber empfiehlt er unter den Ge— 
fihtspunfte des wunderbaren Moiteriums, daß der unendliche Gott dem endlichen Geichöpf ı; 
fh bier einleben wolle. „Groß war die göttliche Liebe in der Menjchwerdung, größer 
die, indem er für die Melt den ſchmachvollen Tod übernimmt, außer Vergleich größer 
aber die, wenn er fich felbit den Seinigen im Saframente zum Genuße giebt”. 

Und dieje Lehre, welcher aud der ſpaniſche Inquiſitor das Zeugnis nicht verjagen 
tonnte: „fie entferne fich nicht von den Zeugniffen der beiligen Schrift, von den Lehren : 
der heiligen Väter, noch auch von den Defreten der Konzilien oder der Neinbeit der 
Sitten“, vermochte dennocb ein VBerdammungsurteil des päpftlichen Stubles bervorzurufen! 
Sharling bat, im Intereſſe der Billigkeit felbit gegen ein \nquifitionstribunal, eine aus: 
fübrliche Unterjuchung anjtellen zu müfjen geglaubt: ob für die dem Berurteilten ſchuld— 
gegebenen erimes enormes ein realer Grund vorliege. Böte nun nicht die Geſchichte »; 
der romiſchen Verurteilungen mehrfache Beifpiele derart dar, wo die Motive für das Ur- 
teil ganz two anders zu fuchen find, als in der Sache jelbit, wären nicht oft genug ſolche 
als Keger verdammt worden, die unter anderen Umftänden die Heiligiprechung erlangt 
baben dürften, jo möchte man eber in diefer Verdammung ein Nätfel jeben. Aber jener 
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r - 

bochbegabte Seelenfreund der beiligen Thereſa, Jobannes a Gruce, während feines Yebens co 
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verläftert, verfolgt, 9 Monate zu ſchwerer Kerkerhaft verurteilt — wenige Jahre 
nach feinem Tode wird er beilig geiprochen! Gdart, 1329 durch die VBerdammungsbulle 
für einen Neger erklärt, wird 1440 von Kardinal Nikolaus von Cufa als die Hauptquelle 
feines eigenen pbilofophifchen Syſtems gepriefen! Stätt eines Boffuer ein Fenelon im 

5 Vertrauen des Königs von Frankreih! — und die Guyon, ftatt in den Herfern der Ba- 
jtille zu büßen, bätte ſich der Kanoniſierung erfreuen fünnen! Überdies ift indes auch 
alles ‚ragen nach etwaigen Verbrechen des Uuietiftenftifters vergeblich, denn die Aften 
des Prozeſſes haben nie das Tageslicht gefeben. 

indes reichen auch jene 19 Anklageartifel, welche 1687 von der Inquiſition ver: 
w öffentlicht wurden, und jene 68 Propofitionen, auf welche fich die Verurteilung grün: 

dete, einigermaßen bin, um über die Grundlage zu urteilen, auf welder das Verdam— 
mungsdelret bafierte. Daß ein Mann, welcher die Meditation, die Beichte und die 
äußere Mortififation nur für Anfängerwerfe erklärte, ſich auch felbit 19 Jahre lang 
der Beichte enthalten, auf deſſen Nat (mie Erzbifchof Garaccioli von Neapel 1682 

15 dem Papſte brieflich berichtete und wie jpäter [1687] die Vifitatoren der Klöfter es 
bejtätigten) unzählige Mönche und Nonnen die Roſenkränze, Bilder und Weliquien 
weggeworfen, um Gott innerlich zu dienen, welcher zunächit in der vornehmen Welt, 
dann in allen Ständen vieler fatholifcher Yänder einen begeifterten Anbang, ja felbjt das 
Vertrauen des Oberhauptes der Kirche erivorben batte, daß diefer Mann der jeſuitiſchen 

2» Partei als ein dem traditionellen Kirchentum böchjt gefährlicher, dem Protejtantismus den 
Weg babnender Keber erfcheinen mußte, it far. Und war dies flar, jo galt es ja nur, 
die Mittel zum Zwede zu finden. Wohl mag es fein, daß manche Schüler noch über 
den Yebrer binausgingen, wie jener Simon Yeoni (Reuſch, 1. c. 615), welcher die Not: 
wendigfeit einer Kirchenreformation unter einem neuen Papſt predigte; auch mögen unter 

25 den 20000 aufgefundenen Briefen wohl manche entdedt worden fein mit diefer und jener 
übertriebenen Außerung. Sowohl jene 19 Sätze als die 68 Propofitionen find jedoch 
der Art, daß wer die Schriften des Mannes vor fich bat, den Anftoß entweder nur in 
dem Ausdrude finden wird, oder die Mifdeutung von der wahren Meinung unfchwer zu 
unterjcheiden vermag. Cine Apologie, wie die Fenelons zu Gunften der Guyon in feinen 

3 Maximes des saints, fommt eigentlich viel mehr noch als jener überfpannten Frau dem 
befonnenen Molinos zu gute. Die 15. Propofition lautet: „Gott um etwas bitten oder 
für etwas danken, iſt Handlung des Eigentwillens“, fie verliert aber den Anſtoß, wenn 
man weiß, dag nad Molinos alle einzelnen Bitten in der fortgebenden Gebetsitimmung 
der oratio mentalis ſich auflöfen jollten. Die 11.: „Man braucht auf die Zweifel Darüber, 

3 0b man richtig oder falſch wandele, nicht zu achten“, bat zur Vorausfegung, daß man 
bereits zur rechten Gebetsjtimmung gelangt ſei. Am bedentlichiten könnten Tbejen tie 
die 44. Propofition erjcheinen: „Hiob verfpottete Gott mit jeinen Yippen obne zu ſün— 
digen“; aber iſt es micht nach der fatholifchen Dogmatif nur der consensus, welcher die 
concupiscentia zur Sünde macht? Oder die 41.: „Um uns zu demütigen, läßt Gott 

0 dem Teufel zu, daß einige volllommene Seelen gewiſſe fleifchliche Thaten begeben, indem 
jte ihre Hände wider ihren Willen pbyfiich bewegen“. Man kann erraten, auf welche 
Handlungen bier bingewwiefen wird; aber wie häufig begegnet man gerade bei den ortho— 
doreiten katholiſchen Kaſuiſten (Jeſuiten, Yiguorianern 2c.) ganz ähnlich lautenden Sätzen, 
und wie viele katholische Beichtväter würden auch auf ſolche Fälle das consensus parit 

s eulpam angewendet haben! — Vgl. überbaupt noch Heppe, ©. 113—129 und ©. 272 
bis 281. Tholud 7 (Bödler). 

Moll, Wilbelm, geft. 1879. — J. G. R. Acquoy, Levensbericht van Willem Moll 
im Jaarboek van de Koninklijke Akademie van wetenschappen voor 1879, Amjterdam 
S. 66—137; Rogge, Willem Moll in der Zeitichriift Mannen van beteekenis in onze dagen, 

5» Haarl. 1879, mit Porträt; vgl. auch Nippold, Die römiſch-katholiſche Kirche im Königreich der 
Niederlande, Leipzig 1877, ©. 486—480. 

Wilbelm Moll wurde am 28. Kebruar 1812 in Dordrecht geboren, wo jein Vater 
Tabatsbändler war. Als Schüler der lateiniſchen Schule dafelbit jtand er am meiſten 
unter dem Ginfluß des tüchtigen Präceptors Dr. J. W. Grimm, eines Anverwwandten 

55 der berühmten Brüder Jakob und Wilbelm Grimm. Nachdem er, der belgiſchen Revo— 
lution wegen, von 1830 bis 1831 als Areiwilliger die Waffen für fein Vaterland ge: 
tragen batte, widmete er ſich der Theologie an der Univerfität zu Leyden. Seine ein: 
flußreichiten Lehrer waren der berühmte Nedner van der Palm, der ausgezeichnete Ereget 
pan Hengel, der vorzügliche Kirchenbiftorifer Hift und befonders der encyklopädiſch gebildete 
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Johann Glariffe, ein Mann von feltener Belefenbeit und ausgebreiteter Gelehrſamkeit, 
defien dauernde Freundſchaft er jchon durch feine im Jahre 1833 gefrönte akademiſche 
Vreisichrift: De musica sacra in eccelesia Protestantium ad exemplum veterum 
Christianorum emendanda, Lugd. Bat. 1834, gewann. Als er 1836 feine Studien 
vollendet batte, trat er im folgenden Jahre das Worramt zu De QWuurfche einem Dorfe 5 
in der Provinz Utrecht, an. Kaum batte er dafelbjt zwei Jahre als glücklicher Gatte und 
geiegneter Paſtor zugebract, als eine Keblfopfentzündung ihn zwang, nad jeiner Vater: 
ftadt beimzufehren. Einige Monate nachber, im Sommer 1839, begab er ſich zur völligen 
Wiederberitellung nad Heidelberg, two er den anregenden Verkehr mit Ullmann, Umbreit, 
Bähr und Notbe häufig genoß. Am Herbite febrte er nach feinem Dörfchen zurüd, ı0 
körperlich gefräftigt, geiftig völlig durchgebildet. Nun entichloß er ſich, eine Archäologie 
der hriftlichen Kirche zu jchreiben, deren erfter Teil 1844, der zweite 1846 zu Amſterdam 
eribien, während die zweite verbeiferte Auflage 1855 und 1857 in Yeyden folgte. Schon 
der Titel diejes Schönen und inbaltreichen Werkes: Geschiedenis van het kerkelijke 
leven der Christenen gedurende de zes eerste eeuwen, iſt bemerfensiwvert, da er 15 
an Proteſt it gegen den berfömmlihen Namen „Kirchliche Archäologie” oder „Kirchliche 
Altertümer“, wodurch diefe Wiffenichaft auf eine faliche Spur und innerbalb unficherer 
Grenzen gebracht worden war. Moll war überzeugt, daß das kirchliche Yeben der Chriſten 
während aller Nabrbunderte unterfucht und bejchrieben werden müßte. Die Kenntnis der 
firblichben Verfaſſung, des Kultus, der chriftlichen Sitten u. |. w. des 10., 16. und 19. Jahr- 0 
bundert3 achtete er nicht weniger bedeutend als die der früberen Zeiten. Die Aufgabe, 
die er fich ftellte, eritredte fich darum bis in die Gegenwart. Hätten äußere Umstände 
ibn nicht in andere Bahnen gezogen, fo wäre er der erjte geweſen, der eine vollitändige 
Seichichte des Firchlichen Yebens gejchrieben bätte. — Kaum war der erjte Teil diejes 
Werkes erfchienen, als Moll einen Ruf nach der Stadt Arnbeim empfing. Nur ein Jahr 2 
war er da wirkſam. Am 11. Nuni 1846 trat er die Profeſſur der Theologie am ſtädti— 
ſchen Athenaeum Illustre zu Amjterdam an. Einen fpäteren Ruf nad der Univerfität 
Leyden (1860), wo man ibn als Nachfolger feines Lehrers Dr. N. C. Kift wünſchte, lehnte 
er ab. Bis zu feinem Tode iſt Amfterdam feine Werkitatt geweſen; da bat er feine 
Werke gejchrieben; da gründete er eine firchenbiftorifche Schule. Obgleich er Jahre lang wo 
aud Eregeje und Dogmatik zu lejen hatte, war doch die Kirchengejchichte fein wahres 
Studium, und während er mit ausgebreitetiter Sachkenntnis und anregenditem Enthu— 
fasmus die allgemeine Kirchenbiftorie dDocierte, widmete er fich als Autor an ausſchließlich 
der niederländiſchen Kirchengeſchichte, beſonders dem vorreformatoriſchen Teile derſelben. 
Denn, ſeines echt proteſtantiſchen Geiſtes ungeachtet, fühlte ſeine feine und reine, friedliche 35 
und fromme Seele ſich vielmehr durch die zarte mittelalterliche Frömmigkeit, als durd 
die oft robe Grofartigkeit der reformatorischen Zeiten angezogen. Selbſt da, wo er fid) 
bisweilen an legtere wagte, waren es nur Märtyrer, welche ihm recht begeiftern konnten. 
Ein folder war Angelus Merula, deflen tragifche Gefchichte er in feinem 1851 zu Am: 
fterdam erfchienenen Werte: Angelus Merula, De hervormer en Martelaar des ge- ı0 
loofs, meifterbaft beichrieb; ein folder Jobannes Anaftafius Veluanus, dem er im eriten 
Teile des ſeit 1857 von ibm und Kiſt redigierten Kerkhistorisch archief einen gründ— 
lihen Auffag widmete. Seine beiten und am meilten epochemachenden Werke aber be: 
wegen ſich auf dem vorreformatoriichen Gebiete. Mit feinem Johannes Brugman en 
het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, Amst. 1854,2 Teile, 
bahnte er einen neuen Weg, indem er nicht weniger als die äußere Gefchichte auch die 
innere in Betracht nahm und das geiftige Yeben der Väter aus bamdjchriftlichen An— 
dachtsbüchern und der ganzen reichen erbaulichen Yitteratur des 15. Jabrbunderts zeichnete. 
Nachdem er alſo einen wichtigen Teil der niederländischen Kirchengeichichte ſehr gewiſſen— 
baft durchgemacht und allerlei Eleinere, jedoch ſtets auf das jorgfältigite ausgearbeitete : 
Aufſätze aus demjelben Gebiete geliefert batte, machte er fich mit vollem Bewußtſein der 
Größe feines Unternehmens an jeine, zwei Teile in 6 Banden umfafjende Kerkgeschie- 
denis van Nederland voor de Hervorming, Arnh. u. Utr. 1864--1871; deutſch 
bearbeitet von P. Zuppfe, Leipzig 1805. In Diefem Werke, das ein Muſter von 

indlichitem Quellenſtudium, allesumfajiender Beleſenheit, forgfältiger Bearbeitung und 55 
arer Darftellung genannt zu werden verdient, it die innere Seite der Geſchichte eben: 

iofebr als die äußere zum vollen Nechte gebracht. Nebjt der Hiftorie der Miffionare, 
der Biſchöfe, der Mönchsorden, der Kirchenverfaffung, der Nircbenlebre, des Nul- 
tus u. |. w. findet man bier eine trefflihe Charakteriftit der Miſſion, des Klojterlebens, des 
Schulweſens, der erbaulichen Yitteratur, des fittlich-religiöfen Yebens des Volkes u, dgl. d 

3 
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Dieſem jo vieles umfaljenden Werke legte er noch größere Bedeutung bei durd ein am 
Ende des ausführlichen Negifters beigefügtes Verzeichnis der mehr als bundert gelegentlich 
genannten Gegenjtände, die eine genauere wiſſenſchaftliche Unterſuchung verdienen und 
brauchen. So viel befannt, ift dies das erſte Beijpiel eines folchen VBerzeichnifies. Daß 

5 08 anregend gewirkt bat, it ſchon offenbar, denn mebrere dajelbit genannte Gegenjtände 
jind jeit dem Erfcheinen dieſes Werkes in meijtenteils gründlichen Monograpbien bebandelt 
tworden. — Nach dieſer Riefenarbeit, die er zwiichen feinem 50. und 60. Xebensjabre in 
den Drud gab, jchrieb Mol nur noch kleinere Aufjäge, deren aber zwei ihn lange be: 
ichäftigt haben und von großem und bleibendem Werte find. Beide waren für die fönig- 

10 liche Akademie der Wiffenjchaften zu Amjterdam, deren Mitglied und PVicepräfident er 
während 24 Jahren war, bejtimmt und find in die Werke der Akademie aufgenommen. 
Der eine, Gozewijn Comhaer, een Nederlander aan het hoofd der kerk van 
Ysland, iſt von ibm ſelbſt berausgegeben, Amjterdam 1877; der andere, Geert Groote’s 
Dietsche vertalingen, iſt, jeinem Auftrage auf dem Kranfenlager zufolge, nach jeinem 

ı5 Tode vom Unterzeichneten bejorgt, Amjterdam 1880. — Moll war nicht nur ein aufßer- 
ordentlich fleifiger und tüchtiger Gelehrter, er war auch ein ausgezeichneter Docent. Seine 
fünftleriiche Anlage erböbte noch den Zauber feiner Gelebrjamfeit. Sein Unterricht war 
jauber und klar. Er wirkte bejeelend und anregend auf jene Schüler. Dejto weniger 
fann es wundern, daß ſehr viele von ihnen fich der Kirchengefchichte, befonders der Kirchen: 

20 geichichte der Niederlande, zumandten. Mit diefen gründete er (1853) zur Bearbeitung 
diefer leßteren eine Geſellſchaft, die aber 15 Jahre fpäter aufgehoben ift. Dieſe Gejell- 
ſchaft bat unter feiner Yeitung 8 Nabrgänge eines Kalender voor de Protestanten in 
Nederland (Amſterdam 1856— 1863) und zwei mit berändertem Titel von Kerkhisto- 
risch jaarboekje (Schoonb. 1864, 1865) berausgegeben. Obwohl eine Nachahmung 

25 des Piperfchen, ijt diefer Kalender mebr wifjenjchaftlich bearbeitet. Die Aufſätze find viel 
ausführlicher und reicher an Quellengebalt als die des deutjchen Vorbildes. Außerdem 
baben viele Mitglieder diefer Gefellicbaft in akademiſchen Differtationen und anderen ſelbſt— 
ftändigen Schriften zahlreiche Arbeiten auf firchenbiftorischem Gebiete geliefert. Wir nennen 
nur in Seitfolge: Rogge, Caspar Janszoon Coolhaes, de voorlooper van Armi- 

» nius en der Remonstanten, mit. 1856 u. 1858, 2 Teile; Derjelbe, Johannes 
Wtenbogaert en zijn tijd, Amft. 1874—1876, 3 Teile; Acquoy, Gerardi Magni 
epistolae XIV, Amit. 1857; Derjelbe, Jan van Venray (Johannes Ceporinus), 
'sHert. 1873; TDerjelbe, Het klooster van Windesheim en zijn invloed, Utrecht 
1875—1880, 3 Teile; Roodhuyzen, Het leven van Guilhelmus Gnapheus, een’ 

s: der eerste hervormers in Nederland, Amſt. 1858; Wiarda, Huibert Duifhuis, 
de prediker van St. Jacob, Amjt. 1858; Assink Calkoen, Georgii Cassandri 
vitae atque operum narratio, Amit. 1859; Paris, Disquisitio de Ludgero Fri- 
siorum Saxonumque apostolo, Amit. 1859; Vos, De leer der vier uitersten, 
Amſt. 1866; Pool, Frederik van Heilo en zijn schriften, Amijt. 1866; van Otterloo, 
Johannes Ruysbroeck, Amſt. 1874; Geesink, Gerard Zerbolt van Zutfen, Amit. 
1879; Wybrands, Gedenkschriften van de abdij Mariöngaarde in Friesland, 
Leeuw. 1879. Zu allem diefem füge man mehrere wiſſenſchaftliche Aufſätze, bejonders 
vom erſt- und vom lebtgenannten, in biftorischen Zeitfchriften, wie auch manche Arbeit 
von Schülern im weiteren Sinne, die nur kurz oder gar nicht Molls Unterricht genoifen, 
jedod von feinem Geifte zu gejchichtlichen Studien angeregt worden find, und man wird 
eine fleine LÜberficht haben von dem Einfluffe, den er nicht nur in feiner Blütezeit, jon- 
dern auch noch jpäter auf diefem Gebiete ausgeübt bat. — Moll, der jo viel beigetragen 
bat zum Glanze des i. J. 1632 gegründeten Athenaeum Illustre zu Amjterdam, bat 
den ftets von ihm gewünſchten und fait gepropbezeieten Tag erlebt, daß dieje rübmlich 
befannte Yebranftalt zur ſtädtiſchen Univerfität erhoben ward. Er ſelbſt bielt am Ein: 
weibungstage die Feſtrede (15. Oktober 1877). Da börte man ibn nod einmal in der 
vollen Kraft jeiner jeltenen Beredfamfeit. Jedoch trug er ſchon damals den Keim des 
Übels, das ihn ins Grab bringen follte, in ſich. Er ftarb an einer Herzkrankheit, Die 
ibm große Schmerzen verurfachte, feine chriftliche Geduld aber auf das berrlichite offen- 
barte, am 16. Auguſt 1879, von Frau und Kindern, von zahlreichen Freunden und dank— 
baren Schülern beweint, ein durchaus braver und liebenswürdiger Mann. Acquoy f. 
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Moller, Heinrich. — Vgl. Hlippel in der 1. Aufl. diefer PRE IX, ©. 704 ff, und 
Thelemann in der 2. Aufl. X, ©. 166ff., ferner J. Friedrid; Yen, Heinrich von Zütphen, 
Halle 1886 (Schriften des Vereins für Neformationsgeihichte Nr. 12), S. 109 und die bier 
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genannte Litteratur; ABB XXL, ©. 554. — Ueber Heinrich von Zütphen als den Dichter 
des Liedes „Hilf Bott, daß mir gelinge“, Koch, Geſchichte des Kirchenlieds u. j. ſ. f, 3. Aufl., I, 
©. 411 ff., S. 482 ff, II, ©. 477: Wadernagel, Das deutſche Kirdenlied III, S. 81ff. bei. 
5.84; Wadernagel, Bibliographie S. 100, Nr. 254 5.; Fiſcher, Kirchenliederlexikon I, S.299 j. — 
Ueber den Profeſſor Heinridy Möller, richtiger Moller, F AdB XXL, ©. 758 ff, und die 5 
bier angeführte Litteratur; ferner: Behrmann, Hamburgs Orientalijten, Hamburg 1902, &.27 ff. 

Unter dem Namen Heinrih Moller ift in den früberen Auflagen diefer PRE. der 
befannte Märtyrer Heinrih von Zütphen bebandelt, von dem man aus einem nicht mebr 
nabweisbaren Grunde (etwa feit nicht lange vor 1700) annahm, daß fein Familienname 
Moller, Müller, Möller oder ähnlich geweien fei. infolge diefer Annahme bielt man 10 
Heinrihb von Zütpben dann auc für den Dichter des Yiedes „Hilf Gott, daß mir ge 
elinge“; nad den Anfangsbuchitaben der Strophen beißt der Dichter des Yiedes „Heinrich 
Nuler“ und das Yied ſchließt mit den Zeilen „bat Heinrich Möller gejungen in dem 
Gefängnis fein“. Seitdem nun aber die Annahme, daß Heinrih von Zütpben urfprünglich 
Moller oder Müller gebeißen babe, als eine irrige erfannt ift (vgl. Jen a. a. D. und 15 
die ADB am zuerft a. D., wo e8 1508 ftatt 1505 beißen muß), it ficher, daß er nicht 
Verfafler diejes Liedes fein kann, jo wenig als er die beiden anderen Yieder, die Wader: 
nagel ibm beilegt, wegen ihrer oberdeutfchen Sprache gedichtet haben kann. Es J aber 
ſeitdem auch kein ausreichender Grund mehr, Heinrich von Zütphen hier unter dem Namen 
Heinrich Moller anzuführen; vgl. deshalb unten den Artikel Zütphen, Heinrich von. Bl 

Was das genannte Lied anlangt, jo hat Jobann Chriftopb Dlearius es (1705, vgl. 
Fiſcher a. a. O.) dem Heinrih Moller, der von 1560 bis 1574 Profeflor des Hebrätjchen 
in Wittenberg war und am 26. November 1589 in Hamburg ftarb, zuweiſen wollen, 
weil diefer in den Eroptocalviniftiichen Streitigkeiten ins Gefängnis fam; aber dieje An 
nabme wird dadurch unmöglich, daß das Lied jchon 1527 (15247) gedrudt ift, während 
diefer Heinrich Moller erit 1530 geboren ward. Wer der Dichter dieſes Liedes ift, jcheint 
noch nicht ermittelt zu fein. Gar! Berthean. 

18 5 

Moloch, Molek (TFT). — Thom. Goodwin, Moses et Aaron, zuerſt engliſch Oxford 
1616 (mir liegt vor die 4. N. der lateinifhen Überjepung von Reiz, Bremen 1703) 1. IV 
e.2: De Molocho (&. 315—335); Selden, De dis Syris I, 6 (1.9. 1617) mit den Addita- a0 
menta Andr. Beyers in den fpätern Ausgaben; Valentin Greiffing, T5=> 22 rat h.e. Im- 
molatio liberorum Molocho facta, juxta Levit. XX. Comm. 2, Wittebergae 1678 (Dijier: 
tation); Joh. Spencer, De legibus Hebraeorum ritualibus earumque rationibus, Cambridge 
1685 (mir liegt vor die Ausg. Tübingen 1732) 1. II c.13: Lex transitum per ignem in 
honorem Molechi prohibens (S. 360-370); oh. Braun, Selecta sacra, Amijterdam 1700, 35 
l.IV e.8: De vitalo aureo et Molocho, &. 449476; Herm. ®itjius, De cultu Molochi, 
in desſelben Miscellanea sacra 1. II, 5, Bd I®, Herborn 1712, ©. 608-617; M. 75. Cramer, 
De Molocho Ammonitarum idolo, Wittenbergae 1720 (Dijjertation) ; E. F. Rivinus, Texrodrora 
Judaeorum, Seipzig 1735 (Diliertation); Salom. Deyling, Tabernaculum Molochi, Actor. 
VII vers. 43, in desjelben Observationes sacrae, ®d II?, Leipzig 1737, ©. 444—456; in w 
Ugolinos Thesaurus — sacrarum Bd XXIII (Venedig 1760) die Abhandlungen 
von 3. G. Schwab, De Moloch et Remphan, #.631—644, von Dan. Dietzſch, De cultu 
Molochi, 8. 861—886, von Chrijt. Sam. Ziegra, De crudelissima liberorum immolatione 
Molocho facta, K. 887— 924; Münter, Religion der Karthager?, Kopenhagen 1821, ©. 5—61; 
Movers, Die Religion der Phönizier, 1841, S. 322—498; Daumer, Der Feuer: und Moloch- 4; 
dienit der alten Hebräer als urväterlicher, legaler, orthodorer Kultus der Nation, 1842; 
Ghillany, Die Menjchenopfer der alten Hebräer, 1842; K. Chr. Vland, Die Geneſis des Juden- 
tbums, 1843; Ernit Meier, THSt# 1843, S. 1007—1053 (Recenfion der Schriften Daumers 
und Ghillanys); M. Löwengard, Sehova, nicht Moloch, war der Gott der alten SHebräer, 
Berlin 1843 (an biftoriihem Urteil wertlos); v. Lengerte, Stenäan, 1844, ©. 249— 251; Winer, zo 
RE. A. „Milcom“ und „Molech“ 1848; Echwend, Die Mythologie der Semiten, 1849, 
©.277— 318; Abr. Geiger, Urfchrift und Ueberjegungen der Bibel, 1857, S. 299—308 („TR 
und 7"); 3. 6. Müller, A. „Moloch“ in Herzogs RE.', IX, 1858; Dort, Het menschen- 
offer in Israel, Haarlem 1865; C. H. Herwerden, Het menschenoffer in Israel, in d. Zeit: 
ihrift Waarheid in Liefde, Nahrg. 1868, S. 1-31, 81-108, 161—173; Stuenen, Jahveh 55 
en Molech, in: Theologisch Tijdschrift, Bd II, 1868, ©. 559—598; derſ., De Godsdienst 
van Israäl, Haarlem 1869 5., Cap. IV, Anmtg. I (englijche Überfepung Bd I, S. 249—252); 
Tiele, De Egyptische en Mesopotamische Godsdiensten, Amjterd. 1872 (franz. Überſetzung 
Histoire comparde des anciennes religions de l’Egypte et des peuples s@mitiques, Paris 
1582, ©. 281 55., 311 ff, 435 ff); deri., Kompendium der Religionsgejcichte, überf. von Weber', 60 
1880, ©. 97 f., val. ©. 95f.; derf., Gefchichte der Religion im Altertum bis auf Alerander den 
Großen, deutiche Ausg. BdI, 1896, ©. 240—244, 343f., 349-352; Baudijfin, Jahve et 
Moloch sive de ratione inter deum Israelitarum et Molochum intercedente, Xeipz. 1874; 
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Merx, A. „Saturn“ in Schenkels BL. V, 1875; Neſtle, Die israelitiſchen Eigennamen nach 
ihrer religionsgeſchichtlichen Bedeutung, Haarlem 1876, S. 174—182; Paul Scholz, Gößen: 
dienſt und Zauberweſen bei den alten Hebräern, 1877, ©. 182-— 217; Dunder, Geſchichte des Alter: 
tbums, Bd I®, 1878, ©. 330-336; Schlottmann, A. „Mole“ in Riehms HW., 11. Liefer., 

5 1879, 29. Bd II, 1894; Hißig, Bibliſche Theologie, 1880, S.19; Ph. Berger, La Phenicie 
(Extrait de l’Encyclopedie des Sciences religieuses), Paris 1881, S. 19f.; Stade, Gejchichte 
des Volles Iſrael, Bd I, 1887, S. 609-611; Baethgen, Beiträge zur femitifhen Religions: 
geſchichte, 1885, S. 37—40, 145f.; B. D. Eerdmans, Melekdienst en vereering van hemel- 
lichamen in Israël's Assyrische periode (Leidener Diijertation), Leiden 1891; Ban Hoonader, 

ıo Le voeu de Jepht6, Etude sur le chapitre XI du livre des Juges, suivie d’une notice 
sur Ezechiel XX 25— 26, Löwen 1893; Nowad, Hebräiſche Archäologie, 1894, Bd IL, ©. 305 7.; 
G. B. Gray, Studies in Hebrew proper names, Zondon 1896, S. 115—120, 138—148; 
Kamphaufen, Das Verhältnis des Menjchenopfers zur ißraelitifhen Neligion, 1896; Eduard 
Meyer, A. Melgart in Roſchers Lexikon der gried. u. röm. Mythologie, Liefer. 32, 1896; 

15 derj. (und N. Jeremias), A. Moloch, ebend., Liefer. 34, 1897; Kerber, Die religionsgejchict: 
lie Bedeutung der hebräiihen Eigennamen des Alten Tejtamentes, 1897, ©. 37—42; ©. F- 
Moore, The image of Moloch, in dem Journal of Biblical Literature 1897, S. 161—165; 
derj. A. Molech in der Enecyclopaedia Biblica III, 1902; ®. 9. Bennett, A. Molech in 
Hajtings’ Dietionary of the Bible III, 1900; Zimmern in: Die Keilinjchriften und das 

© Alte Teitament von E. Schrader?, 1903, ©. 469-472 („Milt”). — Vgl. die Litteratur zu 
A. „Baal“ Bd II, ©. 323. 

Moloch, genauer Molech, Molet (7777, nur 1 Kg 11,7 obne den Artikel) wird die 
Gottheit genannt, welche im Reiche Juda, vielleicht auch in Epbraim, mit Kinderopfern 
verehrt wurde. 

25 Die LXX jchreibt, den Vokal der zweiten Silbe, wie äbnlih in andern Fällen, 
dem der erjten gleichmachend, 6 MoAoy 2 Kg 23, 10; Am 5, 26; Jer 32,35: 13 Mo- 
köy Paorkei, aud) 2 Kg 23,13 L umd Ze 1,5 als Variante Modoy, jonit doxgamr !e 
18,21; 20, 2ff.; Mo4oy bei Aquila Ye 18,21 und 2 8923,13, Symmachus Ye1s,21 
und 2 Kg 23, 10, Tbeodotion Ye 18,21, Moloch bei Hieronymus. Daber die berrichende 

a» Ausfprade „Moloch“ im Deutſchen (jo Yutber AG 7,43, ſonſt „Molech“). Die Aus: 
ra Modox übt ibren Einfluß aud in den Varianten der LXX Moiyou Jer 49, 1.3; 
Moiyo) 2 89 23, 13 für Milkom. Moore (A. Molech $ 1) bat wahrjcheinlich zu machen 
verfucht, daß die Transſtription MoAoy urjprünglic der LXX fremd geweſen und erit 
aus Aquila, Symmachus und Theodotion in die LXX-Handfcriften der Bücher der 

5 Könige und der Propheten eingedrungen fei für urfprünglicdies Paoddeis. Die doppelte 
Wiedergabe des Wortes in er 32,35 fpricht für diefe Annabme; aber MoAoy findet fich 
doch auch AG 7,43, wo Am 5,26 nad LXX citiert wird. 

Die Ausſprache molek ijt fünjtlich gebildet. Die alten sraeliten nannten den 
Gott zweifellos entweder melek „König“ nad bebräifcher oder malk (milk) nad 

40 phöniciſcher Ausſprache. Die Bunktatoren haben bier (wie wahrſcheinlich auch in astoret) 
die Vokale der beliebten Bezeidinung der Götzen mit boSet „Schande“ jubitituiert (jo 
Geiger ©. 301; vol. A., Baal BD II, ©. 337, ff). Der LXX-Tert zeigt mit feinem 
äoyav und Baorkeis — 77, daß mindeitens dem größern Teile der alten griechiſchen Über: 
ſeher dieſe ſpätere Ausfprache des Gottesnamens noch nicht geläufig war. 

45 I. Der Melefdienft der Jsraeliten. 1. Zur Geſchichte des alttefta= 
mentliben Melekdienſtes. Abgejeben etwa von zwei Stellen des Buches Yeriticus, 
deren Abfafjungszeit verjchieden beitimmt wird, und von 1 fg 11,7, wo molek ungenau 
für milkom jtebt, it von dem Dienjte des Gottes Melek bei den Hebräern erjt jet der 
Zeit des Königs Abas von Juda die Rede. 

” Man bat allerdings in dem 32° 2 Sa 12,31 (Netib) eine Spur des Melefvienjtes 
ſchon zu Davids Zeit finden wollen, indem man das Wort von einem Feuerofen oder 
Bilde jenes Dienites verftanden bat (Tbenius z. d. St.); allein von einem ſolchen Ge: 
rät im Kultus des Melek wilfen wir jonjt nichts. Zicher ift mit dem Keré zu lefen 
malböen „Ziegelform” (G. Hoffmann, ZatW II, 1882, ©. 66). Das Ketib iſt Daraus 

55 entitanden, daß an diefer Stelle der Ausdrud 2r7 jtebt, der für den Melefdienft die 
jtebende Bezeichnung it. Es wird aber zu emendieren fein ar (jo Grätz, Geſch. 
der Juden, Bd I, 1874, ©. 256; ©. Hoffmann a. a. D.; H. P. Smith, Budde, Nowad 
z. d. St.): die Kriegsgefangenen Ammoniter wurden zur Arbeit mit der Ziegelform ver: 
wendet. 

60 Der ältejte Beleg für den Melekdienſt ſcheint der 2 Kg 16, 3 berichtete Vorgang zu 
fein. Danach brachte der König Abas feinen Sohn im Feuer dar; Melek wird bier allerdings 
nicht genannt. Deutlich weift auf ibn als den von Ahas durch Kinderopfer verehrten 
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Gott 2 Chr 28, 3, indem bier von dem Thale Ben-Hinnom, der Kultusſtätte eben dieſes 
Gottes (ſ. unten SI, 4b), die Rede ift, wobei der Bericht des Königsbuches gejteigert 
wird zu der Erwähnung von mehreren im Feuer dargebrachten Söhnen. Die ganze An- 
gabe der Chronik bat aber feinerlei Wert, da fte zweifellos nur aus der des Königsbuches 
berausgeiponnen iſt. In dem Bericht des Königsbuches bleibt zweifelhaft, ob das Sobnes= ; 
opter des Abas dem Gott Melek galt. Aber auch wenn bier an feine — Vor: 
itellung der Gottheit als „Melek“ jondern an ein Opfer für Jahwe zu denfen wäre, jo 
bätte doch Abas das Vorbild irgend eines fpeziellen Kultus für diefe außerordentliche 
Ibat haben müſſen, da jedenfalls zu feiner Zeit und wohl jchon feit Jahrhunderten 
Menibenopfer im offiziellen Jahwedienſt nicht üblich waren. Da wir jeit der Zeit 10 
\eremias die Kinderopfer als dem Melek dargebracht bezeichnet finden, iſt es mindeitens 
am nächſten liegend, auch von Abas denjelben Kultus oder doch eine Nachahmung des- 
jelben ausgeübt zu denken. Den Bericht über das Opfer des Abas fallen zu lafjen und 
die Kinderopfer eritmals in der Zeit Manaſſes auffommend zu denken (Moore), baben 
wir feine Veranlaffung, da im Königsbuch, anders als in der Chronik, Angaben von bes ı5 
ftimmten einzelnen Thatſachen ſonſt nicht auf tendentiöfer Erfindung beruben. Allerdings 
ſchweigen die zeitgenöfftichen Propbeten, auch Jejaja, von einem foldyen Vorgang, der 
ihnen doch als eine Greueltbat erjcbeinen mußte. Auch redet Jeſaja nirgends Direkt, 
vielleicht überhaupt nirgends, vom Melekvienit. In der Stelle Nel 8, 21 aus Abas’ oder 
eber Hiskias Zeit ift bei 12772 nicht an Melekvienit des Volkes als eine bejondere Kultus: 0 
form zu denfen; vielmehr it damit, was der Zuſammenhang nabe legt, der von dem 
Tropbeten gepredigte Jahwe gemeint (nach Andern der irdiiche König). Dagegen — 
3730,33 mit der „Brandſtätte“ für „den König“ auf den Melekdienſt an; es kann 
jedoch fraglich erjcheinen, ob die Stelle dem Jeſaja angehört. Vielleicht iſt es aber 
nicht zufällig, daß gerade Jeſaja e. 6,5 den Gedanken des Königtums Jahwes geltend 25 
madıt. Es läßt ſich darin eine Oppoſition erkennen gegen bejtebenden abgöttijchen Melek— 
dienit (vgl. unten SIII, 2). 

Von Manafje wird das Opfer eines Sohnes ausgefagt 2 Kg 21,6, auch bier indefjen 
Melet nicht genannt, während 2 Chr 33, 6 auch für Manaſſes Opfer wieder als Opfer: 
ort das Thal Ben-Hinnom nennt und von Söhnen in der Mehrzahl redet. edenfalls a 
muß zur Zeit Jeremias der von dem Propheten ausdrüdlich als folder bezeichnete Melek— 
dienft vielfach geübt worden fein (er 32,355 vgl. ec. 19, 5); im deuteronomiſchen Geſetz 
wird das Darbringen des Sohnes oder der Tochter durch Feuer verboten (Dt 18, 10). 
Auf Melekdienſt zu Joſias Zeit verweiſt wohl Ze 1,5 (malkäm). 

Ez 23, 37 wird die Sitte des Kinderopfers nicht nur Juda fondern auch dem Reich 35 
Ephraim (Obola und Oholiba) vorgeworfen. Kür Melefdienft, überbaupt für Kinder: 
opfer im Nordreih iſt das nicht unbedingt entjcheidend, da Ezechiel dem Untergang 
Ephraims ſchon jo ferne jtand, daß er diefem Reiche wohl eine Sünde vorwerfen fonnte, 
auf die er nur aus der in Juda bejtebenden Übung ſchloß. Dasjelbe gilt von 2 Sg 
17,17, wo das Kinderopfer unter den Zünden Epbraims genannt wird und zivar in 40 
einer Klage über das Berbalten Epbraims jeit feinem Bejteben. Der deuteronomiftische 
Redaktor, dem dieje Klage angebört, jchrieb frübeftens furz vor dem Untergang Judas 
und wird ſchwerlich zuverläffige Hunde gebabt baben über Vorgänge im Nordreic, welche 
in den von ibm reproduzierten Quellenausjagen weder direft noch indirekt bezergt find. 
Von Abas wird allerdings im Königsbuch geſagt, daß er „wandelte auf dem Wege der 45 
Könige Asraels und auch feinen Sohn durd Feuer darbrachte“. Das verweist aber nicht, 
wie Tiele (Geſchichte, S. 344) vermutete, auf Ninderopfer der Könige Israels; vielmehr 
führt das „auch” und das folgende „nad den Greueln der Heiden“ das Sohnesopfer 
an als eine weitere Übeltbat neben der Nachahmung des Weges der Könige Israels. 
Am 5,26 ift nicht fiber von dem Dienste der ſpeziell als molek bezeichneten Gottheit zu 50 
veriteben, obgleib LXX und danah AG 7, 13 ibn bier gefunden haben; 022° mag an 
dieſer Stelle Lediglich Appofition jein zu dem vielleicht als Gottesname aufzufafienden 
P2C. Deutlich jcheint mir nur. dies, daß es ſich bier handelt um Abgötterei, die nicht 
während des Wüſtenzuges fondern in der Gegenwart getrieben wurde, dann alſo wohl 
um Abgötterei im Neich Ephraim, da Amos fi in feinen Reden an diejes wendet. 55 
Aber die Zugehörigkeit des nicht unentbebrlichen Verſes zu der Propbetie des Amos 
wird bezweifelt. 

Neben andern abgöttifhen Kultusformen machte auch dem Melekdienſt Joſia in es 
tialem ein Ende durch Entweihung der Kultusjtätte des Topbet im Benbinnom:Tbal 
(289 23, 10). Später ift aber diefer Kultus wieder von Israeliten geübt worden. ef 0 

— - 

to 
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57,9 iſt mit dem „König“, welchem man Ol zuſendet, gewiß der Gott und nicht ein 
menjchlicher König gemeint, da die Gabe bejjer für jenen paßt. Danach wird eben vor: 
ber v. 5, wo davon die Rede ift, daß die Abgöttifchen in Thälern und Felsklüften 
Kinder (Knaben) jchlachten, ebenfalls an den Kultus des Gottes Melef zu denken jein. 

5 Die ganze Stelle iſt nacherilifch, und angeredet ift mwahrjcheinlich die von den rüdfebren- 
den Exulanten in Paläſtina vorgefundene israclitijche Bevölkerung (die Samaritaner). 
Unter dieſer alfo fcheint ſich der aus vorerilifcher Zeit gewohnte Dienft des Melek erbalten 
zu haben. 

Das energijche Verbot des Mtelefvienites in dem jogenannten Heiligkeitsgeſetz, einem 
10 der ältern Beltandteile des Priefterfoder, Ye 18,21; 20, 2ff. mit Androbung der Todes- 

jtrafe (Ye 20, 2), wird noch aus der Königszeit berrübren. Zur Zeit des Erils, mo 
das Heiligfeitsgejeß redigiert worden it, lag faum Veranlaſſung vor, den Grulanten, in 
deren Mitte diefe Nedaktion zweifellos entjtand, den Melekdienſt zu verbieten, 

Der Bottesname „Mole“ wird ausprüdlih im AT nur achtmal (davon viermal Ye 
15 20,2—5) genannt, abgejehen von milkom, malkäm und Am 5, 26 222%, eingeſchloſſen 

aber 1Kg 11,7, wo molek jtatt milkom. Die Stellen find Ye 18,21; 20, 2—5; 
1Kg 11,7; 28g 23, 10; Jer 32, 35. Als neunte Stelle für den Gott „melek“ wird 
noch bierber gehören Ze 1,5, wo 2772 gewiß aufzufafien tft: „ihr [Gott] melek“ und 
als zehnte Jeſ 57,9 TE. Jeſ 30,33 liegt in dem Topbteb für den melek, d. i. den 

» König von Aſſur, nur eine Anfpielung auf den Melekvient vor. 
2. Hebräiſche Intaglios mit dem Gottesnamen 7>%. Aus judäiſcher oder 

jüdiſcher Abgötterei ftammen wabrjcheinlih die Perfonennamen => und mo22bel, die 
auf Topfbenfeln in Jerufalem gefunden worden jind (Glermont:Ganneau, Sceaux et 
cachets Isra&lites, Phéniciens et Syriens, im Journ. Asiatique, VIII. Serie, 

5 8b I, 1883, ©. 130f.). Das Wort 72 ift bier wohl Epitheton und ar, mw der eigent- 
liche Gottesname, MS vermutlich der äguptiihe Name Set. Zu at mag man mit 
Glermont-Sanneau den Perjonnamen ar 1 Chr 4, 16 vergleichen, worin ein Gottes— 
name jteden fünnte. Jene beiden Namen würden dann etwa zu erklären fein nad 
Analogie der altteftamentlihen Namen Malki’el „König it EI“, Malkijjäh oder 

» Malkijjähü „König iſt Jab, Jahu“, alfo: „König it Zipb, Set“. Um einen Gott mit 
dem Spezialnamen milk bandelt es fich bier nicht. 

Dagegen jcheint dies Wort einen unter den Judäern verehrten Spezialgott zu be 
zeichnen in dem Perfonnamen 72773 oder auch vielleicht 7>72”3 auf einem zu Jeruſalem 
gefundenen Siegeljtein, anjceinend aus der perfiihen Zeit (j. A. „Sad“ Bo VI, 

36 S. 332, »ff.). Der Name iſt nach Analogie phöniciſcher und aramäifcher mit 73 oder 
= zufammengejegter Perfonennamen zu verjteben: „Schidjal ift (verleiht) Melek“ oder 
aber „Schügling des Melek“. Nach dem Fundort des Steines mag der Name (anders 
U. „Sad“ a. a. D.) ein bebräticher fein, da unter den abgöttijchen Israeliten noch der 
nacherilifchen Zeit Melekdienſt durch Jeſ 57,9 bezeugt iſt (j. oben SI, 1). Möglicher: 

40 weiſe ift ein Siegel mit dem Perjonnamen Tsenrs „Schweiter des Melef“, worin nad 
analogen Namen das 7212 zweifellos Gottesname ift, bebrätjcher, vielleicht aber phöni— 
cifcher Herkunft (vol. unten S II, 2,b); die Schrift verweift auf verhältnismäßig alte Zeit, 
vielleicht das 7. Jabrbundert. 

3. Die Herkunft des Melekdienjtes. a) Iſt der Melefdienft alt: 
5 bebräiih? Es iſt möglich, dak wo im AT Kinderopfer vorfommen, im Sinne der 

fie Vollziebenden an Jahwedienſt zu denfen ift. Dieſe Annahme ijt allerdings nicht 
jtattbaft in der von Kuenen (Theol. Tijdschr. 1868 a. a. DO.) ausreichend widerlegten 
Auffafjung von Dort (a. a. O. ©.59ff.), daß mit ha-molek ein beitimmtes Jahwebild 
bezeichnet werde. Bon einem Gottesbild erfahren wir in den Nachrichten über ven 

co Melefdienit überhaupt nichts, und mit dem Worte „der König“ Tann nicht ein Bild 
jondern nur ein perjönlich gedachtes Wejen bezeichnet fein. Eher aber fünnte man an: 
nehmen, daß molek nichts anderes als eine Bezeichnung für Jahwe jei, der auch jonjt 
melek genannt wird (jo Eerdmans; Smend, Altteftamentliche Neligionsgejchichte ', 1893, 
©. 271; N. Smith, Die Religion der Semiten, deutjche Überjegung 1899, ©. 284). 

65 Namentlich liegt es für die Kinderopfer in den Fällen nabe, an eine Form des Jahwe— 
dienjtes zu denfen, two, wie in den Berichten über Abas und Manafje, ebenjo bei den 
im Deuteronomium und von GEzechiel erwähnten Kinderopfern, die damit verehrte Gott: 
heit nicht genannt wird. 

Allerdings ob oder inwiefern Ezechiel e. 20, 25 f. die menjchlichen Erjtgeburtsopfer 
co anfieht als für Jahwe dargebradıt, läßt fich verichieden beurteilen. Der Propbet legt 
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Jahwe die Worte in den Mund: „...ic babe ihnen gegeben nicht gute Gebote und 
Rechte, durch die fie nicht leben werden, und babe fie verumreinigt dur ibre Gaben, 
durb die Darbringung aller Erjtgeburt, damit ich fie vernichte”. Da die Erjtgeburt nicht 
näber bejtimmt wird, iſt an die Eritgeburt überbaupt, alſo auch an die menjchliche, 
zu denken (gegen Hoonader ©. 72). Aber keinenfalls iſt aus Ezechiels Ausjage zuer- 6 
weiien, dab Opferung erftgeborener Kinder bis auf die Neform Joſias eine legale Übung 
des Jahwedienſtes geweien wäre (jo Dort u. A.). Dies ift nach dem, was wir über die 
Entitebung und Entwidelung der Moſaiſchen Religion bis zu der Zeit Jofias ſchon allein 
aus den Vropbeten wifjen, unglaublich (j. darüber Kampbaufen a. a. DO.) Jene Opfer 
fonnten nur durch Mißverſtändnis (das will wohl Ezechiel jagen), durch falſche Verallge: 10 
meinerung des Gebotes der Darbringung der Erjtgeburt, als eine gejetlich geforderte 
Übung angejeben werden (jo Kraegichmar z. d. St. und im wejentlichen aud Kamphauſen 
2. 66ff. während Hißig, Smend, Bertbolet z. d. St. und Dort ©. 47f. dem Propheten 
die Meinung zufcreiben, Jahwe babe das Gebot der Opferung der menfchlichen Grit: 
geburt wirklich gegeben). Oder auch „Gebote und Rechte“ iſt bier zu verfteben in dem 15 
weiten Sinne „Bebräuche” (jo nad dem Vorgang Anderer Hoonader S. 727.) Ge: 
meint wären damit die Gebräuche des Melefvienites, die Jahwe „gegeben“, d. b. als 
Strafe verbängt babe. Die erjtere Auffafiung tt obne Frage die richtige, da Ezechiel 
von der Generation des Wüftenzuges redet (v. 237.) und desbalb zweifellos an das beim 
Auszug aus Agypten erlafene Gebot der Darbringung der Erjtgeburt denkt. Nur dieſe »o 
Auftaffung wird ferner dem Wort: „ich babe gegeben“ gerecht. Gegeben bat Jahwe die 
„nicht guten” Gebote als ein Strafverbängnis, das aus der faljchen Deutung, welche fie 
veranlafjen, ertwächit. Aber auch bei diefer Auffaflung iſt es nicht notwendig angunebmen, 
daß nach Ezechiels Meinung die im Benhinnom-Thal den Melek dur Kinderopfer Ver: 
ebrenden diefen als mit Jahwe identisch anjaben. Ezechiel mag vielmehr jagen wollen, 26 
daß man das aus einem Gebot Jahwes abgeleitete Kinderopfer, weil es in dem beiteben: 
den Jahwedienſt feine Stelle batte, dem Melek darbradıte. 

Die aber, auch abgejeben von diefer Ezechieljtelle, jedenfalls mögliche Annahme, daß 
diejenigen, welche Kinderopfer vollzogen, damit Jahwe zu dienen vermeinten (jo Stade, 
Moore) und ibn als den Melef bezeichneten, läßt die Frage offen, wie die Judäer dazu 30 
famen, gerade den durch diefe Opfer verehrten Jahwe jtändig als melek zu bezeichnen 
(über die Begründung bei Eerdmans ſ. unten 8 III, 2). TDiejer befondere Name fann 
doch wohl in jedem Falle nur darauf beruben, daß die Judäer zu der Zeit, wo bei 
ihnen dieje Opfer auflamen, ebenjoldbe Opfer auferbalb des Jahwedienſtes kannten für 
einen andern Gott, der mit den Namen milk bezeichnet wurde (jo auch Stade u. Moore). 86 
Er mag von den Judäern, welche ibn verehrten, bie und da mit Jahwe indentifiziert 
worden fein. Gegen eine jtändige Identifizierung, auch nur im Sinne der Melekverebrer, 
ſpricht aber (Tiele, Gefchichte, S. 350) der Umitand, daß der Melekdienſt feine bejtimmte 
Stätte außerbalb Jerufalems, im Benbinnom-Tbal, batte und daß niemals von Melek:- 
dienft im jerufalemijchen Tempel oder überhaupt auf den Altären Jahwes die Rede ift. « 
Jeremia jedenfall und die Yeviticusjtellen unterjcheiden zwijchen Jahwe und dem Melef. 
Wenn Ezechiel (c. 20, 31; 23, 37 ff.) die Kinderopfer den Gillulim, den Götzen, geopfert 
werden läßt und fich (an der zweiten Stelle) darüber bejchwert, daß man Dies am 
Sabbat tbue und hernach an demjelben Tage Jahwes Heiligtum betrete, jo ſpricht er 
doch wohl auch für diejenigen, welche jene Opfer vollzogen, das Bewußtſein aus, daf fie 4 
damit einem andern Gott dienten als Jahwe. Sie glaubten nur, beiden zugleich dienen 
zu können (jo Hitzig zu Ez 23, 39; Kuenen, Theol. Tijdsch. 1868, ©. 570, 575; anders 
Kraegichmar und Bertbolet zu Ez 23,39). Natürlib iſt ein Kultus beider Gottheiten 
neben einander nur denkbar, wenn man von Jahwe eine Vorftellung batte, welche die 
Übungen des Melekdienftes nicht ausſchloß. Unter diefer Vorausjegung läßt Jeremia co 
e. 7,31 Jahwe von dem Dienft im Benbinnom-Tbal jagen, daß er joldhe Bräuche nicht 
geboten babe und fie ibm nicht in den Sinn gefommen ferien. Das aljo batten die 
Meletverebrer für möglich gebalten. 

b) it der Melekdienſt aſſyriſchen Urjprungs? Bon welchem Volke 
die Judäer diefen Kultus entlebnten, it aus bejtimmten Angaben unjerer Quellen nicht 55 
zu erfeben. Da unter Abas die Judäer zum eriten Male mit Ajiorien in Berührung 
famen, jo läge an und für fich die Vermutung nabe, daß dieſer zu frembländiichen 
Kultusformen geneigte König (der Altar von Damastus 2 Kg 16, 10ff.) jenen Dienft 
von den Afforern überfommen babe (jo Graf, Der Prophet \eremia, 1862, S. XIIf.; 
Schrader [j. unten $H, 3b]; früber Stade, ZatW VI, 1886, ©. 308; vgl. auch Tiele, 60 
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Hist. comp., ©. 436). Aber die damaligen Beziehungen zu Afforien waren noch nicht 
derartig, daß fie die Übernahme eines aſſyriſchen Kultus wahrſcheinlich machen fünnten. 
Überdies iſt fein affvriicher oder babyloniſcher Gott befannt, welcher dem Melek der u: 
däer in Auffafjung und Kultus entjpräche. 

6 Das Wort malik fommt allerdings als Gottheitsepitheton wiederholt in babyloniſch— 
aſſyriſchen Eigennamen vor, z. B. Nabü-malik, iſt aber als eigentlicher Gottesname nad 
Zimmerns Angaben (a. a. O., ©. 469) mit Sicherheit nur zweimal nachgewieſen, einmal 
als Lokalgott einer vielleicht babylonischen Stadt und einmal neben ſonſt gar nicht oder 
nur jelten vorkommenden Yofalgöttern und fremden Gottheiten (vgl. dazu nob H. Ranke, 

10 Die Perſonennamen der Hammurabidvnaitie, 1902, ©. 19 über ma-lik und ma-al-ku). 
Eine bervortretende Rolle bat alfo der Gott Malik im babyloniſch-aſſyriſchen Pantbeon 
jedenfalls nicht gejpielt. Was wir uns von diefer Gottheit vorzuitellen haben, tft ganz 
zweifelbaft. Nah P. Jenſen (TbY3 1896, K. 67) wird die Gemahlin des Sonnengottes, 
die er auch ihrerfeits für eine Sonnengottbeit erklärt (Andere dagegen anders), bezeichnet 

ı5 mit AA — malik. ‘\n gütiger briefliher Mitteilung (4. Mat 1902) prägiftert Jenſen 
diefe Angabe dahin, daß die Göttin fo bezeichnet werde wegen ihrer mald)kütu; er 
möchte aber daraus noch nicht ſchließen, daß fie, „die Herrin der Yänder“, geradezu 
malik genannt wurde, vielleicht aber malikatu oder malkatu. Ich muß geiteben, daß 
ich mir den Sachverhalt in diefer Weiſe nicht zurechtzulegen vermag. Wenn in dem an: 

20 gegebenen Falle mit AA gemeint ijt malik, jo muß das Maskulinum irgendwie erklärt 
werden; andernfalls ift eben nicht malik zu lejen, fondern ein anderer Name, wabr: 
jcheinlih Aja (j. Zimmern, Keilinſchr. u. d. AT’, ©. 368). . 

Die fenininifche Form malikatu, malkatu fommt vor als Epitheton für Göttinnen, 
ſpeziell für Nitar, die auch ſchlechthin maliktu, malkatu genannt wird (j. Schrader und 

25 jenen, SBA 1886, ©. 488 ff.; Jenſen, Zeitichr. f. Aſſyriologie XI, 1896, &.299 }.). — 
Nah Delisih (Aſſyr. Handwörterbuch s. v. >) tft zweifelbaft, ob die Gottheiten mit 
malik, malikat als „Fürſt, Fürſtin“ („König“ bedeutet malik im Aſſyriſchen nicht) 
bezeichnet werben jollen und nicht vielmehr als mälik, mälikat „Berater, Beraterin“ 
(für leteres auch Zimmern, Keilinfchr. u. d. AT*, ©. 426. 469). Wo in menjchlichen 

30 Cigennamen milku mit einem Gottesnamen verbunden erjcheint (gleichtvertig damit viel- 
leicht die Form milbi in Urkunden aus der Zeit Artarerres’ I, j. Zimmern ©. 471), 
bedeutet es nad Delitzſch „Beratung, Entſcheidung“ (3.8. Ilu-milki „Gott ift mein 
Kat“). Nach Jenſens brieflihen Mitteilungen läßt ſich dagegen bezweifeln, daß milki 
in Eigennamen aſſyriſch ift, und etwa annehmen, daß diefe Eigennamen jämtlich weſt— 

85 jemitiich find (ebenjo Zimmern S. 470), wie das für einen Teil derjelben (3. B. Ili- 
milki und Milk-ili in den Amarna-Tafeln) mit Sicyerbeit anzunebmen ift. Tiele (Ge- 
jchichte I, ©. 340) zweifelte ohne näbere Begründung auch daran, daß das Epitbeton 
malikatu, malkatu einheimiſch-aſſyriſchen Göttinnen beigelegt werde. Allerdings iſt 
nad unjern bisherigen Kenntnifjen nicht unbedingt ausgejchlofien, daß Iſtar von den 

so Mejtjemiten ber zu den Babyloniern fam. Es iſt aber andererjeits denkbar, daß die 
Epitbeta malik, malikatu einbeimijchen babyloniſch-aſſyriſchen Gottheiten beigelegt wurden, 
obgleich diefe Epitbeta aus dem ſemitiſchen Weiten entlebnt waren. Wie immer es mit 
den vorgelegten Vermutungen fteben möge, die von den Aſſyrern jedenfalls angewandten 
Gottbeitsepitbeta malik, malikatu erjcheinen auf babyloniſch-aſſyriſchem Boden nicht als 

45 bejonders bervortretende und verbreitete Gottbeitsbezeichnungen. Deshalb iſt wenig es wahr— 
icheinlich, daß die Judäer ihren Melet von den Aſſyrern überfommen baben. 

Beitimmte Nachrichten über Kinder: oder überhaupt Mienjchenopfer bei den Aſſyrern 
oder Babyloniern befisen wir nicht. In Dokumenten gejchäftlichen Inhaltes aus der 
Bibliothek Ajurbanipals ift in bypotbetischer Weile die Rede von Ninderopfern, jpeziell 

50 von Kinderverbrennung als einer in befondern Fällen dem Vater aufzuerlegenden Strafe. 
Es it dabei an Opfer für den Gott Sin und die Göttin Belit-göri, d. i. Afratu, zu 
denten (Zimmern, GgA 1899, ©. 250f. ; Keilinfchr. u. d. AT, ©. 434. 599). Bemerfens: 
wert für die Vergleichung mit den altteftamentlichen und phönieiſchen Kinderopfern iſt, 
daß es fihb um das Opfer des ältejten Sohnes und der älteften Tochter handelt und 

55 der Ausdrud „verbrennen“ iSarrap gebraucht wird wie im AT zum Teil das ent: 
jprechende ars (f. unten SI, 4a). Ein babvlonifcher Siegelzulinder (bei A. Jeremias 
in Rojchers Yerifon a. a. O.) ſcheint ein Menfchenopfer darzuftellen. Die Götter der 
Sepharwiter Adrammelech (j. d. A. BdI, ©. 186) und Anammelech (ebend. ©. 487) 
dagegen, die ebenjo wie Melek mit Kinderopfern verehrt wurden (2 Ka 17, 31), fünnen 

60 bier nicht geltend gemacht werden; denn mit Sepbarwajim it gewiß nicht das meſopo— 
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tamische (aber auch feinerfeits nicht aſſyriſche) Sipar fondern ficher eine ſyriſche Stadt 
gemeint, ettwa Sibrajım zwiſchen Hamat und Damaskus (ſ. A. Adrammeleh S. 186, s1ff.). 

e) Kit der Melektdienft kanganäiſch-aramäiſchen Urjprungs? a) Die 
altteftamentliben Angaben über die Herkunft des Melefdienftes. Wahr: 
ibeinlih war der von den Judäern verehrte Melek eine fanaanäifche Gottheit. 6 

Dafür find Dt 12, 30f.; 18, 10 allerdings nicht beweifend, wo das Opfern der Kinder 
unter den Greueln aufgezählt wird, welche Israel von den Kanaanäern nicht lernen folle; 
denn daneben iverden Formen des Aberglaubens genannt, die entjchieden nicht nur fanaanätich 
ſondern aud altbebräifch waren. Die Stellen zeigen aber doch wohl, daß der Deutero: 
nomifer das Kinderopfer als einen Beitandteil des zu feiner Zeit geübten pbönicifchen 10 
Kultus kannte. Von dem Deuteronomiter bat der Berfafjer des Königsbuches (2 Ka 16,3) 
die Anjcbauung über die Herkunft des Kinderopfers überfommen; eine  jelbitjtändige 
Kunde darüber beſaß er nah jeinem moörtliben Anjchluß an das Deuteronomium 
kaum (ebenſowenig natürlih der in Übereinftimmung damit referierende Chroniſt 
2 Chr 28, 3 und der fpäte Palm 106,38). Für kanaanäifchen Urfprung des ıs 
Melekvienites der Judäer entjcheivet auch der Umſtand nicht, daß diefer Gott bei 
‘eremia „der Baal“ genannt wird, indem von den Minderopfern des „Mole“ auf den 
Bamot des Baal die Rede iſt (er 19,5 [bämöt ha-bafall; 32, 35; dagegen iſt 
=> r2> ‘er 19,5 nad LXX zu ftreichen); denn obgleich bafal zunäcit fanaanätfcher 
Gottesname ift, bezeichnet dies Wort bei altteftamentlichen Schriftftellern in appellativem 0 
Zinne jeden ausländifchen Gott. 

Aus den altteftamentliben Angaben tt aljo böchitens zu entnebmen, daß man von 
Kinderopfern bei den Phöniciern etwas ie Dagegen if daraus nichts zu erjeben 
über die Herkunft der bei den Judäern im Melekdienſt beftehenden Sitte der Kinderopfer 
oder des damit verehrten Gottes. 25 

PB) Der phöniciſche Gottesname milk. Wohl aber jpricht für den alt- 
teftamentlihen Melek als einen fanaanäifchen Gott der Umjtand, daß die Pbönicier, 
deren Kulten zumeijt die israelitifche Abgötterei entjpricht, wirklich einem Gott oder 
einer Kategorie von Göttern den Namen oder vielmehr das Epitbeton 72 beilegten, 
das nad den Umſchreibungen der Griechen und Römer auszjufprechen wäre malk oder so 
aub melk, milk, milik, malik (lesteres in der Benennung des SHerafles, d. i. 
nerma, mepren, ald Malıza, für Maixao, |. Schröder, Die pbönizishe Sprache, 
1869, ©. 101), nach der Wiedergabe in babyplonifchen und aſſyriſchen Terten milk oder 
auch melk (f. Zimmern ©. 469 Anmerkg. 4, vgl. S. 471 Anmerkg. 2). Das Wort ift 
dem bebräijchen melek, der gewöhnlichen Bezeichnung für den König, gleichzufegen (ſ. das 35 
Näbere unten S II, 1 und 2). 

Das Königsbuch will in feinem Bericht über Abas offenbar das durch einen König 
volliogene Sobnesopfer als ein erjchredendes Novum brandmarfen. Sole Opfer müſſen 
aljo bis dabin in Juda nicht vorgefommen oder doch nicht gewöhnlich geweſen fein. 
Totzdem ift es denkbar, daß ſchon vorher im Benbinnom:Tbal bei Jerufalem ein Kultus 10 
des Melek beitanden batte, der möglicherweife auf die vorisraelitiſchen Kanaanäer zurüd: 
reichte, und daß im dem Kinderopfer nur eine alte, durch die Mojaifche Religion zurüd: 
drängte Hultusfitte wieder auflebte. Es läßt fich etwa dafür mit Tiele (Geſchichte I, 
2.351f.) geltend machen, daß von einer Errichtung der Opferftätte des Melek, des Topbet 
(. unten $ I, 4b) im Benbinnom-Tbal, unter Ahas oder ſpäter nichts berichtet wird, 46 
diefe aljo bei dem Auffommen des geichichtlich bezeugten Melefvienjtes jchon beitanden 
zu baben jcheine. Beweiſend iſt diefer Umftand aber bei der Dürftigfeit unferer Nach: 
richten doch nicht. Wie dem fer, es wird anzunebmen fein, daß den jchwacen König 
Abas die Not feiner Yage dazu trieb, in einem neu belebten oder auch in einem jet aus 
der Fremde entlebnten Kultusbrauch Hilfe zu juchen. Überfam er ihn von auswärts, jo zo 
lann das nur von feiten der Phönicier oder auch etiwa, wie fich weiterhin ergeben wird, 
der Aramäer geweſen jein. Für die Phönicier fpricht nicht nur das auf ihrem Boden 
beienders häufige Vorfommen des Gottbeitsepithetons mik jondern nod weiter der Um: 
ſtand, daß bei ihnen — jo wenigſtens in fpätern Zeiten, dann aber gewiß auch jchon früber 
— Kinderopfer vielfach vorfamen (ſ. unten SII, 4b). 65 

y)Mik als Gottesbezeihnung bei den Aramäern, in Balmpra und 
bei den Pbiliftern. Der Umitand, daß wir aus altteitamentlicher Zeit für Kinder: 
oder überhaupt Menfchenopfer der Phönicier feine Belege baben, wobl aber aus 2 Ka 
17, 31 erfabren, daß die Bewohner von Sepharwajim, allem Anjchein nad eine 
atamäiſche Stadt, in der Zeit ummittelbar nach Abas ibre Kinder den Göttern eo 

18* 
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Adrammelech und Anammelech verbrannten, könnte vielleicht für eine Entlehnung des 
Melekkultus ſpeziell von den Aramäern (vgl. oben S 3b Ende) ber ſprechen, da in dieſen 
Hottesnamen das Epitbeton melek enthalten iſt. Abas bielt ſich eine Zeit lang in Da: 
masfus auf, um dort dem König Tiglatpilefer zu buldigen, und ließ einen Dort 
gejebenen Altar für den jeruſalemiſchen Tempel nadbilden (2 Kg 16, 10ff.). Dana 
wäre ſehr wohl denkbar, daß noch ſonſt aramäijcher Kultusbraub auf ibn Eindrud 
machte. Aber von Kinderopfern und dem Kultus eines Gottes Melet zu Damaskus wiſſen 
wir nichts. Auch wurden Kinderopfer bei den Weſtſemiten durchaus nicht nur jenen 
aramäiſchen Gottheiten dargebracht (j. unten S II, 4b), und das Epitbeton milk iſt 

10 verfchiedenen Göttern der fanaanätjchen und aramätjchen Stämme beigelegt worden. Aber 
auch wenn der Melek des AT nicht direft von den Aramäern ber zu den Judäern kam, 
mag dennoch ein fpezieller Zufammenbang zwiſchen ibm und dem Adrammelech oder beſſer 
Adadmeleh (j. unten 8 II, 1) beiteben (j. unten 8 II, 3b). 

Als Gottesname oder "Sottbeitsepitbeton ijt Das Nomen mlk ferner entbalten in 
15 dem Ffomponierten palmprenijchen Perſonnamen on>>7 (Lidzbarski, Nordſemitiſche Sri: 

graphit, 1898, Wortſchatz s. v.) „milk iſt Gott“ oder aud „König iſt EI”. — Viel— 
leicht auch liegt dieſe Gottesbezeihnung vor in dem palmyreniſchen Gottesnamen Jersida 
Malayßnkos (j. A. Baal Bd II, ©. 339, 10ff.; die Belege für den Namen j. bei 
Coot, A glossary of the Aramaic inseriptions, Cambridge 1898 und Yidzbarsfi 

20 a. a. O., außerdem Malagbel in zwei lateiniſchen Inſchriften auf ungariſchem Boden, 
publiziert von 6. Torma in den Archäologiſch-epigraphiſchen Mt aus Oeſterreich, Jahr— 
gang VI, 1882, ©. 109. 111 und ebenda ©. 111 die Sammlung der ſchon früber 
befannten [ateinifchen Belege für den Gottesnamen, dazu noch eine weitere römijche In— 
jhrift: [DJeo soli invlieto] Malachbello] bei Cumont, Textes et monuments figures 

% relatifs aux mystöres de Mithra, ®d II, Brüfjel 1896, ©. 114 n. 123). Allerdings 
wäre die durch die übereinftimmenden griechifchen und lateinijchen Transitriptionen ſicher 
bezeugte Ausfprache malak ſehr auffallend, wenn e8 ſich um ein dem hebräiſchen melek 
(oder arabifchen mälik) entjprechendes Wort handeln follte. Es liegt deshalb nabe, mit 

— 

Lidzbarski (Epbemeris für ſemitiſche Epigraphik, Bd I, 1902, ©. 256f.) anzunehmen, 

= 

77 

30 daß Py bier, wie arabiſches IA, ftatt 782 ftebe, daß aljo der Name Malachbel 

„Bote des Bel“ bedeute. Aber ich werk neben dem doch wohl andersartigen altteftamentlichen 
mem ns feine entjprechende jemitijche Bezeichnung einer Gottheit mit Sicherheit nad- 
zuweiſen. Wohl mag, wie Lidzbarski (Ein Expoſé der Jeſiden, 3dm LI, 1897, S. 598) 
annimmt, in dem Namen melek taus fir das heilige Bild der \eziden das Wort me- 

5 lek bedeuten „Engel“; das kann indefien für vorislamifche Zeiten nichts beweiſen. Was 
aber das 2 in bass auch bedeutet, jchwerlich it in dieſem Gottesnamen das Mort 
s2 ein zu 792 binzugefügtes Epitheton fondern vielmehr wohl der eigentliche Gottesname; 
denn als bloßes Epitheton ſcheint >2 bel in Palmyra nicht vorzufommen. Als jolches 
wird vielmehr die Form böl gebraucht, jo in dem Gottesnamen San“ und doch wobl 
auch in Sasar (vgl. A. Baal Bd II, ©. 324, 417 ff). Der Gottesname >2=>7 bedeutet 
alfo, wenn 7512 hier 722 fein sollte, wohl teinenfalls „Malak, der Herr“ jondern „König 
Bel“; Fw wäre aljo Epitheton, wie es das au, nur in umgefebrter Folge, in dem 
Sottesnamen Anammelecb zu fein fcheint (j. A. Anammeled Bd I, ©. 487f.). 

In dem im AT wiederbolt vorfommenden pbiliftätichen Eigennamen Abimelet wird 
45 der Öottesname oder das Gottesepitbeton zu finden fein (über die Bedeutung des Namens 

j. unten 8 II, 2b). . 
In einem Eigennamen einer — Inſchrift aus Ägypten wird Tor dem 

Gott Dfir als Epitbeton beigelegt: TIraTeR „Ofiris it König“ (Corpus Inscriptionum 
Semiticarum II, n. 155). Welcher Serhunft diefer Name tft, läßt ſich kaum bejtimmen. 

so Ebenſo ift unbeitimmbar die Herkunft des Berfonnamens TR Ilu- a in einer 
aſſyriſch-aramaiſchen Bilinguis aus Kujundſchik (Corp. 1.S., II n.28). Die Analogie des 
altteftamentlichen T>272°?8 und des Lli-milki in den Amarna: Briefen (j. unten 8 II, 
2b und III, 1) legt es nabe, bier 7>> als Gottbeitsnamen oder -Epitbeton anzujeben : 
aber die aſſyriſche Schreibung mala|ku] ſpricht nach ihrer Vokaliſation für die Auffaſſung 

65 als Verbum (ebenſo Zimmern S. 471f.). In dem Namen eAuadayov auf ägyptiſchem 
Boden (bei Miller, Revue archéologique, Nouv. Sér., Bd XXI, 1870, ©. 115) iſt 
das ov Genetivgeichen, nicht auslautendes nominales Waw; auc bier ſcheint ualay Ver: 
balform zu fein: „EL berricht”. In einer ägyptiſchen Liſte forifcher Sklaven aus der 
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18. Dynaſtie findet ſich der Name Imrk (Imik), der mit Zimmern (a. a. D., ©. 470 
Anmig. 2) nad Steindorff als Toon anzufeben ift, wobei zweifelhaft bleibt, ob milk 
Nomen oder Verbum: tft. 

Wenn in der Mejcha-Inichrift der Name des Vaters des Königs Meſcha zu leſen 
ſein jollte Kemoſch-melek (f. A. Kemoſch Bo X, ©. 244,28 ff.), fo wäre dadurch mik als 5 
Gottbeitsepitbeton auch bei den Moabitern gr Neuerdings wollen aber Yidzbarsfi 
und Halevy (Recherches Bibliques, Bd II, Paris 1901, S. 523 f) lefen jaw2. 

Den teilichriftlihen Namen eines edomitihen Königs AA-rammu bat man bisber 
gelefen Malik-rammu (f. A. Edom Bd V, ©. 165, 5ff.). Da AA mit dem Gottes- 
determinativ verſehen iſt, läge bier dann malik als eigentliher Gottesname vor: ı0 
„Malik ift erbaben“. Aber die Leſung ift doch unficher und AA bier vielleicht, wie ebenfo 
aud in der gleichen Benennung der Gemahlin des Samas, anders au uiprechen (nach 
Zimmern, Keilinjchr. u. das AT*, S. 167f. Aja). An dem — vorkommenden 
edomitijhen Königsnamen Kaus-malak und der entiprechenden griechifchen Form Koo- 
udlayos (ſ. A. Edom, ©. 167, 7f.) fcheint malak nicht Nomen jondern Perbum zu ıs 
ven: ne Gott) Haus berricht“ Ebenſo Zimmern S. 471, der daneben vorſchlägt, an 
ss zu denken, was aber, jo an's Ende geſtellt, gänzlich ohne Analogie wäre). 

ö) en ammonitifde Miltom. Der Gott der Ammoniter bie Milkom, je 
I Ra 11, 2 Kg 23, 13 oder Malkam, " Jer 49, 1. 3 (dagegen ift ‘Am 1, 
nach e. 2, 3 — menfehliche König gemeint; über Ze 1,5 f. unten; vgl. noch nr R 
Tertausgabe zu 2 Sa 12, 30). LXX BL und Aquila (f. Fragments of the Books 
of Kings ed. Burfitt, 1897, ©. 23) haben 2 Kg 23, 13 Modoy, was gewiß nur Kor: 
reftur nach der gewöhnlichen Form it, denn LXX A bat Aueiyou. Cheyne (Exposi- 
tory Times 1897, ©. 1437.) vermutet nicht obne Bahrgeinlid feit, dab 2 Sa 12, 26f. 
ſtau mm m und Dam or beide Male zu lefen fer: 272 2 und daf m die 5 
Gitadelle des ammonitischen Nabba genannt worden jet, weil 7 den Tempel des Gottes 
Milkom enthalten habe. 

Der Name Milkom oder Malkam iſt offenbar mit dem Namen Milk oder Malk bei 
den Phöniciern identiſch. Das Wort hat dort nur den Zuwachs einer —— 
erhalten (Jahve et Moloch, ©. 29f.; de Lagarde, Überficht über die im Aramätfchen... 
üblibe Bildung der Romina, AGO XXXV, 1889, ©. 190; durdı Mimation: anff- 
mever, 3dm®& LIV, 1900, S. 631; vgl. den Berfonnamen N unten S II, 2d). Viel 
weniger wabrfcheinlich iſt die Erklärung | „diefe Namens als einer Rompofition aus melek 
und dem Gottesnamen Or (Eerdbmans S . 112) nach Analogie des palmyreniſchen Gottes: 
namens Malachbel (falls bier Tr: — — da auf weſtfemitiſchem Gebiet ſolche kom: 35 
ponierte Gottesnamen, welche aus zwei parallelen Namen beiteben, Ausnabmen jind, die 
ſich wohl erjt in ipäterer Zeit nachweiſen laffen (zu vergleichen noch die phönie * 
Gottesnamen Melkart-Rezeph, MelkartEsmun, wohl auch der — Jarchibol 
und vielleicht Aglibol; ſchwerlich dagegen gehört hierher Hadad-Rimmon, ſ. d. A. Bd VII, 
2. 293 ff.; eine Analogie aus alter Zeit fünnte etwa die Bereihnung Retub- El ina 
Sndicirli fein; dagegen ift in Aſchtar Kemoſch der Meſcha-Inſchrift die Verbindung anders: 
artıg, 5. A. Aitarte Bd II, ©. 156,52 ff, und aus den Bezeichnungen Adrammelech 
und Anammelch 2 Ka 17, 31 gebt nicht notwendig hervor, daß die Gottheiten mit dieſen 
Toppelnamen ftändig genannt wurden, fondern nur, daß der Berichterftatter von einem 
ihnen beigelegten Epitbeton melek wußte). Beſſer ift die Erflärung von 55502 als Kom: 45 
pofttum aus Er mit —— der Bedeutung „Yoltstönig“ nach der alten 
Analogie des rg telfart „Ztadtfönig” (jo Dort ©. 84; Kuenen, Theol. Tijd- 
schr. 1868, 5. 561); aber bei diefer wie der eriten Deutung wäre der Ausfall des > 
auffallend. 

Der Kultus des ammonitifchen Milkom ſoll Schon durd Salomo unter den für feine so 
Frauen eingerichteten fremden Gottesdienſten i in Jeruſalem eine Stätte gefunden haben (1Kg 
11,5 und v. 7, wo mit LXX ſtatt >> des maſoretiſchen Tertes zu leſen iſt 22”: (to Paßıdei 
abo, L Meigou; Schwally, Zar 1 1890, €. 214). Tiefer Spezialtult des Milkom 
ſcheint neben De Melekdienſt bis auf die Zeit Joſias in Jeruſalem beſtanden zu haben; 
denn nach 2 Kg 23, 13 befand ſich damals eine Bama des Milkom auf dem Oelberg, 65 
während nach mebrfachen andertweitigen Belegen der Kultus des Melek feine Stätte im 
Thale Ben-Hinnom batte (Baethgen S. 15). 

3e 1, 5 nennt „Malkam“ als in Juda zur Zeit Joſias verehrte Gottheit und be: 
zeichnet deutlich diefen Kultus als neben dem Jahwedienſt hergebend und von diefem ver- 
kbieden, aber von den ſelben Perſonen geübt, welche auch Jahwe verehrten (ſ. Hitzig zu 60 
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d. St.). Hier iſt aber ſchwerlich an den ammonitiſchen Gott zu denken, deſſen Kultus 
im judäiſchen Volke ſich nicht ausgebreitet zu haben ſcheint; in zo: wird vielmebr bier 
das Pronominalfuffir enthalten fein: „ibr melek“. 

d) Sit milk eine urſemitiſche Gottesbenennung? Offenbar gebört das 
5 Gottbeitsepitbeton oder der Gottesname milk, bei den Ammonitern, Philiſtern, Phöni— 

ciern, Aramäern und Palmyrenern vorfommend, bobem Altertum der mwejtjemitiichen Re— 
ligionen an. Die Entlebnung des Kultus eines jo bezeichneten Gottes durch die Israeliten 
läßt ſich aljo in früberer oder fpäterer Zeit ſehr wohl begreifen. 

Aber die Hebräer haben auch ihrem eigenen Gott Jahwe, unabbängig vom „Molet“: 
10 Dienst, dasjelbe Epitbeton beigelegt. Dafür indeilen, daß dies jchon vor der Berübrung 

mit den Kanaanäern gejcheben ſei, findet ſich feine Spur (f. unten $ III, 1 und 2). 
Daß die den Hebräern nahe vertvandten Ammoniter ihren Gott Milfom nannten, legt 
allerdings die Annahme nahe, daß die alten Hebräer ihren Gott, mit einem ent: 
jprechenden Namen benannten. Es iſt aber doch auch für die Ammoniter fraglich, ob fie 

15 vor ihrer Einwanderung in Kanaan jenen Namen gebrauchten, namentlib da die ihnen 
und den Hebräern nächitverwandten Moabiter ihren Stammgott nicht ebenjo be: 
nannten. 

Ber den Nrabern ift mir nur der Cigenname Lu Arc (Wellbaujen, Rejte ara: 

biſchen Heidentums?, 1897, ©. 3) als eine etwaige Spur für einen Gott mlk befannt. 
20 Er ift aber nicht notwendig als eine folche Ba denn in Eigennamen jcheint auf 

“abd aud in andern Fällen ein menjchlicher Perjon- oder Geſchlechtsname zu folgen 
(vgl. unten $ II, 2d). Dagegen ift im Äthiopiſchen der Plural ’amläk wahrſcheinlich 
eine alte, vorchriftliche Gottesbezeihnung (ſ, Nöldefe, ZdmG XLII, 1888, S. 476F.). 

Es ift danach immerbin nicht undenkbar, daß mik eine urfemitifche, nicht erit auf 
25 weſtſemitiſchem Boden entjtandene, Gottesbe; zeichnung iſt. Ein beſtehendes eigentliches 

Königtum ſetzt der Name nicht notivendig voraus. Im Aſſyriſchen iſt das entſprechende Wort 
malik überhaupt nicht Bezeichnung für den König fondern für den Fürften. Das Nomen 
>12 wird aljo urjprünglich allgemein den Anführer bezeichnet haben und konnte von dieſem 
gebraucht werden auch bei nomadifierenden Stämmen (jo Nejtle ©. 181, Kerber ©. 38), 

30 die fih ibre Gottheit nach Analogie ihres patriarchaliichen Gebieters vorftellten. Aber der 
Sadverbalt, daß die alten Araber diefen Gottesnamen anſcheinend nicht gebraucht baben, 
daß er fich für die vorfanaanäifche Periode der Hebräer in feinerlei Spuren erfennen 
läßt, daß er auf babyloniſch-aſſyriſchem Boden, wo der König nicht malik genannt wurde, 
nur vereinzelt vorfommt, dagegen weit verbreitet war bei den Phöniciern und Aramäern, 

35 die feit alten Zeiten unter vielen fleinen mit dem Worte mlk bezeichneten Königen jtanden, 
macht es doch ſehr wahrſcheinlich, daß der Gottesname mik ſuen auf pbönicijch-ara- 
mäiſchem Boden entjtanden (vgl. auch Wildeboer, Javhedienst en volksreligie, Gro— 
ningen 1898, ©. 10) und von dort aus berübergenommen worden ift von den Hebräern, 
Babyloniern und Aſſyrern. Das ätbiopijche ’amläk für ſich allein kann diefe Annabme 

y nicht widerlegen, da dieſer Gottesname auf irgendwelchen Wegen ſchon in verbältnis: 
mäßig alter Zeit von auswärts zu den Athiopen gelangt fein mag. 

Aber jelbjt wenn die Benennung und Vorftellung von der Gottheit ald melek ur: 
ſemitiſch und dann auch altbebräifch fein follte, würde doc anzunehmen fein, daß der 
Melefdienit, in der Form wie wir ihn jeit Abas in Juda fennen lernen, eine Entlebnung 

5 bon auswärts ber war, allem Anjchein nab von den Kanganäern oder Aramäern, viel: 
leicht, wofür wir weiterhin in dem Kultus der Stadt Boblos Spuren finden werden 
(. unten $ II, 3), fpeziell von den Phöniciern ber. — Für fanaanätfchen Urfprung des 
Melekdienites enticheiden fihb aud Stade, Nowad, Moore und in feinen legten Veröffent: 
lihungen Tiele nad dem Vorgang vieler Alterer. 

e) Iſt die Melef-Borjtellung nichtſemitiſchen Urjprungs? Bon einem 
nichtfemitifchen Urſprung des Melek (Selden, vgl. Movers, tworüber zu vergleichen 
Jahve et Moloch, ©. 19, Anmlg. 1) fann bei feinem unverkennbar femitifchen Namen 
nicht geradezu die Rede fein. Höchſtens fünnte man mit Tiele's älterer Darjtellung (Kom: 
pendium', ©. 98) annehmen, daß eine vorjemitifche Gottbeit in diefer Gejtalt ſemiti— 

5 jiert worden jei, nach Tiele ein „akkadiſcher“ Feuergott. Diefe Sottesvorftellung müßte 
dann etwa bei einer Einwanderung der Weftjemiten von Oſten ber oder dur die Ober: 
berrichaft der Babylonier in der vorisraelitiichen Zeit nach Kanaan gekommen fein. Die 
Annabme eines nichtfemitischen Urſprungs diefer Gottesvoritellung iſt aber durdaus nicht 
wahrſcheinlich, da ſich der phöniciſch-hebräiſche MIk von den andern phönieiſchen Baalim 
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nicht weſentlich unterſcheidet (vgl. unten $ II, 3). Tiele ſelbſt redete denn auch zu— 
legt (Gejchichte I, S. 352) nur von dem „alten fanaanätfcben Melek“. 

4. Die Formen des Melefdienjtes. a) Die Kinderopfer der Judäer. 
Melek wurde von den Judäern durch Kinderopfer verehrt GKnaben oder Mädchen: 2 Kg 
23, 10 [vgl. e. 17, 17]; Jer 7, 31; 32, 35; vgl. Dt 12, 31; 18, 10; Pf 106,37f). 5 

Ständiger Ausdrud für die mit den Kindern vorgenommene Opferbandlung iſt 
—7 mit und ohne ÜN> nr Ei 21; Dt 18,10; 2 Sg 16,8; 17,17; 21,6; 
23, 10; er 32, 35; Ez 16, 20, 31; 23, 37: 2 Chr 28, 3), was gewiß nicht 
vom Sindurchgebenlaffen durch 5 Zeuer bei (ebendigem Yeibe zu verfteben it, alfo etwa von 
xXuerluſtrationen (Jahve et M., &.42f.; dazu noch mit Moore als älteſter Beleg Diejer ı 
Deutung das neoıxadaiowv der LXX Dt 18, 10), jondern von der Darbringung im 
euer nach vorausgegangener Schlachtung ; denn von einer Schlachtung der —— 

des Melek iſt an einigen Stellen ausdrüdlich die Rede (Ez 16, 20f.; 23, 39; vol. Sei 
57,55 Bi 106, 3 f.; zu der Bezeichnung der Abgötter an der legten Stelle vol. Feld- 
geiiter Bd VI, S. 4,6ff.). Der Säladtung gedenken nicht, jondern nur des Verbrennens ı 
die Stellen Ser 7 7, 31; 19, 5, val. Dt 12, 31, und zwar mit Anwendung des nicht 
mißverftändlichen Verbums go. Der andere Ausdrud a7 ijt allerdings nicht unauf- 
tallig. Man könnte etwa annehmen, Wr mas bedeute: „binübergeben lafjen in's 
Feuer“ — verbrennen, wie in demfelben € Sinne gejagt wird ENF MTIG „in’s Feuer enden“ 
Ri 1, 8), wonach dann abfürzend, etwa abfichtlich das Schredliche der Verbrennung 20 
verbüllend, > obne den Zujag WN2 in eben diejem Sinne gebraucht worden wäre. 
. dieſe verundeutlichende Abkürzung bat wenig Wahrjcheinlichfeit. Vielmehr ift für 

> bier wohl die Bedeutung „übergeben“ anzunehmen, eigentlich „zu Jemand binüber: 
führen“ (ebenfo verjtebt den Ausdrud in eingebender Befprechung desjelben Kuenen, Theo- 
logisch Tijdschrift I, 1867, S. 59-64). Das Berbum wird auch fonit zwei⸗ 25 
mal, obne daß es ſich um Melekvienit bandelt, in dem Sinne „darbringen” auf Opfer: 
gaben angeivandt, allerdings nur bei der Darbringung der Erjtgeburt Er 13, 12; Ez 
20, 26, wo, jofern die Erftgeburt nicht zu löſen ift, ebenfalls an Darbringung als Feuer: 
opfer zu denken iſt. 

Abrabam Geigers (a. a.D., S. 305) Korrektur 27 „verbrennen“ ftatt arıı für 30 
den Terminus des Meleldienſtes iſt jedenfalls nicht berechtigt. In der von Geiger gel: 
tend gemachten Stelle 2 Chr 28, 3, wo “ea jtebt für der Parallelftele 2 Kg 
16, 3, liegt vielmehr eine erflärende Korrektur des überlieferten Ausdrudes von fetten 
eines Abjchreibers vor. Dies ergiebt ſich zwar nicht daraus, daß neben am das wn2 
durch Feuer“ überflüſſig wäre (Bertbeau z. d. St., vgl. aber Una neben no Di 12,31; 3% 
2 8g 17, 31; Jer 7,31; 19,5), wohl aber daraus, daß LXX (xal dujye) auch 2 Chr 
28, 3 gelejen bat “2m. 

Es ift allerdings auffallend, daß Ye 18, 21 ſich der Pleonasmus findet: „du ſollſt 
nicht geben, darzubringen (mar>) dem Mole“. Daraus künnte entnommen erden, 
daß Tas eigentlich einen fpeziellen Akt des „Gebens“ oder Darbringens bezeichne. Da 40 
aber ein ſolcher bejonderer Akt, auf welchen der Ausdrud 257 pafjen würde, faum zu 
finden iſt, jo bejagt jene doppelte Bezeichnungsweife wohl: „du jollit von deinem Samen 
nicht tweggeben, um dem Molek zu übergeben“. Das ars ijt übrigens wahrſcheinlich 
ſpäter eingefeßt, vgl. m> für ſich allein Ye 20, 2—4. 

Es iſt durchweg deutlich, daß LXX in den ag vom ag wa ge⸗ 45 
leſen bat. Meiſt überjetst fie es mit Ödyeıw: 2 fg 16,3; 17,17; 21, 23, 10; 
& 23, 37; 2 Chr 28, 3; ebenfo it > ı@ änoroomdleodau Ez 16, ei. — am, 
Auch dem dv Toic do —* Ez 20, 31 liegt 772 zu Grunde; Ye 18, 21 beruht 
karpeveıw auf dem Leſefehler 7 ſtatt ”. Freie Überfegungen wahrſcheinlich von 25 
ind dvapäoeır er 32, 35, negıxadaionv Dt 18, 10. Auch an den beiden Stellen, 50 
mo “57 von der Darbringung der Erſtgeburt gebraucht wird, bat LXX offenbar dies 
Vort gelefen und ähnlich überfegt wie in den andern Källen: Er 13, 12 dgpeleis, AFL 
äpooısis (vgl. Ey 20, 31); Ez 20, 26 &r to Öranogeveodal ue. 

Über rl Ei und Weranlaffungen diefer Kinderopfer erfahren wir aus dem AT 
nichts. Daraus, daß das KHinderopfer Dt 18, 10f. zugleich mit Ausübung von Wahr: 55 
lagerei und Zauberei verboten wird, kann man vielleicht mit Dillmann (zu der St.) 
Ihließen, daß der Melekdienſt „mit der Mantit und Magie in näberem Zuſammenhang 
ftand“. Sicher ift das aber doch nicht; die m Di 18, 10f. aufgezählten Alte find 
uſammengeſtellt als heidniſche, wie ſie geübt worden jeien von den Ranaanäern. 

Die Form der Kinderopfer als Brandopfer jpricht entjchieden für die Entjtehung diefer co 
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Sitte in einem Kulturland. Der Nomade, der keine Feueraltäre errichtet, kennt keine 
Brandopfer (vol. Wildeboer, Jahvedienst en volksreligie, S. 10). Bei den Arabern 
und in den Reſten von Opferbandlungen, die ſich nod jest auf paläjtinifchem Boden 
beobachten laffen, wird nur das Blut des Opfers an den Altar oder heiligen Stein ge— 
bracht, obne daß eine Verbrennung des Opfers ftattfände (für noch noch jetzt beitebende 
paläjtinifche Sitte ſ. ©. 3. Curtifs, Primitive Semitie religion to-day, Chicago 1902, 
S. 170ff). Demnab haben die Hebräer, obgleich fie ſchon in ältefter Zeit Menjcenopfer 
gefannt zu baben ſcheinen (f. unten $ III, 3), die Form des Menjchenopfers als Brand: 
opfer jchiverlich bei ihrer Einwanderung aus der Wüſte mitgebracht jondern gewiß erjt im 

10 Kanaan kennen gelernt. 
Die Brandopfer des Melefdienites fünnten vielleicht auf die befondere Natur Diejes 

Gottes verweiſen. Es ift auffallend, daß im AT nur von den Melefopfern der Aus 
drud „darbringen durch Feuer” gebraucht wird und bei ibnen ftebend it. Das fünnte 
damit zufammenbängen, daß das ‚Feuer in einer bejondern Beziebung gerade zu dem Gott 

15 Stand, welchem diefe Opfer galten. Es iſt indefjen möglich, daß jener Ausdrud nicht im 
Meleffultus folenn war, fondern von den altteftamentlichen Schriftitellern gewäblt wurde, 
um das Gräßliche diefes Gottesdienftes bervorzubeben ; denn dem Israeliten, der auf Die 
Beitattung des Leichnams in der Familiengruft den größten Wert legte, mußte es als 
eine Steigerung der Dabingabe ericheinen, daß die Yeichen der gejchlachteten Kinder Dem 

>0 Feuer preisgegegeben wurden. Oder vielleicht bezieht fich die Hinzufügung „durch Feuer“ 
für die Kinderopfer darauf, daß bei ihnen, mas fich etwa annehmen läßt, nicht wie bei 
andern animaliſchen Opfern zunächſt das Blut dargebradht fondern der getötete Yeib ſo— 
fort verbrannt wurde. Allerdings find Manipulationen mit dem Blute bei arabijchen 
Menſchenopfern bezeugt (N. Smitb, Religion, S.278); das ſchließt aber nicht aus, daß für 
die bebräifchen Kinderopfer eine andere Sitte beitand. Möglicherweife iſt in> ar 
lediglich der Ausdruck für die Darbringung derjenigen Opferart, welche die fpätere Kultus- 
iprache in einem fpeziellen Sinn als “oläh bezeichnet, d. b. des Ganzopfers, das voll: 
jtändig verbrannt wurde. Dieſe Form des Opfers mag zunächſt nur oder doch vorzugs: 
weiſe bei den Menjchenopfern üblich geweſen fein; denn die verbreitetite Form des 

30 Tieropfers war in der voreriliichen Zeit Iſraels die des Gemeinjchaftsmahles, bei welchem 
nur ein Teil des Tieres in das Altarfeuer gegeben wurde. 

b) Der Ort des Melekkultus (Topbet). Der Ort des Melekkultus war für 
Jeruſalem das Tophet im Thale Ben-Hinnom (er 7,31f.; 19, 6) oder BenesHinnom 
(2 Kg 23, 10 Ketib). 

35 Das Wort MED bedeutet nach der vorliegenden Runftation, die an molek erinnert, 
wohl „Ort des Abſcheus“, eigentlich „das Ausſpeien“ von mn (jo Si 17, 6). Aber er 
19, 6 lautet nicht, als ob ren ein Spottname für die Opferftätte wäre. Das Wort 
war wohl wie DEM Jeſ 30, 33 (wo aber vielleicht ebenfalls das Topbet des Benbin- 
nom:Thales gemeint ift) eine Bezeichnung der Feuerſtätte und iſt wahrſcheinlich nach LXX 

wragped, L dapped (dagegen 2 8923,10 LXX A Yopda) auszufprechen PER (Hitig* zu 
er 7, 31) oder PEN (Schwally, Zat X, 1890, ©. 214). Eine befriedigende Erflä: 
rung des Wortes iſt bis jet nicht gegeben worden; denn die Ableitung von TER 
„baden“, alſo — Ofen (Kloftermann zu 2 Ka 23, 10), ift mit Rückſicht auf die Wort: 
bildung wenig wabrjcheinlich, und die Annahme, tophet jei ein Aramaismus: ren — 

is hebräiſch nes (NR. Smith, Religion der Semiten, ©. 287, Anmkg. 651), bilft nicht, da 
wir für nes nur die Bedeutung „itellen, legen” fennen, die uns faum auf die Bedeu: 
tung der Feuerſtätte führt, um jo weniger da PEEN nicht den Aichen: jondern den 
Düngerbaufen bezeichnet. An einen von Alteren aufgeltellten Zufammenbang mit dem 
perjifchen täften „brennen“ wird nicht zu denken fein. 

5 Das Thal 237772 (vgl. nod Jer 32, 35; 2 Chr 28, 35 33, 6; über feine Lage 
ſ. Benzinger, Hebräifche Archäologie, 1894, ©. 41) führte nad Einigen von dem Melek— 
fultus feinen Namen, indem man darin eine Anfpielung findet a das Mimmern der 
geopferten Stinder (von 22 „ſtöhnen“, jo Hisig zu Jer 7,31 u. A. nad Jarchi). Das 
ben macht bei diefer Deutung feine Schwierigkeit: „Sohn des Gewimmers“ wäre nadı 

55 hebräifcher Ausdrudsweife das wimmernde Kind, wobei an den einzelnen Opferfall ge: 
dacht würde; der Plural bene 2 Ka 23, 10 (Hetib) könnte erflärende Anderung !fein. 
Eber aber fübrte das Thal unabhängig von dem Kultus feinen Namen nab einem fo 
benannten Manne, obgleich allerdings im AT die Bezeichnung nad dem Vater ftatt des 
eigenen PBerjonnamens jonft nur bei Berübmtbeit des Vaters gebraudt wird und von 

co einem Hinnom niebts befannt ift. Aber er 7, 32; 19, 6, wo der Name des Thales 

or 

18 —— 
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Ben-Hinnom für die Zukunft umgewandelt wird in „Thal der Schlachtung“, ſcheint von 
einer ra Bedeutung des gegentwärtigen Namens nichts befannt zu fein (Vort 
2. 113 .). 

Der von Gesben-Hinnom abzuleitende fpätere Name der Hölle Gehenna ift dem Ort 
ewiger Strafe beigelegt worden als einer Feuerftätte wie fie im Thale Ben-Hinnom be: 5 
ttanden batte; diejes jcheint urfprünglich als der Ort der Endbeitrafung angejeben worden 
zu fein (j. A. Gebenna Bd VI, ©. 419,3ff.).. Danach tft es nicht unwahrſcheinlich, 
daß mälik ald Name des Wächter der unterirdifchen Region im Yslam auf den im 
Benhinnom-Thal verehrten Melek zurüdgebt (Gonder, Syrian Stone Lore, new edi- 
tion, Yondon 1896, ©. 337). 10 

eo) Angeblide Melefbilder Aus Er 16, 207. könnte man jchliegen 
(Kuenen, Theol. Tijdschr. 1868, ©. 578), daß Melek in „Mannsbildern“, vielleicht in 
Phallen (was allerdings nach der Erwähnung ibrer Bekleidung v. 18 wenig wabrjcheinlich), 
verehrt wurde, denn Diejenigen, welchen die Kinder geopfert wurden, werben v. 17 als 
„Nannsbilder” bezeichnet. Es iſt aber wahrſcheinlich, daß die folgenden Suffixe ſich auf 15 
den allgemeinen Begriff „Götzen“ beziehen, der aus der bejondern Erwähnung der 
Bilder berauszunebmen wäre. Wal. über angebliche Bilder des Melek oder „Kronos“ 
unten 8 II, 4a. 

II. Malt und Melkart bei den PVböniciern. 1. 75 als phönieiſcher 
Öottesname. Der phöniciſche Gottesname >72, melden wir als Vorbild des hebräi— 20 
ſchen „Molek“ anfeben (j. oben 8 I, 3e 8 und d) bedeutet zweifellos „König“. Nenan 
(Histoire du peuple d’Isra@l, Bd I, Paris 1887, ©. 286f) dachte an die Möglich: 
keit, daß er aus 78 „Bote“ entjtanden fei als eine Parallele zu dem Maleach-Jahwe 
des AT. Allein diefe Annahme wird, von anderm abgejeben, jehon durch den zuſammen— 
geſetzten Gottesnamen np>= = rpm (f. unten $ II, 3a) verwehrt, der unmöglich 
bedeuten fann „Stadtbote” fjondern nur „Stadtlönig“. Der Name T>7, deſſen Trans- 
ſtription ſchwankend ift (jiebe oben S I, 3 ce), wurde wohl, nad der Analogie 
des entiprechenden bebrätjchen Nomens für „König“ in feiner Grundform, urjprüng- 
lib ausgefprodhen malk, wofür die im Aſſyriſchen und font vertretene Ausiprache 
milk eine Verdünnung zu fein jcheint. Der A-Laut ift in malk offenbar vielfach 30 
unrein wie.e ausgeiprocen tworden, was namentlich die Benennung des Gottes von 
Torus bei den Griechen als Meixdodos zeigt (vgl. zu diefem Mechjel der Aussprache 
Schröder, Phöniz. Sprache, S. 127}.). Eben diejelben Wariationen finden ſich in der 
Ausiprahe des ammonitifchen Gottesnamens Milkom, Maltam (j. oben SI, 3009), 
LXX 1 Sg 11,5. 33 L Meiyou; Jer 49,3 Meiyou, Meiyoi; 2 Kg 23, 13 3 
A Ausiyou. Die Ausipradbe milkom, Meiyou wird, weil nicht hebräiſch, auf be: 
ftimmter Tradition beruben, dagegen malkäm vielleicht auf der Deutung „ibr König“, 
LXX ı 8a 11, 5. 33 Baodevs ala. 

Das Wort To fommt für ſich allein als Eigenname eines Gottes nicht vor. Höch— 
itens fünnte dies in der nicht qut erbaltenen und ſchwer zu erflärenden zweiten Inſchrift 40 
von Umm-al-awamid der all fein (Corp. J. S. In. 8). Doch ſcheint bier 72 nicht 
agentliber Name fondern nur Gottbeitsepitheton zu fein. Es ift vielleicht zu leſen 
ya manlorsse]. Das bier vermutete nmes>m: findet fidh injchriftlich ander: 
wärts zweimal; >=°2 ftebt in diefer Verbindung wohl ftatt >> (dj. A. Aitarte 
Bd II, ©. 156f.). Als Epitbeton vor einem andern Gottesnamen ift das Wort Tre 
noch einige Male zu belegen, nämlich mehrmals vor dem Gottesnamen ba’al (Corp. 
I. S. In. 123a. 147. 194. 380; Hadr. IX bei Euting, Puniſche Steine, in den 
Memoires de l’Acadömie imp. des sciences de St. P6tersbourg, VII. Serie, 
XVII, 1872 [1871], ©. 26) und einmal vor’Osir (7O8, Corp. I. S., In. 123b), 
m \\nichriften, die auf punifchem Boden, auf Malta und Sardinien gefunden worden 50 
nd. Der fomponierte Gottesname ftebt bier überall in Verbindung mit dem Worte 
=2: „Stele” (fo auch Hadr. IX aus 2.. zu ergänzen), woraus fi, da die dann fol: 
gende Widmung andere Gottesnamen nennt, ergiebt, daß negib malk-ba’al der tech— 
niſche Ausdrud für eine Kultusſtele überbaupt war (jo zuerit Merr bei Euting a. a. O., 
2. 27; val. A. Malfteine Bd XII, ©. 131f. und außer dem dort Angeführten: Bbil. 
Berger, L’ange d’Astarte, Etude sur la seconde inseription d’ Oum-el-awamid, 
in: La Facult6 de Thö6ologie protestante de Paris A M. Edouard Reuss, Paris 
1879, S. 41, wo indefien diefes T2 nicht in der Bedeutung „König“ jondern — 8: 
„Engel“ verjtanden wird, was mir unannebmbar ſcheint, ſ. TbyY3 1880, K. 384f.). 

In einer Inſchrift von Altiburos (j. Ph. Berger, Note sur la grande inscrip- 6o 

* 
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tion n&o-punique et sur une autre inseription d’Altiburos, im Journ. Asiat., 
VIII. Serie, Bd IX, 1887, ©. 466 ff.) wird eine Gottheit, wabrjcheinlich der Baal- 
Ghamman (ber Anfang der Inſchrift Fehlt), bezeichnet als SIR Ta Sr2 oder DON “2 '2, 
ſodaß aljo >= als Epitheton des Baal erfcheint. Ebenjo alaube ich DTN 71 lefen zu 

5 follen (jtatt per 722) in der Inſchrift Coſta n. 4, 1. 2 (bei Reboud, Les stöles néo- 
puniques d6couvertes par L. Costa, in: Recueil des notices et m&moires de la 
soei6tE arch6ologique ... . de Constantine, Bd XVIII, 1878, ©. 434 ff.) ala Epi- 
tbeton des Baal-Chbamman. —— ſcheint mit dieſer Benennung der Gottheit zu— 
ſammenzuhängen die Bezeichnung ZIR 72 in drei (nicht jiei) Infehriften von Girta (val. 

wo. Edom Bd V, ©. 166, 1). Menfchlicher Eigenname („König ift [der Gott] Edom“) 
it fie bier wohl nirgends; in zwei Fällen ſcheint fie ein Amtöname oder Titel des Ur- 
bebers der Botivtafel zu jein, aber in dem dritten (Gojta 70) doch wohl ein im Zu: 
fammenbang freilich ſchwer verftändliches Gottbeitsepitbeton. Vgl. zu der Leſung TR 
die Vermutung über einen Gott Aram von Zimmern, Keilinfchriften u. d. AT’ 

15 ©. 478. 
Da Philo Byblius (fr. 2, 24 bei C. Müller, Fragmenta historicorum Graecorum, 

9b III, ©. 569) den Gott Adwdos, d. i. den fanaanäifch-aramätichen Adad oder Ha: 
dad (f. A. Hadad:Rimmon Bd VII, ©. 288 ff.), unter phöniciſchen Gottbeiten als Baor- 
kebs deöv nennt, fo iſt zu vermuten, daß ſpez siell diefem Gott das Prädikat mIk bei: 

20 gelegt wurde. Danach gewinnt es noch mehr an Wabricheinlichkeit, daß der vermutlich 
aramäiſche Gottesname Adrammelech 2 Ka 17,31 aus Adad-⸗melech korrumpiert iſt (vgl. 
A. Adrammelech Bd I, ©. 187,30 ff.). 

In dem palmprenijchen Sottesnamen Malachbel ift wohl >, malach, wenn es 
bier überhaupt „König“ bedeutet, nicht der Spezialname des Gottes fondern bloßes Epi— 

35 tbeton (j. oben SI, 3 cy), ebenfo in den anscheinend aramätfchen Gottesnamen Adram- 
meleb und Anammelech. 

In einem feilichriftlichen Terte, der den Vertrag zwiſchen Aſarhaddon und König 
Baal von Torus entbält, wird unter andern Namen Kir Götter des Weitlandes ge: 
nannt (lu) I Ba-al- -ma-la-gi-e (Zimmern, Keilinichr. u.d. AT’, S.357), woraus Zimmern 

30 = a. O. ©. 472) Tobr2 refonftruiert. Ich muß gefteben, daß mir diefe Erklärung 
bei der Art der afiprifchen Transſtription ſehr zweifelbaft erſcheint. Keinenfalls wäre 
mit Zimmern, wenn ich ihn richtig verſtehe, malagie als das Verbum ee aufzufafien ; 
denn nicht ein Gott fondern nur ein Menſch konnte genannt werden "Baal berricht“. 
Es wäre alfo an einen doppelten Gottesnamen „Baal-Malk“ zu denten; aber malagie 

35 ſtatt der ſonſt üblichen aſſyriſchen Wiedergabe milk bliebe unverſtändlich. Ich weiß dies 
malagie, das etwa ein Ortsname ſein könnte, einſtweilen nicht zu erflären. Überhaupt 
ift die Benennung eines Gottes mit zwei parallel neben einander geftellten Gottesnamen in 
jo alter Zeit von vornherein nicht wabrjcheinlich (vgl. oben 8 I, 30 über die Ablei- 
tung von Sen aus arm). Eher fünnte nab ©. ——— Vermutung (Zeitjchr. f. 

40 Aſſyriologie XI, 1896, ©. 246f.) in dem Ortsnamen Baalbef, T2>r2, deſſen Grundform 
ſpät entitanden jein möchte, der Doppelname eines Gottes ae *2 "vorliegen. Freilich 
ſcheint mir die Ableitung des 2 aus >> recht unficher. 

2. 72 in phönicifchen Perfonennamen. Während 72 nur in den ange: 
führten wenigen Fällen direkt als Gottesname oder Gottbeitsepitbeton auf weſtſemitiſchem 

45 Boden außerhalb des AT vorkommt, iſt es um fo häufiger als Gottesbezeichnung in zu: 
jammengejegten phöniciſchen Verfonennamen nachzuweisen. 

Wir begegnen in pbönictjchen Inſchriften Aa nie Namen mit mlk als erftem Be: 
jtandtheil: yrarızar, jmr>>, werde (2), ED, n2>2; ferner gebören hierher wobhl die 
neupunifchen ——— , Tas. N vergleichen find der palmtgre nische 

Name Sn>2>2 (j. oben 5 I, 3ey) und die Namen bebräifcher Inſchriften >> und 
mosst2] (f. oben S I, Mit milk als zweitem Beftandteil finden ſich infchriftlich fol: 
gende phöniciſche, zum Teil ſpeziell puniſche Berfonennamen: ur) IN, TEN, TANTE, 
TIER, 72272, Ta, ToRss2, Tea, F2B, NS ; Faasr, Toon, Tann, TusT, 
ar, —— jean, Trar, TERN, (TE), Tor, TepTE, daneben noch die 

55 neupunifchen Namen Tue, und Tram, Zu vergleichen find der aramäifche 
Name TOR (f. oben SL, ns y) und der Name 75273 oder Ts auf einem bebräi- 
fchen Intaglio (ſ. oben R 1,2 2), ferner der moabitische Trswr=>, falls fo zu leſen ſein 
ſollte (ſ. oben S I, 3 ey). Diefe Yılte von 27 phöniciſchen und puniſchen und 5 neu: 
punifchen Namen it allerdings auf eine kleinere Zahl zu reduzieren, da mebrere der an- 

vo geführten Namen urfprünglich identiich find. Die 32 phöniciſchen, punifchen und neu: 
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puniſchen Namensformen ftellen ungefähr 21 wirklich verjchiedene Namen dar. In allen 
diefen Namen, vielleicht mit Ausnabme von dreien, ift es aus der Bedeutung zweifellos, 
daß milk Gottesbezeichnung, nicht etwa Titel oder Name eines Menſchen tft, und auch 
in den drei andersartigen Namen fpricht die Analogie anderer mit einem Gotteönamen 
wfammengejegter Perfonennamen für die ſelbe Auffaffung. 5 

Dazu fommen no, nur keilſchriftlich nachgewieſen, die phöniciihen Namen Milki- 
asapa, Abi-milki und Abi- milki, ferner in den Amarna:Briefen als kanaanäiſch eben: 
falls Abi-milki und noch Milk- ili, Ili-milki, dann gleichfalls in den Amarna=Briefen 
ala Parallelen zu den infchriftlichen Namen TR und T>u72r: Milk-uru und Abdi- 
milki, auch noch anderwärts ein Uru-milki von Byblos. Außerdem bat Zimmern ı 
(aa. O. ©. 470f.) aus aſſyriſchen Anichriften eine ganze Reihe von weitern Namen 
geſammelt, die milki entbalten und wabrjcheinlich, obaleich es fich nicht direft nachweiſen 
läßt, fämtlich wejtjemitifcher Herkunft find, nicht gerade deutlich phöniciſch oder kana— 
anaiſch ſondern vielleiht aramätfch und zum Teil wohl bebräifh. Darunter find Milki- 
ilu, Meliki-ilu, Milki-üri, Milki-rämu, Ilu-milki und Abdi-milki als Parallelen zu 
fiber phöniciſchen oder fanaanätfchen Namen zu beachten. 

Die ftattlibe Anzahl pböntcischer Eigennamen, die 72 als Gottesbezeichnung ent: 
balten, tft über den weiten Bereich der phöniciſchen Sprache verbreitet. Beſonders ſtark 
iſt daran Karthago beteiligt, im phöniciſchen Mutterland vor andern Orten die Stadt 
Byblos. Der Gebrauch der Gottesbezeichnung reiht von der Zeit der Amarna-Tafeln 20 
bis in die fpäten Jahrhunderte der neupunifchen Infchriften. (Darüber, daß in den fa: 
naanätfchen Eigennamen der Amarna- Briefe das deogramm für „König“ in der That 
durchweg milki zu lejen ift, j. Zimmern ©. 470 Anmtg. 1.) 

a) 7° als Epitbeton einer Gottbeit in pbönicifhen Perſonennamen. 
In einigen wenigen diefer Namen iſt mlk deutlich Epitheton eines daneben genannten 
Gottes. Die Namenbildung wird jo zu verſtehen fein, daß mlk das Prädikat zu dem 
Gottesnamen als dem Subjekt darſtellt. So in dem Namen Tr>r2, der doch wohl nur 
bedeuten fann „Baal ift König“. Man könnte freilich diefen und äbnliche Namen aud) ver: 
iteben als zu menjchlichen Berfonennamen gewordene fomponierte Gottesnamen, alſo „Baal, 
der König“. Allein nad der Analogie zahlreicher anderer jemitifcher Perjonennamen liegt wo 
die Auffaffung als Ausfagefag näber. Der Name Trr2 kommt vor in einer Inſchrift 
von Idalion (für alle Namen, deren inſchriftliche Belege ich nicht angebe, verweiſe ich 
auf Ndpbarskus Nordfemitiiche Epigraphik, „Wortihag” S. 204 ff.), in Münzlegenden als 
Name eines Königs von Kition, wahrſcheinlich im >. Jahrhundert (f. de Vogüé, Mé- 
langes d’archöologie orientale, Paris 1868, Appendice, S. 7ff.), keilſchriftlich in 35 
der Ausiprache Ba’al-maluku als Name eines Arwadäers (f. Zimmern ©. 472, vol. 
über die Korm 7’>2 unten $ III, 1 und „gr Ausſprache mit u, ©. Hoffmann, Phöni— 
liſche Inichriften, AGG XXXVIL, 1890, ©. 6). Identiſch mit >22 tft vielleicht der 
puniihe Name 192 (Corp. 1. S., I * 586), wenn jo nicht vielleicht irrtümlich ge 
ihrieben worden it ftatt 77772. — Hierher gebört wohl auch der im AT als fanaa- 
nätih genannte Name Malkisedek in dem Sinne: „König iſt (der Gott) Sedek oder 
Saddik” (ſ. Baudiſſin, Studien zur jemitifchen Religionsgeſchichte I, 1876, ©. 14f.; 
ob in diefem Namen und den analogen Namensformen das i Zuffir oder Nominalendung 
it, darf bier dabingeftellt bleiben) und etwa der vielleicht ebenſo zu verſtehende Name 
auf copriichen Münzen T=P7x „Sedek ijt König“, vielleicht aber vielmehr: „gerecht ijt 45 
Malt” (vgl. altteftl. Sidkijjahü). In dem Perfonnamen *7 einer 
Inſchrift aus Tyrus ſcheint 27 ein Sottesname zu fein (aljo „Dom iſt König“) mie 
ebenfalls in den Namen m>x1r7, sertırm, Aouoakas, douavos in einer Bilinquis aus 
Atben (Corp. I. S., In. 115): „Dom ſchenn Gedeiben“, „Dom it gnädig“. 

Ebenjo iſt mik Goitheitoepitheibn in den oben ($ I, 2) angeführten jüdischen Namen 0 
ea und most), in dem aramätfchen TOR und dem zweifelbaften moabitifchen 
Twons (f. oben SI, 30 ). 

Wahrſcheinlich gebört ferner hierher der neupuniſche Perſonname Yarss2, worin jr 
doch wohl Gottesname iſt: „König iſt Ammon“. 

b) > als Name der Goͤttheit in phöniciſchen Perſonennamen. In 55 
den übrigen Namen iſt milk entiweder Cigenname eines Gottes oder doch ein den Eigen: 
namen vertretendes Epitheton eines Spezialgottes. Ich ſtelle zur Vergleichung entipre: 
bende Namen, die den aus 2 gebildeten Hottesnamen n=7°"2 (j. unten S II, 3a) ent: 
balten, neben die mit >. 

Der am häufigften zu belegende unter diefem Namen ift zrr>> „Malt bat gegeben”, eo 
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Name eines Königs von Kition und Idalion (Corp. I. S., In. 10. 11. [14]. 16a. 
[17]. 18. 88. 89. 90. 91. 92, cypriſch transjfribiert n. 89 im Genet. Muixıadwvos; 
vgl. die Münzen bei de Vogüs, Melanges, Appendice, ©. 10ff.), aub von andern 
Perſonen auf Cypern vortommend (Corp. I. S., In. 59. 64. 17] und noch in einer 
weitern Inſchrift von Gitium bei Yidzbarsfi a. a. O. ©. 420 n. 3, 3. 4), ebenſo in 
Karthago (Corp. I. S., In. 176. 242. 795), bier auch im ber fürjern Form ** 
(n. 144). Neupuniſch kommt der Name vor in der Form wuasm, in lateiniſchen In— 
ſchriften im Genet. Milchatonis, Mileatonis und puniſch auch in umgekehrter Siellung 
*xerv. 

Ebenfalls öfters iſt zu belegen der Eigenname 72727 „Diener des Malk“, daneben 
puniſch >72 (mo aber Wweifelbaft iſt, ob 72 Abkürzung für 727; eine andere Erklärung 
beit G. Hoffmann, Phönik. Anfchriften, ©. 5), Abdi-milki in den Amarna- -Briefen, 
cypriſch Aßdımdxwv (Corp. I. S., In. 89), wozu vielleiht noch gebört puniſches 
— und Ta=T2, kumerlich dagegen 8 nach J. und H. Derenbourg geſchrieben ſtatt 
32 (vgl. unten SII, 2 e). In dieſen Namen iſt übrigens mit 727 nad) der Analogie des 
nabatäifchen muss (. unten 8 II, 2 d) milk nicht notwendig Gottesname. Zu Gunſten 
der Auffaſſung als Golteenamne find. zu vergleichen der phönicifhe Name mpTrT2r 
„Diener des Melkart“ und die puniſchen nIp>emes, nopsenn „Magd des Melfart“, 
vielleicht aub n=7>°:72 Bodmilcar. 

In eben biefe Reihe gehören die Namen 727272 (Corp. I. S., In. 50) „Schügling 
des Malt” und sms (ebend.), neupunifch Terzsr, doch wohl = we: eltgenofje des 
Malt”. Für die Erklärung des legtern Namens mit „Wohnung iſt Malt“ (Ulmer, 
Die ſemitiſchen Eigennamen im Alten Tejtament I, 1901 | Crlanger Differtation], ©. 34) 
läßt fich eine Analogie faum geltend macen. Die eritere Deutung, die von — (zu 
Corp. I. S., In. 50) jtammt, wird nicht durch den undeutlichen edomitifchen Namen 
Obolibama twiderlegt. - Hierber gebört ferner Tre >= = mn „Beſitz des Malt“ 
auf einem phöniciſchen Siegelftein (M. A. Levy, Siegel und (Semmen, 1869, ©. 24). 

Ebenfalls ift unter die Namen, welche die Zugebörigfeit zu der Gottheit zum Aus— 
drud bringen, zu jtellen der punifche Name Turn = Tune „Bruder des Malt”, ent: 
Iprechend dem altteftamentlichen T-7"78 und "dem feilfchriftlichen Namen eines Artvadäers 
und eines Königs von Asdod Ahi-milki (f. Zimmern S. 470; [A?-]huni-milki in 
Windlers Eigennamen:\ Verzeichnis zu den Amarna-Tafeln ift nach Knudtzons Kollation 
der El-Amarna-Tafeln“ in: Beiträge zur Aſſyriologie, Bd IV, Hft. 1, 1899, S. 110 zu 
ſtreichen). Der Name jean bedeutet nicht etwa „Bruder ift Malt”, denn es fommt, als 
pbönicifcher oder bebräticher Name, in einer Siegelinjchrift das entiprechende Turn bor 
(Levy, Siegel und Gemmen, ©. 38), das nur bedeuten fann „Schweſter des Malk“, 
und puniſch ebenfo Trn, (ateinifch otmile, daneben punifh m=r>nn, Dem männ: 
lihen Namen entſpricht Hamilcar, Himilear, d. i. maps. Danadı ift aud) 7 in diejer 
Zufammenftellung gewiß Sottesname; weniger ficher ift dies 12%: in dem nabatäifchen 
Eigennamen ern (Corp. I. S., II n. 231; vgl. unten $ II, 2d über 12ar). 
Unter die Namen, die ein Vervandtfchaftsverbältnie zu der Gottheit ausdrüden, ige 
doch auch wohl der Perfonname aaa in einer phöniciſchen Inſchrift von Abydos (. J 
und H. Derenbourg, Les inseriptions ph£niciennes du temple de Seti & Abydos, 
in der Revue d’Assyriologie, 5 I, 1886, ©. 87). Er bedeutet am wahrſcheinlichſten 
„Sohn des Malk“, wie wohl auc das altteftamentliche Bönäjähü, Bönäjäh bejagen 
will „Sohn des | Yabıve”. 

Andere Namen drücden nicht ein Verbältnis zu dem Gott aus, fondern enthalten 
wie der oben an erjter Stelle angeführte Namen msn eine Ausfage von der Gottbeit. 
So der puntjche Name yore „Malf errettet”. Auf phöniciſchen Siegeln und Gemmen 
fommt vor on2>2 „Malt it erbaben“, in einem ‚Fall altbezeugt, nad) dem Fundort Des 
<teines in Ninive etwa dem 8. Yabrbundert angebörend (j. Levh, Siegel und Gemmen 
©. 5f.); dal. dazu in aſſyriſchen Inſchriften wiederholt Milki- — ſo als Eponymen— 
Name vom Jahre 6542), ſ. Zimmern ©. 471. Nur keilſchriftlich, für einen | König von 
Byblos, fennen wir den Namen Milki- -asapa (1. Zimmern S. 470), etwa — bebräifch 
on>> (Schrader, Keilinſchr. u. d. AT’, ©. 185; vgl. sonen Gr 6, 24), das wohl be: 

deuten würde „Malt nimmt auf“, oder auch DON = nom Malt vermehrt (die Familie)“. 
- Gewöhnlich ftebt in den Namen, die eine Ausfage enthalten, 7>2 an zweiter Stelle 

mit einem als Prädikat vorausitebenden Nomen beziehungsweiſe Adjektivum oder Verbum. 
Tb Nomen beziebungsmweife Adjektivum oder ob Verbum, läßt fich nicht überall erkennen. 
In Boblos kommt als Königsname vor Tr277 „herrlich iſt Malt“ (ſ. A. Adrammelech 
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Bd I, ©. 187,8 ff.), ferner in Tyrus und mehrfach in Karthago der Name 2 tr „stark 
it Malt“ (Alewuixos, |. Schröder, Phöniz. Sprade, ©. 128; Nöldele, Artifel Names 
in der Encyelopaedia Biblica III, 1902 $ 29 giebt oh an mmes: 7, das ich nicht 
nachweiſen fann). Etwas anderer Art iſt die Bildung des Namens Talms, für einen 
König von Boblos (Corp. I. S., In. 1, 3. 1), falls jo zu lefen iſt; er würde be 5 
deuten „Feuer iſt Malt” (val. bebr. ORTTIR und TTS, TTS), schwerlich, weil gegen 
die Analogie: „euer des Malt” Man bat freilich auch ergänzt Pwad oder TEN; 
aber Feilfchriftlih fommt Uru-milki als Name eines Königs von Byblos vor (j. Zim: 
mern 5. 470) und in den Amarna=:Briefen Milk-uru, wie es icheint, ebenfalls als 
in Boblos geführter Name (zu den Stellen in Windlers Ausgabe noch Milkur 53, ı0 
43 nach Knudtzons Kollation a. a. DO. ©. 113). Hierher würde auch gehören der 
jüdiiche Name 7773 4. oben $ I, 2), wenn er wirklich jo zu lejen iſt, = „Schickſal iſt 
(verleibt) Malt“. — In andern Namen ift dem mik ein als ſolches nicht zu verkennen⸗ 

des Verbum vorangeftellt, jo in dem Königsnamen von Bublos am (Corp. I. 8.1 
n. 1), vielleicht mit der Bedeutung „Malk ſchenkt Leben“, vielleicht aber „Malt verfün: ı5 
et (durch ein Orakel), vgl. Amarjab „Jahwe redet“ (jo Nöldeke, A. Names a. a. O. 

$ 33), und in dem puniſchen Perfonnamen ar „Malt weih“. Möglichertveife gebört 
noch bierber neupunijches 727277 ftatt 7227 „gnädig ift Malf“, wenn nicht etwa Tem 
= TER zu lejen ift (Lidzbarski s. v. 72:7). 

In der ganzen zweiten Reihe von Eigennamen ift mlk zu verjtehen als Gottes: 20 
name oder wobl eher als für den eigentlichen Gottesnamen gejeßtes Epitheton. Daß 
mlk der eigentliche Name eines Spezialgottes war, ergiebt ſich aus diefen Namen mit 
Deutlichfeit ebenjowenig als für ba ‘al aus Eigennamen wie Hannibal u. ſ. w. Wiel: 
mebr ift wahrſcheinlich, daß malk ebenſo wie 'adon und ba’al an verjchiedenen Orten 
jeweils dem höchſten Gott beigelegtes Epitheton war, ſodaß dann nur der Malk des 
und des Ortes eine Befonderbeit darjtellte. Auch einen Spezialgott des Namens Adon 
oder Adoni hat es bei den Pbönictern nicht gegeben. Obgleich die Griechen die ſehr be: 
jtimmt individualifierte Geftalt des Adonis von den Pböniciern entlebnten, beweiſt das 
doc nichts für den Namen, fondern zeigt nur, daß das Epitbeton Adoni von den Griechen 
—— wurde als der Eigenname des Adon von Gebal, dem ihr Adonis zumeiſt ent: 30 
ſpucht. 

In die zweite Eigennamen-Reihe mit mlk an Stelle eines eigentlichen Gottesnamens 
aebört vielleicht auch der Name ’Abimelek, der nicht nur im AT als bebrätfcher und 
pbiliftäticher vorfommt jondern auch Feilichriftlich, geichrieben Abi-milki, als Name in 
Torus (Amarna:Briefe) und Arados (bei Ajurbanipal, j. Zimmern ©. 470, vgl. den 3 
Namen des aflprifchen Eponyms für das Jahr 887 v.Chr. Abu-malik in dem aſſyriſchen 
Regentenfanon, Schrader, Keilinſchr. u. d. AT’, S. 470), mag man ihn nun verſtehen: 
„Bater ift Malt” oder „Vater des Malf”. Nach Analogie des Frauennamens Tann 
Schweiter des Malk“ wäre die Auffaflung „Vater des Malk“ die richtige (fo Nöldee, 
3mG XLII, 1888, ©. 480) aber da füdarabifch []2X als Frauenname vorfommt 40 
(Corp. I. S., IV n. 85), jo iſt doch wobl die Bedeutung entweder „Vater (mein Bater) 
it Malt” (jo jest Nöldele, A. Names $ 44: „mein Vater ift Melet“) oder auch nad) 
einer dritten Möglichkeit iſt X „mein Vater” als Bezeichnung eines bejtimmten Gottes 
aufzufafien (jo Olshauſen, Hebräiſche Sprache, 1861, S. 615; Windler und Zimmern, Keil: 
inichr. u. d. AT’, ©. 480, Anmtg. 2; nach Hommel, Aufjäge und Abhandlungen II, #5 
1900, S. 160, Der Geftiendienit der alten Araber, 1901, ©. 13 f. und Ulmer, Eigen: 
namen, 5.2 peziel Bezeichnung des Mondgottes Sin), ſodaß dann > Prädikat wäre: 
„mein Vater ift König“. So wird aX in dem bebräifchen Namen DENE und noch in 
andern (feinenfalls aber in 738) zu verfteben fein (j. auch Nöldeke, %. Names a. a. D.); 
aber in der Zufammenftellung mit dem fo oft als Gottesname vorfommenden milk Liegt 50 

es näher, dieſes in ’Abimelek als Gottesnamen und alfo als das Subjekt der Ausfage 

aufzufaflen nadı Analogie des bebräifchen 'Abijjah. Diefer Name fpricht zugleich dafür, 
da melek in’Abimelek nicht etiva Name oder Titel eines Menſchen it. — In dem 
Namen eines ſüdpaläſtiniſchen Häuptlings der Amarna— Briefe Milk-ili und dafür einmal 
li-milki (auch noch ein anderer Ili-milku, |. Simmern S ©. 470) iſt es namentlich bei 55 
dem Wechſel der Stellung zweifelbaft, ob milk Prädikat oder Subjekt ift, aljo ob eigent- 
lies oder aber für den Gottesnamen eintretendes Epitheton: „EL iſt N oder „Milk 
it Gott“. Ebenſo liegt es mit dem palmyrenifchen ex2>: (f. oben $S I, 30 y). 

ec) Bbönicifche Berfonennamen mit 7>72, deren Delung oder — 

IS — 
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zweifelbaft. In melde der beiden Reiben von Eigennamen und ob überbaupt in 
eine von beiden der Perfonname was oder befier gelefen -we2> (fo Yidzbarsfi s. v.) 
in einer pbönicifchen Inſchrift aus Abydos (N. und 9. Derenbourg, Revue d’Assyriol. 
I, ©. 85) gebört, läßt ſich bei der Umdeutlichkeit des zweiten Beitandteils des Namens 

5 nicht entjcheiden. Durchaus unklar ijt ferner der neupunifche Name Tor=2. Er könnte 
Abkürzung fein für Ts2R oder TrT2r, 7772, wenn > bier nicht, wie vielleicht auch 
=2 (j. oben $ II, 2b), Bräpofition ift: „mit Malt.“ Vielleicht liegt diefer Name auch 
vor in einer Inſchrift aus Abydos (X. und H. Derenbourg a.a.D., S. 95). Möglicer: 
weile ift der Gottesname oder das Epitheton mlk ferner zu erfennen in dem nicht 

10 vollitändig erhaltenen Perfonnamen einer neupuniſchen Anfchrift von Ain=Juffef [>> 
(f. J. Derenbourg in der Revue arch6ologique, Nouv. Ser., BP XXXI, 1876, ©. 175f.); 
ob Name oder GEpitbeton, bleibt unficher bei der zweifelbaften Bedeutung von WR, das, 
nad dem punifchen Perfonnamen SRT27 zu urteilen, Gottesname fein könnte, aber nadı 
a Frauennamen >rams-n auch Appellativum fein kann: „Werlobter des 

15 Malt”. 

 d) Die nabatäijhen, palmyrenifhen und pbönicifhen PBerfonennamen 
1232, Madıyos, Maiyos, n2*>7, (2>>°2). Urfprünglic eine Gottesbezeichnung ift viel: 
leicht zum Teil der nabatäifche und palmyreniſche Cigenname =>, der vielfach vor: 
fommt, bejonders als Name mehrerer nabatäifcher Könige (f. die Anjchriften-Belege bei 

20 Coof, Glossary, dazu nody Corp. I.S., II n.158, ferner Palm. 33. 35 bei de Vogüé, 
Syrie Centrale, Insceriptions S&mitiques, Paris 1868—1877, eine palmyreniſche 
Inſchrift vom %.116n. Chr. bei de Vogüs, Journ. Asiatique, VIII. Serie, BbI, 1885, 
S. 244 und eine palmprenifche Inſchrift von Nazala bei Glermont-Ganneau, Etudes 
un orientale II, in der Bibliothöque de l’Ecole des Hautes-Etudes, 

>; fasc. 113, Paris 1897, ©. 99; der Königsname 12°: aud auf Münzen, ſ. de Vogüsé, 
Melanges, Appendice, ©. 22. 27 f. 34). TDiejer Name fann neben andere menſchliche 
Eigennamen zu jtellen fein, die aus einem Gottesnamen ohne Zuſatz befteben (j. darüber 
U. Hadad Bd VII, ©. 284,25 ff., wozu nod zu vergleichen Georg Hoffmann im Anbang 
zu H. Meverfabms Kieler Differtation: Deorum nomina hominibus imposita, fiel 

so 1891, ©.33—37 und die Analogien römischer und griechifcher Berfonennanen bei Mever: 
jahm). Handelt es fich bei dem Namen >>: überbaupt um eine Gottesbezeihnung, jo 
müßte fie aber nicht notwendig als eigentliher Gottesname, fondern fünnte auch als 
bloßes Epitheton verftanden werden; denn in bupoforiftifchen Namen, die aus einer Aus: 
fage von der Gottheit entitanden find, iſt bald der Gottesname für ſich allein, bald die 
Ausjage mit Weglaffung des Gottesnamens fteben geblieben (Fälle der leßtern Art der 
Verfürzung j. bei Nöldefe, U. Names $ 49. 53). Auch der Name Maiyos Io 18, 10 
(und fonjt, jo in einer Inſchrift aus Gerafa als Name eines Gerafeners, |. H. Yu: 
cas, Griechiſche Anichriften aus Geraſa, Mt und Nachrichten des deutſchen Palaeſtina— 
Vereins 1901, ©. 37; dazu noch die palmprenifchen Namen 802° = Malchus, 7=>: 
— Malyiov, aud »>>:, bei Cook und Yidzbarsfi s. vv.) kann bierber gebören; ein 
jüdiſcher Name, in welchem >> Epitbeton Jahwes geweſen wäre, würde ſchwerlich fo 
abgekürzt worden fein. 

Aber => und Maiyos ift nicht notwendig überhaupt Gottesname, ift es jeden: 
falls nicht überall. Der nabatätfche Königsname wurde ausgeſprochen mäliku, ift alſo 

; der arabifche Name Se, wofür Nöldeke (bei Euting, Nabatäiſche Anicriften aus 

Arabien, 1885, ©. 63) bingewiejen bat auf den Periplus Maris Erythraei $ 19 
(Geographi minores ed. Müller I, S. 272: eis Il&toav noös Maliyav, Baoıkda 
Naßaraiwv). Die Form Madıyos kommt öfters vor, und zwar nicht nur bei Joſephus 
von den nabatätjchen Königen, wo die Überlieferung (nach Nieje) daneben Maiyos bietet 

so (wabrjcheinlich unter dem Einfluß des neuteftamentlichen Maiyos), ſondern auch von 
andern Perſonen, jo in der Bilinguis Palm.35 bei de Vogüs, mehrmals als Name eines 
Juden bei Joſephus (Antig. XIV, 5, 2 u. ſ. w.), auch als idumäticher Name Corp. 
Inseript. Graec. 5149. In dem nabatäifchen Perſonnamen >>:727 (Corp. I. S., 
II n. 161. 195. 230) ift >> nad der Analogie zweier anderer, mit 727 und einem 

55 Königenamen zufammengefegter nabatäifcher Perſonennamen ſchwerlich Gottesname fon: 
dern der Name eines Königs Mäliku (jo Nöldeke bei Euting, Nabat. Inſchr. ©. 327.; 
vgl. jedoch Wellbaufen, Reſte arab. Heidentums?, ©. 4). Auch Maiyos kann einem 

4 = = 

— —— 
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als Eigenname nicht mehr vorfommenden CK entiprechen (Nöldete a. a. D., ©. 63) 
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und wird dann ebenjo wie Mäliku ſchwerlich auf einen Gottesnamen zurüdzuführen fein, 
da wir einen arabifchen Gott Malf oder Malif nicht kennen. Eben deshalb ift in dem 
Verionnamen serR (do wohl jo zu verbinden) einer Anjchrift aus Higra (Corp. 
1.S., II n. 231) fchwerlih ein Gottesname >12 zu erfennen, obgleich der entiprechende 
Name Achimelet, Tr, Abi-milki im AT (f. unten 8 III, 1) und bei den Pböniciern 5 
(. oben $ II, 2b) vermutlich den Gottesnamen entbält. Einem Menfchen konnte mit 
Bezug auf die an ibm beobachteten oder von ihm erhofften perfönlichen Eigenjchaften der 
Name „König“ oder „Herr“ beigelegt werden (vgl. Nöldele, A. Names a. a. O. $ 57 

und oben 8 I, 3d über Su Ar). Bei der in nabatäifchen Inſchriften vorkom— 
menden jetundären Namensform n>'>% (Makeıyados, bei Yidzbarsfi s. v.) als Mannes: 10 
und auch als Frauenname iſt jedenfalls nicht an einen Gottesnamen zu denten. 

Aber der Name Mäiyos — 72 fommt auch von Pböniciern vor und jcheint auf 
phöniciſchem Boden nad) feinem öftern Gebrauch einbeimifch zu fein. MaAyos war der 
eigentliche Name des Philoſophen Porphyrius aus Tyrus und Moyos, entitanden aus 
Maiyos, der Name eines ſidoniſchen Schriftitellers, auch eines puniſchen Märtyrers. 
Müsyos tommt vor als Name eines Phöniciers und Milicus als der eines afrikaniſchen 
Biſchoöfs (f. Schröder, Phöniz. Spracde, ©. 104. 128; der Verjonname Milcho ebend. 
S. 128 ift wohl Abkürzung eines fomponierten Namens). Ein pbönicijcher menjchlicher 
Eigenname Malk fünnte jebr wohl von Haus aus der Gottesname fein. Inſchriftlich 
it ein pbönicifcher Perfonname >72 noch nicht mit Sicherheit nachgewiejen. Allerdings 20 
it er zu leſen in einer fartbagischen njchrift (Euting, Sammlung der fartbagifchen In— 
ichriften, I, 1883, n. 139); möglicherweife fehlen aber Buchjtaben am Anfang und ift 
etwa zu ergänzen Tara? (Bloch, Phoeniciſches Glofjar, 1890, 8. v.). 

No der Name 2>>n auf einem aramäiſchen Siegel von unbeitimmbarer Herkunft 
(Corp. I. S., II n. 94; vgl. M. A. Levy, Phöniziſche Studien II, 1857, ©. 31f.) 3 
jeiner Bedeutung nach unterzubringen ift, läßt ſich jchwer jagen. Der Berfonname Malkam 
fommt 1 Chr 8, 9 in einem benjaminitiichen Gejchlechtsregiiter vor und wird dort mit 
Aufentbalt in Moab in Verbindung gebracht. Einheimiſch bebräifch ift er danach nicht 
ſicher. Für das Sabätfche finde ih die Namen 2272 und 2>">r2 angegeben, kann fie 
aber meinerjeits nicht nachweiſen. edenfalls it die Endung äm in dem altteftamentlichen 30 
Namen die in Eigennamen bäufige Bildungsfilbe. Ob diefem 2>2 der Gottesname zu 
runde liegt oder nicht, läßt fich nicht enticheiden, obenjowenig bei dem hebräiſchen Eigen: 
namen >= in der Chronik (j. unten S III, 1). 

3. Die Vorjtellung von Malt und Melktart. a) Melkart-Herakles und 
der phöniciſche „Kronos“. Der, mie e8 fcheint, zunächſt als Epitbeton gebrauchte 35 
Gottesname malk iſt zu Tyrus mit einem Zuſatz verfeben worden, der zunächſt nur auf 
den Ort der Verehrung hinweiſt. Mit diefem Zuſatz verbunden ift malk Eigenname eines 
von Tyrus aus weithin verbreiteten Gottes geworden. Der Spezialgott von Tyrus wird 
nämlich infchriftlich mp2, bei den Griechen MeAxdodos genannt, ſ. A. Baal Bd II, 
S. 331, 50ff.; vgl. noch die injchriftlichen Belege für den Gottesnamen bei Lidzbarski s. v. «0 
und dazu ferner m=p>72 oder wohl eher mr°:22, als Perſonname in einer 1894 zu Yar: 
nafa auf Cypern gefundenen Inſchrift, ſ. ©. A. Coofe in The Academy, Bd XLIX, 
1896, ©. 59 und ©. B. Gray, ebend. S. 100. Wielleicht gebört bierber auch der keil— 
Ichriftlihe Name für einen König von Sidon Abdimilkutti, was eber = npmumar 
als = nzrT2r zu fein ſcheint (Zimmern ©. 472). Der Name mp: ift obne Zweifel #6 
entitanden aus mp 7572 „König der Stadt“. Er macht deutlich, in welchem Sinne die 
Gottheit bei den Pböniciern als „König“ bezeichnet wurde. Man nannte fie jo als den 
Gebieter des zum Staat organifierten Stammes. 

In Tyrus und in der turiichen Kolonie Kartbago fommt daneben in Eigennamen 
das einfache malk oder milk als Gottesname vor. Wir haben in den Amarna:Briefen so 
den Namen eines Tyriers Abi-milki, freilich aber in dem tprifchen Namen TarrT 
das Wort mik, wie 08 jcheint, als bloßes Prädikat eines anders benannten Gottes, In 
yablreihen fartbagifchen Eigennamen wird >72 wie ein Gottesname gebraucht. Überhaupt 
ericbeint in den pbönicifchen Eigennamen >72 vorzugsweife in dem Wert eines Gottes: 
namens angewandt, nur vereinzelt und dazu noch in mebreren Fällen unficher als ein 5 
bloßes Gottbeitsepitbeton (j. oben $ II, 2 a und b). Milichus ift bei Silius Italicus 
III, 104 der Name eines phöniciſchen Gottes in Spanien (über den Zeus Meilichios 
des Philo Boblius, der nach der Vofalifation des Namens faum bierber gebört, ſ. Bau: 
diffin, Studien II, 1878, ©. 174). Ob mir, two in Tyrus und Karthago eim Gott 
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einfach mit milk bezeichnet wird, an den Melkart zu denken haben, iſt zweifelhaft. Es 
ift möglich, daß dies Prädifat ein neben dem Melfart dort verebrter anderer Gott trug, 
der „Zeus“ von Torus, der „Kronos“ von Kartbago (j. weiter unten). „Jedenfalls müſſen 
für den Melfart der Gottesname und die näbere Bezeihnung Mn? ſchon frübzeitig wie 

5 zu einem einzigen Worte verjchmolzen fein. Das gebt hervor aus dem Meergott Melitertes 
bei den Griechen, welcher unverkennbar der in alter Zeit durch Kolonijten von Tyrus 
bei ihnen eingeführte Melkart iſt (j. Baudiſſin, Studien II, ©. 174.215), wenn auch viel: 
leicht von diefem nicht mebr als der Name entnommen wurde; denn der Mythos des 
Melikertes ſcheint griechiſch zu fein (für legteres: S. Reinach, Les Cabires et Mélicerte, 

ı0 in der Revue archöologique, III. Serie, Bd XXXII, 1898, ©. 56—61). 
Sofern die eraeliten ihren Melek von den Pböniciern entlebnt batten, fünnte er 

anzufeben jein als der Melfart von Tyrus, da die Bejonderbeit des „Molek“-Kultus jeden: 
falls darauf verteilt, daß nicht allgemein die Verehrung irgendeines phönieiſchen oder 
fanaanäifchen Gottes gemeint iſt wie mit dem Baalfultus. Auch wird im AT molek 

ı5 nicht, jo wie ba’al, als allgemeiner Gögenname gebraucht. Die Judäer hätten den Gott 
von Tyrus, wenn wirklich an diejen zu denken jein follte, nicht Melkart ſondern einfach 
>72 genannt, weil er für fie eben nicht in feiner Beziehung zu der „Stadt“, d. b. zu 
Tyrus, in Betracht kam. Die Nichtigkeit dieſer Kombination vorausgefegt, wäre der 
Melekvienft der jpätern Königszeit eine Wiederaufnahme des ſchon unter Abab in Ephraim 

20 eingeführten Baaldienjtes; denn Ahabs Baal war obne Zweifel der Schußgott von Tyrus, 
wober Ababs Gemahlin Iſebel jtammte (ihr Bater Etbaal war Prieſterkönig von Tyrus 
nach Menander bei Joſephus, Contr. Ap. I, 18; „Sivonier“ 1916,31 ift allgemeiner 
Name der Phönicier). Diejer Baalkultus fam von Ephraim aus auch nad) Juda (ſ. A. Baal 
BD IL, S. 336 f). Eine Neuerung in dem fpätern judäiſchen Melekkultus jeit Abas wären 

25 alſo etwa nur die Menjchenopfer, oder auch unfere altteftamentlichen Quellen fönnten über 
die frübern Zeiten der Königsherrſchaft von Menſchenopfern deshalb ſchweigen, weil ſolche 
Opfer in der frübern Zeit nicht gerade von Königen zu berichten waren. 

Aber die Gleichjegung des „Molek“ gerade mit dem Melkart von Tyrus iſt doch 
feineswegs ficher. Auch für einen andern Gott konnte das Epitbeton milk wie fein Eigen: 

so name gebraucht werden. Glermont-Sanneau (Etudes d’arch6ologie orientale I, in der 
Bibliothöque de l’Ecole des Hautes Fitudes, fasc. 44, 1888, &. 10) ſieht mlk an 
als jpezielle Bezeichnung des Gottes von Byblos, da die beiden Namen Tr und TI==N, 
(Uru-milki) als Königsnamen in Boblos vorfommen (j. oben 8 II, 2b) und als mythi— 
jher König von Byblos genannt wird Malxavdoos, der Gemahl der Ajtarte (Plutarch, 

85 De Iside et Osir. ce. 15). Dazu ift noch hinzuzufügen der feiljchriftlihe Name Milki- 
aSapa für einen König von Byblos und ebenfalls als Königsname von Byblos TER 
auf Münzen (j. oben 8 II, 2b). Danach mag in der That der Hauptgott von Boblos, 
d. i. nad Philo Byblius Kronos oder "Aios, den er als Gründer von Boblos bezeichnet 
(fr. 2, 17 in den Fragm. historie. Graec. III, ©. 568), jpeziell das Cpitbeton milk 

40 „König“ geführt haben. Darauf fünnte ferner verweiſen die Angabe über den El-Kronos 
bei Pbilo: Baoıdkevwv Tjs yopas (a. a. O. n. 4 und 5 ©. 570f.). Aud der weit: 
verbreitete Cigenname Ili-milki, Milk-ili, >X>2>72, Elimelech, Malkiel (f. oben S II, 2b 
und unten S III, 1) kommt bier in Betracht, obgleich er fih nicht in Byblos nad 
weiſen läßt. 

4 Es gab zu Tyrus nach Herodot (II, 44) zwei Tempel des Herafles, nah Joſephus 
(C. Ap. 1, 18) einen Tempel des Herafles und einen andern des Zeus. Herakles ift bier Be: 
zeichnung des Melfart: Melit. I (Corp. I. S., In. 122), eine bilingue Inſchrift, jest 
“Hoazins doyny£ıms identiſch mit „Melkart, Baal von Tyrus“; Philo Byblius: Mei- 
»adoos |sie| 6 zai “"Hoaxins. Von Menſchenopfern im Dienjte des Melfart ijt nicht 

50 ausdrüdlich, wohl aber vielfahb bei Griechen und Nömern von pböniciichen Menſchen-, 
namentlich Hinderopfern für den Kronos oder Saturn die Rede. Dagegen berichtet Bli: 
nius (Nat. hist. XXXVI, 5 [4], 12) von Menſchenopfern des Hercules bei den Puniern, 
womit Melkart gemeint jein wird. Sonjt nennen die Abendländer den durch Kinderopfer 
verehrten Gott auch jpeziell bei den Karthagern jtändig Kronos. Da Karthago eine 

55 Kolonie von Tyrus war, jo hatte es ohne ‚Frage den Hauptgott mit diefer Stadt gemein. 
„Kronos“ könnte alfo bier etwa eine Bezeichnung des Melkart fein. Aber Diodorus 
Siculus XX, 14 erwähnt neben dem Kronos einen Herakles, alfo wie es ſcheint Melkart, 
von Karthago, und Philo Byblius unterfcheidet in den angeführten Stellen den phöni— 
eiſchen Kronos bejtimmt von dem Melkart:Herakles und gibt jenem den phöniciſchen Na— 

so men ꝰẽl. Nicht nur bei ihm jondern auch auf Münzen von Byblos, die das Bild des 
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Kronos zeigen (Jmboof-Blumer, Monnaies Greeques, Paris 1883, ©. 442—444), er: 
ſcheint „Kronos“ als der Gott von Byblos. Allerdings alle dieſe Gleichjegungen jind 
mebr oder weniger willfürliher Art. Diodor mag mit jeinem Herakles den von Andern 
Kronos genannten Gott und mit feinem Kronos einen von diefem verjchiedenen gemeint 
baben, und Philo fonnte den Gott EI dem Kronos entiprechend finden, Andere einen : 
andern. Die Verehrung. durch Kinderopfer mochte in verjchiedenen phöniciſchen Kulten 
vorfommen und jo zur Gleichjegung verjchiedener Götter mit dem feine Kinder ver: 
ihlingenden Kronos Anlaß geben. 

Es ift aber doch zu beachten, daß Philo Boblius den El oder Kronos, der nad 
dem oben Bemerkten, wie es jcheint, jpeziell das Cpitbeton milk führte, in eine ganz 
beitimmte Beziebung zu den Kinderopfern bringt, indem er von ibm berichtet, daß er 
jeinen eigenen Sohn geopfert (dev Tert iſt forrupt) babe (fr. 2, 24 ©. 569; vgl. n. 4 
ud 5 ©. 570f.), und an anderer Stelle von ibm angibt, daß er einen Sohn und eine 
Tochter eigenbändig tötete, ſodaß die andern Götter darüber erjtaunt waren (fr. 2, 18 

Kinderopfer dargebracht wurden, als Kronos und nicht als Herafles doch begründet und 
anzunebmen jein, daß dem Dienſte des tyriſch-karthagiſchen Melkart-Herakles die Kinder: 
opfer nicht jpeziell angebörten, daß neben ıbm aber in Kartbago ein anderer Gott verebrt 
wurde, der dem El-Kronos von Byblos entiprach und vorzugsmweife der Gott der Kinder: 
opfer war. Dann erklärt ſich auch, daß ſich auf israelitifhem Boden in dem Kultus des 
Baal von Tyrus jeit der Zeit Ababs Kinderopfer nicht nachweiſen laſſen. Sie jcheinen 
erit aufgefommen zu fein mit der Einführung eines andern phöniciſchen Kultus ſeit Abas 
oder Manaffe, nämlich des Kultus des Gottes El-Kronos, den man als Melek bezeichnete. 
Es ift ferner nicht zu veriteben, weshalb der Melkart von Tyrus bei den Joraeliten zuerft 
(fett Abab) nur allgemein als „der Baal” (j. A. Baal Bd II, ©. 336,419 ff.) und erjt 
von dem Auffommen der Kinderopfer an als „der Melek“ follte bezeichnet worden fein. 
Auch diefer MWechjel der Benennung fpricht für die Annahme zweier verjchiedener Gott: 
beiten. 

Die Judäer müßten den Melek, wenn er wirklib dem El von Boblos entipricht, 
nicht gerade direft aus diefer Stadt entlehnt baben, wofür ſich geichichtlich eine Veran 
lafjung nicht erfeben läßt; der Spezialgott von Byblos kann aud in andern pbönicifchen 
Städten Aufnahme gefunden oder ein Pendant gebabt haben, vielleicht au zu Torus, 
wo ıbm etwa der „Zeus“ von Tyrus bei Joſephus entjpricht. Daraus würde fih am 
anfadhiten die Angabe Divdors erklären, dab zu Kartbago neben dem Herakles, d. i. dem 
Melkart von Tyrus, auch ein Kronos verehrt worden ſei. 

Der Kultus von Boblos und der von Tyrus weilen auch jonjt Analogien 
auf. Dem Melkart feierte man ein Feſt der Auferjtebung, und ein Gott von Byblos 
war der befannte Adonis der Griechen, dejien Eriterben und Wiederaufleben in feinem 
Kultus dargeftellt wurde. Dieſer Gott iſt nicht identisch mit dem El-Kronos von By— 
blos bei Philo; denn der dem Adonis unverkennbar entjprechende Gott beißt bei ihm 
“Yıyıotos oder ’Eiroöv (f. Baudiſſin, Studien I, ©. 36.299). Es jcheint mir alfo deutlich 
zu fein, daß zu Byblos, zu Tyrus und Kartbago ein der Würde nach älterer und ein 
jüngerer Gott neben einander verebrt wurden. Der ältere wird von Philo für Boblos, 
von Andern für Kartbago als Kronos, von Joſephus für Tyrus als Zeus bezeichnet ; 
der jüngere ijt in Byblos der Adonis der Griechen, zu Tyrus und Karthago Melfart: 
Herafles. 

Die Kinderopfer jcheinen jpeziell dem Dienjte des ältern Gottes, des Kronos, cha: 
tafteriftiich geiveien zu jein. Vielleicht kamen fie gelegentlich auch im Melkartdienit vor, 
worauf die Ausjage des Plinius über den puniſchen Sereules zu verweiſen  jebeint. 
Überhaupt wird der tyriſche Melkart von Haus aus in feiner Vorſtellung nicht weſentlich 
verſchieden geweſen jein von dem „ältern“ Gott, dem „Kronos“, wenn dieſer ebenjo tie 
jener das Prädikat milk führte. 

Möglich ift es immerbin, daß die Kinderopfer jpeziell in den Hulten derjenigen Götter’ 
vorfamen, welchen dies Prädikat beigelegt wurde. Es iſt zu beachten, daß die Judäer 
den Gott, welchem jie Kinder opferten, Melef nannten, daß der mythiſche Urbeber des 
Kinderopfers, El-Kronos, das Epitbeton milk geführt zu baben jcheint, daß auch die Götter 
von Sepbarwajim, in deren Dienit nad 2Kg 17, 31 Kinder verbrannt wurden, Adram— 
meleb und Anammelch, das Prädifat melek trugen. Da in den pböntcifchen Inſchriften 
bis jetzt eine zweifelloſe Ausſage über Kinder- oder Menſchenopfer nicht gefunden worden 
iſt (¶. Corp. I. S., I, 1 ©. 248), ſind wir nicht in der Yage, die Namen der Gott: 
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2. 568). Danach mag die jtebende Bezeichnung des fartbagifchen Gottes, welchem die ı: 
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beiten, denen ſolche Opfer galten, mit Sicherbeit zu beftimmen. In einer neupunifcen 
Inſchrift (Numidica VIIT bei Sejenius, Seripturae linguaeque Phoenieiae monu- 
menta, 1837, ©. 452 ff.) berubt die Auffallung von einem Sobnesopfer für den Baal- 
ram auf der unfichern Yelung und der ſehr unmwahrjceinlichen Erklärung des Wortes 
vr mit immolavit bei Gejenius. Aus demfelben Worte fonjtruierte Geſenius in zwei 
andern neupunifchen Inſchriften (Numid. VI und VII, a. a. O. ©. 445 ff.) die Ermäb- 
nung eines Sobnesopfers. 

Ohne dafür in den Inſchriften einen Anbalt auftweifen zu fönnen, glaube ib in- 
defien doc, in dem „Kronos“ von Bnblos, der, wie es fcheint, das Prädikat 72 fübrte 
und mythiſch mit den Kinderopfern in Verbindung gebracht wird, jegt die noch von 
Moore in feiner trefflichen Darjtellung über den „Molech“ vermißte Kombination eines 
Gottes Melek mit Kinderopfern gefunden zu baben. Dagegen feblt auch mir der Nad- 
weis des Weges, auf welchem diefer Melef-Kronos und feine Opferfitte zu den Judäern 
gefommen wären. 

b) Charakter und Naturgrund derMalt-Gottbeiten. Sofern der „Molek“ 
der Judäer jedenfalls dem Namen nad fih mit dem Melfart von Tyrus berübrt und 
diefer in feinen Anfängen faum wejentlich verjchieden gedacht wurde von andern pböni- 
eiſchen Gottheiten, weldyen man das Prädikat milk beilegte, dürfen wir noch immer, troß 
der Ablehnung eines direkten Zuſammenhangs zwiſchen dem altteftamentlichen „Molek“ 
und dem turiichen Melkart, zunächit nach der Natur des Melkart fragen, um die des 
alttejtamentlihen Melek zu verjteben. jener iſt die einzige greifbare Gottesgeftalt, die 
wir mit dem Namen milk belegt finden. 

Die nah Movers’ Vorgang früber beliebte Unterjcheidung des Malt, als eines durd 
Menſchenopfer zu verjühnenden verderblichen Gottes, von Baal als dem mwobltbätigen (jo 
auch Jahve et M., S. 34 ff.) läßt fich nicht rechtfertigen, da ba’al und malk von Haus 
aus gar nicht göttliche Eigennamen waren. Es ift demnach eine unbegründete Annabme 
(Movers, TDunder, jo auch Jahve et M., S. 39), daß der tyriſche Gott die Doppel 
bezeichnung melkart und ba’al deshalb trage, weil in ibm die Natur des Baal und 
des Malk zufammengefaßt jei, indem man ibn als eine das Verderbliche überwindende 
Sottbeit zu denken babe. Die pbönicifche Neligion weiſt überbaupt nirgends in ibren 
Höttergeitalten (auch nicht in den weiblichen, ſ. A. Aitarte Bd II, ©. 161,2ff.) den Dua- 
lismus des MWobltbätigen und Verderblichen, noch weniger den des Guten und Böſen 
auf, jondern lediglich den geichlechtlihen Dualismus. Ein und dieſelbe männliche oder 
aud weibliche Gottheit wird in einem Fall als Heil bringend, in dem andern als Ver: 
derben bringend gedacht, ijt gnädig und furdtbar zugleih. Das gilt von dem tyriſchen 
Melkart cbenfo wie von den andern Göttern. Die Unterfcheidung der Göttergeftalten 
bei den Phöniciern berubt überbaupt nicht oder doch nicht überall auf einer urſprüng— 
lien Berjchiedenbeit der ihnen zugefchriebenen Wirkſamkeit jondern zunächſt großenteils, 
jo jcheint es, auf der lofal verjchiedenen Verehrung eines gemeinjamen Stammgottes. 
Dieje führte durch den Austaufch der einzelnen Städte zur Verehrung der lofalen Be 
jonderbeiten des Stammgottes neben einander, ſodaß fie nun wie verjchiedene Götter 
erichienen. Es mochte dann etwa in dem einen Gott die berderbende, in dem andern 
die wobltbätige Mact als überwiegend gedacht werden, jo lebtere in dem Gott der 
‚srüblingsvegetation zu Byblos, dem Adonis der Griechen, und in dem SHeilgott Es— 
mun-Asklepios, eritere, wie es jcheint, in dem von den Abendländern als Kronos-Satum 
gehalten. Gott oder in den verjchiedenen unter diefem Namen zufammengefaßten Götter: 
geitalten. 

In Melkart bat die wohlthätige Natur nicht gefeblt. Snfebriftlich fommen die pu: 
nijchen Eigennamen vor: n°7>:°7 (Hamilear), rn7>2, Knops „Melkart iſt gnädig“, 
vornrsn „Melkart errettet“, jon7= Melkart erbört"; aub mmrsms „Schüß: 
ling des Melkart“ findet ſich verjchiedentlih auf phöniciſchem Boden (die Belege bei Yidy 
barsfi; zu ==> noch eine Grabinjchrift, ſ. Delattre, L’&pitaphe d’un Rab, in den 
Comptes rendus der Acad&mie des Insceriptions et Belles-Lettres vom J. 1901, 
S. 168). Der allerdings vielfach unzuverläſſige Nonnus preiſt den Herakles Altrociten 
von Tyrus als den Spender der ‚jruchtbarfeit (Dionys. XL, 369 }}.). Überhaupt J 
zeichnet das Epitheton mlk auch wohlthätige Götter, tie mebrere unter den oben (S 
2b) aufgezäblten Eigennamen zeigen: miss „Malt bat gegeben“, Tau 
ling des Malt”, ferner yırabn „Malt errettet“, Milki- -aöapa „ Malt nimmt auf“ oder 
„Malk vermehrt“, auch T7, wenn es bedeutet „gnädig iſt Malk“, ganz befonders aber 
der bybliſche Königsname 777, wenn er bedeutet „Malt ſchenkt Yeben“. 
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Melkart war anſcheinend ein Sonnengott oder wurde doch in beſtimmten Lokalkulten 
mit der Sonne kombiniert (f. A. Baal Bd II, ©. 332,3 ff). Danab kann es nabe 
liegend erjcheinen, auch für den „Molek“ an einen Sonnengott zu denken. So Deyling, 
Münter, Dunder, J. ©. Müller, de VBogüs, KHuenen, während Andere ibn für den 
Gott des Wlaneten Saturn, jo _Gejenius, oder für einen Feuergott, jo Movers, 5 
Wand, balten (j. Jahve et MS S. 4 Anmtg. 1). Als Feuergott will den „Molet“ 
aub Schrader veriteben, indem er ibn beitimmt von Baal unterjcheidet ald den aus 
Algerien nach Kanaan gefommenen Gott des Planeten Saturn, „Adar-Malik“ (f. ThStt 
1874, S. 328 ff., Jenaer Yitteraturzeitung 1874, S. 482 f.; vgl. Tiele, Religionsgeſchichte!, 
2.8). 10 

Daß Melkart:Herakles, wenn nicht ausschließlich, jo doch auch als Sonnengott ge 
dacht wurde, gebt wohl hervor aus dem Feſte jeiner Auferſtehung, worunter fib auf dem 
(Hebiet der Naturreligion nur das Neueriteben der Sonne nad dem winterlichen Todes: 
iblaf oder bejfer das durch den Sonnenlauf bedingte MWiederaufleben der irdischen Natur 
veriteben läßt (f. A. Baal, S. 332, ff.). Der Hauptgott von Kartbago, alſo dod wohl 15 
Mellart, fübrt nn die Bezeichnung ba’al bamman, die vielleicht „Sonnenbaal“ 
bedeutet (1. A. Baal, ©. 330, 6 ff.), und wird mit einem Strablenfranz abgebildet. Wonnus 
(Dionys. XL, 370 ff.) bezeichnet den Herakles von Tyrus als Helios. Der palmprenijche 
Malachbel war deutlih ein Sonnengott, wobei jedoch die Sonnenbedeutung gewiß an 
dem Namen >2, nicht an >72 baftet, da der palmprenijche Bel, das Abbild des babvylo- zu 
niſchen Mardut, auch für ſich allein ein Sonnengott geweſen zu ſein ſcheint (ſ. A. Baal, 
=. 339,10 ff.). Für folare Bedeutung des als malk oder melek bezeichneten Gottes 
würde der Parallelismus mit der Meleket ha—ſchamajim fprechen, wenn diefe als Mond- 
aöttin angejeben werden dürfte, was indefien ziweifelbaft iſt (ſ. A. Aitarte Bd IL, S. 156, ff.). 
Malk jpeciell als die verfengende Kraft der Sonne zu bejtimmen und in Melkart eine 25 
Zujammenfafjung diejer Seite und der lebenjchaffenden Kraft der Sonne zu erfennen 
(Dunder, ebenjo Jahve etM.), find wir nach dem oben über Bedeutung und Verbältnis 
der Gottesnamen ba’al und malk Bemerften nicht berechtigt. 

Meltarts Naturgrund jcheint indefjen nicht nur die Sonne geweſen zu fein. Es ift 
micriftlih von einem Melkart:Rezepb (727) die Rede, wo 'O_die im Gewitter hernieder- 30 
tallende Glutkohle bezeichnen könnte (Jahve et M., S. 43). Doch iſt wabrjcheinlih 72 
ein felbitftändiger und von Melfart verfchievener Gewwittergott, der mit diefem troßdem 
lofal verjchmolzen wurde (vgl. den Gott 75”, reseph oder rassäph „Blitz, Blitzer“, 
in Agypten reshpu, ſ. Ed. Meyer, ZomG XXXI, 1877, © S. 719), ebenfo wie Esmun 
mit Mellart (f. Phil. Berger, L’ange d’Astarte, ©. 41). Oder wohl eber in dieſen Kom— 
pofitionen it der Name Mellart als ein ehrendes Epitheton behandelt: der Stadtkönig 
Rezeph, der Stadtlönig Esmun. Überhaupt läßt ſich in den doppelten Gottesnamen 
auf weſtſemitiſchem Boden (vgl. oben $ I, 3 cd) wohl überall der eine Name als bloßes 
Epitbeton anfeben. Wie melkart in nsikart reseph und melkart 'esmun wird aud) 
dem Namen des irdiichen Königs der Titel 72 infchriftlihb und auf Münzen immer 40 
vorangejtellt, wenn nicht der Eigenname der Stadt dabei ftebt (j. de Vogüe, Melanges, 
Appendice, ©. 8). 

Daß Melkart fpeziell das ‚Feuer der Sonne (Jahve et M., 2. 43) oder das Feuer 
überbaupt repräfentiere, ift aus der ewigen Flamme auf den Altären des phönieiſchen 
Herakles nicht geradezu zu jchließen (Zilius Italicus III, 29 von dem Kultus des gadi- 45 
taniſchen Herafles: Inrestineta focis servant altaria flammae), da nicht verlöfchendes 
Altarfeuer auch font außerhalb des eigentlichen Feuerdienites vorfommt. Der Perſon— 
name in Bublos j>=8, Uru-milki, Milk-uru „Yicht iſt Malt“ oder „Feuer iſt Malt“ 
(. oben SII, 2b) kann allerdings auf eine Feuernatur des Gottes Malt verweiſen, muß 
dies aber nicht notivendig tbun, da „Yicht“ oder „Feuer“ in übertragenem Sinne gemeint zo 
fein fönnte. Es iſt aber no darauf zurückzuverweiſen, daß jih in den altteftamentlichen 
Ausfagen über die Feueropfer des Velewdienſte⸗ vielleicht eine Beziehung auf eine Feuer— 
natur des Gottes erkennen läßt (ſ. oben S I, 4a). 

Es jind aljo mebr oder minder deutliche Spuren vorhanden, daß die Sonne einer: 
hits und das Feuer oder der Blitz andererjeits fombiniert wurde mit dem Meltart von 5 
Torus und mit Gottheiten, die das Prädifat mik führten, aber vielleicht von ibm zu unter: 
ibeiden waren. Abgejeben etwa von dem Namen Uru-milki leitet feine von diefen Spuren 
geradezu auf den El-Kronos von Boblos, in weldem wir das Urbild des alttejtament: 
lichen Melet und ein Pendant des fartbagiichen, mit Kinderopfern verehrten Kronos ver: 
mutet baben. Wahrſcheinlich aber gebört doch die ‚Keuernatur, nämlich die des Bliges, wo 
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ſpeziell ihm an. Wie der EI von Byblos, jo ſcheint auch der aramäiſch-phöniciſche Gott 
Hadad, der Adodos des Philo Bublius, Malk genannt worden zu fein (j. oben SII,1). 
Danadı mögen El und Hadad als parallele oder identiſche Gottesgeitalten anzujeben jein. 
Hadad wurde auch in Byblos und der Umgegend verehrt (ſ. A. Hadad-Rimmon Bd VII, 

5 S. 290, 56 ff.). Er tft ficher ein Gemittergott (j. a.a.D.,©.291 ff.). Vielleicht war dies auch der 
phöniciſche „Kronos“. Ebenſo mag der „Zeus“ zu Tyrus bei Joſephus dem Hadad ent: 
fprechen. Daß fpeciell der Gewittergott als milk bezeichnet wurde, zeigt auch der alt- 
tejtamentliche Name Negem:melet „Rägimu iſt König“ (ſ. unten $ III, 1). Der ba- 
bulonifche Name rägimu „Brüller“ für den Wettergott Namman oder Adad bat nad 

ıo den Belegen für den Namen Negem (j. unten a. a. DO.) wabrjceinlib ein fanaani- 
tijches Pendant gebabt. Im Unterfchied von dem ältern Gott El-Kronos oder aud 
Hadad fcheint in dem jüngern Gott, dem Adonis von Boblos und dem Melkart von 
Tyrus, das durch den Zonnenlauf bedingte Yeben der Vegetation repräfjentiert zu fein. 
Aber Züge des Ältern Gottes, des Gewvittergottes, find auf Melkart übergegangen, wie 

15 andererjeits in ſpäter Zeit Züge eines Sonnengottes auf die Geſtalt des Hadad (j. Bd VII, 
©. 291 ff). Der Gott von Heliopolis-Baalbef würde nad einer oben ($ II, 1) wieder: 
gegeben, allerdings recht unfichern, Vermutung T->r2 genannt worden fein. Er muß 
troß des Namens Heliopolis nach feinem Bilde, das ibn mit dem Blitz in der Hand 
daritellte, eigentlih ein Gewittergott geweſen jein (j. A. Hadad-Rimmon ©. 291,11 ff. 

20 292,34 ff.). Vielleicht bich er geradezu Hadad (ſ. a. a. O. ©. 289,83 ff.). Alfo bätten 
wir in dem Gott von Heliopolis möglicherweife nochmals einen Hadad mit dem Prä: 
difat mlk. Dieje Kombinationen, deren Fäden allerdings zum Teil dünn find, würden 
uns zu dem Nejultat führen, daß bei Aramäern und Phöniciern fpeziell der Getvitter- 
ott Hadad als milk bezeichnet wurde und daß ibm der El-Kronos des Philo und der 

25 fartbagifche Kronos entipricht. 
Die dentifizierung des phöniciſchen Gottes EI, vielleiht auch noch anderer Götter, 

die das Epitbeton milk trugen, mit dem griechiichen Kronos, zunächſt wohl auf der Wer- 
gleibung des pbönicifchen Kinderopfers mit der Ninderverfchlingung des griechifchen Gottes 
berubend, mag jpäter, da man Kronos wegen irgendielcher Abnlichkeit auch mit dem 

0 babyloniſchen Gott des Planeten Saturn identifizierte, dazu geführt haben, daß der 
phöniciſche Gott ebenfalls auf den Planeten Saturn bezogen wurde. Wbilo By— 
blius jtellt ſeinen ElKronos geradezu als den Planetengott dar. Urſprünglich aber ſcheint 
die Verehrung der fünf andern Planeten neben Sonne und Mond bei den Pböniciern 
nicht zu Haufe gewejen zu jein und iſt wohl erjt durch Berübrung mit Babylonien, Dem 

35 Yande der Sternfundigen, zu ibnen gekommen. 
4. Der Kultus ber Malt Gottheiten, a) Bilder des Malk oder „Kronos“. 

Der Hercules Gaditanus, d. i. Melfart, wurde nad Silius Ntalicus III, 30 f. bildlos 
verehrt. Das Zeichen Meltarts waren zwei Säulen, wie fie nad Herodot im Tempel 
zu Tyrus ftanden und in den Zäulen des Herafles zu Gibraltar und an andern Orten 

40 des phöniciſchen Heraflesdienftes wiederfehren (vgl. A. Maljteine Bd XII, ©. 135, 1 ff. 
138,241 ff). Silius Ntalicus nennt aber, neben jener Angabe von der Bildlofigkeit des 
Kultus, an anderer Stelle (III, 104 f.) die cornigera frons eines mythiſchen Herrſchers 
in iberifchen Gegenden, des Milieus (Milichus). In dem Namen it doch wohl eber das 
ſemitiſche mlk zu erfennen als das griechifche zeiiryos, namentlib da von einer Herr- 

45 jcbaft des jo Benannten die Nede ift und die Äbleitung des Gebörntjeins aus der 
Abitammung von einem Satyrn ausfiebt wie eine fünjtlibe Erklärung. Diefer Milieus 
it Schwerlich der nicht abgebildete, aljo doch wohl in feiner beitimmten Geſtalt vorgejtellte, 
gaditanische Melfart (Hereules), vielleicht aber der puniſche „Kronos“. Ging dieſer wirklich 
zurüd auf den fanaanatfchen Gewittergott (j. oben 8 II, 3b), jo fünnten die Hörner 

0 beritammen von dem Stier, der fpeziell das Tier des Getwittergottes Hadad war. Hadad 
it in Sendſchirli dargejtellt mit einer Kopfbedeckung, die an den Seiten zwei Hörner bat 
(j. A. Kalb BDIX, 2.708). Dagegen find für das AT Zufammenbänge des Melek— 
dienjtes mit dem epbraimitischen Stterdienft zu Unrecht bebauptet worden. Aus Ho 13,2 
fann darauf (jo Eerdmans ©. 22 f.) nicht geichloffen werden; es iſt bier überbaupt nicht 

55 von Menjchenopfern bei dem Kälberdienit die Nede (ſ. A. Halb, ©. 712,58 ff.). Noch 
weniger iſt Ho 10,7 unter dem melek Samariens der Stiergott (jo Eerdmans ©. 24 f.) 
zu berjteben, jondern der irdiſche König: zuerit wird der Untergang des Königtums, dann 
erſt (v. 8) der der Heiligtümer dargeitellt; von dem Kälbergott war ſchon v. 5f. die 
Rede. — Eine andere Frage ift, ob nicht etwa im legten Grunde der Gott des Stier- 

co bildes der Israeliten zu dem Melef in einem verwandticaftlichen Verbältnis ſtehe. Sie 
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wird, wenn wirklich beide Kultusformen auf den Dienſt des Gewittergottes zurückgehen, 
zu bejahen ſein. 

Von ſehr zweifelhaftem Werte ſind die aus einem ſpät (13. Jahrhundert) redigierten 
rabbiniſchen Sammelwerk, dem Jalkut Schimeoni, entnommenen Angaben über das eherne 
Melekbild mit Kalbskopf und ausgeſtreckten Menſchenarmen, auf welche die Kinderopfer 
gelegt worden fein ſollen (ſ. Andr. Beyer zu Selden; Jahve et M., ©. 42 Anmtg. 2). 
G. F. Moore bat wahrſcheinlich gemacht, daß das eherne Bild bier aus dem bei Dio— 
dorus Siculus (XX, 14) beichriebenen ebernen Bilde des karthagiſchen Kronos“ ſtammt, das 
Menjcengeftalt batte und mit ausgeftredten Händen die Kinderopfer aufnahm und in 
anen Feuerſchlund fallen ließ. Der Kalbskopf des Molochsbildes, der ſich in einer, 
wie es jcheint, ältern Variante der rabbinischen Beichreibung nicht findet, mag mit Moore 
aus einer Meminifcenz an den Minotauros der Griechen zu erklären jein (vgl. A. Kalb 
® IX, S. 709). Immerhin ſcheint die Beichreibung bei Diodor, die auf KAlitarch im 
4. Jabrbundert zurüdzufübren ift, einen dem altteftamentlichen Topbet entiprechenden Ver: 
brennungsapparat zu fennen. Der in diefer Weife verehrte „Kronos“ wäre nad unfern 
Kombinationen (oben 8 II, 3 a) anzujeben als der Gott, welchen die Karthager milk 
nannten. (Vgl. über angebliche Melekbilver im AT oben S I, 4 c.) 

b) Die Menſchenopfer der Pbönicier. Über die Opfer des phönicifchen 
„Kronos” wird wohl übertreibend von Klitarch und Andern, welche ſich ibm anſchloſſen, 
berichtet, daß ſie lebendig verbrannt worden jeien, wie ebenjo die rabbinischen Angaben 
über Yebendigverbrennen der Kinder im Molekdienſt (j. Jahve et M., S. 41.) dur 
das AT nicht geftügt werden. Die Menfchenopfer wurden dem „Kronos“ dargebracht 
bei Verrängnifien des Staates, jo in Hriegsgefabren, ferner bei andern Kalamitäten wie 
Reit oder Dürre. Doch fanden auch obne beiondere Veranlaſſung jährlich Kinderopfer 
ſtatt. Große Maflenopfer famen vor (Belegitellen ſ. Jahve et M., 2.50 ff.; dazu noch : 
weitere bet Moore, A. Molech 8 6 Anmig. 10). 

Menſchenopfer, fpeziell Kinderopfer, wurden übrigens in den weſtſemitiſchen Religionen 
auch andern Gottbeiten alö den mit milk bezeichneten dargebracht. Für den Kultus des 
moabitiichem Gottes Kemoſch it uns ein altes Beiſpiel der Opferung eines Sohnes be: 
fannt (f. A. Kemoſch Bd X, ©. 245,8 ff). Kaiſer Heliogabal opferte auf italifchem 
Boden vornehme Knaben (Vita Heliogabali ce. 8); «8 wird nicht gejagt, im Dienſte 
welcher Gottbeit es geſchah, mwahrjcheinlihb aber doch im Kultus des Sonnengottes Ela: 
gabal, den der Kaiſer aus Emeſa in Sprien importiert batte (über die Frage, ob dieſer 
Gott ſpeziell pbönicifchen Urfprunges war, f. A. Höbendienft Bd VIII, ©. 181,5 ff.). 
— Auf jüdjemitishem Boden, bei den Arabern, war die Sitte des Menjchenopfers bis : 
in fpäte Zeiten verbreitet: der „Morgenftern”“ und die Uzza werden als Gottheiten genannt, 
welchen ſolche Opfer dargebracht wurden (f. Mellbaufen, Refte?, S. 115f.). 

Zumeift erjcheint in dieſen Kulten das Menjchenopfer (vgl. darüber R. Smith, 
Keligton, ©. 276— 280: „Das Menfchenopfer”), ſoweit wir über jeine Bedeutung etwas 
erleben fönnen, als ein Alt der Dabingabe, der Entäußerung. So überall da, wo «8 
ih um das Opfer der eigenen Kinder oder doch der Kinder des eigenen Volkes bandelt. 
Vie Entäußerung fann entweder die Gunſt der Gottbeit gewinnen oder ibren Zorn ab: 
wenden follen. Beides wird fich nicht überall trennen lafien. Mi 6, 7 denkt die Opfe- 
rung des erftgeborenen Kindes veranlaft dur die Sünde des Darbringenden. Bon den 
Kartbagern wird berichtet, daß fie im Kriegsgefabr zahlreiche Opfer edler Kinder dar: 
braten (Jahve et M., S. 51f.), und in der euemeriftiichen Darftellung bei Philo 
Boblius opfert El-Kronos in Kriegsgefahr feinen eigenen Sohn, nachdem er ibm 
fönigliben Schmud angelegt (Fragm. historie. Graee. III, n. 4 u. 5 ©. 570f.); nad) 
einer andern Stelle opfert „Kronos“ den Sohn bei dem Ausbruch einer Beitilenz feinem 
Vater Uranos (fr. 2,24 ©. 569). Auch Meſcha von Moab opfert feinen Sobn, als 
er fih in Kriegsnot befindet (2 Ka 3,27). In diefen Fällen wollen die Darbringenden durd 
de Dabingabe die Ungnade ihres Gottes abivenden. Anders liegt es für die alttefta- 
mentlihe und nad der Meſcha-Inſchrift (j. A. Kemoſch Bd X, ©. 246, 1.) auch moabi- 
tie Sitte, eroberte Städte mit ihren Bervobnern der Gottbeit zu weihen (ermr7), d. b. 
die Bewohner zu töten, eigentlich zu opfern. Dieſes Opfer läßt ſich wohl nur verfteben 
als ein Dank für den errungenen Sieg. 

Wo es ſich bei dem Menfchenopfer um eine Sühne zur Abwendung des gött— 
lichen Zornes bandelt, haben wir es faum mit einer uralten Vorftellung zu tbun. Der 
anfachite und ältefte Gedanke beim Opfer ift doc wohl der Wunſch, der Gottbeit ein 
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Geſchenk zu machen, Dies Geſchenk wurde in der Regel von dem Geſichtspunkt aus ge— @ 
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wählt, daß es für Die Gottheit den Wert babe, twelchen eben dasjelbe Geſchenk als nutzen— 
bringendes für den Menſchen hatte. Desbalb wird das Opfer in alter Zeit als Speijung 
der Gottheit gedacht. Dies würde auf die Anſchauung führen, daß das Menfchenopfer 
in einer Zeit des Hannibalismus entjtanden ſei. Ber Völkern diefer Stufe wird mit dem 

5 Menfchenopfer gewiß die Vorftellung verbunden, daß der Gott auch ein joldes Opfer 
eſſe. Dieſe Vorſtellung Spricht in der That Ezechiel e. 16, 20; 23, 37 aus, wo die Kinder 
als den Abgöttern „zur Speife” geopfert dargejtellt werden. Aber in diefer Auslegung liegt 
zweifellos eine Konfequenz vor, die lediglid aus der Analogie des Tieropfers gezogen 
wurde; eine Erinnerung an fannibalijhen Brauch ift für Ezechiel nicht anzunehmen. 
Zudem iſt es doc fraglich, ob wir uns überhaupt die Worväter der Pbönicier und 
Hebräer auf der Stufe des Kannibalismus zu denken baben. Vielleicht ift er nicht eine 
urfprüngliche Ericheinung der älteſten Menfchbeit aus einer Zeit, wo fie der Tierwelt 
noch näber geitanden bätte, jondern eine jpätere Entartung bei einzelnen gefjunfenen 
Völkern. In der böbern Tierwelt it das Verzebren der eigenen Spezies durchiveg eine 

5 Ausnabmeerfcheinung, ebenjo bei den „wilden“ WVölfern das Verzehren der Stammes: 
genofjen. Danach fünnte man etwa zu urteilen baben, daß das Menfchenopfer, weil es 
fich nicht als Speifung der Gottheit denken laſſe, zu den ältejten Formen der Religion über: 
baupt nicht gehöre, jondern erjt aus relativ ſpäten Theorien des Opfers entjtanden fa. 
Freilich müßten diefe doch jchon recht alt ſein; denn die alttejtamentliche genuine Jahwe— 
— weiſt nur noch umgedeutete Reſte der bereits überwundenen Sitte des Menſchen— 
opfers auf. 

Es iſt indeſſen nicht undenkbar, daß irgendwelche rohe Auffaſſungsweiſe der Urzeit 
vermeinte, der Gottheit mit der Opferung eines Menſchen einen Dienſt zu erweiſen oder 
eine Freude zu bereiten, ohne daß man die Gottheit dabei als den geopferten Menſchen 
verzehrend dachte. Sie könnte etwa vorgeſtellt ſein als eine ſolche, die an der Ver— 
nichtung des Lebens ein Wohlgefallen findet. Aber dieſe Auffaſſung läßt ſich, unver: 
bunden mit andern, begründenden Momenten, in den ſemitiſchen Religionen und wobl 
überhaupt in den Religonen der Kulturvölfer nicht nachweifen, und es bleibt mebr als 
zweifelbaft, ob fie auf einer frübern Stufe diefer Religionen vorauszuſetzen tt. 

Dagegen wäre vielleicht denkbar, daß man, ebe man bei den Opfern an eine Zübne 
bandlung dachte, die Darbietung der liebjten Angehörigen anjab als das geeignetite Mittel, 
fihb mit der Gottheit dur das Blut der Familien: oder Stammesgenofjen in einen 
direkten Kontakt zu jegen. Dies Opfer war dann die dringendite Form der Huldigung 
und der Bitte. Sole Auffaffung baben N. Smitb u. A. als die urjprüngliche angejeben. 

> Wäre fie wirflib der Ausgangspunkt des Menjchenopfers, fo mühte meines Erachtens 
dennod die dabei geltend gemachte dee der Opferbandlung ſchon für ſekundär gebalten 
iverden, wenn nämlich der Gedanke der Gabe überall das Erſte beim Opfer ift. Jene 
Erklärung für die Anfänge des Opferkultus geltend zu machen, fcheint mir überbaupt da: 
durch verwehrt zu werden, daß dann die vegetabilifchen Opfer ſich nicht aus dem ſelben 
(Gedanken ableiten lafjen wie die animalifchen. Es wird danach dabei zu verbleiben fein, 
daß dem Menjchenopfer als Ausgangspunkt entweder Kannibalismus zu Grunde liegt 
oder andernfalls die Vorftellung der Opfergabe nicht als einer nugenbringenden ſondern 
als einer wertvollen. Dieſe Voritellung muß nicht notwendig erjt eine jpätere Um: 
biegung von jener fein; denn auch bei der „Speiſung“ der Gottheit durch das Opfer 

5 liegt doch wohl die Abjicht vor, ihr etwas von Wert zu bieten, und nicht der Gedanke, ibr 
etwas für ihr Dafein Notwendiges darzubringen; denn die Vorftellung iſt für feine Ur— 
zeit anzunebmen, daß der Gott der Erbaltung feiner Exiſtenz von jeiten der Menjcen 
bedvürfe (vgl. A. Malzeiben Bd XII, ©. 149, uff). Es wird, was bier nicht weiter 
auszuführen ift, überbaupt kaum anzunebmen fein, daß der Gedanke der Spetfung der 
GHottbeit den Ausgangspunkt der Opferfitte bildet. 

Wenn diefe Ausführungen nicht unberechtigt find, fo liegt fein Grund vor, daran 
zu zweifeln, daß die in dem Gherem des AT und der Meſcha-Inſchrift anjcheinend vor: 
liegende Anwendung des Menjchenopfers als einer Danfesäußerung den Urſprüngen des 
Opferfultus angeböre. Dagegen läßt ſich die ebenfalls bon im AT vorliegende Aukfaffung 

5 des Kinderopfers als eines Zühnemittels zur Befänftigung des göttlichen Zornes nicht 

[F1) 

als eine primitive verfteben ; fie it aber zurüdzuführen auf den allgemeinen Gedanken 
der Entäußerung, deſſen Altertümlichkeit nicht zweifelbaft ift. Jede Gabe, auch die des 
naiven Menfchen, bringt diefen Gedanken zum Ausdrud, und eben nur darin beftebt der 
Wert der Gabe. 

Daß die geopferten Kinder als die Unjchuldigen die Schuld der Erwachjenen ſühnen 
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ſollten, wird nirgends angedeutet, mag aber doch für ſpätere Auffaſſungsart nicht auszu— 
ſchließen ſein. Keinenfalls dagegen wurde „das Verbrennen der Kinder als ein Durch— 
gang (ar) betrachtet, wodurch die Kinder nah Auflöſung der irdiſchen, unreinen 
Schladen des Körpers zur Vereinigung mit der Gottheit gelangten” (Movers ©. 329); 
denn von einem bejeligenden Jenſeits war dem Altertum der weſtſemitiſchen Völker 5 
(abgejeben von einigen Anſätzen dazu in der fpätern alttejtamentlichen Zeit) faum etiwas 
befannt, und der Dualismus von Seele und Yeib iſt der ſemitiſchen Anjchauung völlig 
fremd, nach welcher das Yeben nur zu denken iſt als das des befeelten Yeibes. 

III. Jabwe und „Molek“. Die von Verfchiedenen (auch von dem Unterzeichneten 
in Jahve et M.) behandelte frage, ob Jahwe eine veredelte Form des verderblichen 10 
Gottes Molef jet, berubt in diejer Faſſung auf einer irrigen Anjchauung von dem Gott 
Melet und von den weitjemittiichen Religionen überhaupt. Die urjprüngliche Fdentität 
der beiden Gottbeiten ift in oberflächlicher Auseinanderjegung bebauptet worden von 
Daumer und Ghillany (1842), deren Schriften nur deshalb noch erwähnt werden 
dürfen, weil fie nicht ohne Einfluß geblieben find auf fpätere ernftere Darftellungen. Weit 15 
anjichtsvoller tft die verwandte Auffaffung von land (1843). Schon früber batte ein 
jebr beachtenswerter Forſcher, Vatke (Die bibl. Theologie, Bd I, 1835, S. 190—199), 
zwar nicht den Melek, aber den Planetengott Saturn in einer der gewöhnlichen Vor: 
jtellung vom Melet nabe jtehenden Auffaſſung desjelben zum Gott der alten Hebräer 
gemacht. Neuere baben molek ala eine Benennung Jahwes in volfstümlicher Vor: zu 
ttellung angejeben (j. oben SI, 3a). 

1. Melek in bebräijben Cigennamen. (Es ijt zweifellos, daß jchen in 
alter Zeit des Aufenthaltes der Hebräer in Kanaan ihr Gott mit dem allgemein weit: 
ſemitiſchen Gottbeitsepitbeton melek benannt wurde. Das ergiebt ſich aus dem Namen 
Achimelek „Bruder des Melek“ (zur Bedeutung ſ. oben 8 II, 2 b) für die zweifellos ge— 3 
ſchichtliche Perion des Priejters von Nob aus dem Haus Elis (1 Sa 21,2). 

Daß in diefem und fo in allen bebräifchen mit melek zufammengejegten Namen das 
Wort nicht Gottesname fondern menschlicher, Perjonname ſei und ’Ahimelek beveute 
„Bruder des Menſchen] Melek“, ebenjo ”Abimelek „Vater des Menſchen] Melet” und 
daß mit dem menjchlichen Cigennamen Melek Gottesnamen verbunden worden jeien, 30 
wie in Malki’el, lediglib um neue Namen zu bilden, aber nicht in der Abjicht, eine 
Ausjage von der Gottheit aufzuftellen (De Jong, Over de met ab, ach enz. zamen- 
gestelde Hebreeuwsche eigennamen, Amſterdam 1880, aus den Verslagen en 
Mededeelingen der K. Akad. van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, 2. 
Reeks, Deel X, bejonders S. 14), iſt nicht anzunebmen. Die analogen Namen Adijjab 35 
und Abijjab fprechen dagegen, da doch weder jäh noch 'ah und ’äb für ſich allein als 
Perjonname vortommen und phöniciiche Perjonennamen wie m „Malt bat gegeben“, 
in welchen milk nichts anderes als Gottesname jein kann, für diefelbe Bedeutung auch 
in den bebrätfchen Eigennamen fprecben. Überdies läßt fich alleinftehendes melek nicht 
mit Sicherheit als bebräticher Perfonname nachweifen. Aber nad der Analogie des «d 
arabischen Eigennamens Mälik, des palmprenijchen >2>12 und des phöniciſchen Maizlos] 
it freilib auch ein bebrätfcher Eigenname Melek denkbar. Es ift deshalb nicht von vorn: 
berein ausgeichlofien, daß melek in den zujanmengefegten Namen gelegentlich auch 
menichlicher Berfonname fein fünnte. Bei fait allen diejen Namen iſt es aber nad 
analogen, in welchen dem melek ein anderer Gottesname entjpricht, mit Sicherheit an 45 
zunehmen, daß das Wort als Gottesname gemeint war. 

Jener Prieſter Achimelek wird an andern Stellen Adijjab „Bruder des Jahwe“ 
genannt. In Wirklichkeit führte er wohl nur den Namen Achimelef, und ein Späterer 
bat das ibm bedenkliche melek in jäh umgewandelt. Gewiß ijt der Name nicht dahin 
zu verfteben, daß der, welcher ihn wählte, den hebräiſchen Jahwe mit einem andern Gott 50 
Melek oder Mall identifizierte, fondern melek wurde wohl als eine Bezeichnung Jahwes an- 
geieben,; denn Achimelek jtammt aus der alten, bis auf den Auszug aus Agypten 
zurüdreichenden Briefterfamilie des Moſaiſchen Jahwedienſtes, und eben dieſer Dienit 
hatte in Nob nad dem Untergang Silos feine Hauptitättee Noch deutlicher würde der 
Name ebenjo aufzufafjen fein, wenn der Prieſter von Nob wirklich mit den beiden Namen 55 
Achimelek und Adijjab benannt worden jein jollte. 
Schon früher fommt der Name Abimelet „Bater it Melek“ (vgl. Abijjab „Vater 
it Jahwe“, zur Bedeutung ſ. oben 8 II, 2b) vor für den ebenfalls geſchichtlichen Sohn 
Gideons, den König von Sichem (Ni8,31). Hier kann man bei den in der Nichterzeit 
beitebenden gottesdienftlihen Verhältniſſen ſchwanken, ob an sine Bezeichnung Jahwes wo 
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als König oder an einen von Jahwe verſchiedenen unter dem Namen melek verehrten 
Gott zu denken ſei, namentlich da in Sichem, dem Gebiet des Abimelek, der Baal-Berit 
verehrt wurde, worunter jedenfalls nicht Jahwe zu verſtehen iſt (ſ. A. Baal Bo II, 
©. 331, 1 ff.). — Neben dem Namen Abimelef kann jehr wohl, wie das Buch Rut will 
(e. 1,2 u. ſ. w.), derName Elimelek in der Richterzeit unter den Hebräern vorgefommen 
fein. Die fpäte Entjtebungszeit des Buches Nut bietet allerdings feine Gewähr für die 
gejchichtliche Nichtigkeit diefer Namensangabe. Ein zu irgendwelcer Zeit unter den 
Hebräern gebrauchter Name tft darin aber gewiß zu erfennen (vgl. Ili-milki in den 
Amarna:Briefen). Er kann, wie ebenfo der entjprechende kanaanäiſche Name, bedeuten 
„Melek ift Gott“ oder aber „EI ift König“, ift alfo für den Kultus eines beftimmten 
Gottes Melef bei den Hebräern nicht beweifend. — Auch die umgeſtellte Form eben 
diefes Namens: Malkisel, die in der Genealogie des Stammes Ajcher, und zivar für die 
zweite Generation nach Aſcher, in der Priefterfchrift und in der Chronik (Gen 46, 17; 
Nu 26, 45; 1 Chr 7,31) vorkommt, iſt bei der Art diefer Quellen nicht als altbebräifcher 

15 Name zu erkennen, gewiß aber als ein irgendivann beiden Israeliten vorfommender (vgl. 
Milk-ili neben Ili-milki in den Amarna=Briefen). 

Ein Sohn Sauld wird unter dem Namen Malkiſchua „Malt iſt Hilfe“ genannt 
(1 &a 14,49; 31,2; 1Chr 8,33; 9,39; 10,2) und in der Chronik ein Urenfel des 
Saulsjohnes Jonatan mit dem einfachen Melek ohne Zufag: 1 Chr 8,35; 9,41. LXX 

20 bat dafür in 1 Chr 8,35 gelefen Malki-el (L Meiyınk, B Meiyni). An ver Ge 
Ichichtlichfeit des erjten diefer beiden Namen ift überhaupt nicht, an der des zweiten 
nur mit Rüdjicht auf die ſchwankende Form zu zweifeln. In dem erjten ftebt ficher 
milk als Gottesbezeihnung; in dem zweiten ift dies für die kürzere Form in der 
Überlieferung, Melek, zweifelhaft (vgl. oben $ II,2 d). Nach dem, was wir über die religiöfen 

25 Berbältniffe in der Familie Sauls willen, jcheint es mir unannebmbar, daß für den 
Namen des Sobnes Sauls an einen andern Gott Melet neben Jahwe zu denken jet; 
mik jtebt bier aljo wohl als Bezeichnung Jahwes. Über die Religion der vierten Gene 
ration nad Saul ift uns dagegen nichts befannt; immerhin it es recht unwahrſcheinlich, 
daß ein ihr Angebörender mit feinem Namen einem andern Gott als Nabe zugeeignet 

so fein follte (vgl. die Namen mit >>2 in der Familie Saul und dazu N. Baal Bo II, 
©. 335, 52ff.). Melek ijt demnad gewiß in dem eriten Namen und wahrſcheinlich aud 
in dem zweiten, wenn er überbaupt bierber gebört, Bezeichnung Jahwes. 

Ein Sohn Jechonjas, aljo ein Enkel Joſias, der dem 7. oder 6. Jabrbundert an- 
gebört haben muß, bieß nad 1 Chr 3,18 Malkıram, d. i. „Melef ift erbaben“ (val. 

3 Joram „Jahwe iſt erbaben“), jchwerlid mit Auffaflung von 2% ald Gottesname (als 
welcher das Wort meines Riffens nicht nachweisbar): „der Hobe iſt König“. „Malkiram“ 
beweiſt aber in feinem ‚Fall einen jtebenden Gebrauch des Wortes melek als Gottesbezeid- 
nung bei den Hebräern, jondern kann ein frembländijches Vorbild haben, wie für den Namen 
Scenazzar eines andern Sohnes Jechonjas zweifellos anzunehmen tft. Phöniciſch kommt 

» der identische Name 2”=>72 vor (f. oben S II, 2b). — Auch der Name Regemsmelef für 
einen Juden zur Zeit des Propbeten Sabarja (Sad 7,2) kann fremden Urfprungs fein, 
wie der unmittelbar daneben jtebende Name eines andern Juden Br es ſicher iſt. 
Für 237 iſt mit der arabiſchen und hebräiſchen Bedeutung des Stammes 539 „Steine 
werfen“ kaum unmittelbar auszufommen. Nöldeke's Grklärung (A. Names $ 41): 

5 „Melet bat gejchleudert” nad) Analogie von Jirmjähü „Jahwe bat geworfen“ befriedigt 
faum, da die Gottheit bei den Semiten wohl als Pfeile, jchwerlib aber als Steine 
werfend vorgeitellt wird, man müßte denn etwa an den Gottesnamen ne” denfen und 
ihn von dem Schleudern glübender Steine durch den Gewittergott verjteben. Es it 
aber zwweifelbaft, ob 927 den Glühſtein oder nicht vielmehr die glübende Kohle bedeutet. 

50 Desbalb vermute ich, daß in 537 ein Gottesname ftedt und melek daneben Gottbeits: 
epitbeton tft (vgl. den Berfonnamen =37 unter Kalebitern 1 Chr 2, 47; vielleicht 25* au 
auf einem zu Ninive gefundenen Bronzeſtück mit phöniciſcher Schrift, ſ. Glermont: 
Sanneau, Journal Asiatique, VIII. Serie, Bd I, 1883, ©. 152). Es iſt in diefem 
regem gewiß mit Zimmern (Keilinſchr. u. d. AT? ©. 450f.) der babylonishe Name 
für den Wettergott rägimu „der Brüller” zu erkennen. Der jüdiſche Träger dieſes 
Namens braucht fein Bewußtjein von deſſen Bedeutung gebabt zu baben (vgl. den 
jüdifchen Eigennamen Hönädäd, vermutlid — Hen-Hädäd, „Hadad iſt gnädig“). 

Unter den mit melek zujammengelegten Perſonennamen fommt nur einer von 
mehreren Perſonen vor, nämlich Malkijjab „König it Jahwe“. Er findet fich, wie Grav 

(aa. dD., ©. 119) gezeigt bat, feit der Jeremianifchen Zeit, nämlich von zwei Zeitgenofien 
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Jeremias und von fünf nachexiliſchen Perſonen und einer nachexiliſchen Familie. Daß 
die Liſten der Chronik ihn für eine vordavidiſche Perſon gebrauchen (1 Chr 6,25) und 
die Priefterfamilie Maltijjab bis auf Davids Zeit zurüddatieren (1 Chr 24, 9), kommt 
beit dem Charakter diefer Liſten nicht in Betradht. 

Hiermit find die altteftamentlihen Namen erjchöpft, welche den Gottesnamen oder 5 
das Gottbeitsepitbeton melek enthalten und von Hebräern getragen werden. Bei andern 
altteftamentlichen Namen mit melek iſt letteres nicht oder doch nicht ficher der all. 
Der Name eines Eunucen unter Joſia, Netanmelet „Melek bat gegeben“ (2 Kg 23, 11), 
worin melek deutlich Gottesname iſt, it nicht ficher bebrätich, da die Eunuchen bäufig 
Fremde twaren und wir den entiprecbenden phönictichen Namen jn>>: fennen, der in der 10 
altteftamentlichen Form bebraiftert jein könnte. Auch der Name Ebedmelel, den ein 
fufchitifcher Eunuch unter Zedekia trägt (Jer 38, 7), Eingt freilich bebräifh, muß es aber 
desbalb nicht feinem Urjprung nad jein. Uberdies bezieht ſich bier das melek nicht 
notwendig auf die Gottheit jondern vielleicht auf den menjchlichen König (Baetbgen 
2.146; val. den nabatäifchen Namen 3 in welchem aber SEigenname des 15 
Königs zu fein icheint, |. oben SII, 2d). Der Name einer Stadt in Afcher TER 
oder TEEN (fo Baer) Joſ 19, 26 (LXX Eieıusiex, gewiß gebildet nad "Aduuediex 
Rut 1, 2A, ’Eduueiey L; Joſ 19,26 L ’EAusdey), der nah Gefenius etwa zu 
erflären fein fünnte quereus regis, mag den Gottesnamen entbalten, giebt aber über 
defien Gebrauch bei den Hebräern feine Auskunft, da diefer Ortsname vermutlich vor— 20 
hebräiſch iſt. 

Vielleicht liegt auch dem Namen »*, der nur Neb 12, im Keré vorkommt, 
der Gottesname zu Grunde. ‚Das Ketib 2 (LXX Maiovy, L Madlovx) ſoll gelejen 
werden ">27; der Name 77°2 fommt in den Büchern Esra, Nebemia und Chronik vor (vgl. 
dazu den pbönicifchen Namen in feilfchriftlicher Wiedergabe Ba’al-maluku oben 3 
SII, 2a). Sollte in >>> eine andere Ausſprache für 777 oder eine daraus entitanbene 
Korruption vorliegen (vgl. den nabatäiſchen Perfonnamen n=">= oben SII, 2d), jo 
xigt das in jo fpäten Quellen in feinem all etwas für die Gottesvorftellung, da der 
Name Nachbildung des arabifchen mälik jein fünnte (mie der palmyreniſche Name 
== maliku) oder audy des phöniciichen Namens malk (vgl. oben SII, 2 d, ebenda 30 
über dem nicht ficher bebräiichen Namen 2322 1 Chr 8, 9). 

Unter den ficher von Hebräern getragenen | erfonennamen Abimelek, Achimelek, Mal: 
fiichua, Melek (Malki-el), Malkijjah, Malkiram, Regemmelek find die beiden letzten viel— 
leicht trogdem nichthebräiſch (ſ. oben). Als wirklich bebräifche Namen mit melek können 
aljo, mebr oder weniger beitimmt, nur fünf angejeben werden. Won ibnen jcheint der 35 
Name Malkijjab erit jeit der Neremianifchen Zeit in Aufnahme gekommen zu fein, viel: 
leicht im Gegenfag zu dem in Juda geübten Melefvienft, um zum Ausdrud zu bringen, 
daß Jahwe „der König“ fchlechtbin fer. In der nachexiliſchen Zeit fommt von den mit 
melek zujammengejegten Namen nur diefer Name, welcher eine unverfennbare Ber: 
berrlibung Jahwes ausfpricht, öfters vor, daneben einmal der nichtbebrätiche Name 40 
Regemmelet, außerdem in erilijcher oder nacherilijcher Zeit einmal Malkiram, vielleicht 
ebenfalls nichthebräiſch. In den vier aus vorjeremianifcher Zeit für Hebräer nachweisbaren 
Namen: Abimelef, Acimelek, Malkiſchua, Melet (Malki-el, zu denen etwa als fünfter 
noch in Betracht kommt Elimelet, fann melek eigentlicher Gottesname oder auch all: 
gemeine Bezeichnung der Gottheit jein. Gray (a. a. O., ©. 146f) bat zu ibnen richtig 45 
analoge altteftamentliche Namen in Parallele geitellt, in denen das dem melek entjprechende 
Glied bald das eine und bald das andere it, nämlich zu Abimelet: Abijjab „Water 
iſt Jahwe“ und Abi-el „Vater iſt Gott“, zu Achimelet: Achijjah „Bruder Jahwes“ und 
Chi⸗el „Bruder Gottes”, zu Malkiſchua: Jehoſchua „Jahwe iſt Hilfe“ und Eliſchua „Gott 
iſt Hilfe“, zu Elimelet: Elijjahu „Jahwe it Gott“ und Eliab „Bott iſt Vater“. Mit so 
Malki⸗el iſt zu vergleichen Joel „Jahwe iſt Gott“ (vgl. jedoch Baudilfin, Studien I, 
<.223) und Abi-el „Vater iſt Gott“. 

Aus den geichichtlicben Belegen diefer fünf Namen mit melek ergiebt fich, daß man — 
aber, wie e8 ſcheint, Doch nur vereinzelt ⸗ in der Nichter- und in der eriten Königszeit melek als 
Gottesbez zeichnung gebrauchte. In den Namen Achimelek, Malkiſchua und Melek (oder 55 
Malti-el) meinte man mit diefem melek wahrſcheinlich Jahwe, und wohl nur der Name 
des Gideonsſohnes Abimelek fünnte auf einen beiondern Gott Melek veriveifen. Es it 
jedenfalls nicht zufällig, daf in dem andern Namen Gideons, \erubbaal „Baal kämpft“, 
der Gottesname Baal, in dem jeines Sohnes der Gottesname Melet und ebenjo in 
Namen aus der Familie Zauls beide Gottesnamen vorlommen. Für den Gottesnamen 0 
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Baal iſt, da er nicht nur kanaanäiſch ſondern auch altarabiſch iſt (ſ. A. Baal Bb II, 
S. 324,7 ff.), mit einiger Wabrfcheinlichfeit anzunebmen, daß er bei den Hebräern jchon 
vor der Einwanderung nach Kanaan gebraudt wurde (vgl. A. Baal ©. 335f.). Das 
Gleiche kann, da wir einen arabiſchen Gottesnamen mAlik nicht fennen, aus jenen Eigen: 
namen nicht mit der jelben Wabrjcheinlichkeit für die Gottesbezeichnung melek vermutet 
werden. Es bejteht die Möglichkeit, daß die Hebräer diefe Gottesbezeichnung bei den 
Kanaanäern fennen lernten und vereinzelt auf ihren Jahwe übertrugen oder auch icon 
in alter Zeit vereinzelt den fanaanätfchen Gott Melek oder Malt verehrten. In be 
ftimmten Familien, in der Gideons und derjenigen Sauls, bat man die mit fanaa- 

1 näiſchen Gottesnamen zufammenfallenden Benennungen der Gottheit entweder von Jahwe 
oder von einem andern Gott neben Jahwe gebraucht. Anderswo bat man fie, wie es 
Icheint, ſchon zu derjelben Zeit vermieden. 

Es liegt feine Veranlaſſung vor zu der Annabme, daß die Hebräer, erſt feitdem 
fie ein eigenes Königtum bejaßen, ihren Jahwe mit dem Gottesnamen melek meinten 

15 (fo Kerber S. 40). Sie konnten die bei den Kanaanäern fennen gelernte Vorftellung 
eines göttlihen Melek jchon früber auf Jahwe übertragen; fie können auch etwa dieſe 
Vorftellung bei der Einwanderung in Kanaan mitgebracht haben. Mas wir über das 
Vorkommen des Gottesnamens milk bei den Semiten überbaupt beobachtet haben (f. 
oben SI, 3 d), jpricht für Nachahmung der fanaanäifchen Gottesbenennung. Von den 

2 bier oder fünf vorjeremianifchen und ficher von Hebräern getragenen Eigennamen mit 
melek bat nur einer, Malkiſchua, fein Pendant bei den Phöniciern oder Kanaanäern. 

Melek müßte freilib als ein ſehr alter, der vormofaifchen Periode angebörender 
Gottesname der Hebräer angefeben iverden, wenn man aus dem Namen des Meibes des 
Nabor, Mila (Gen 11,29), folgern dürfte, daß die alten Hebräer eine Göttin Milka 

> oder Malfat verehrten, der dann wohl ein Gott Melet oder Malt entiprochen haben 
würde, Allein aud wenn der Perſonname Milka urfprünglib Name einer Göttin ift 
(vgl. Jenſen, Zeitjchr. f. Aſſyriologie XI, 1896, ©. 299f.), beweilt das doch nichts für 
die Religion der ältejten Hebräer, da er twie andere unter den Verfonennamen der Väter: 
zeit von einem andern jemitiichen Stamm entlehnt jein fann. 

ET 2. Jahwe als „König“ Auch außerhalb der Eigennamen iſt die Bezeichnung 
Jahwes mit dem Epitheton melek im AT feineswegs häufig. Sicher datierbar 
fommt fie zuerit bei Jeſaja vor (ce. 6,5, gewiß auch e. 8,21, wo „feinem König und 
feinem Gott“, auch abgejeben vom Zufammenbang, nach der liturgiſch feſtſtehenden Wen: 
dung „mein König und mein Gott“ in Palmen, auf Jahwe zu beziehen fein wird). 

> Schwerlich Jeſajaniſch find die Stellen Jeſ 33, 17, wo von Jahwe fchlechtbin als „einem 
König“ die Rede ift, und Jeſ 33, 22: „unfer König“, letztere Stelle aber vielleibt aus 
Jeſajas Zeit. 

Die Ausfage im Segen Mojes (Dt 33, 5): „er (Jahwe) wurde in Jeſchurun König“ 
it allem Anfchein nad aus der Zeit vor der Zerjtörung Samariens, läßt ſich aber nicht 

» als vorjefajanifch beitimmen. Eben dieje Stelle, die das Königfein Jahwes von der 
Organifation des Volkes unter Mofe ber datiert, zeigt, daß im Israel der Königsname, 
ebenfo wie das phönicifche melkart, die Gottbeit als das Haupt des nationalen Ge 
meintwejens bezeichnete. Bon da aus kann Jeſaja (e. 6,5) das Epitbeton melek ge 
brauchen, um die Erbabenbeit Gottes zum Ausdrud zu bringen, indem er Jahwe ſchlecht— 

5 bin nennt „den König Jahwe Zebaot“. 
Die Anwendung des Verbums 7>7: Er 15, 18 auf Jahwe zeigt noch nicht un: 

bedingt, daß man ibn melek nannte, und da Er e. 15 fich ſehr verfchieden datieren läßt, 
it daraus der Gebrauch des Verbums von Jahwe nicht als alt zu erfennen. Aller 
Wahrſcheinlichkeit nad ift dagegen vorjefajanifch die Hinweifung auf Israels Stellung zu 

5» Jahwe in dem zweiten Bileamfpruch Nu 23, 21 mit den Worten: „Königsjubel ift ın 
ihm” (in Israel). Aber die Worte befagen noch nicht unbedingt, daß der Dichter Jahwe 
als König denkt, fondern nur, daß er die Freude an ibm mit der Freude an einem 
König vergleicht. Deutlich liegt die Vorftellung des göttlichen Königtums vor in der 
Viſion des Propheten Micha ben Nimla unter Abab, wo Nabwe erjcbeint „ſitzend auf 

55 feinem Throne” (1 Kg 22, 19), zweifellos auf dem Königstbron. Aber wir wiſſen doc 
nicht, welcher Zeit die Aufzeichnung diefer Vifton angebört. Der Thron ift bier wegen 
des PBronominaljuffires als ein befannter gedacht; Jeſaja dagegen jagt in feiner Viſions— 
fchilderung e. 6, 1: „ſitzend auf einem Throne“. 

Diefe Schilderung mit der darin vorfommenden Benennung Jahwes als König 
so (v. 5) iſt datiert aus dem Todesjahr Uſias; die Aufzeichnung fällt aber in fpätere 

or 

= 
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Zeit, wahrſcheinlich in die des Ahas. So iſt es denkbar, daß Jeſaja im Gegenſatz zu 
dem unter Ahas auftommenden Melekdienſt Jahwe als den König bezeichnete. Neu auf: 
gebracht bat er aber diefe Bezeichnung für Jahwe nicht; nach den mit melek zu: 
Jammengejegten bebrätfchen Eigennamen (ſ. oben S III, 1) gebrauchte man jie vereinzelt 
ſchon jeit der Nichterzeit, und Jeſaja führt „den König Jahwe Zebaot“ anjcheinend mie 
eine befannte Titulierung ein. Aber er bat dieje Titulierung allerdings vorbereitet durch 
die Erwähnung des Thrones, den er nicht wie einen befannten aufführt. Jedenfalls 
Icheint vor Jeſaja die Benennung Jahwes mit melek und die damit verbundene Vor: 
ftellung nicht gerade vielfach angewandt worden zu fein. 

Anscheinend war dies auch nad Jeſaja bis in die Zeit des Erils nicht der Fall. 10 
Die Stellen im Buche Micha e. 2,13 und e. 4,7 find tmabrfcheinlich beide nicht von 
Micha, die zweite vermutlich erilifch; in beiden ift Jahwe der König des Volkes \srael, 
das er anführt oder von Zion aus regiert. Die Daritellung 1 Sa 8,7, wonad die 
‚eraeliten mit dem Begehren eines irdifchen Königs das Königtum Jabwes verwerfen, 
iſt keinenfalls älter als aus der Zeit des degenerierenden Königtums. Alter dagegen 
lönnte ſein dieſelbe Vorſtellung von Jahwes Königtum in der Ablehnung der Königs— 
würde durch Gideon Ri 8, 23, wobei übrigens weder das Nomen melek nod das 
Verbum >72 gebraucht wird, fonbern das Verbum Sr. Jeremia (e. 8, 19) redet von 
Jabwe als dem König Fions. 

Häufiger angewandt wird die Vorſtellung von Jahwe als König erſt nach dem 20 
Untergang des Königtums. Deuterojeſaja gebraucht ſie, um wie Dt 33, 5 Jahwes 
Verhältnis zu Israel auszudrücken (Jeſ 41,21; 44,6); „Schöpfer Joeraeis⸗ und „euer 
König“ gelten ibm (Jeſ 43, 15) als parallele Sottesbezeichnungen. Nicht anders ift 
bet ibm zu peryiehen die Freudenbotfchaft an Zion: „König iſt geworden (7?) dein 
Gott“ (Jeſ 52, 7); Gott wird das eben durch die MWiederberitellung Israels. Ebenſo 20 
bietet nach 3e 3, 15, in einem wabrjcheinlich nacherilifchen Abfchnitt, Jabwe als „der König 
Jöraels“ feinem Volle Schub und Berubigung gegen Anfeindung. 

Dagegen erjcheint Jahwe in Palmen, er wohl alle naderilijh find, als ber 
König der Völker, der ganzen, Erde (Pi 47, : 98, 6; das Verbum 727 Pf 93, 1; 
96, 10; 97, 1; 99, 1; Tamm Bf 22, 50) denk in einer nacherilifchen apofalyp- ao 
tüichen Darftellung Sadı 14, 9 und jo wohl auch im zwei Jeremianiſchen Abfchnitten, 
die in ihrer — Form ichwerlich Jeremianiſch And, \ Jer 46,18; 48,15. In 
dem ſpät nachexiliſchen Zuſatz der Schrift Obadja wird v. 21 die Königsherrſchaft Jahwes 
(FT) bergeftellt durch die Beſitznahme Kanaans nach Befreiung der Gefangenen Israels 
aus den verjchiedenjten Gegenden der Erde. 36 

Aber die ältere Beziebung des Königtums Jahwes fpeziell auf Israel zeigt ſich auch 
in Pſalmen häufig, nämlich in den Wendungen „unſer König“ Pi 47, 7, „mein König“ 
Di 44, 5 und 74, 12, „ibr König“ Bi 149, 2 und in der mehrmals vorfommenden 
Formel „mein König * mein Gott“ (Pf 5, 3; 84, 45 vgl. Pi 68, 25 „mein Gott, 
mein König“, Bi 145, 1 „mein Gott, der König“). In einem Palm, der voreriliich ao 
fein müßte, wenn er fi twirflich auf die Rückkehr der heiligen Yade aus dem Kriege 
beziehen ſollte (Pi 24, 7—10), wird Jahwe gefeiert als „der König der Ehre”. Jeden— 
falls beit bier Nabwe jo als der König Israels, denn der Ehrentönig wird gejchil- 
dert als „Starker und Held“, als „Rriegsbeld“. Bi 48,3 beißt Jerufalem „eines großen 
Königs Stadt” 3 Tau me, was ſehr bejtimmt an den Gott n=> Ta zu Torus er: #5 
innert. Aub Bi 20, 10 (in einem vielleicht vorexiliſchen Pſalm) wäre nach dem maſo— 
retiſchen Tert Jahwe als „der König“ angeredet, und dieſe Benennung müßte auf ſein 
Königtum in Israel bezogen werden; aber zweifellos ift die Beziehung auf den irdiſchen 
König nach dem LXX-Tert die originale. Deutlich Dagegen beißt Bj 10, 16 Jahwe „ein 
König“, und zwar zunächit im nationalen Sinne, denn er ift es „für immer und etvig“, so 
nachdem „die Heiden aus feinem Yande verfchtuunden jind“ ; die Vorftellung iſt aber zu: 
gleich univerfaliftifch gemeint, denn in B9, der mit Pf 10 einen Zuſammenhang bildet, 
üt v. 5 und 8 von dem Throne Jahwes die Nede, von welchem aus er den Erdirei⸗ 
und die Völker richtet. 

Die Vorſtellung von dem nationalen Königtum Jahwes konnte kombiniert werden 55 
mit der Anſchauung von ſeiner Konigsherrſchaft über die Völker oder die Welt. Die ſpät 
nacheriliſche Apokalypje im Buche Jeſajg läßt die Königsherrſchaft Jahwes eintreten „auf 
dem Zion und in Jerufalem” nach Überwindung aller feindlichen Mächte auf Erden 
und am Himmel (ef 24, 23). In diefem weltumfafienden Sinne feiner ai 
ſchaft wird dann zuletzt Jabwe bezeichnet als „der König des Himmels“ (Da 4, 34). © 
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Auch dieſe legte Form der altteftamentlichen Vorftellung von Jahwes Königsherrſchaft it 
nicht obne Vorbilder im wmejtjemitischen Heidentum. Sie bat ihre allerdings weſentlich 
anders zu veritebenden Analogien in dem Baal-ſchamajim „Himmelsbaal” einerfeits und 
der Meleket-ha-ſchamajim „Himmelskönigin“ andererjeits (j. A. Baal Bd II, ©. 331, 2 ff. 

5 und A. Aijtarte ebend. ©. 155f. $ 3). Der „Himmelsbaal“ kann nicht, wie neuerdings 
Lidzbarski es darftellt (Epbemeris für ſemitiſche Epigrapbif, Bd I, ©. 243— 260: „Bal- 
ſamem“), erjt fpät unter jüdischen Einfluß gebildet worden fein, wenn wirflid der Name 
eines der Götter des Wejtlandes in dem Feilfchriftlichen Vertrag zwiſchen Ajarbaddon und 
König Baal von Torus (Zimmern, Keilinichr. u. d. AT’, ©. 357) lautet (ilu) Ba-al- 

10 sa-me-me und mit Baaljchbamajim gleichzufegen it. (Zu der altteftamentlichen „dee der 
Königsberrichaft Gottes“ überhaupt vgl. Job. Weit, Die Predigt Jeſu vom Neiche Gottes®, 
1900, ©. 1—17.) 

Nach allem, was wir über bebrätfche Eigennamen, welche den Gottesnamen melek 
enthalten, und ſonſt über die Entwidelung der alttejtamentlichen Vorſtellung von Jahwes 

15 Königtum wiſſen, iſt es nicht wabrfcheinlich, daß diefe Vorftellung altbebrätich, aud nicht, 
daß fie auf israelitiichem Boden gebildet ift nach der Entitebung eines einbeimifchen König: 
tums. Wielmebr ift die Auffaflung der Gottbeit als eines Königs im AT höchſt wabrjcein: 
lich von den Kanaanäern entlebnt und auf Jabwe übertragen worden, teilweife anjcheinend im 
Gegenſatz zu dem abgöttifchen Melekdienit. Keinenfalls fann aus dem vorliegenden Wa: 

20 terial mit Gerdmans (a. a. D., ©. 113) gefolgert werden, daß der Melefvienit nichts 
anderes ſei als die alte Korm der Jahweverehrung und daß Jahwe zu einer bejondern 
Klaſſe von Melel-Gottheiten gebört habe. Daß der „Molet“-Dienit in Juda an einem beftimm: 
ten Punkte der Gefchichte plöglich bervortritt, läßt fich unmöglich mit Eerdmans (5. 146.) 
obne eine neue Wermittelung als das Wiederaufleben einer beinabe in Vergeſſenheit 

25 geratenen altbebräifchen Kultusſitte verfteben, ſchwerlich auch lediglich als die Neuaufnabme 
eines ſchon bei der Einwanderung Israels von den Kanaanäern überflommenen Braudes. 
Von irgendwelcher Seite ber muß bei dem Aufflommen des Melefvienites unter Abas oder, 
wenn man jo will, unter Manaſſe ein Anſtoß erfolgt fein. Die wabricheinlichite An- 
nahme bleibt, daß diejer Kultus damals aus der Fremde fam, allem Anfchein nach aus 

3» Phönicien (ſ. oben $ I, 3e). Er fand um jo leichter Aufnahme, als man in Israel 
bereits früber, mwenigjtens vereinzelt, nach dem Vorbild des fanaanätfchen Malk die Gott: 
heit als melek bezeichnet batte. 

Aber wenngleich der Gedanke des Königtums Jahwes weder bebrätjchen noch ur— 
ſemitiſchen ſondern jpeziell aramäiſch-kanganäiſchen Urſprungs ift, jo iſt er doch nur eine 

35 aus der bejondern Form der ftaatliben Verfafjung bei den fanaanätichen Semiten bervor: 
gegangene Spezialifierung der allgemein jemitifchen und auch altbebrätichen Vorftellung von 
der Gottheit als dem Führer und Gebieter des einzelnen Stammes, 

Die Babvlonier haben diefem Gedanken Ausdrud gegeben, indem fie das Epitbeton 
sarru, bei ihnen die Bezeichnung für den König, verjchiedenen Göttern, befonders dem 

so Anu, beilegten (Zimmern, Keilinidr. u. d. AT?, ©. 352f.). Der Gedante des gött: 
liben Königtums auf israelitiichem Boden ift aber ſchwerlich aus Babylonien berzuleiten. 
Konfequenteriveife würde dann überbaupt die weſtſemitiſche Borftellung von der Gottbeit 
als Malk oder Melet auf Babvlonien zurüdzufübren jein. Dieſe Herleitung bat aber 
feine Wabrjcheinlichkeit für fich, weniger deswegen, weil die Weſtſemiten ftatt des auc 

+5 ibnen geläufigen Wortes Sar das andere malk, melek auf die Gottbeit anwandten, als 
desivegen, weil, wenn ich recht febe, die Vorftellung des göttlichen Königtums auf weſt— 
ſemitiſchem Boden viel intenfiver bervortritt als auf babyloniſch-aſſyriſchem. Nur dort ift 
mlk geradezu zum Öottesnamen geworden. Zudem bereitet das bäufige Vorkommen 
des Gottesnamens milk ſchon in den kanganäiſchen Namen der Amarna-Tafeln der Her: 

5 leitung aus Babylonien Schwierigleiten. Uberbaupt baben wir feinerlet Veranlafjung, 
die weſtſemitiſche Auffaffung von der Gottheit als Konig in Babylonien entitanden zu 
denken, da die fanaanätichen Stämme jeit alters, jo ſchon in der Zeit der Amarna-Tafeln, 
von kleinen Königen regiert wurden. Im Yande des babyloniſchen Königtums fann ſich 
die Vorftellung von der Gottheit als einem Sarru, in den Gebieten der weſtſemitiſchen 

55 Stadtkönige die entjprechende als von einem milk jelbititändig aus der alten Anjchauung 
von dem Stammgott berausgebildet haben. Jedenfalls iſt der altteftamentlihe Name für 
den göttlichen König weſtſemitiſchen, nicht babvlonifchen Uriprungs. Der babvyloniſche 
Anu fist allerdings auf einem bimmlifchen Throne, der kussü genannt wird (Zimmern 
a.a. O. ©. 352), wie der Thron Jahwes N=2 in den Vifionen Jeſajas und Michas 

des Sohnes Jimlas. Auch bier braucht aber nicht mehr vorzuliegen als eine Analogie. 
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3. Die altbebräifhe PVorftellung von Jahwe und die Malk-Gott— 
beiten. Wenn die mit malk bezeichneten Gottheiten nur befondere Formen der mit 
dem Namen ba’al allgemein benannten pböniciihen Götter und das Verderbenwirken 
nur eine Seite ihres Weſens und nichts fie von andern Göttergeftalten Kanaans Unter: 
icheidendes ift, jo kann nicht geradezu gefragt werden, ob der Gott der älteften Hebräer mit 
einem Spezialgott Malk, deſſen etwaige Bejonderbeiten die jpätere Bildung eines Lokal— 
fultus waren, identifch jei, jondern zunächſt nur ob die althebräifche Religion nicht außer 
Verbindung jei mit den Religionen der benachbarten und verwandten Völker überhaupt. 
Auf jeden Fall war die von Einigen gegebene Antwort unrichtig oder doch nicht er: 
iböpfend, daß der alte Hebräergott wie angeblich aud der „Malk“ ein verderblicher, dem 
Leben feindlicher Gott geweſen jet. Der Gott der Hebräer war dies, wo feine Erhaben— 
beit von jeiten feiner Verehrer verfannt und dur Ungeborfam gereizt oder von deren 
Feinden durch Verlegung des gotterwäblten Volkes angetajtet wurde; er war aber zu— 
gleib ein das Yeben jetender und fürdernder Gott. Ebenſo iſt auch von dem „Malt“ 
die legtere Seite nicht auszuschließen, wie überhaupt nicht von der ganzen Neibe der ı5 
Baalim. Das uns geläufige Bild des Molochs als eines blutdürjtigen Scheufals ift ent 
itanden durch die Polemik der jpätern israelitiſchen und griechiſchen Religionsauffafiungen, 
die in dem pböniciichen Gott über den für ihren böbern Standpunft verabjcheuenswerten 
Zügen die damit fontraftierenden mildern überjaben. Doc mochten legtere wirklich in der 
zraxis des volfstümlichen Kultus von den Verehrern der Mall-Gottbeiten vergefjen 20 

werden. Nach einzelnen pbönicifchen Götterbildern zu urteilen, tbut die Auffaflung 
jenes Kultus als eines überaus roben ibm nicht Unrecht, aber nur dem entarteten 
Kultus nicht, der nicht mehr dem urfprünglichen, noch jest durchjichtigen, Gottesbegriff 
entiprach. 

Es iſt nicht zu verfennen, daß uns aus dem älteften Glauben und Kultus der He: 5 
bräer Züge berichtet werden, welde an Vorftellung und Dienjt des „Malk“ erinnern, 
wie vor allem die auch bei den alten Hebräern bejtebende Sitte der Menfchenopfer, die 
weniger durch Jephtas Opfer bezeugt wird, weil diefes auf Synkretismus beruhen fann, 
als durch die Abweiſung der Opferung Iſaaks, worin der Sieg der geläuterten Gottes- 
idee über eine ältere robere zu erkennen it. Auch die Yöfung der menſchlichen Erjtgeburt 30 
wird nicht nur eine tbeoretijche Konfequenz fein aus der Sitte, die tieriiche Erjtgeburt 
darzubringen, jondern vielmehr uriprüngliche wirkliche Opferung derjelben vorausjegen. 
Es gebt dies hervor aus der jedenfalls alten Beziehung des Paſſahs auf ein Greignis 
der Verfchonung von Jsraels Erjtgeburt bei göttlicher Vernichtung der ägyptiſchen, wo— 
nach das Paſſahopfer erjcheint als ein Erfah für die eigentlih der Gottheit verfallene 35 
menjchlicbe Eritgeburt der Israeliten. In alter Zeit wurde dieje, jo jcheint es, gleich- 
zeitig dargebracht mit der am Paſſah fälligen Eritlingsgarbe. Wenn der friegsgefangene 
Agag am Heiligtum zu Gilgal „vor Jahwe“ getötet wird (1 Sa 15, 33), fo iſt das 
dob eine Art Opfer. Das aub an Menjcen zu vollziebende Cherem, im alttejtament- 
lichen Gejeg als Strafe der Vernichtung aufgefaßt, it nach jeinem Namen urjprünglich 40 
zweifellos als Opfer gedacht worden. 

Daß in dem epbraimitiichen Stierdienft, der alten Form des Jahwedienſtes, Menfchen- 
opfer noch bis im die prophetiſche Zeit hinein üblich geweſen feien, iſt allerdings ſchwerlich 
aus Ho 13, 2 zu entnehmen, wo faum von Solchen, die Menjchen opfern, die Rede ift, 
fondern eber von Opfernden unter den Menſchen (ſ. A. Halb Bd IX, ©. 712, 58 ff.). #5 
Die Frage bei einem wahrſcheinlich ungefähr der Neremianifchen Zeit angebörenden Pro: 
pbeten im Buche Micha (e. 6, 7): „Soll ich darbringen meinen Eritgeborenen um meine 
Sünde, die Frucht meines Leibes um die Verfeblung meiner Seele?” zeigt nur, daf der 
damaligen Zeit das Kinderopfer nicht fremd war, aber nicht daf es von Haus aus im 
Jabwedienſt geübt wurde. 50 

Die einjtmals in Israel vorfommenden Menjchenopfer berubten aber nicht not- 
wendig auf einer der „Moloch“-Idee verwandten Anſchauung von dem verderbenden 
Zorne der Gottheit, jcheinen vielmehr mwenigitens teilweife, jo das Erftgeburtsopfer in 
Parallele mit den dargebrachten Eritlingen der Früchte, ein Tribut des Danfes an die 
lebenſpendende Gottbeit zu ſein. Wohl aber erjcheint in den Sagen nicht nur der pa— 55 
triarchaliſchen und moſaiſchen jondern noch der fpätern Zeit bis in die der Königsherrſchaft 
binein, twie bei der Volkszählung Davids, der Hebräergott als ein furchtbar und ver: 
derblih zürmender, als ein das Irdiſche, wo es unberufen vor ihn tritt, vernichtender und 
deshalb dem Menſchen unnabbarer Gott, deſſen von Manvab gefürchtetes, dem Mofe und 
Elia nur annähernd gewährtes Anjchauen den Tod bringt — eine Vorftellung, welche oo 

ar 
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in etbifch gefärbter Modifikation noch in der Furcht Jeſajas bei der Viſion der Propbeten- 
weibe nachklingt. 

Aber alle Züge des Hebräergottes, die ihn als einen verderblihen, furchtbaren carat: 
terifieren, fünnen an fich nicht einen jpeziellen Zufammenbang mit dem Melefdienit konſta— 
tieren, denn fie berühren ſich mit der altfemitijchen, namentlih mit der pbönicifchen 
Sottesvorftellung überbaupt. Das Menjchenopfer, auf das man ſich für jenen beſondern 
Zufammenbang zumeift berufen bat, it in ſemitiſchen Kulten auch Gottheiten dargebracht 
worden, welche nicht als mik bezeichnet wurden. „jene Charatterzüge des alten Hebräcr- 
gottes als eines verderblichen, die auch bei feiner in der altteftamentlichen Religion all: 
mäblich fich vollziehenden Umwandlung niemals ganz vergeffen und verwijcht wurden, 
erflären aber, daß die Judäer in Zeiten der Not und der Verzweiflung Hilfe juchten bei 
einem fremden Gott, deff en Kultus jener alten, jetzt wieder auflebenden Anſchauung von 
der Gottheit entfprach. 

Den Zügen der Furdtbarkeit in der Vorftellung des alten Hebräergottes wird ein 
15 Gegengewicht gegeben ın andern, welde ibn darjtellen als den Werkmeiſter Himmels und 

der Erde und ibm den Segen der Fruchtbarkeit zufchreiben, in Erzählungen, die ihn unter 
den Lebensſymbolen, den grünenden Bäumen, und an den Lebenskraft ipendenden Quellen 
en — laſſen (ſ. Baudiſſin, Studien Il, S.168 ff. 223 ff; vol. A. Haine Bd VIII, 

349 ff.) 

0 Dies alles find Vorftellungen und KHultusformen, melde das bebrätfche Altertum 
mit dem nichtbebrätjch-femitischen — Sein Gott war einſtmals ein den phönieiſchen 
Baalim nahe verwandter Gott. Der alte Hebräergott als Himmelsgott war — wie dies 
nach einigen oben angeführten Andeutungen „Malk“ oder Melkart neben einer vereinzelt 
auftretenden ſolaren Bedeutung auch geweſen ſein mag — ein Gebieter des bimmliſchen 

25 Feuers, worin er ſich offenbart, jo dem Abraham in der zwiſchen den Stücken des 
Bundesopfers wandelnden Flamme. Er jendet Feuer berab, um fündige Städte zu zer: 
itören; er entzündet mit Himmelsfeuer das wohlgefällige Opfer auf dem Altar und 
wandelt als Feuerfäule vor dem Heere jeines Volkes. Ihn umgeben die Serapbim, „die 
Brennenden“, die doch wohl Perjonififationen find des zündenden Bliges in feinen 

3 Windungen, vorgeitellt als ein den — durchfahrendes geflügeltes Schlangen: 
weſen (vgl. Baudiſſin, Studien I, ©. 2 857). — Dieſe Feuernatur des Hebräergottes 
aber iſt nur eine Seite feiner Bedeutung ala Himmelsgott, vermöge deren er an andern 
Stellen im Lichtglanz und nicht minder im Wolfendumfel fi offenbart. Nirgends erſcheint 
der Naturgrund in der altbebräifchen Gottesidee in der Meife fpezialifiert, daß die Gott: 
beit geradezu als die Sonne oder als eine andere Einzelerfcheinung des Himmels vor: 
geitellt würde. Darin bat ſich wohl der Gott der alten Hebräer unterjchieden von 
den fanaanäifchen Baalım überhaupt. An den pbönicifchen Göttern läßt ſich nur nod 
dunfel als Naturgrund die Bedeutung von Himmelsgöttern allgemeiner Art erkennen. 
Die Hebräer find bei der weitern Auffaflung eines Himmelsgottes fteben geblieben. Auch 

40 bedurfte ihr Gott nicht der Ergänzung dur eine weibliche Paredros, wie die Baalat des 
Baal, die Meleket des Melek oder Malt. Sie baben, foern fie nicht zu fremden Kulten 
abfielen, die Gottbeit, jo ſcheint es, niemals fo tief in das Einzelleben der Natur binab: 
gezogen, wie ibre Nachbarn es tbaten. So fonnten an den altbebrätfchen Gottesglauben 
die Propheten, denjenigen welder an ihre Spige gebört, Moſe, nicht ausgenommen, ihren 

45 etbiichen Gottesbegriff anknüpfen, während die pböniciiche Götterwelt einer ſolchen Ber: 
geiftigung unzugänglich blieb und in immer mwidertwärtigere Verzerrungen der menjchen: 
artig aufgefaßten Naturfräfte ausartete. 

Die Verwandtichaft der althebräiſchen Gottesvoritellung mit der allgemein-phöniciſchen 
ift unbejtreitbar. Inwieweit dies auf urſemitiſchen Zufammenbängen berubt, inwieweit 

so auf Entlebnungen oder auch auf einer beiderfeits erfahrenen Beeinflufjung von außen ber, 
ift bier nicht zu unterfuchen. Es mag dabei noch ein befonderer Zujammenbang be: 
jteben zwiſchen einer bejtimmten als malk bezeichneten Gottbeit und \abtve. Es wäre 
dies der all, wenn wirklich, tie wir vermutet baben (oben SII, 1 und 3b), jpeziell der 
aramätfch-pbönicifche Gewittergott Hadad das Epitbeton mlk führte. Der Gott der alten 

55 Hebräer jtand vorzugsweiſe in einer Beziebung zu den Gewittererfcheinungen. Cine Ana: 
logie und vielleicht irgendwelcher hiſtoriſche Zuſammenhang liegt auch darın vor, daß der 
Hebräergott im Stierbild verebrt wurde und der Stier bei den Weſtſemiten vorzugs: 
weile als das Tier des Gewittergottes erjcbeint (vol. U. Kalb, Bd IX, ©. 704 ff.). 
Nach diefen Kombinationen mag immerbin der zu den Judäern von auswärts gelommene 

co Melekvienit dem älteiten hebräiſchen Gottesglauben nicht nur bomogen fondern durch 

or 
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direlte Zuſammenhänge verwandt geweſen ſein. Der Meleldienſt der Judäer wäre dann 
als eine mehr oder minder bewußte Zurückwendung zu altnationalem Kultus um ſo eher 
zu begreifen. Aber wenn wirklich Hadad und der Hebräergott in einer beſtimmten Be— 
ziehung zu einander ſtehen, ſo wird doch die Gemeinſamkeit des, wie es ſcheint, anch dem 
Hadad beigelegten Prädikates melek nicht aus den älteſten Zeiten ſtammen ſondern 6 
erſt aus Berührungen auf dem Boden Kanaans. olf Baudijfin. 

Molther, Menrad, Humaniſt, Mitreformator in Heilbronn, geb. 1500, 
geit. 1558. — Litteratur: Beith, Bibliotheca Augustana Bd 3. Blätter für württemb. 
86., 1887, 57 ff., wo ein Lebensbild und ein Berzeichnis feiner Schriften gegeben ijt. Jäger, 
Mitteilungen zur ſchwäb. und fränt. Ref.“G.; Dürr, Heilbronner Ehronit; Töpfe, Seidel: 10 
berger Matritel. Alten des Stadtarhivs Heilbronn (mitgeteilt von Pfarrer Dunder in Beljen. 
Preſſel, Anecdota Brentiana. ©. 288. 

Menrad Moltber aus Augsburg befuchte die berühmte Schule des Job. Pinicianus 
dajelbft und fam 1526 nad Heidelberg (injkribiert 4. Mai, Töpfe 1, 539), wo er neben 
dem Studium ſich der Erziebung junger adeliger Herren und jchriftitellerifcher Thätigkeit 15 
beſonders der Herausgabe jeltener, teilweife neu aufgefundener meift tbeologischer Werke, 
„B. von Alkuin, Avitus, Chriſtian Drutmar, William von Ebersberg, widmete. In 
Anerfennung feiner Gelehrſamkeit wurde er 1529 zum Baccalaureus der Theologie kreiert, 
obne Baccalaureus und Magister artium zu jein, welche Würden ibm 1530 nad): 
träglib auf einen Tag erteilt wurden (Töpfe 2, 446). 1532 war er Negens der © 
Kealiftenburfe, wurde aber 1533 (20. Mat) als Prediger nad Heilbronn an die Seite 
Joh. Yahmanns (vgl. Bd XI, ©. 197) berufen und 1539 deſſen Nachfolger. Eine 
Reihe ungedrudter theologiſcher Gutachten kennzeichnen ibn als tüchtigen, bumaniftifch ge: 
bildeten Theologen von fonfervativer, antizwinglifcher Richtung, der das Vertrauen des 
Heilbronner Rates mit Recht befaß. 1543 bearbeitete er die Haller Kirchenordnung für 2% 
Heilbronn. Die Ereigniffe nad dem Schmalfaldifchen Krieg mit der ſchweren Cinquar- 
ttierung jpanifcher Truppen brachten ibn in perjönlihe Gefahr (Dürr a. a. O. 109). 
Zur jchmerzlichen Überraſchung von Brenz riet M. 1548 dem Heilbronner Nat bei dem 
at unerträglichen Drud der Einquartierung zur Annahme des Interims, da die Predigt 
des Evangeliums nicht verboten, die Meſſe nicht als Opfer für Tote und Yebendige, 0 
iondern als Dankjagung und Gedächtnis des Todes Chrijti gefordert fei und Vigilien, 
Seelenmefjen u. ſ. w. Kircbengebräuche jeien, welche man mit Bejcheivenbeit (d. b. cum 
reservatione) wohl zu balten wifjen werde. Wohl bielt jest ein Interimiſt Gottes: 
dienft. M. aber predigte daneben ftreng evangelifh und antirömifch und mied die Mefle, 
wesbalb er vom Interimiſten Ketzer geſcholten wurde, der verbrannt werden follte. 1551 % 
ſchlug Heilbronn M. zum Gejandten der Städte auf das Konzil nad Trient vor, aber 
man jab von ibm ab. Er jtarb 1558 (vor dem 6. uni), naddem das Interim in der 
Hauptſache abgeſchafft war. Sein Nachfolger war Jakob Nat (f. d. Art. Rab). 1516 
batte M. im Auftrag des Rats die Beichreibung von Heilbronn zu Münfters Kosmo— 
arapbie geliefert. G. Boffert. 40 

in 

yes 

Monardiianismnd. — Quellen: Sie find bei den einzelnen Abſchnitten angegeben. 
Litteratur: Sämtliche Darjtellungen der Dogmengejchichte von Münſcher bis zur Gegen: 
wart. Der Abjchnitt in meinem Lehrbud der Dogmengejhidyte Bd I? ©. 648-739 dedt ſich 
weſentlich mit dem nadhitehenden Artitel. Dorner, Entw.:Gejhichte der Lehre v. d. Perſon 
Ehrifti, j. TH. 1845; Lange, Geſch. u. Entw. der Syſteme der Unitarier vor der nic. Synode 
1831; Hagemann, Die römijche Kirche . . in den erjten drei Jahrh. 1864 (die bedeutendite 
und anregendjte Monographie über den Gegenjtand); Joh. Bornemann, Die Taufe Chriſti 
durh Johannes in der dogmatiichen Beurteilung der vier eriten Jahrh. 1896. Wloger: 
Merkel, Aufklärung der Streitigkeiten der Aloger 1782; Heinichen, De Alogis 1829; Bahn, 
3hTh 1875 S. 725.; Caspari, Quellen z. Gejch. d. Taufjymbols III S. 377f. 398f.; Bahn, 50 
Geſch. d. NTlihen Kanons I S.220 f.; Harnad, Das NT um d. J. 200 ©. 58ff.; Jülicher, 
TbL 3 1889 Nr. 7; Salmon, Hermathena 1892, p. 161 ff. — Theodotianer und Artemoniten: 
Kapp, Historia Artemonis 1737; Lipſius, Quellentritit des Epiphanius ©. 235f.; Chronol. 
der röm. Biſchöſe S. 173f.; Harnad, 3ZhTh 1874 S. 200; Gasparı a. a. O. III &.318—321. 
404 7.; Langen, Gejch. der röm. Kirche I S. 1925. — Berpll: Ullmann, De Beryllo 1835; 55 
Fod, Dissert. de christol. Berylli, 1843; Roſſel, Berl. Jahrbb. 1844 Nr. 4lf.; Kober, 
THOS 1848 I. — Paul von Samojata: Feuerlin, De haeresi P.S. 1741; Ehrlid, De erro- 
ribus P.S. 1745; Schwab, Dissert. deP. S. vita atque doctrina 1839; Hefele, Concilien:Beid. 
I? &.135; Routh, Relig. Sacrae III? p. 286-367; Frohihammer, THOS 1850 1. 
Abendländiihe Modaliften: Döllinger, Hippolytus und Kalliſtus 1853; Volkmar, Hipp. u. d. co 
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röm. Zeitgenofjen 1855; Hagemann a. a. D.; Langen a. a. D. ©. 192ff.; Lipfius, Duellen: 
tritit S. 43, Kepergeih. S. 183f., IdTh 1868 9.704; Harnad, 35T 1874, ©. 2007f.; 
Corſſen, Monardianiihe Prologe zu den vier Evv. (Texte und Unterjuhungen XV, 1). — 
Eabellianismus: Scleiermaher, Theol. Ztihr. 1822 9.3; Lange i. d. ZhTh. 1832 II 2 
©. 1746; Zahn, Marcell von Ancyra 1857. 

Bis gegen Ende des 2. Jahrhunderts kann man trog dem entgegenftebenden Schein, 
der von den Apologeten, von Irenäus und Tertullian jowie von Glemens erregt wird, 
die Yogoslebre in der Chriſtenheit noch nicht als eine allgemein giltige Lehre bezeichnen. 
So feit es im allgemeinen ftand, daß man über Chriftus denken müſſe os eoi Veov 
(II Clem. ad Cor. 1; „Christo quasi deo“, Ausjage der Chriſten bei Plintus), meil 
er der „Herr“, der „eingeborene Sohn Gottes“, der „von dem bl. Geift Gezeugte“, der 
„Richter der Yebendigen und Toten“ ei, fo felten führte diefe Anerkennung, von den 
philoſophiſch geichulten Apologeten und einigen anderen Lehrern abgejeben, zu feiten 
Spefulationen über den Sobn Gottes als Yogos und über den Begriff Gottes jelbit. Was 
wir über diefen und über den Sohn Gottes im Hirten des Hermas lejen (4. B. Mand. 
I. Sim. V, IX), einem Buche, das jih um das Jahr 200 noch hoben Anſehens erfreute, 
mag ungefäbr als der Ausdrud einer weitverbreiteten Meinung gelten. Es läßt fi 
durchaus noch nicht auf die Formeln bringen, in welchen man jpäterbin die Natur und 
Mürde des Erlöfers und die Seinsweiſe Gottes gefaßt und auszugleichen verfucht bat. 

20 Auf eine Ausgleibung waren überhaupt die wenigiten damals bedacht; denn zu einer 
ſolchen bedufte es philofopbischer Neflerionen, die den meiſten als Entbufiaften oder Idioten 
fernlagen. Sie war aber auch nicht gefordert. Denn jelbft die Anerkennung der Prä- 
exiſtenz des Erlöſers in beliebiger Form verbielt ſich fo lange gleichgiltig zu dem Begriffe, 
den man ſich von der Gottheit machte, als man den präerijtenten Chriſtus für ein 

25 gejchaffenes Wejen hielt und dazu noch unbefangen von einer Vielheit bimmlijcher Geiſter 
und perjonifiziert zu denfender Kräfte redete. Zwar iſt ſchon einem Juſtin die aleran- 
driniſch-jüdiſche Streitfrage über die jelbititändige Qualität der von Gott ausgebenden 
Kräfte wichtig und er bat zu ihr Stellung genommen (Dial. 128); aber es iſt bezeichnend, 
daß er ſie nicht als eine chriftliche Kontroverfe dem Tryphon vorgeftellt bat. Was man 

30 in den entjcheidenden Jahren zwijchen 140 und 180 in Bezug auf die Perfönlichkeit 
des Erlöfers als allgemein giltig verteidigte und ficherjtellte, fiel noch immer in den 
Rahmen des kurzen Bekenntnifjes, weldes auf Grund der Formel Mt 28, 19 erwachſen 
war (der aus bl. Geiſt und der Jungfrau geborene Gottesjobn; der Herr; der Heiland). 
Die Anerfennung der übernatürlichen Geburt Jeſu, durch welche eine gewiſſe Präexiſtenz 

35 allerdings bereits vorausgejegt it, ijt das für ausreichend gebaltene Minimum geweſen, 
durdy welches man ſich von den jtrengen Judenchriſten und denen unterjchied, welche in 
Chriſtus nur einen zweiten Sokrates bewundern wollten, während die Anerkennung der 
wirklichen Geburt aus dem Weibe und eines wirklichen menjclichen Yebens, wie es nad 
den Weisfagungen der Propheten verlaufen it, bier die Schranfe gegen den Gnoſticismus 

40 bildete. Welche Mübe es gefoftet haben muß, auch nur diefes Minimum in den Ge 
meinden, bei Gebildeten und Ungebildeten durchzuſetzen und vor Verwilderung zu ſchützen, 
darüber fünnen die jegt als doketiſch oder gnojtiih geltenden apofrupben Evangelien und 
Apojtelgefchichten, jowie die Hypotypoſen des Glemens belehren. Es iſt troß der fo 
lüdenbaften Ueberlieferung noch nadyweisbar, daß in diefer Zeit, im Laufe des 2. Jabr- 

45 hunderts, innerbalb der durch das Gemeindebefenntnis Verbundenen ſowohl folche Chriſto— 
logien friedlich neben einander geitanden baben, welche als Worftufen der fpäteren 
monarchiantichen als auch ſolche, welche als Keime der arianiſch-athanaſianiſchen, ja auch 
der doketiſch-gnoſtiſchen zu betrachten find. Bei demjelben Schriftiteller finden fich Formeln, 
in welchen die göttliche Würde des Erlöſers bald auf eine bejondere Erwäblung und 

50 Begabung durd die Gottbeit, bald auf die reale Einwohnung des bl. Geiſtes, bald auf 
eine himmliſche Hypoſtaſe oder auf eine Inkarnation der Gottheit zurüdgefübrt wird, 
während der liturgiihe Spracdgebraub unbefangen einen Teil der Prädifate Gottes auf 
ihn, jeiner perfönlichen Erlebnijie und Thaten auf Gott übertrug. Für diefen Zuſtand des 
chriſtologiſchen Dogmas in der Zeit bis zum Jahre 180 ift vielleicht fein Zeugnis lebr: 

55 reicher und entjcheidender als das des Geljus. Diefer jcharfe Beobachter belehrt darüber, 
wie ſchwankend die Formeln damals in der Großfirche noch geweſen find. Man vgl. 
folgende Stellen: I, 57: „Wenn du jagt (Anrede an Jeſus), daß jeder Menjch, den 
die göttliche Vorſehung geboren werden ließ, ein Sohn Gottes ift, was haſt du dann 
vor einem anderen voraus?“ II, 30: Chriftus nach der Meinung der Chriften Gott und 

co Gottes Sohn. II, 31: „Die Chrijten verſchmähen Scheingründe und Trugjchlüfje nicht, 

a 
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um damit ihre Angabe zu ſtützen, es jet der Sohn Gottes zugleich deſſen leibhaftiges 
Wort“. IV, 18: „Entweder verwandelt ſich Gott wirklich, wie Diefe meinen, in einen 
iterblichen Yeib“. VI, 69 giebt Gelfus den chriſtlichen Gedanken jo wieder: „Da Gott 
roh und der Anjchauung nicht leicht zugänglich ift, legte er feinen Geift in einen Yeib, 
der uns ähnlich ift und jandte ibn berab, damit wir uns von ibm unterieifen laſſen 5 
fonnten“. 

Man fann einen „naiven Modalismus“ jtatuieren (eine modaliftiihe Kontroverſe 
tennt Irenäus noch nicht); aber es giebt feine Beweife dafür, daß man Chriſtus in 
jener Zeit mit bewußter Ablehnung jeder Gegenlebre für die Gottheit jelber gebalten 
babe, wohl aber galt er als der Menjch, in dem die Gottheit oder der Geift Gottes ges 10 
wobnt bat, oder — das war gewiß Die verbreitetere Anficht er galt als das bimm- 
liche Geiſtweſen, welches Fleifh angenommen bat und erjchienen iſt. Was dem ent: 
ibeidenden Zeitpunft und Borgang betrifft, von welchem man feine außerordentlidye 
Würde ableitete und in welchem man fie gewäbrleiftet ſah, jo war es gejtattet, bei dem 
Ereignis der wunderbaren Entjtebung fteben zu bleiben oder unter Anerkennung derjelben ı5 
nab vorwärts oder rückwärts vorzufchreiten. ‚Für die, welche in Chriſtus ein himmliſches 
Geiſtweſen infarniert faben, lag der Vorgang, durch welchen er Alles geworden tft, was 
er it, im feiner vorweltlichen Erſchaffung, und die wunderbare Geburt war nur die 
jelbitveritändliche Folge derjelben (doch war auch auf diefem Standpunkt der Gedanfe 
einer „Erböbung” nad dem Siege über den Tod nicht ausgeſchloſſen). Die aber, welche zo 
ihn als den Menſchen verehrten, mit dem der Gottes Geiſt ſich in befonderer Weiſe verbunden 
bat, durften noch immer an den Vorgang bei der Taufe denken, um das Walten des 
(Heiftes in Chriftus an ein entjcheidendes Ereignis zu fnüpfen, twobei dann die wunder: 
bare Entitebung nur als ein Worbereitendes galt. Aber fie durften auch noch von einer 
Veräbrung Chriſti und einer fortichreitenden Erfüllung des Menjchenjobns mit dem 25; 
Geiſte und einer wirklichen und wunderbaren Erböbung desjelben durd die Auferstehung 
vredigen. 

Auf die beiden genannten ‚Formeln laſſen fich die verfchiedenen chriftologifchen An: 
Idauungen in den unter fich verbundenen Gemeinden des 2, Nabrbunderts zurüdführen. 
Zie fonnten in der Predigt, in den Geſängen, in den Gebeten jo verwertet werden, daß ao 
em Unterfchied zwifchen ihnen wenig oder gar nicht empfunden wurde, aber darüber 
darf nicht überjeben werden, daß ein ſolcher wirklich beitand. Allerdings ift er bereits 
als ein tbeoretijcher, ein tbeologticher bezeichnet, wenn es richtig it, daß er religiös nicht 
empfunden zu werden brauchte. Aber es kann doch nicht auffallen, daß die Theologen fich 
nicht über ihn hinwegzuſetzen vermochten, und das öffentliche Bekenntnis bat je und je durch 5 
die Skrupel der Theologen jeine Ausbildung erfahren. Aber es waren nicht nur die Theo: 
logen, welche an dem Streite teilnabmen. Auch die Mafjen wurden aufmerkfjam und 
traten mit ibrem Schwergewicht auf die eine Seite. Für beide Formeln ließen ſich die 
bl. Schriften anrufen. Aber entjchieden twaren unter den damaligen Zeitverbältnifjen die 
im Worteil, welche die \nfarnation eines befonderen göttliben Wejens in Chriftus 10 
erfannten, jo gewiß es in Wahrbeit angefichts der uriprünglichen evangelifchen Verkün— 
digung, die auch in den ſynoptiſchen Evangelien nicht mebr rein vorliegt, diejenigen waren, 
welbe in Jeſus den vom Geiſte erfüllten und zum Sohne Gottes berufenen Menſchen 
haben. Doch jene Auffaffung entſprach der Deutung der altteftamentlichen Tbeopbanien, 
welbe von den Alerandrinern übernommen war und die ſich im apologetifchen Beweiſe 45 
als jo überzeugungsträftig ertwiefen hatte (die chriſtliche Sohn-Gotteslehre konnte den ge: 
bildeten Heiden durch die Yogoslehre am leichteften annebmbar gemacht werden; ſ. das 
denfwürdige Gejtändnis des Gelfus II, 31: „Iſt wirklich nach euerer Yehre das Wort 
der Sohn Gottes, dann ftimmen wir euch bei“); fie ließ fich ftügen durch das Zeugnis 
des Paulus und einer Neibe von alten Schriften, deren Autorität mebr und mebr eine so 
abjolute wurde, und endlihb — was nicht das geringite war — fie ließ fich mit wenig 
Mübe den kosmologiſchen und theologiſchen Sägen einordnen, die man als das Fundament 
für eine rationale chrijtlihe Theologie von der religiöfen Philoſophie der Zeit entlebnt 
hatte. Wo man den Glauben an den göttlichen Yogos zur Erklärung der Welt-Entitebung 
und Heichichte aufnahm, da war es ſchon entſchieden, durch welche Mittel auch die gött- 55 
liche Würde und die Gottesſohnſchaft des Erlöfers allein zu bejtimmen ſeien. Ber Diefem 
Verfabren batten die Theologen ſelbſt für ihren Monotbeismus nichts zu fürchten — 
auch dann nicht, wenn fie den Yogos mehr fein ließen als ein aus dem Schöpferwillen 
Gottes hervorgegangenes Produkt —; Juſtin, Tatian, die anderen Apologeten zeigen 
met die geringite Bejorgnis um ibn. Denn die unendliche, binter der Welt rubende co 

Reals-Enchflopädie für Theologie und Kirche. 3. WU. XII. 20 



306 Monardianismms 

Subſtanz, als welche die Gottheit gedacht wurde, kann ſich in verſchiedenen Subjekten 
darjtellen und entfalten; fie fann ibr eigenes, unerjchöpfliches Wefen verfchiedenen Trägern 
mitteilen, obne deshalb entleert zu werden oder in ihrem Sein zu zeriplittern (uorapyia 
zart’ olzovoniay — wie der Kunſtausdruck lautet). Aber die Theologen hatten kegelic 

s auch für die „Gottheit“ des Chriftus nicht zu fürchten, in welchem die Inkarnation jenes 
Yogos angejchaut werden follte. Denn der Begriff des Yogos war ja des mannig- 
faltigften Inhaltes fäbig, und für feine virtuofe Behandlung batte man bereits die aus: 
giebigiten Vorarbeiten. Diefer Begriff konnte jeder Wandlung und Steigerung des 
religiöjen Intereſſes, jeder Vertiefung der Spekulation, aber auch allen Bedürfniffen des 

ıo Kultus, ja jelbft den neuen Ergebniffen biblijcher Eregefe angepaßt werden. Er offen- 
barte ſich allmäblic als die bequemjte Variable, die jofort fich bejtimmen ließ durch jede 
neue Größe, die in den theologiſchen Anfag aufgenommen wurde. a es ließ fich ihm 
jogar ein Inhalt geben, der im fchärfiten Widerſpruche jtand zu den Denfoperationen, 
aus welchen der Begriff jelbit entiprungen war, d. b. ein Inhalt, welcher die kosmo— 

15 logische Entſtehung des Begriffes faſt vollitändig verdedte. Aber es dauerte lange, bis 
dies erreicht war. Und fo lange es noch nicht erreicht war, jo lange der Yogos aud 
noch als die Formel verivendet wurde, unter tveldher man, ſei es nun das Urbild der 
Welt, fer es das vernünftige Weltgeſetz, begriff, jo lange börte auch das Mißtrauen in 
Bezug auf die Zwedmäßigfeit des Begriffs zur Feititellung der Gottheit Chrift nicht 

»o ganz auf. Denn die Sottbeit felbjt wollten die Arommen in dem Erlöſer anjchauen 
und nichts weniger. Grit Atbanafius bat ibmen das durd feine Deutung der Formel 
vom Logos ermöglicht, aber damit zugleich auch den ganzen Begriff zwar nicht zu nichte 
gemacht, aber doch faktisch zurüdgeitellt. Und die Gefchichte der Chriftologie von Atba: 
nafius bis Auguftin ift die Gejchichte der Subjtitution des Yogosbegriffes durch den des 

25 „Sohnes“ (als des alter ego Gottes), der freilich noch mande Züge des alten Logos: 
begriffes trägt. 

Aber es ift doch nicht die Beforgnis um die göttliche Würde Chrifti geweſen, melde 
den eriten formulierten Widerſpruch gegen die Yogos-Chriftologie im 2. Jabrbundert ber- 
vorgerufen bat; vielmehr war es die Bejorgnis um den Monotbeismus, die fich wider 

30 die durch die Apologeten vertretene Theologie richtete, in der eriten Phaſe des Streites 
aber lediglich das Intereſſe an der Menjchbeit des Erlöfers. Damit verband fich der 
Angriff auf die Verwendung der platonijch-itoifchen Philoſophie in der  chriftlichen 
Glaubenslehre. Die erjten öffentliben und litterariſchen Widerſacher der chriftlichen 
Logosipefulationen find dem Vorwurfe nicht entgangen, die Würde des Crlöfers berab: 

35 zufegen, wenn nicht aufzubeben. Erſt in der Folgezeit, in einer zweiten Phaſe, baben 
die Gegner der Logoschriftologie den Vertretern diefer jenen Vorwurf zurüdgeben können. 
Zunächſt handelte es fih um den Menfchen Nefus, dann um den Monotheismus und die 
göttliche Würde Chriſti bei den Monarbianern. Von bier aus wurde aber allmäblid 
die gefamte theologische Deutung der zwei eriten Artikel der regula fidei wieder kon— 

0 trovers. Ihr Verftändnis war gegen den Gnoſticismus ficher geftellt. Aber entbielt 
nicht Die Yehre von einem himmliſchen Mon, der in Ghriftus infarniert fei, noch einen 
Net des alten gnoſtiſchen Sauerteigs? Crinnerte nicht die mooßoAn tod Aödyov an die 
Gmanation der Aonen? War nicht der Ditbeismus aufgerichtet, wenn zwei göttliche 
Weſen angebetet werden jollten? Nicht nur die ungebildeten Laienchriſten mußten jo 

45 urteilen — was veritanden fie von der „ökonomiſchen Seinsweile Gottes“? — jondern 
aud alle diejenigen Theologen, welde von der platonifch-ftoischen Philoſophie in der 
chriftlihen Dogmatik nichts wilen wollten. Ein Kampf begann, der mebr als 150 Jabre 
gedauert bat. Wer ibn eröffnet bat und zuerit aggreſſiv geworden iſt, willen wir nicht. 
Der Kampf nimmt in verjchiedener Hinficht das höchſte Anterefle in Anspruch und fann 

so unter verjchiedenen Geſichtspunkten bejchrieben werden. Zwar nicht als ein Kampf der 
Theologie gegen eine noch entbuftaftiiche Neligionsauffaflung -— denn Entbufiaften kn 
auch die litterariichen Gegner der Yogoschriftologie nicht mehr geweſen, vielmehr gleich 
anfangs erklärte Gegner derjelben —; wohl aber als das Ningen des ſtoiſchen Plato— 
nismus um die Herrichaft in der Theologie, als der Sieg Platos über Zeno und 

55 Ariftoteles in der chrijtliben Wiſſenſchaft, als die Gejchichte der Verdrängung des 
hiſtoriſchen Ghriftus durch den präeriitenten, des lebendigen durch den gedachten, in der 
Dogmatik, endlich als der ſiegreiche Verſuch, den chriſtlichen Glauben der Laien durd 
eine ibnen unverjtändliche theologische Kormel zu bevormunden und das Myſterium der 
Perſon an die Stelle der Perſon zu jegen. Das Erſte aber, was dem entgegentritt, 

co welcher die Geſchichte dieſes Streites überfchaut, ift die Beobachtung, daß ſich die Gegner 
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bald wechſelweiſe, wenn auch nicht gleichzeitig, dieſelben Vorwürfe zufchleudern und jeder 
den anderen wirklich zu widerlegen vermag. Die Lehre aus dieſer Beobachtung ergiebt 
ich von ſelbſt. indem aber die Yogoschriftologie zu vollem Siege gelangte (Kororös 
iöyos »al vouos), wurde mit der Vorjtellung von der Einperjönlichfeit Gottes auch jeder 
Gedanke an die wirkliche menjchliche Perſönlichkeit des Erlöſers als kirchlich unerträglih 5 
verdammt. Die „Natur“ trat an die Stelle, die ohne die Perſon ein Nichts iſt. Unjere 
Zumpatbie wendet fich bier dem Unterliegenden nicht zu, weil er unterliegt, jondern weil 
er Richtiges vertreten bat. Aber der Hiftorifer fann auch Sympathie gewinnen für einen 
ihm fremden Gedanken, wenn er fonjtatieren muß, daß er die pafjende Formel für den 
geſamten religiöfen \nbalt des Bewußtjeins einer Zeit geweſen ift. Welcher Wert diefem 10 
Inhalt zufommt, ift freilich eine zweite Frage. 

Mit einem Ausdrud, den Tertullian geprägt bat, verjteht man unter Monarchianern 
die Vertreter des ftrengen, nicht-öfonomischen Monotbeismus in der alten Kirche, d. b. 
eben diejenigen Theologen, welche die Erlöſerwürde Jeſu feitbielten, aber zugleich den 
Glauben an die perfönliche (numerische) Einheit Gottes nicht aufgeben wollten und da= ı5 
ber Gegner der Spekulationen wurden, die zu der Annahme der Zwei— reſp. Dreieinigfeit 
der Gottheit geführt haben. In Wabrbeit iſt diefe Definition zu eng; denn ein Teil 
der älteren ſog. dynamiſtiſchen Monarchianer (ob alle?) bat neben Gott als ewigen 
Sobn Gottes den bl. Geiſt anerkannt, aljo zwei Hypoſtaſen angenommen. Dieje Binitarier 
baben aber in Jeſus feine reale Inkarnation diefes bl. Geiſtes gefeben und, find daher 20 
als Ghriftologen weder trinitarifch noch binitarisch, jondern monarchianiſch. Ubrigens it 
der Name „Monarbianer” in der alten Kirche nicht für diefe gebraucht worden, jondern 
allein für die Theologen, welche in Chriſtus eine Inkarnation Gottes des Vaters jelber 
lebrten.. Auf die älteren dynamiſtiſchen Monarchianer ift er nicht ausgedehnt worden, 
weil im Kampfe mit ihnen, jo viel wir willen, die ‚Frage nach der Ein- oder Mebr: 25 
periönlichteit Gottes überhaupt nicht kontrovers geworden iſt. — In einem weiteren Zinne 
fünnte man auch die Arianer und alle diejenigen Theologen zu den Monarcianern (vom 
Standpunkt der abjoluten, nicht der —— Theologie) rechnen, welche die perſön— 
liche Selbſtſtändigkeit eines Göttlichen in Chriſtus zwar anerkannten, aber dasſelbe für 
ein Produkt der Schöpferthätigkeit Gottes des Waters hielten. Indeſſen empfiehlt es ſich zo 
nicht, dem Begriffe jo weite Grenzen zu geben; denn erjtlich entfernte man fich damit 
von der alten Klaffifizierung, jodann iſt doch nicht zu verfennen, daß auch bei den 
radifaljten Arianern die Chriftologie auf die Gotteslebre zurückgewirkt bat und der jtrenge 
Monotbeismus irgendwie eingejchränft iſt. So bleibt es aus fachlichen und geſchicht— 
lichen Gründen das Zweckmäßigſte, unter Monarcianern lediglich ſolche Theologen zu 35 
verfteben, welche in Jeſus den geifterfüllten und zum Sobne Gottes berufenen Menjchen 
oder eine Inkarnation Gottes des Vaters erfannten, wobei vorbebalten bleibt, daß Die 
eriteren in einigen Gruppen den bl. Geift als göttliche Hypoſtaſe beurteilt haben, aljo 
eigentlich nicht mehr Monarcianer im jtrengen Sinne des Wortes find. Übrigens iſt der 
Ausdrud „Monarchianer“ injofern unzwedmäßig, als ja auch die Gegner die Monarchie 10 
Gottes feithalten wollen (ſ. Tertull. adv. Prax. 3sq.; Cpipban. h. 62, 3: ob noivdeiav 
eionyovusda, dAld uovapyiav xmoürrouev), ja ibrerjeits den Monarbianern den 
Vorwurf, die Monarchie zu zerftören, zurüdgeben. „Fl uovaoyia tod Veov" war im 
2. Jabrbundert ein ftehender Titel in der Polemik der Theologen gegen Polytheiſten und 
Gnoſtiker (f. die Stellen aus Juſtin, Tatian, \renäus u. f. w., welche Gouitant zu ep. #5 
Dionys. Rom. adv. Sabell. |Routb, Relig. S. III p. 385sq.] gejammelt bat). Ter: 
tullian bat den Namen „Monarchiani“ darum keineswegs im Sinne der direften Be: 
zeichnung einer Härefie feinen Gegnern gegeben (adv. Prax. 10: „vanissimi Monarchiani“), 
jondern jie vielmebr nad dem von ibnen ausgegebenen Stichwort ironifch benannt. Der 
Name iſt auch im der alten Kirche nicht eigentlich Ketzername geworden, wenn er auch bie w 
und da für die Gegner der Trinitätslebre gebraucht worden ift. 

Für das richtige Verftändnis der Stellung der Monarcianer in der Enttwidelungs: 
geibihte der Firchliben Dogmatik iſt es, wie bereits aus dem Obigen deutlich jein 
wird, enticheidend, daß fie erit bervorgetreten find, nachdem das antignoftiiche Verſtändnis 
der regula fidei im weſentlichen in der Kirche gefichert war. Hieraus ergiebt ſich, daß 55 
fie jelbft im allgemeinen als Grjcbeinungen auf dem Boden des Katholicismus zu 
würdigen find, und daß fomit, abgejeben von den deutlichen Kontroverspunften, Uber: 
einſtimmung zwijchen ihnen und ihren Gegnern vorauszujegen it. Es iſt nicht über: 
rlüffte, daran von vornherein zu erinnern. Zu welchen Konfufionen die Mißachtung 
diefer Vorausjegung gefübrt bat, darüber kann 5. B. der betreffende Abjchnitt in Dorners on 

20* 
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Entwidelungsgeihichte der Lehre von der Perfon Chriſti belehren. Indeſſen jo gewiß es 
in der Hauptjache richtig ift, die Gejchichte des Monarchianismus obne Nüdficht auf die 
alten vorkatholiſchen Gegenſätze darzuftellen, aber aucd die Gefchichte des Montanismus 
nur ſehr bebutjam berbeizuzieben, jo ſcheinen doch manche Beobachtungen in Bezug auf 

5 die erjten uns deutlichen Gruppen der Monarchianer zu beweifen, daß fie Merkmale 
trugen, die man als vorkatholiſche — aber nicht akatholiſche — zu bezeichnen bat. Es 
gilt dies namentlich von ihrer Stellung zu gewiſſen neutejtamentlichen Schriften. Aller: 
dings haben wir ſchon bier die Dürftigkeit und Unficherbeit des geſchichtlichen Materiales 
zu beflagen. In ebenjo bobem Maße, wie die kirchlichen Berichterjtatter die wahre Ge: 
Ihichte des jog. Montanismus verſchwiegen und verdunfelt haben, haben fie auch Die des 
Monarchianismus zu begraben oder zu entjtellen verfudt. Sie baben bereits jehr frübe, 
wenn auch nicht in den eriten Stadien des Streites, in die Theſen der Gegner Ebioni— 
tismus und Önojticismus eininterpretiert, fie baben verfucht, die theologischen Arbeiten 
derjelben als Produkte ſpezifiſcher Verweltlichung des Ghriftentums oder als Fälſchungen 

1» zu Disfreditieren und die Monarchianer jelbit als Abtrünnige, welche die Glaubensregel 
und den Kanon preisgeben, darzuitellen. Durch diefe Art der Polemik baben fie der 
Folgezeit unter anderem das Urteil darüber erjchwert, ob gewiſſe Eigentümlichkeiten 
monarchianifcher Gruppen in Bezug auf den neutejtamentlichen Schriftentanon aus einer 
Zeit berrübren, in welcher es überhaupt noch feinen neuteftamentlicben Kanon im jtriften, 

20 katholſchen Sinne gab, oder ob ſie als Abweichungen von dem bereits Giltigen, alſo als 
Neuerungen zu beurteilen find. Indeſſen unter Rückſicht auf den katholiſchen Geſamt— 
charakter der monarchianiſchen Bewegungen, weiter auf die Thatſache, daß, nachdem der 
neuteftamentliche Schriftenfanon in jeinem wejentlichen Umfange und jeinem Anſehen firtert 
erfcheint, auch von feinem Widerfpruch gegen denfelben mebr jeitens der Monardianer 

25 berichtet it, endlib in Erwägung, daß auch den Montaniften, ja jelbit den Marcioniten 
und Gnojtifern ſehr bald Attentate auf den katholiſchen Kanon vorgeworfen worden find, 
während diejelben doch bei ihrem Auftreten einen folden noch gar nicht vorfanden, wird 
man nicht mebr zweifelhaft jein fünnen, daß Abtei dungen ber Monarchianer von dem 
fatbolifchen Kanon uns lediglih auf eine Zeit weifen, wo es einen ſolchen noch nicht 
gab, und daß auch jonjtige „Häreſien“, die bei den ältejten Gruppen uns entgegentreten, 
_ — der werdenden, nicht der gewordenen katholiſchen Kirche zu beur— 
teilen ſind. 

Nicht durchſichtiger als das Emporkommen des Monarchianismus in der Form 
beſonderer theologiſcher Richtungen iſt ſeine Geſchichte. Auch hier liegen uns heute nur 

35 dürftige Fragmente vor. Selbſt die jetzt durchgehends beliebte feſte Unterſcheidung 
zwiſchen einem dynamiſtiſchen (beſſer adoptianiſchen) und einem modaliſtiſchen Monarchia— 
nismus — jener läßt die Kraft oder den Geiſt Gottes dem Menſchen Jeſus einwohnen, 
dieſer ſieht in ihm eine Inkarnation der Gottheit ſelber —, kann, ſo berechtigt ſie in 
mancher Hinſicht iſt, doch nicht obne Gewaltjamteit durchgeführt werden. Gewi liegt 
das Gemeinfame der monarchianiſchen Richtungen, ſoweit ein ſolches überhaupt vorbanden, 
in der Faſſung des Gottesbegriffes, das Unterſcheidende im Begriffe der Offenbarung; 
aber für eine reinlichere Sonderung in zwei Barteien iſt im den Quellen nicht durchweg 
ein Anbalt geboten, abgejeben davon, daß die meiften und wichtigiten „Spiteme” in der 
unficherjten Ueberlieferung vorliegen. Eine verläßliche Einteilung des Monarchianiemus, 

1 der in allen jeinen Formen die Vorftellung von einer phyſiſchen Vaterſchaft Gottes ab- 
gelehnt und lediglich in dem in der Menjchbeit jtebenden Jeſus den Sobn Gottes ge: 
jeben bat, ijt auf dem Grunde der bisher befannten Quellenſchriften nicht möglid. Won 
ein paar Kragmenten abgejeben, befigen wir nur Berichte von Gegnern. Cine bejondere 
Schwierigkeit macht nod die Chronologie. — Man bat fich feit der Entdedung der 
Philoſophumena viel Mübe um diejelbe gegeben; aber im Detail ift das Meifte unficher 
geblieben. Uber die Daten für die Aloger, Artemas, Prareas, Sabellius, die antioche- 
nijchen Spnoden gegen Paul von Samofata u. f. w. jchwanfen noch die Ürteile. Endlich 
auch über den geographijchen Umfang der Kontroverjen find ”- nd unterrichtet. 
Wir können aber mit einiger Wabrjcheinlichfeit vermuten, daß in allen Gentren der 

5 Chriftenbeit des Neiches zeitweilig ein Kampf itattgefunden Ba "am folgenden ſoll 
auch der Schein vermieden werden, als ließe jich bier eine zufammenbängende Gejchichte 
jchreiben. 

I. Die jog. Aloger in Kleinasien. Aus dem Syntagma des Hippolyt fennen 
Epipbantus(h. 51; nad ibm Auguftin h. 30, Prädeſt. h. 30, Iſidor h.26, Paul. h. 7, 

wHonorius h. 41, job. Damascenus —; die Angabe des liber Praedest., da ein 
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Biſchof Philo die Aloger widerlegt babe, kommt natürlich nicht in Betracht. Ob der 
Name in Nüdficht auf den alerandriniichen Juden gewäblt it, ſteht dabin) und Philaſtrius 
(h. 60) eine Partei in Kleinafien, welcher der Eritere den Spottnamen „Aloger” an: 
gebängt bat. Hippolyt berichtete von ihr, daß fie das Evangelium und die Apokalypſe 
des Nobannes verwerfe, indem fie diefe Schriften dem Gerintb zuichriebe — über die 5 
Briefe bat er nichts berichtet. Epiphanius wird wohl im Rechte fein, wenn er aud) fie ver: 
worfen ſein läßt, j. e. 34; vielleicht aber war von denjelben überhaupt noch nicht die 
Rede — ; fie erkennt aber auch nicht den Yogos Gottes an, welchen der bl. Geift in 
dem Jobannesevangelium bezeugt babe. Hippolyt, der fruchtbarfte alte Ketzerbeſtreiter, 
bat aegen dieſe Yeute außer jenem Syntagma em bejonderes Werk zur Verteidigung der 10 
jobannetfchen Schriften gejchrieben (ſ. das Schriftenverzeichnis auf der lateranifchen Hip- 
volstftatue: vreo rov xara ıwarlvr|nv zvayyekıov zaı dnoxalvwens, und Ebed- 
Jesu, catal. ce. 7 [Afjemani, Bibl. Orient. III, 1,15]: „apologia pro apocalypsi 
et evangelio Joannis apostoli et evangelistae“) und vielleicht auch noch in einem 
Werte gegen alle Monarcianer fie befämpft. Gewiß ift, daß Epiphanius außer dem betreffen: 15 
den Abichnitt aus dem Syntagma mindeftens noch eine zweite Schrift wider die „Aloger“ 
ausgefchrieben bat, und wahrſcheinlich ift, daß Diele ebenfalls von Hippolyt berrührt. Die 
Zeit ihrer Abfaffung läßt fih aus Epipban. h. 51, e. 33 leider nicht mit Sicherheit be 
itimmen. Am meijten Wabrjcheinlichfeit bat die Berechnung — fie bedarf freilich einer 
Terttorreftur —, melde auf das Nabr 204/5 führt (f. meine Chronologie der altchriftl. ꝛd 
Yıtteratur I ©. 376 ff.). Hippolyt bat in Fa Schrift feine unbenannten Gegner als 
Zeitgenoſſen bebandelt; aber eine genauere Prüfung zeigt, daß er diejelben lediglich aus 
deren eigenen Schriften (e8 waren deren mehrere; ſ. c. 33) fennt und daber von den Ver— 
hältniſſen, unter denen fie aufgetreten find, aus eigener Anſchauung nichts weiß. Ein 
gewiſſer Anbaltspunft für das Alter diefer Schriften und ſomit der Partei ſelbſt ergiebt > 
ſich aus der Thatſache, daß zu der Zeit, als dieſelbe blühte, nach ihrem eigenen Zeugnis 
su Thyatira lediglich eine montaniftiiche Gemeinde ertjtierte, während der Gewährsmann 
bereits von einer aufitrebenden fatboliichen Kirche und anderen chriftlichen Gemeinjchaften 
dajelbjt berichten kann. Bejtimmter läßt ſich die Blütezeit diefer Heinafiatiichen Bewegung 
durch Kombination der Angaben des Hippolyt mit den Nachrichten des Irenäus III, 11,9 30 
ermitteln, eine Kombination, deren Berechtigung Zahn (3hTh 1875, ©. 72F.) erwieſen 
bat. Danadı war die Partei gewiß jchon zwiſchen den Jahren 170 und 180 in Klein- 
aften vorbanden. Ihr Charakter läßt fi in den Hauptzügen nad den Zeugnifjen des 
Itenäus und Hippolyt noch beitimmen. Um das hriftologiiche Problem bandelte es ſich 
in eriter Linie nicht, vielmehr um die „Stellung zur Propbetie”. Die Namenlofen, 35 
die Aloger, find eine Partei der radikalen antimontantitifchen Oppofition in Kleinafien 
Wydien) innerhalb der Kirche geweſen - - jo radikal, daß fie die montaniftifchen Ge— 
meinden nicht mehr als chrijtliche anerkannten. Sie wollten alles Prophetentum von der 
Kırde fern gehalten wifjen; in diefem Sinne waren fie entjchiedene Verächter des Geiftes 
(sren. III, 11, 9: Epipb. 51, e. 35). Diefe Stellung veranlaßte fie zu einer biftorifchen 10 
Kritil an den beiden johanneiſchen Schriften (renäus erwähnt die Kritif an der Apo- 
lalypſe nicht), von denen die eine die Anfündigung des Parakleten durch Chriftus, die 
andere propbetijche Offenbarungen entbielt. Aus inneren Gründen kamen fie zu dem 
Schluffe, fie müßten unecht fein, eis övona ’Imavrov verfaßt (e. 3. 18): die Schriften 
jrien daber nicht firchlich zu rezipieren (e. 3: odx Afıa abra gaoıv elvar dv arimoia). 15 
Tem Evangelium wurde vorgetvorfen, es enthalte Unwahres, es widerfpreche den übrigen 
Evangelien (e, 4: pdoxovan, ötı ob ovupwmrei ra Pıßkla Toü ’Iwayvov tois Aoınois 
Anoordlors, €. 18: rò ebayy£kıor eis Övoua’loarvov weuderar, 1.'e.: Adıdderov elvaı), 
8 gebe eine ganz andere Heibenfolge der Greigniffe, ermangle jeglicher Ordnung, laſſe 
wichtige Thatjachen aus, berichte von zwei Paſſahfeſten — ibre Kritik der Begebenbeiten do 
301. 2 und der job. Chronologie ift uns nod erhalten (ec. 3. 4. 15. 18. 22. 26. 
28. 29). Gegen die Apofalypje wurde vornehmlich eingewandt, fie enthalte abjolut Un: 
verftändliches, ja Abſurdes, zugleih aber auch Untwahres (e. 32—34). So fpotteten fie 
über die fieben Engel und fieben Trompeten, über die vier Engel am Eupbrat, und zu 
Apf 2, 18 meinten fie, es babe zu Thyatira gar feine Chriftengemeinde gegeben, der Brief 55 
ſei aljo fingiert. Unter den Einwürfen gegen das Evangelium muß aber auch der ge 
Handen baben (e. 18), daß dasfelbe dem Dofetismus Vorſchub leiste, indem es fofort 
von der Fleiſchwerdung des Yogos zu der Berufswirfjamteit Jeſu übergebe. In diefem 
Zufammenbange jpielten fie das Mareusevangelium, welches die vaoder yErnoıs Jeſu 
nicht Iehre, gegen Johannes aus (c. 6) und beanitandeten den Ausdrud „Logos“ für den 6 
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Sohn Gottes (e. 28), ja fie witterten iA demſelben Gnoſticismus und kamen ſchließlich zu 
dem Nejultate, daß Schriften, die einerjeits Dofetifches, andererfeits Jüdiſch-ſinnliches und 
Gottes Unwürdiges enthielten, von Cerinth, dem gnoſtiſierenden Judaiſten, verfaßt ſein 
müßten Irenäus erwähnt das nicht). Es it bei dieſem Thatbeſtande bemertenswert, 
dab renäus fie nicht in den Kegerfatalog (Buch I) eingeitellt und fie troß der ſcharfen 
Ablehnung als Schismatiker (nicht als Häretifer) bebandelt. Er billigte ibren entſchiedenen 
Widerjprud gegen alles pieubopropbetijche Unmejen, aber er meint, daß fie das Kind 
mit dem Bade ausjchütten, indem jie auch die echte Propbetie veriverfen. Abnlib Hip— 
polyt (nicht Epiphanius). Ausdrücklich bejtätigt er, abgejeben von dem zu Rügenden, 
ihre von ihnen ſelbſt (e. 3) beanſpruchte Kirchlichteit (e.4: doxovor xai abroi ra ioa 
juiv zuoredew ... doxovcı Aoımöv Erukaußaveodu Tijs üylas »al Erdtov dudao- 
»akias), die aud in der Forderung der ovupwvia @v Fißkaw bervortrete. Er jtellt 
fie durchaus nicht auf eine Stufe mit Cerintb, Ebion u. f. tw., und unzweifelhaft bat auch 
er ibre chriftologiihen Meinungen, über twelche Irenäus überhaupt nichts mitgeteilt bat, 

5 milder genommen, weil er jo vieles bei ihnen fand, mit dem er übereinftimmen konnte. 
Aber welches waren nun ibre chriftologifchen Meinungen? Hätte Lipfius (Duellen 
S. 102f. 112) Net mit der Annahme, dab die Aloger in Jeſu nur einen natürlic 
erzeugten Menſchen gejeben hätten, deſſen Exiſtenz erjt jeit feiner irdiſchen Geburt durd 
Maria datiere, daß fie überhaupt nur vorgegeben bätten, an ber allgemeinen Lebre zu 

»0 halten, jo wäre die Stellung des Jrenäus und Hippolyt zu ihnen ſchlechthin unbegrei- 
lich. Aber die Quelle giebt zu einem folchen Urteil feinen Anlaß. Yipfius bat fich durch 
die Polemik des Epipbanius täufchen laſſen. Aber noch in der Bearbeitung, in welcer 
die Polemik des Hippolyt bei Epiphanius vorliegt, tft erfennbar, daß diefem über die 
Ghrijtologie der Partei aus deren eigenen Schriften nichts weiter befannt war, als ihre 
Verwerfung des Logosbegriffes ſowie der Geburt „von Oben“ und ihr antignoftiiches 
Intereſſe an der Geburt, der Taufe, der Verfuchung, kurz an dem menjchlichen Yeben des 
Erlöſers. Hippolyt bat in feiner Polemik lediglih vor den Konfequenzen gewarnt, die 
aus einer Verwerfung des Logos ich ergeben mußten. Daß die Partei dieſe Konie 
quenzen gezogen babe, jagt er nirgends deutlich, ja ſogar Epiphanius wagt hier keine 

‚ganz beſtimmten Behauptungen. Somit kann von einer Nicht-Anerkennung der wunder— 
baren Geburt keine Rede ſein; a die Formel, Chriſtus jei yılös ardownos, wird 
die Partei nicht gebraucht haben. Möglich, ja wahrſcheinlich iſt, daß fie auf die Vor— 
gänge bei der Taufe ein befonderes Gewicht gelegt bat; aber aus ec. 18 (vol. c. 20 läßt 
ſich das nicht mit Sicherheit folgern (die voulLovtes dd Magias xai deügo Agıorör 

» abror xalsiodaı zal viov Veov, zal elvam uEv ogötegov yılöv Ävdownor, xard 
ngoxonnv ÖE elinpevaı mv toũ viov Tod Veod ngoonyoglav * vielleicht gar 
nicht die Aloger). 

Die erſten uns bekannten Gegner der Logoschriſtologie ſind Leute von ausgeprägt 
kirchlicher Haltung in Kleinaſien geweſen. Dieſe ihre Haltung haben ſie dargethan durch 
entſchiedenes Auftreten ſowohl gegen den Gnoſticismus eines Cerinth als auch gegen die 
kataphrygiſche Prophetie. In Bekämpfung der letzteren find fie dem Gange der Firchlichen 
GEntwidelung um ein Menjchenalter vorausgeeilt, indem fie alle Propbetie und deren 
Gharismen verwarfen (e. 35), baben aber eben damit ibren katholiſchen Charakter am 
deutlichiten offenbart. Weil fie an ein Zeitalter des Parakleten nicht glaubten und feine 

+ finnliben Zufunftsboffnungen begten, jo vermocten fie ſich in die johanneiſchen Schriften 
nicht zu ſchicken, und weil fie an dem ſynoptiſchen Chriſtusbilde feitbielten, jo verwarfen 
jie das Evangelium vom Logos. ine ausgefprochen firchliche Richtung bätte dies aber 
nicht unternehmen können, wenn fie ji einem bereits abgejchlojjenen NTlichen Kanon 
gegenüber befunden bätte, in welchem die jobanneifchen Schriften eine fejte Stelle hatten. 
Die rüdjichtslofe Kritik der Partei an denfelben, die innere ſowohl als die äußere (Hypo: 
tbeje des cerintbiichen Uriprungs), it ein Beweis dafür, daß es, als fie auftrat, noch feinen 
allgemein anerkannten fatholifchen Kanon in Kleinaften gegeben bat, daß fie alfo ungefähr 
fo alt als die montaniſtiſche Nichtung ift, der fie wohl auf dem Fuße folgte (oder war fie 
nicht noch älter?). Unter diefer Vorausſetzung ift die Partei innerbalb der werdenden fatbo: 

55 lifchen Kirche, wenn auch nur kurze Zeit lang, legitim geweſen, und nur jo erflärt fich die 
Beurteilung, die ihre Schriften in der nächiten Folgezeit erfabren haben. Indeſſen — 
der erite Widerſpruch gegen die Yogoschriftologie it innerhalb der Kirche erboben worden 
von eimer Nichtung, die doch in mancher Hinficht als ſpezifiſch verteltlicht aufgefaßt 
tverden muß. Denn der radikale Gegenjag zum Montanismus und die formale, zugleid 
aber jpottende Kritik an der Apofalypje kann nur jo beurteilt werden. Aber die Bevor: 
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zugung der Logoschriſtologie vor anderen iſt freilich ſelbſt, worüber Celſus belehrt, ein 
Symptom der erweitlichung und der Neuerung in dem Glauben. Die Aloger haben 
fie auch als ſolche angegriffen, wenn fie dieſelbe als dem Gnoſticismus Vorſchub leiſtend 
aufgefaßt haben. Aber fie baben die Yogoslehre und das Logosevangelium auch mit 
biftortjeben Gründen, durch Nüdgang auf die fonoptifchen Evangelien zu widerlegen ver: 
ſucht. Die Vertreter dieſer Nichtung find überhaupt innerhalb der großen Kirche, ſoviel 
wir wiſſen, die erften geweſen, die eine biftoriiche Kritik, welche dieſes Namens wert 
it, am chriftlichen Schriften und kirchlicher Überlieferung unternommen baben. Sie 
baben zuerjt den Johannes mit den Synoptikern fonfrontiert und zahlreiche Wider: 
iprüche gefunden : „Ae&udmpoövres" bat ſie daher Epipbantus (ec. 34) — wahrſcheinlich 
ſchon Hippolyt — genannt. Mechjelweife konnten fie und ihre Gegner fi den Vorwurf 
der Neuerung zuicieben,; aber man wird nicht verfennen dürfen, daß das größere 
Map einer ſolchen bei den „Alogern” zu juchen iſt. Wie lange fie ſich erhalten baben, wie, 
warn und von wem ſie aus der fleinafiatifchen Kirche ausgefchieden worden find, wiff en 
wir nicht. 

II. Der Lederarbeiter Theodotus, ſeine Partei zu Rom (Asklepio— 
dotus, Hermopbilus, Apollonides, Iheodotus der Medsler, Natalius) 
und die Artemoniten; adoptianiiheXehren und Formeln im Abendland. 
As Quellen für den älteren Theodotus fommen in Betradht 1. das Syntagma Hippolvts 
(repräfentiert durch Epipban. h. 54, Philaſtrius h. 50, Pſeudotertull. h. 28; aus dem : 
erſteren jchöpften Auguſtin h. 33, Prädeſt. h. a Job, Damascenus u.a.) 2. Die 
Vbilofopbumena VII, 35. X, : 23 (IX, 3. IX, 12. X, 27). 3. Das Fragment Hippolpts 
gegen Noöt (ce. 3), welches wahrfcheinlich der Sclup eines größeren antimonarbianifchen 
Werkes iſt und von Epipbanius in feinem Artikel über Theodotus mitbenußt wurde. 
4. Das in Ercerpten bei Eujebius V, 28 erbaltene ſog. Heine Yabyrintb, deſſen Verf. : 
unbefannt ist, jedoch von vielen mit guten Gründen für Hippolyt gebalten wird. Es 
it frübeftens im vierten Decennium des 3. Jabrbunderts und nad den Philoſophumena 
geihrieben, aber ſchwerlich auch ſpäter (bierfür iſt Caspari III, Quellen ©. 318—321. 
4047. zu vergleichen), und richtet fich gegen römische dynamiſtiſche Monarchianer (um 
235) unter der Führerſchaft eines gewwifien Artemas, die von den älteren, den Theodo— 
tianern, zu unterjcheiden find. Eujebius aber bat dem Werke ausichließlih ſolche Partien 
entnommen, in denen von den Tbeodotianern gebandelt wird. Euſebius Excerpte und 
die Pbliloſophumena 1, X find ausgeſchrieben von Theodoret h. f. II, 4. 5; jedoch iſt es 
möglich, wenn auch nicht wahrſcheinlich, daß er das kleine Labyrinth elbſt eingefeben bat. 
Die genannten Quellen, unter denen die vierte die veichbaltigite it, Differieren zwar im 35 
einzelnen nicht unbedeutend, geben aber doch in der Hauptjache ein übereinftimmendes 
Bd. In dem Spntagma jcheint eine Schrift des Theodotus benußt zu fein. Irenäus 
und Tertullian baben über ihn und feinen Anbang nichts überliefert. — Was den 
jüngeren Theodotus (den Wechsler) betrifft, jo it fein Name lediglich durch das Heine 
Labyrinth (Eufebius V, 28), die Philofopbumena (VII, 36; nach beiden nn h.f.: 
II, 6) und Pjeudotertull. h. 29 überliefert. Das Syntagma Hippolyts (Epipb. h. 55, 
Vhilaftrius h. 52) bat zwar über eine Bartei der Melchiſedekianer berichtet, welche in den 
Philoſophumena und von Pſeudotertullian auf den jüngeren Theodotus zurüdgefübrt 
wird, defien Name und Urbeberichaft aber nicht genannt (darum fehlt der jüngere Tbevdot 
aud bei Auguftin h. 34, Prädeſt. h. 34, Honor. h. 32, Iſidor. h. 17, Baul. h. 15). - 
Schr rätjelbaft nach Urſprung und Inhalt iſt das von Caspari aus Pariſer Handſchriften 
edierte Stück: reoi Mei; ı0edexıav@y zul Oeodouariv zal ’Adıyyarıom (Tidsskr f. 
d. ev. luth. K. N.R. Bd VIII 9.3 ©. 307-337). — Die einzige uns befannte 
Streitfchrift gegen Artemas (Artemon) ift das oben erwähnte og. fleine Yabyrinth. 
Veider aber bat Eufebius die gegen ibn gerichteten Abſchnitte nicht ercerpiert ; in dem Eon: 5 
tagma und den Pbilofophumenen fehlt Artemas noch. Daber haben auch Epipbanius, 
Philaftrius und Pfeudotertullian feinen eigenen Artikel für ihn. Da er aber in dem 
Schreiben der gegen Paul von Samoſata gebaltenen antiocheniſchen Synode an bervor- 
tagender Stelle erwähnt wird (ebenjo in der ep. Alexandri bei Thevdoret h. e. I, 3 
und in Bampbilus’ Apol. pro Orig.), jo nennt ihn auch Epiphan. h. 65, 1 (gegen Paul 5; 
von Samof.) und desbalb in demfelben Zufammenbang Auguftin h. 44, Prädeſt. h. 414, 
Pſeudohieron. h. 28 (Gennadius h. 3, 22); vgl. Theodoret h. f. II, 6. Grwäbnt bat 
ibn Photius eod. 48. Schließlich ſei bemertt, daß die Angaben im 'Sy nodieon Pappi 
nicht in Betracht kommen, daß die Angabe des Prädeſt. ein ſyriſcher Biſchof Craton 
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beſtritten, auf Erfindung beruht und daß die Identifikation des jüngeren Theodotus mit 
dem Gnoſtiker gleichen Namens, aus deſſen Werken wir Auszüge beſitzen, unſtatthaft it 
(gegen Neander und Dorner mit Zahn, Forſch. III, 123), nicht minder unſtatthaft 
als die Identifikation mit dem Montaniſten Theobotus, * welchem wir durch Euſebius 

s(h. e. V, 3,4. V, 16, 14sq.) wiſſen. Als Quelle für die römiſchen Monarchianer 
fommt auch "noch Novatian, de trinit., in Betracht. 

Gegen Ende des Epiffopats des Eleutberus oder am Anfang des Epiffopats des 
Victor (geft. 190) Fam der Yederarbeiter Theodotus aus Byzanz nad Nom, der nachmals 
als „der Erfinder, Führer und Bater des gottesleugneriſchen Abfalls“, d. b. des dyna— 
miftischen Monarchianismus bezeichnet worden iſt. Hippolyt (Epipbanius?) bat ibn ein 
ändoraoua der Aloger genannt (in den Philoſoph. bat Hippolyt die Ghriftologie des Th. 
mit der der Gnoſtiker, Gerintbs und Ebions zufammengeftellt), und es ift in der That 
nicht unwahrſcheinlich, daß er mit jenen kleinaſiatiſchen Theologen in Berührung geftanden 
bat. Betont wird feine ungewöhnliche Bildung (dv audeia Elinvırjj dxoös, mokv- 

ä uadıs tod Aöyov), um deretwillen er in Anfeben in feiner Vaterftakt gejtanden babe. 
Das Syntagmä erzählt aber nun weiter, er babe in einer Verfolgung Chriſtum in Byzanz 
verleugnet. Dies babe bei einem jo hervorragenden Manne doppeltes Aufſehen erreat. 
Weil er die Schmach nicht babe tragen fünnen, fei er nah Nom gegangen, jet dort aber 
von einem Yandsmanne erfannt und mit neuen Schmäbungen überbäuft worden. In 
diefer Notlage babe er zu feiner Verteidigung gejagt, daß er nicht Gott, jondern nur 
einen Menſchen verleugnet bätte — Chriſtus ſei ein bloßer Menſch gewejen. Die Metbode, 
eine Irrlehre aus fittliher Verfehlung abzuleiten, ift zu befannt, als daß man dieſem 
Geſchichtchen Glauben ſchenken könnte. Möglich ift, jo dürfen wir vielleicht nach der 
Geiftesart des Mannes urteilen, daß Theodotus in der Streitfrage über den Umfang der 

Ichriſtlichen Pflicht zum Bekenntnis den Standpunkt einnahm, welchen Tertullian in der 
Schrift de fuga in persee. beſtritten bat, aber auch dies it unficher. Aus feiner (Se: 
jhichte wiſſen wir lediglich nur noch diefes, daß ibn der römische Biſchof Victor feiner 
in Nom verfündeten Chriſtologie wegen erfommuniziert bat (Eujeb. V, 28, 6: dnemj- 
ovfg Ts xowwvias) — 88 iſt der erjte uns ſicher befannte Fall, daß ein auf der 
Glaubensregel jtebender Chrift doch als rrlebrer gemaßregelt worden iſt. 

Die Lehre betreffend, ſo bezeugen die ne Da ausdrücklich die Orthodorie 
des Theodotus in der Theologie und Kosmologie (VII, pdoxd ta ‚zei uev Ts 
Tod navrös ‚dos oöupava Ex u£oovs Tois Ts da) * &xxinolas, Öno tod Veol 
ndyra Öuokoy@v yeyovkvaı). In Bezug auf die Redon Chriſti 5* er alſo: Jeſus 
ſei ein Menſch geweſen, der nach einem bejonderen Ratſchluß Gottes aus einer Jung— 
frau geboren jei durch Wirkung des hl. Geiftes, nicht aber ſei in ibm ein himmliſches 
Wejen, weldes in der Jungfrau Fleifh angenommen babe, zu erkennen. Nach einer 
vollfommenen Bewährung in einen frommen Leben ſei in der Taufe der bl. Geift auf 
ibn berabgeitiegen, dadurch jei er zum Chriſtus getvorden und babe die Ausrüftun zu 
jeinem befonderen Berufe erhalten (Övvaueıs) und diejenige Serechtigteit erwieſen, och 
welcher er über alle Menfchen hervorragt und ihnen Autorität ſein muß. Indeſſen be 
rechtige die Herabfunft des Geiftes auf Jeſus noch nicht dazu, zu behaupten, er ſei nun 
„Bott“. Einige von den Anhängern des Theodotus liegen Jeſum durch die Aufertvedung 
zum Gott geivorden fein, andere jtellten auch dies in Abrede. — Die Darſtellung iſt 

15 weſentlich nad den Philoſophumenen gegeben, mit deren Auffaſſung das, was im Syn— 
tagma geitanden bat, nicht ftreitet. Mur darf man nicht, wie Lipfius Quellenkritik 
S. 235f.) gethan bat, die boshafte Entſtellung des Epipbanius, Theodotus babe die 
wunderbare (Seburt geleugnt, in das Spntagma bineinlefen wollen. Lipfius erreicht dies 
nur, indem er dur eine völlig willfürliche Konjeftur den Pieudotertullian genau das 
Gegenteil von dem jagen läßt, was er gejagt bat. Die Darftellung der Philojopbumena 
erfcheint böchitens an einem einzigen Punkte unzuverläffig, wo fie nämlich im Sinne des 
Theodotus das avedua, das bei der Taufe herabgekommen, „Chriftus“ nennen. Allein 
möglicherweife ift auch bier alles in Ordnung, fofern ja aud Hermas und fpäter der Ver: 
fafler der Acta Archelai den bl. Geift mit dem Sobne Gottes identifiziert haben (vol. 

» aud was Origenes zregi dex@v praef. über den bl. Geiſt als kirchliche Tradition mit: 
geteilt bat). Es wäre demnad nur ſtatt Chriſtus“ vielmehr „der Sohn Gottes“ zu 
jagen und anzunehmen, Hippolyt babe jenen Ausdruck gewählt, um die Lehre des Theo— 
dotus als gnoſtiſch (cerintbifch) bezeichnen zu fünnen. Indeſſen können die Theodotianer 
twirfich den bl. Geiſt „Chriſtus“ genannt haben. 

Für diefe Chriftologie juchten Theodotus und fein Anbang den Schriftbeiveis zu 
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liefen. Philaſtrius jagt im allgemeinen „utuntur capitulis seripturarum quae de 
Christo veluti de homine edocent, quae autem ut deo dicunt ea vero non 
accipiunt, legentes et nullo modo intellegentes“. Gpipbanius bat uns zum Glück 
Ztüde aus den biblifch-tbeologischen Unterfuchungen des Theodotus durch Vermittlung 
des Syntagma bewahrt. TDiejelben zeigen, daß über den Umfang des Kanon fein Streit 5 
mebr it; das Nobannesevangelium tt anerfannt, auch in diefer Hinficht iſt Theodotus 
alſo Katholiker. Die Unterfuhungen find aber interejjant, weil fie nach derjelben nüchternen 
eregetiichen Methode ausgeführt find wie die oben befprochenen Arbeiten der Eleinafiatifchen 
Aloger. Epipbanius erwäbnt die Berufung der Theodotianer auf Dt 18, 15; er 17,9; 
Jeſ 53, 25; Mt 12,31; Le 1,35; 08,40; AS 2,22; 1 Ti2,5 Aus Mt 12, 311 
tolgerten fie, daß der bi. Geiſt böber ftebe als der Menſchenſohn. Beſonders lebrreich it 
die Bebandlung der TDeuteronomium: und Yulasitelle. Dort betonte Theodotus nicht 
nur das „roopitm® cs Eut" und das dx raw döeApav", ſondern aud das „Eye- 
oe“, und folgerte nun, die Stelle auf Chriſti Auferwedung beziebend: 6 dx Veov 
VEIDdUEVOS orös obrog obx v7 Veös dhla Avdownos, Ener FE abıor I, 1 
os »al Mwvons Avdownos I» — aljo aud der auferwedte Chriftus ijt nicht Gott, 
Zu Xe 1,35 argumentieite er jo: Das Evangelium jelbit jagt in Bezug auf Maria: 
„Geiſt vom Herrn wird auf dich fommen“; es jagt aber nicht „Geift vom Herm wird 
in deinem Yeibe fein” ; auch nicht: „wird in dich eingeben“. Ferner fuchte er die zweite 
Hälfte des Satzes (did al TO yervıhusvov dx ood Äyıov zAndjoerau, viös Beod) — © 
wenn wir Epipbanius trauen dürfen — von der erjten zu trennen, als ob die Wörtchen 
„do zal“ feblten, jo daß der Sinn ſich ergiebt, daß die Gottesſohnſchaft Chriſti erit 
ipäter (infolge der Bewährung) eintreten werde, Wielleicht aber bat Tbeodotus „sro 
xal“ ganz getilgt, wie er ja auch jtatt „weüua Ayıov“ vielmehr „weüna xvolov“ 
gelejen bat, um jede Ziveideutigkeit zu vermeiden. Und wenn Hippolyt ibm entgegen: % 
bält, daß Jo 1, 14 nicht jtünde „zo weüua oaoE& £y£vero“, jo muß Tbeodot mindeitens 
das Wort Aöyos im Sinne von zvedua interpretiert baben, und ein alte Formel lautete 
ja wirflih Xotoròs Gr uev To oirov weüua £&yevero odg£ (Il. Clem. ad Cor. 
9.5, wo freilich fpäter Adyos für zweüna eingefegt worden ift, ſ. d. Cod. Con- 
stantinop.). ” 

Dieſe Lehrweiſe ift in Nom noch zu Yebzeiten ihres Urbebers für unerträglich ge 
balten worden. Gewiß unter dem Titel, er verfündige Chriſtus als yılor Avdow- 
zov, it Theodotus in Rom vom Biſchof Victor erfommuniziert worden (zwijchen 189 
und 199). 

Wie groß der Anbang geweſen ift, den Theodotus feiner Yebrweife in Rom er- 3 
worben bat, willen wir nicht. Man wird ibn wahrſcheinlich als unbedeutend veranschlagen 
dürfen, da der Biſchof ſonſt die Erfommunifation nicht gewagt bätte. Nedenfalls ift es 
dur feine Wirkſamkeit noch nicht zu einer befonderen Kircbenbildung in Nom gekommen. 
Ter ältere Tbeodotus bat nur erſt eine Schule gegründet, in welcher bald verjchiedene 
Streitigkeiten über das Detail der chriſtologiſchen Lehre und über die eregetiiche Begrün- 40 
dung derjelben aufkamen. Zein bedeutenditer Schüler, Tbeodotus der Wechsler, und ein 
gewiſſer Asklepiodotus, beide höchſt wabricheinlich ebenfalls Griechen, machten nad 
der Erfommunifation zur Zeit des römischen Biſchofs Zephyrinus (199— 218), des Nadı- 
folgers des Victor, den Verſuch einer eigenen Kirchengründung in Nom. Ein Ein: 
beimifcher, der Konfeffor Natalius, lief fich, wie das fleine Yabyrintb erzäblt, bewegen, 45 
gegen eine Bejoldung von monatlib 150 Denaren, Biſchof diefer Partei zu werden. 
Diefer Verfuch mißlang. Der geprefte Biſchof wurde bald abtrünnig — wie erzählt wird 
durch Geſichte, die ibm zu teil wurden, jchließlich durch Schläge, die ibm in der Nadıt 
„heilige Engel” verabfolgten — und febrte in den Schoß der großen Kirche zurüd. So 
intereffant dieje Unternehmung an fich iit als Beweis, wie groß bereits die Kluft zwischen 
der fatbolifchen Kirche und dieſen Monarchianern um das Jahr 210 in Nom war, noch 
lebrreiher ift die Schilderung, welche der Verf. des Heinen Yabprintbs von den Fübrern 
der Partei entworfen bat. Sie ſtimmt vortrefflich mit den Berichten über die AefıdooÜürzes 
in Aften und über die Bemübungen des älteren Theodotus zufammen. „Die beiligen 
Schriften baben fie obne alle Scheu verfälicht, die Nichtichnur des alten Glaubens ver: 55 
worfen und Chriſtum verfannt. Denn fie unterfucben nicht, was die beiligen Schriften 
lagen, fondern fie finnen forgfältig darauf, was für eine Schlußform zum Beweiſe ibrer 
Gottlofigfeit gefunden werden fünne. Und wenn ibnen jemand eine Stelle aus der 

il. Schrift vorbält, jo foricben fie nad, ob die fonjunftive oder die disjunktive 
Shlupform daraus gemacht werden könne. Die hl. Schriften Gottes ſetzen fie bei feite und d 
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beichäftigen fich dafür mit Erdmeſſung als Leute, welche irdiſch find und irdiſches reden 
und denjenigen, der von oben kommt, nicht fennen. Einige von ihnen ftudieren darum 
die Geometrie des Euflides mit der höchſten Hingebung; Ariftoteles und Tbeopbraft 
werden bewundert, Galenus von Einigen ſogar angebetet. Daß aber Yeute, welche die 

5 Miffenjchaften der Ungläubigen zum Beweife ibrer bäretifchen Anfchauung mißbrauchen 
und mit der den Gottlojen eigenen Schlaubeit den jchlichten Glauben der bl. Schrift 
verfälfchen, nicht einmal an den Grenzen des Glaubens ftehen — was braudt es da 
Worte? Deshalb haben fie auch ibre Hände fo ungefcheut an die bl. Schriften ge: 
legt unter dem Vorgeben, fie bätten fie nur Fritiich verbeffert (di modwxeraı). Daß 

10 dies feine Verleumdung ift, davon kann, wer will, fi überzeugen. Denn wenn jemand 
die Handjchriften eines jeden von ihnen fammeln und fie untereinander vergleichen würde, 
jo würde er fie in vielen Stüden voneinander abweichend finden. Wenigſtens werden die 
Handjchriften des Asklepiodotus mit denen des Theodotus nicht überinitimmen. Man fann 
aber Beifpiele hierfür im Überfluß haben: denn ihre Schüler haben mit ehrgeizigem Eifer 

15 alles das vermerkt, was von einem jeden von ibmen (textfritifch) „berichtigt“, wie fie 
jagen, d. b. entjtellt (getilgt?) worden if. Mit diefen jtimmen hintwiederum die Hand- 
jchriften des Hermopbilus nicht überein ; ja die des Apollonides weichen ſogar unterein: 
ander ab. Denn wenn man die früber von ihnen (ibm?) bergeitellten Handjchriften mit 
den jpäteren, wieder geänderten vergleicht, fo findet man an vielen Stellen Varianten ... 

» Einige von ihnen aber haben es nicht einmal der Mühe wert gefunden, die bl. Schriften 
zu verfälichen, jondern fie baben einfad das Geſetz und die Propheten verworfen und 
jih unter dem Vorwande einer geſetz- und gottlofen Yehre in den tiefften Abgrund des 
Verderbens geſtürzt“. 

Ein Dreifaches iſt es, was der Verfaſſer des kleinen Labyrinths an den Schülern 
35 des gelehrten Schuſters rügt: die grammatiſch-formale Exegeſe der heiligen Schriften, die 

einſchneidende Textkritik und die eingehende Beſchäftigung mit Logik, Mathematik und den 
empiriſchen Wiſſenſchaften. So ſcheint es auf den erſten Blick, als ſeien dieſe Leute 
überhaupt nicht mehr theologiſch intereſſiert geweſen. Allein das Gegenteil iſt der Fall. 
Ihr Widerſacher muß ſelbſt bezeugen, daß fie grammatiſche Exegeſe treiben, „um ihre 

»o gottloſe Sätze zu beweiſen“, Tertkritik, um die Handſchriften der bl. Schrift zu ver: 
bejjern, Philoſophie, „um mitteljt der Wilfenfchaften der Ungläubigen ihre häretiſche An: 
ſchauung zu begründen“. Er muß auch bezeugen, daß dieſe Gelehrten die Inſpiration 
der heil. Schriften und den Umfang des Kanon nicht angetaftet haben (V, 28, 18). 
Ihre gefamte Arbeit ftebt alfo im Dienfte ihrer Theologie. Aber freilich die Methode 

35 diefer Arbeit — es ift diefelbe, die man ſchon für die Aloger und den älteren Theodotus 
erichließen konnte — wiederſpricht der berrichenden tbeologiihen Methode. Statt Plato 
und Zeno werden bier die Empirifer gefeiert, Statt der allegorichen Methode der Schrift: 
erflärung ſoll die grammatiſche allein gelten, ſtatt den überlieferten Tert einfach hinzu— 
nehmen, wird bier ein urfprünglicher Tert zu ermitteln verſucht. Wie einzigartig und 

40 koſtbar find doch diefe Mitteilungen! Wie lebrreih ift es zu jeben, daß diefe Metbode 
den Kirchenmann fremd, ja bereits bäretifch anmutet, daß er zwar gegen die Beichäftigung 
mit Plato gewiß nichts einzumenden gebabt hätte, aber ein Grauen ihn befällt, wenn 
Aristoteles, Euflid und Galen feine Stelle einnehmen follen. Der Unterjchied war frei- 
lich nicht nur ein metbodiicher. Ber dem damaligen Zuftande der kirchlichen Theologie 

4 mußte er zu einem prinzipiellen twerden. Und es iſt nicht anzunehmen, daß die Kraft 
und Wärme der religiöfen Überzeugung bei Männern, welche die gefamte religiöje Philo— 
fopbie der Griechen zurüditellten, eine befonders erhebliche war. Denn von wo anders: 
ber ſchöpfte man damals vornehmlich frommen Entbufiasmus, wenn nicht von dort oder 
aus der Apokalyptik? Auch ift es wenig verwunderlich, daß der Verfuch einer Kirchen: 

so gründung zu Nom, welden dieje Gelehrten unternahmen, fo ſchnell fcheiterte. Sie mußten 
Offiziere bleiben obne Armee; denn mit Grammatik, Tertkritit und Logik fonnte man felbit 
die vorzüglichfte und durch lange Überlieferung ebrwürdige chriſtologiſche Lehrform in den 
Gemeinden nur diskreditieren. So fteben dieſe Gelehrten neben der Kirche, obſchon fie fich 
als Katbolifer fühlten. Als „echte“ Gelehrte — es ift das ein überaus dharakteriftiicher 

55 Zug, der von ibnen mitgeteilt wird — baben fie auch eifrig darüber gewacht, daß jedem 
der Ruhm feiner Konjekturen und Berbefferungen gewahrt bleibe. Won den Arbeiten — 
auh das Syntagma weiß von folden; j. Epiphan. 55, e. 11: Ädrrovamw Eavrois xal 
Pißkovs Erunkaorovs — dieſer erſten gelebrten firchlichen Eregeten iſt nichts auf uns 
gefommen. Ohne eine fpürbare Wirkung auf die Kirche ausgeübt zu haben find jie da: 

eo bingegangen. Siebzig Jahre fpäter ift unter ganz ähnlichen Verhältniffen zu Antiochien 
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neben der großen Kirche eine Gelehrtenſchule entitanden, die die Arbeit der römischen 
Theologen wieder aufgenommen bat. Aber fie bat eine der gewaltigiten Krifen in der 
firhliben Dogmatik berbeigeführt. 

Die metbodiich-eregetiiche Unterfuhung der bl. Schriften bat die Theodotianer in 
ihrer Vorftellung von Chriſtus ala dem Menjchen, in welchem der Geift Gottes in be- 5 
jonderer Weiſe wirkſam geweſen, bejtärft und fie zu Gegnern der Yogoschriftologie ge- 
macht. Der Verfaſſer des Eleinen Labyrinths giebt nicht an, worin fich die Lehr— 
form des jüngeren Theodotus von der des älteren unterjchieden habe. Wenn er jagt, 
dag Einige der Theodotianer das Geſetz und die Propbeten verworfen haben, fo 
darf man wohl annehmen, daß fie lediglich die Nelativität der Autorität des AT be: 10 
tont baben; denn von einer Verwerfung des katholiſchen Kanons feitens der Theodotianer 
it jonjt nichts befannt. Aus den Philoſophumena it zu erfeben, daß die Frage, ob man 
Chriſtus etwa nad der Auferjtebung „Gott“ nennen dürfe, in der Partei kontrovers ge: 
weſen ift, die übrigens die wunderbare Geburt, d. b. überhaupt die katholiſche regula 
fidei, anerfannt bat. Nun aber hat Hippolyt im Syntagma aus den eregetiichen Ar- 16 
beiten des jüngeren Tbeodotus, ohne die Quelle näber zu bezeichnen — fie wird aber 
durch Pjeudotertullian und die Philoſophumena deutlich — eine Stelle vorgenommen, die 
Behandlung von Hbr 5, 6. 20f.; 6, 20F.; 7, 3. 17, und daraus eine fapitale Härefie 
neitaltet. Die fpäteren Berichterjtatter haben dies begierig aufgegriffen und eine Sekte 
der Melchifedefianer erfunden, die allerdings den Chriftennamen faum mehr verdiente — 20 
wenn ſie überbaupt bejtanden hätte. Theodotus joll gelehrt baben (Epipb. h. 55), 
Melchiſedek jei eine jehr große Kraft (duvauls tus ueylorn) und erbabener als Chriftus 
geweien; dieſer verhalte ſich zu ibm lediglich wie das Abbild zum Urbild. Melchiſedek 
ſei der Fürſprecher der himmlischen Mächte vor Gott und der höchſte Prieſter der Men- 
ſchen (dei nuäs to Meiyıoedtxz nooopeoeır, iva di? abrod noooeveydij önto Hudv, % 
zai evrowusv di abrod Low), Jeſus jei als Priefter um einen Grad niedriger; jenes 
Urſprung jei völlig verborgen, weil eben himmliſch (nach Hbr 7, 3), Jeſus aber jei von 
Maria geboren. Dem weiß Epipbanius noch binzuzufügen, daß die Partei jogar eis 
öroua to Meiyıoedtx ihre Oblationen darbringt; denn er ſei der Führer zu Gott, 
der Fürſt der Gerechtigkeit, der wahre Sohn Gottes. Daß Theodotus und feine müch- 30 
ternen Schüler nicht einfach jo gelehrt haben können, liegt auf der Hand. Auf den erjten 
Blid ſieht es ganz jo aus, als hätte fi Theodotus bier einen eregetifhen Scherz mit 
jenen Gegnern erlaubt, der ihm in der empfindlichiten Weiſe angefreidet worden: ift. 
Vielleicht bat er zeigen wollen, daß nach derjelben Methode, nach welcher feine Gegner 
überall die Präeriftenz und das himmlische Weſen Chriſti in der Schrift bezeugt finden, 86 
man auch aus Hbr 5—7 einen präertitenten, ja über Chriſtus erbabenen Melchiſedek ab: 
leiten könne. Diefer Spott wäre um jo weniger überflüffig, als Epiphanius ſelbſt be- 
fennen muß, daß unter den Katholikern Streit jei über die Beurteilung des Melchiſedek 
(55 €. 7): ol ev yag, jagt er, aurov vowLlovon gooeı row viöv tod Veod Ev löfa 
ardoorov torte to Aßpadu regmvevau. (S. auch Clemens, Aler., Strom. IV, 161; 
Hieralas bei Epiphan. h. 55 ce. 5, h. 67 e. 3; Philaſtr. h. 148. Wichtig ift Hieron, 
ep. 73. Um 400 bat der ägyptifche Eremit Marcus eine eigene Schrift eis töv Mel- 
zısedex »ara Meiyıoesdexeiiv geichrieben d. b. eben gegen ſolche, die in Melchiſedek 
ame Erſcheinung des wahrbaftigen Sohnes Gottes gefeben baben, j. Photius, Biblioth. 
200; Diet. of Christ. Biogr. III p. 827, ferner Tbeodoret, h. f. II, 6, Timotbeus 45 
Presb. bei Cotelier, Monum. Ecel. Gr. III p. 392 ete.). 

Allein jo einfach fan man fich mit den Berichten des Syntagma und der Pbilo- 
ſophumena nicht abfinden; denn augenfcheinlich liegt ihnen eine jchriftlihe Duelle zu 
Grunde, und die fompromittierenditen Zeugnifle für einen Melchifedeffultus bei den Theo: 
dotianern find mit paol» eingeführt und jteben im Zujammenbang mit Ausfagen, die 50 
augenſcheinlich in wörtlicher Wiedergabe theodotianijche find. Unmittelbar nach den oben 
mitgeteilten Worten: dei Fuäs abto nooop£osır zri. (Epivbanius h. 55, ce. 8) folgt 
nämlich: zai Aogıorös uev, paoiv, ESeikyn iva huäs xallon dx noiliv 6div eis 
ay rauınv mv yr@ow, Uno Veod xeyorouevos zal eukextös yerdusvos, Ereiöt) 
Aniorgeyer huäs And eldckwr al Imeösıker juiv rijv Ödov. ’EE ohneo Ö dnd- 5 
oroAos anooraleis Anerdiuyer huiv Ötı ulyas Boriv 6 Meiyioedir za... On 
to Elaooov Ex Toü yeilovos ebdoyeirau, dia Todro, gyoi, zal row “Aßoadu zov 
aargıagynv ebAöynoev cs ueilov dw" ob (seil. to Aßoadu) Huels Louev uboraı, 
Önwg TuUywuer rag altov rjs ebkoylas. Die hriftologische Anſchauung, wie fie in 
der erſten Hälfte Dieter Sabgruppe formuliert it, iſt nun gewiß nicht von einem Gegner 60 



316 Monardhianismns 

wiedergegeben ; ſie it genau die dis Hirten (vgl. die frappanten Übereinftimmungen mit 
Simil. V, namentlib e. 6, 3: abrös xadapioas tas üuagrias toü Jaou Eöcıfer 
adrois täs toißovs ts Lone), iſt alſo in der römiſchen Gemeinde uralt (das tbeo- 
logiſch-philoſophiſche Gepräge, welches Die ganze Stelle im Unterſchied bon Sim. V bat — 

5 man beachte das über Paulus Geſagte und den Ausdrud udora — ift natürlich nicht 
zu verfennen). Bon bier aus und unter Berüdfihtigung der Polemik des Hippolyt (bei 
Epipban.e. 9) empfängt der „bäretifche” Melchijedeffultus fein Licht. Diefe Theodotianer 
behaupteten, wie auch ihre Eregefe zu 1 Kor 8, 6 ausweiſt (Chriftus — Heiliger Geiſt, 
wie es fcheint, nicht — Jeſus, deſſen Namen fie an diefer Stelle tilgten; von bier aus 

10 wird es wabrjcheinlic, daß die Vbilofopbumena mit Necht berichten, die Theodotianer 
hätten den präeriftenten Sohn Gottes, den bl. Geift, auch Chriſtus genannt), eritlich daß 
das einzige göttliche Weſen neben dem Vater der bi. Geift jei, der mit dem Sobne Gottes 
identisch iſt — auch bierin balten fie die Bofition des Hermas feit —, jodann daß dieſer 
bl. Geift dem Abrabam in Geftalt des Königs der Gerechtigkeit erjchienen je. Daß fie 

15 mit leßterem nichts Unerbörtes aufgeitellt baben, ijt oben gezeigt worden; drittens, daß 
Jeſus ein mit der Kraft des bl. Geiſtes gejalbter Menſch geweien je. Es war aber 
nun ganz folgerecht und nicht unfatboliich, wenn fie behaupteten, dem dem Abrabam er: 
jchtenenen Könige der Gerechtigkeit, der ibn und feine Nachkommen, d. b. die Ghriiten, 
gejegnet babe, dem wahren, etwigen Sobne Gottes, gebübre Oblation und Anbetung. Und 

2 wenn dieſem Sobne Gottes gegenüber der erwählte und gefalbte Knecht Gottes, Jeſus, 
jofern er eben Menich ift, zunächit als inferior ericheint, jo war darin ihre Bofition feine 
ungünitigere, als e8 die des Hermas geweſen ift. Denn aud nach Hermas tft Jeſus als 
der nur adoptierte Sohn Gottes dem bl. Geiſte als dem ewigen Sohne eigentlich un: 
vergleichbar, oder vielmehr er verbält fich zu ibm, um einen tbeodotianishen Ausdrud zu 
gebrauchen, wie das Abbild zum Urbild. Doch waltet infofern allerdings ein großer 
Unterjchied zwiichen Theodotianern und Hermas ob, als jene die Spekulationen über den 
ewigen Sohn Gottes unzweifelbaft dazu benußt baben, um von dem biftorifchen Menſchen 
Jeſus aufzufteigen zu jenem Sohne und das Hiltorifche überhaupt als ein Untergeordetes 
zu überwinden (Epiph., h. 55 e. 8), wovon fich bei Hermas nichts findet. Somit haben 

30 fich diefe Theodotianer in äbnlicber Weiſe wie Drigenes dur die Spekulation von dem 
bloß Gefchichtlichen befreien wollen, indem fie wie jener den ewigen Sohn Gottes dem 
Gekreuzigten übergeordnet baben. Die Probe auf die Richtigkeit diefer Annabme bietet 
die Beobachtung, daß fich die Melchiedekipefulationen gerade in der Schule des Origenes 
fortgefet baben. Wir finden fie, und zwar mit derjelben auf die Herabfegung des 

35 biftoriichen Sohnes Gottes gerichteten Tendenz, bei Hierafas und feinem Möndsverein 
jowie bei origeniftifchen Mönchen in Agypten im 4. und 5. Nabrbundert. Es ergiebt 
ſich alſo, daß dieſe Theologen die alte römische, von Hermas vertretene Chriſtologie bei- 
bebalten, aber theologiſch bearbeitet und demgemäß ihre Abzweckung verändert haben. 
Wurde damals der Hirte in der römiſchen Gemeinde noch geleſen, während doch die 
theodotianiſche Chriſtologie verdammt war, fo bat man ſich die Chriſtuslehre des 
Buchs umdeuten müflen. Dies fonnte nach der eigentümlichen Bejchaffenbeit des Buchs 
nicht fchtwer fallen. Man kann aber fragen, ob die Lehre der Theodotianer wirklich als 
eine monarchianische zu bezeichnen ift, da fie dem heiligen Geift neben Gott eine befondere, 
wie es ſcheint ſelbſtſtändige, Nolle zuweiſt. Indeſſen, es läßt ſich nicht mehr feititellen, 
wie dieſe Theologen die beſondere Hypoſtaſe des Geiſtes mit der Einperſönlichkeit Gottes 
vermittelt haben. Soviel iſt aber gewiß, daß in der Chriſtologie der Geiſt nur als Kraft 
für ſie in Betracht gekommen iſt, und daß ſie die Gegenlehre, die Logoschriſtologie, nicht 
deshalb verworfen haben können, weil ſie von einem zweiten göttlichen Weſen neben Gott 
überhaupt nichts wiſſen wollten. Dies wird durch ihre eigene Lehre vom hl. Geiſt und 
ſeiner Erſcheinung im AT bewieſen. Dann aber liegt die Differenz mit ihren Gegnern 
nicht auf dem Gebiete der Gotteslehre, vielmehr ſind ſie in der Hauptſache hier mit einem 
Theologen wie Hippolyt einig. Iſt dem ſo, dann ſind die Gegner ihnen unzweifelhaft 
überlegen; ſie ſelbſt aber bleiben hinter der überlieferten Schätzung Chriſti zurück. Giebt 
es nämlich einen ewigen Sohn Gottes oder etwas dem ähnliches und iſt derſelbe im 

54. B. erſchienen, jo kann die überlieferte Shägung Jeſu nicht mebr feitgebalten werden, 
he man ibm diefen Sohn entfremdet. Die Formel von dem geiftgejalbten Menjchen 
reicht dann nicht mebr aus, um die überragende Größe der Offenbarung Gottes in 
Chriſtus feitzuftellen, und es iſt nur folgerecht, daß die altteftamentlichen Theophanien in 
bellerem Yichte erjcheinen. Hier zeigt es fi, warum in den Gemeinden, nachdem die 

60 theologiſche Neflexion einmal erwacht war, die alten chriſtologiſchen Vorſtellungen ver: 
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baltnismäßig To ſchnell ſich ausgelebt und der vollſtändigen und weſenhaften Apotheo— 
ſierung Jeſu Platz gemacht haben. Es iſt vor allem auch die eigentümliche Betrachtung 
des AT.s geweſen, welche dazu geführt bat. 

Sofern die Tbeodotianer eine einſt giltige, aber entbuftaftifche Glaubensform auf die 
Stufe der Theologie zu erbeben und als die einzig zutreffende zu verteidigen gejucht 5 
baben, fofern fie die Bezeichnung Jeſu als Hess ausprüdlih abgelehnt oder doch für 
fontrovers erklärt baben, jtellt jich ibr Unternehmen als eine Neuerung dar. In diejem 
Zinne, aber auch um des neuen Intereſſes willen, welches ibre Vertreter an der alten 
Formel nabmen, iſt es als eine Neuerung zu beurteilen. Denn jchtverlich wird man vor: 
fatbolijchen Chriſten wie Hermas ein bejonderes nterefje an der weſenhaften Menjchbeit 10 
Jeſu zuſprechen lönnen. Sie glaubten gewiß in ihren Formeln die höchſtmögliche Schägung 
des Erlöjers zu vollzieben und wußten es nicht anders. Dieje Theologen dagegen ver: 
teidigten eine niedere Vorftellung von Jeſus gegen eine böbere. So darf man in ihrem 
eigenen Sinne urteilen, denn jie ließen die Vorftellung von einem bimmlifchen Sobne 
Gottes beiteben und baben überbaupt diejenige Gelamtrevifion der berrichenden Yebre 15 
nicht vollzogen, die fie berechtigt hätte, ihre chriſtologiſche Anſchauung als die wirklich 
lenitime und zureichende zu erweifen. Sie baben zwar den Scriftberweis für diejelbe 
angetreten und find gewiß dabei ibren Gegnern überlegen geweſen, aber diefer Beweis 
dedt nicht die Yüde in dem dogmatifchen Verfahren. Da fie auf dem Boden der regula 
fidei jtanden, jo iſt es ungerecht und unbiftorisch zugleich, ihre Yebrform für „ebionitifch‘ 20 
zu erflären oder fie mit der Formel abzutun, Chriſtus jei ihnen lediglich yulös Avdomnos 
geweſen. Überſchlägt man aber die Zeitverbältniffe, unter denen fie auftraten, und die 
erzejfiwen Erwartungen, welche ziemlich allgemein jchon an den Beſitz des Glaubens ge: 
beftet wurden — vor allem die Ausficht auf eine zufünftige Theopoiefis aller Gläu— 
bigen — jo kann man ſich dem Cindrude nicht verichliegen, daß eine Yebrform für 25 
nibiliftiich gelten mußte, welche es nicht einmal bei Chriftus felbit zu einer Apotbeofe 
brachte oder doch böchitens zu einer jolchen, wie fie etwa auch für die Kaiſer oder für 
einen Antinous von den Heiden erträumt wurde. Der apokalyptiſche Entbufiasmus ging 
allmäblih in den neuplatonifchen Myſticismus über. Diejen Übergang baben jene Ge: 
lebrten nicht mitgemacht, vielmehr einen Teil der alten VBorftellungen auszulöfen und mit 30 
den Mitteln der Wiſſenſchaft, wie ihre Gegner, zu verteidigen gefucht. 

Noch einmal, 20--30 Jahre jpäter, it von einem gewiſſen Artemas der Verſuch 
gemacht worden, die alte Chriſtologie zu reprijtinieren — wahrſcheinlich zu Rom, jedoch 
it dies nicht direkt überliefert, jondern kann nur erjchloffen werden. Uber dieje lete 
Phaſe find wir aber am jchlechteiten unterrichtet; denn Eujebius bat aus dem Werke 3 
gegen Artemas und feinen Anbang, dem fleinen Yabprintb, faſt nur Nachrichten, welche 
die Theodotianer betreffen, mitgeteilt. Wir erfabren bier indes doc, daß die Partei ſich 
auf das biftorifche Necht ihrer Yebre berufen bat, indem fie behauptete, erſt der Bijchof 
Zephyrin babe die wahre Yebre, welche fie verteidigten, verfälicht (V, 28, 3: gaol ya 
to usw noorloovs Änavras al abrolbs rols Anoorölovs nageinpevar te xal 10 
dedrdaykvaı radra, A vüv obroı Afyovoı, xal ternojoda mv dinderar Tod xn00y- 
naros ueyoı Tüv godvav raw Bixtooos . . ano Ö& to Öradögov abrod Zepvopivov 
aagaxzeyagaydaı mv dinydeay. — Das relative Recht dieſer Behauptung iſt unbe 
freitbar, zumal wenn man erwägt, daß Zephyrin die gewiß meue Formel: „der Vater 
bat gelitten”, nicht mißbilligt bat). Wenn der Verfaſſer des kleinen Yabyrintbs ibnen 45 
entgegenbält, daß ja bereits Victor den Theodotus erfommuniziert babe, jo kann dieje 
Thatſache doch den Artemoniten nicht unbefannt geblieben fein. Sieht man aber weiter, 
wie fih der Verf. augenjceinlich bemübt, ihnen den Theodotus als ihren geiſtigen Vater 
aufzurüden, jo fommt man zu dem Schluffe, daß ſich die Partei eben mit den Theodo: 
tianern nicht identifiziert bat. Worin fie von diefen unterjchieden ift, läßt ſich allerdings : 
nicht mebr angeben. Nur das iſt gewiß, daß auch ſie das Prädifat „Gott“ für Jeſus 
abgelehnt bat; denn der Verf. ſieht ſich genötigt, die Berechtigung desjelben aus der Ira: 
ditton zu erweijen. Der Beweis wird aus den Schriften der Apologeten, des Clemens 
und Irenäus, ſowie aus angeblich uralten firchliben Palmen und Oden geführt. Arte: 
mas bat noch am Ausgange des 7. Dezenniums des 3. Jahrhunderts in Nom gelebt — 55 
aber freilich völlig von der großen Kirche getrennt und obne bedeutende Wirkſamkeit: 
findet ſich doch felbit in den Briefen Cyprians feine Notiz über ibn. Daß er um 270 
ned gelebt bat, willen wir aus dem antiocheniſchen Synodaljchreiben wider Paul von 
Samojata. Dort beißt es (Eufeb. VIL, 30): „Paulus mag an Artemas Briefe jchreiben, 
und die Anhänger des Artemas jollen mit ibm Gemeinjchaft balten“, und ſchon vorber: 60 
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„Paulus macht das Geheimnis unferer Religion zum Gefpötte und tbut mit der rud- 
lofen Härefie des Artemas groß — denn warum jollten wir nicht endlich feinen Water 
nennen?” Hieraus ergiebt fich übrigens noch einmal, daß Artemas zu den dynamiſtiſchen 
Monarchianern zu rechnen iſt. Durch die Zufammenjtellung mit dem ſchon durch jene 
bervorragende Stellung ungleich bedeutenderen Paulus Samofata ift der Name des Ar: 
temas nachmals zu einer gewiljen Berühmtheit im Orient gefommen und bat jelbit den 
des Theodotus verdrängt. In der Folgezeit wird die Formel „Ebion, Artemas, Paulus 
(reip. Photin)“ ſtereotyp; fpäter wird fie durch den Namen des Neftorius ergänzt und 
gebt in dieſer Geſtalt in den eiſernen Beſtand der byzantiniſchen Dogmatik und Polemit 

10 über. In der Partei des Artemas bat ſich der dynamiſtiſche Monarchianismus in Rom 
erihöpft, ohne je zu entjcheidender firchlicher Bedeutung gekommen zu fein. In dem 
Werte Novatians de trinitate jind unter den Ungenannten, die Jefus für einen bloßen 
Menjchen erklären, wohl Artemoniten zu verfteben. Ihr Stifter iſt auch bei Metbodius 
(Conviv. VIII, 10, ed. Jahn p. 37) genannt. Formeln, die denen des Hermas jebr 

15 vertvandt find, finden fihb in der im Vulgärdialekt gejchriebenen pfeudochprianifchen 
Schrift „de ——— * et Sion“, die wohl noch älter als die Zeit Cyprians iſt 
(di. TU N. F. 35936. 135ff.) Im ce. 3 beißt e8: „In monte Sion spiritus 
sanctus, filius del, rex constitutus est“, in c. 4: „Caro dominica a deo patre 
Jesus voecita est: spiritus sanctus qui de caelo descendit Christus [unctus dei 

» vivi] (a) deo vocitus est, spiritus carni mixtus Jesus Christus.“ Auf eine adop: 
tianiſche Vorjtellung von Shriftus gebt die bübjche Parabel e.14f. zurüd. Wie verichie 
dene Chriftologien ım Abendland in der Mitte des 4. Jahrhunderts noch vorhanden ge: 
weſen find, erfennt man auch aus dem Werk des Hilarius von Boitiers de trinitate 
(. bejonders X, 18 ff. 50 ff). Es gab auch ſolche, die behaupteten: „quod in eo ex 

» virgine creando efficax dei sapientia et virtus exstiterit, et in nativitate eius 
divinae prudentiae et opus intellegatur, sitque in eo efficientia potius quam 
natura sapientiae.“ Daß Photins Yebre im Abendland nennensiverten Beifall ge: 
funden bat, bören wir nicht, wohl aber beiläufig, daß noch im Anfang des 5. Jahr— 
bunderts ein gewiſſer Marcus wegen pbotiniantjcher Härefie aus Nom ausgewieſen worden 

so iſt und ſich einen Anhang in Dalmatien verſchafft bat. Sehr lehrreich iſt, daß Auguſtin 
(Confess. VII, 19 [25]) noch in der Zeit, da er ſich auf den förmlichen Übertritt zur 
katholiſchen Kirche vorbereitete, über Chriſtus ungefähr wie Photin gedacht und dabei ge— 
glaubt bat, das jet die Lehre der katholiſchen Kirche. In dem nur arabiſch erhaltenen 
Fragment eines Briefs des Papfts Annocentius I. an den Bilbof von Gabala, Seve 
rianus (Mat, Spieil. Rom. III, p. 702), liejt man nod die Warnung: „Niemand möge 
glauben, daß zu jener Zeit, als das göttliche Wort auf Erden zum Empfange der Taufe 
von Johannes binzutrat, da erſt jeine göttliche Natur den Anfang genommen babe, als 
nämlich Johannes die Stimme des Vaters vom Himmel ber hörte. Gewiß ift dem nicht 
jo u. j. mw.“ 

40 III. Die Ausſcheidung der aboptianijden Ghriftologie im Morgenland 
(Berpll von Boitra, Paul von Samojfata u. a.) Aus Origenes Schriften gebt 
bervor, daß es auch im Orient viele gegeben bat, die die Yogoschriftologie ablebnten. Am 
zablreichjten waren die Modaliſten, aber es fehlte auch nicht an jolchen, die dem Sobne 
nur ein menjchliches Wefen beilegten, ſ. Orig. in Job. II,2, Lommatzſch I, p. 92 ; Pſeudo⸗ 

45 gregor-Apollinaris (bei Mat, Nov. Coll. VII, 1p. 171) ſpricht von Chriſten, die Chriſtum 
mit der Gottheit erfüllt vorſtellen, aber keinen ſpezifiſchen Unterſchied zwiſchen ihm und 
den Propheten machen und einen Menſchen mit göttlicher Kraft in Weiſe der Heiden an— 
beten. Origenes hat ſie nicht erklärte Ketzer, ſondern als irregeleitete, reſp. einfältige 
Brüder behandelt, welche zwar Verwerfliches lehren, aber doch freundlicher Behandlung 

50 bedürfen. In ſeiner eigenen sehr fomplizierten Chriſtologie hatte auch der Adoptianismus 
eine Stelle, ja feine Verteidiger haben ibn nachmals gegen den Vorwurf in Schuß nehmen 
müſſen, er lebre, der Sohn fei eine „ereatura per adoptionem“ (Pamphil. Apol. bei 
Routh, Relig. Sacr.“ IV, p. 368). Der Vorwurf war in der That unberechtigt: nur 
wenn man die — des Origenes aus dem Zujammenbang riß und ifolierte, konnte 

55 man ihn begründen. r jelbjt jchreibt im Kommentar zum Titusbrief (Lommaätzſch V, 
p. 287): „Sed et — qui hominem dicunt dominum Jesum praecognitum et 
praedestinatum, qui ante adventum carnalem substantialiter et proprie non 
extiterit, sed quod homo natus patris solam in se — deitatem, ne illos 
quidem sine periculo est ecelesiae numero sociari.“ Die Stelle kann freilich auch 

co auf modaliftifhe Monarchianer bezogen werden oder auf eine Übergangsform zwiſchen 
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diefen und den Adoptianern. Derjelbe Zweifel erhebt fih in Bezug auf die Yehre des 
Beryll von Boftra, den Origenes befämpft bat. Gewiß it, daß diefer Biſchof monarchia— 
niſch lehrte und Widerfpruch bei feinen Kollegen in Arabien fand (Eufeb., h. e. VI, 33, 
j. auch Sofrat., h. e. III, 7). Aber wie die Charakteriſtik feiner Lehre (bei Euſeb) zu 
deuten iſt, ift nicht ganz ficher: 76» owrijoa xal xUoov Numv un nooügpeoravar zart 5 
day obolas neoıyoapyv oo ts eis dvdownovs &ruönuias undt Veörnra lölav 
Iyeıv, GAR Eunosrevoueryy alt uöormv iv nargımjv. Doch iſt es übertwiegend 
wabrjcheinlich, daß die — Lehrweiſe hier gemeint iſt. Origenes wurde nach 
Arabien berufen, und es gelang ibm in einer Disputation (im Jahre 244 ſagt man), 
den Biſchof gütlich von feinem Irrtum zu überzeugen. Derjelbe mag in Arabien mit 
allgemeineren tbeologifchen Lehren, in denen die platonifche Neligionspbilofopbie feine 
Stätte hatte, in Zuſammenhang geitanden haben. 

Daß auf dem jemitisch-bellentftifchen Boden die dynamiſtiſche Chriftologie auch jonft 
verbreitet twar, zeigte fich darin, daß der Inhaber des wichtigſten Stubls im Orient, Paul 
von Samojata, Biſchof von Antiochien, ſie feit ce. 260 nachdrücklich geltend machte und 
der Lehre von der phyſiſchen Gottheit Chrifti entgegenjegte. Dadurh kam es erſt zu 
einer großen Kontroverje im Orient, die mit der Niederlage des Adoptianismus endete. 

Die wichtigſte Duelle für Paulus’ Gejchichte und Lehre find die Akten der gegen 
ihn gehaltenen antiochenifchen Synode (d. b. die tachygraphiſche Nachſchrift der Disputa- 
tion zwiſchen Paulus und dem antiochenischen Presbyter Malchion) und die Synodal: 20 
ihreiben. Wir befigen diefelben, während fie noch im 6. Jahrhundert eriftierten, heute 
nur in SFragmenten und zwar bei Eufebius h. e. VII, 27—-30 (Hieron. de vir. ill. 71 
Chron. Hieron.), in Juftinians Traet. ec. Monophysit., in der Contestatio ad Clerum 
CP. in den Akten des epbei. Konzils, in des Yeontius Byzant. Schrift adv. Nestor. 
et Eutych. und in dem Buche des Petrus Diaconus de incarnatione ad Fulgen- 20 
tium. (Alles dies bei Noutb, Rel. S. III’, p. 300 sq. 326sq., wo auch die Fundorte 
angegeben find.) Angezweifelt ift das Epnodaljchreiben von jehs Biſchöfen an Paulus, 
welbes Turrianus veröffentlicht bat (Noutb 1. e. p.289 sq.); doch jprechen für die Echt: 
beit übertviegende Gründe. Entſchieden unecht ift ein Brief des aler. Dionyfius an Paulus 
(Manft I, p. 1039 8q.), ebenfo ein angeblich nicänifches Symbol gegen ibn (ſ. Gaspari, 30 
Quellen IV, ©. 161f.) und ein anderes, welches ſich in dem Klageichreiben gegen Neſto— 
rius findet (Manſi IV, p. 1010). Aus der Schrift „Doctrinae Patrum de verbi 
inearnatione“ bat Mat (Vet. Seript. Nova Coll. VII, p. 68 sq.) fünf Fragmente von 
Reden des Paulus („ol moös Zaßırov Aoyoı“) veröffentlicht, die von dem höchſten In— 
terefie find (nicht ganz forreft abgedrudt bei Noutb 1. c. p. 328 89.). Dod wird man, 35 
da fte bisber nicht geprüft worden, gegen ibre Echtbeit Bedenken erheben können, die jich 
vielleicht nicht völlig erledigen laſſen. Schriften des Paulus erwähnt Vincenttus, Com- 
monit.35. In zweiter Yinie fommen die Zeugniffe der großen Kirchenväter des 4. Jahr— 
bunderts in Betracht, die zum Teil auch auf den Akten, zum Teil auf mündlicher Ueber— 
lieferung beruben: j. Atbanafius, e. Apoll. II, 3. IX, 3 de synod. Arim. et Seleuc. 10 
26. 43. 45. 51. 93. Orat. e. Arian. II, n. 43; Silarius, De synod. n. 86, p. 1200; 
Epbraem junior bei Photius, God. 229; Gregor Nyſſ., Antirrhet. adv. Apoll. S 9, 
p. 141; Bajilius, ep. 52 (olim 300); Epiphan. h. 65 und Anaceph.; vgl. aud die 
3. antiodh. Formel und die form. macrostich. (Hahn, Biblioth. der Symbole, 2. Aufl. 
$ 85. 89), jowie den 19. Kanon des Konzils von Nicäa, nad welchem Anbänger des 45 
Paulus bebufs Aufnabme in die katholiſche Kirche noch einmal getauft werden müſſen. 
Ein paar Notizen auch in Gramers Gatene in S. Joannem p. 235. 259 sq. Cinzelnes 
Brauchbare noch bei Innocenz I. ep. 22, bei Marius Mercator, in der Suppl. Impp. 
Theodos. et Valentiniano adv. Nestor. des Diakon Bafilius, bei Theodorus de Raithu 
(ſ. Routb 1. ec. p. 327 sq. 357), Fulgentius u. ſ. w. Bei den jpäteren Keßerbeitreitern 50 
von Bbilaftrius ab und in den Beichlüffen der Synoden vom 5. Jabrbundert ab begegnet 
nur Belanntes (Philaſtr. h. 64; Auguftin h. 44. Prädeit. 44 u. |. w.). Sozom., h. e. 
IV, 15 und Theodoret h. f. II, 8 iſt noch von Wichtigkeit. Vom libellus synodicus 
it abzuſehen. 
Durch die alerandrinifche Theologie des 3. Jahrhunderts war der Gebrauch der Bes 55 

giffe Aöyos, odola, ngdownor ete. in der Dogmatik legitimiert und unumgänglich ges 
macht. Zugleich war in den weiteſten Kreifen die Vorftellung zur Herrichaft gefommen, 
daß die urfprüngliche Natur des Erlöjers nicht menjchlich, ſondern göttlich jei, daß der— 
jelbe mithin nicht erft von der menjchlichen Geburt ab eriftiert habe. Hier feste Paul 
ein. Nähere Nachrichten über die Vorausjegungen und die Anläffe der Kontroverſe fehlen 60 
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uns. Doc bleibt es denkwürdig, daß nicht eine Provinz des römischen Neiches, jondern 
Antiochien, das damals zu Palmyra gebörte, der Schauplat dieſer Bewegung gewejen ift. 
Actet man darauf, daß Paulus Vizelönig im Neiche der Zenobia war (j. Bernbardt, 
Gejchichte des römischen Neiches jeit dem Tode Valerians ©. 170. 178f. 306 F.), daß 

5 von nahen Beziebungen zwiſchen ibm und der Königin berichtet wird, daß fein Sturz 
den Steg der römischen Partei in Antiochien bedeutete, jo darf man annebmen, daß 
binter dem tbeologischen Streit auch noch ein politifcher lag, und daß die Gegner Des 
Baulus zur römtjchen Partei in Sprien gebörten. Dem vornehmen Metropoliten und 
fundigen Theologen, der von den Gegnern freilid als ungeiſtlicher Kirchenfürſt, eitler 

10 Prediger, bochfabrender Weltmann und verichlagener Sophiſt gejchildert wird, war nidht 
leicht beizufonmen. Die Provinzialſynode, in der er ja den Vorſitz zu führen batte, reichte 
nicht aus. Aber ſchon in der novatianischen Angelegenbeit, welche den Orient zu jpalten 
drohte, war im Jahre 252 (253) das Experiment eines orientalifhen Generalfonzils mit 
Glück verjucht worden. Es wurde wiederholt. Cine große Synode trat im Jahre 264 
— wir wiſſen nicht, wer fie berufen bat -— in Antiochien zufammen, der Bijchöfe aus 
verjchiedenen Teilen des Orients beiwobhnten, jo vor allem Firmilian von Gappadocıen. 
Der greife alerandrinifche Biſchof Dionvfius entichuldigte fein Nichterfcheinen durch ein 
Schreiben, in welchem er wenigſtens nicht für Paulus Partei nabm. Dieſe erſte Synode 
verlief refultatlos, angeblich weil der Beklagte feine faljchen Yehren flug verbüllt batte. 

29 Auch eine zweite war noch obne Erfolg. Firmilian ſelbſt verzichtete auf eine Verurteilung, 
„weil Paulus jeine Meinung zu ändern verſprach“. Erſt auf einer dritten Synode 
(zwijchen 266 und 269, wahrſcheinlich 268) zu Antiochien — Firmilian jtarb auf dem 
Wege dortbin zu Tarfus — wurde die Erfommunifation über den Metropoliten verbängt 
und ibm ein Hachfolger in Domnus gegeben (die Zabl der Synodalen wird verichieden 

5 angegeben, auf 70, 80, 180), nachdem namentlich eim antiochenischer Sophiſt und Bor: 
jteber einer Gelebrtenjchule, zugleich Presbpter der Kirche, namens Malcdion, wider ibn 
disputiert hatte. „Er war allein unter allen im ftande, jenen veritedten und trügerifchen 
Menſchen zu entlarven”. Die Akten der Disputation zufammen mit einem ausführlichen 
Schreiben wurden von den Synodalen nah Rom und Alerandrien und an jämtliche 

0 katholiſche Kirchen gefandt. Von Zenobia geſchützt blieb aber Paulus noch vier Jahre 
in feinem Amte; die Kirche zu Antiochien jpaltete fih (Ey&vorro oyiouara kadv, dxa- 
raoraoiaı leoEwv, tapayı) roruEvov, jagt Bafılius Diaconus Act. Conc. Ephes. III, 
p. 127 Labb.|). Erjt im Jahre 272 wurde Antiochten von Aurelian eingenommen, und 
perfönlich entjchted der daſelbſt anweſende Katfer, an den appelliert wurde, daß Das 
Kirchenhaus demjenigen zu übergeben jei, mit welchem die chriftlichen Biſchöfe Italiens 
und der Stadt Nom in brieflidem Verkehr ftünden — ein Beicheid, der natürlich aus 
politifchen Gründen erfolgte. 

Die Yebre des Paulus, welde von den Vätern als eine Erneuerung der artemoni: 
tiſchen, bald aber auch als neujüdiſch, ebionitisch, ſpäter als neſtorianiſch, monotbele: 

40th!) u. ſ. mw. bezeichnet wird, war dieſe: Gott iſt fchlechtbin einperfönlich zu denten. 
Vater, Sohn und Geiſt find der eine Gott (Fr nodownor). Wohl kann in Gott ein 
Logos (Sohn) rejp. eine Sophia (bl. Geiſt) unterjchieden werden (Yogos übrigens bei 
Paulus identiſch mit Sophia), aber fie find Eigenjchaften Gottes (zu eva row vior 
tod Veod Prunsorarov, Alla Ev alt to Bed — Ev Ve Eruonmjun dvundoraros — 

1 els Deös 6 namıjo zal Ö viös abrod Er abıd &s Aöyos Er avdoono). Gott jeßt 
den Yogos von Ewigkeit ber aus ſich beraus, ja zeugt ibn, jo daf man ibn Sohn nennen 
und ibm ein Sein beilegen fann, aber er bleibt eine unperjönliche Kraft (Aöyos roopo- 
oRös — 6 oo alavav vios — row Aöyov EyErınosv 6 Deös üvev napdEvov zai 
äyev tivös obödevös Övros av Tod Veov' xal obrws Intorn 6 Aöyos). Er fann 

so darum jchlechterdings nicht in Die Ericeinung treten (oopla obx I» Öuvaros &r oyı)- 
narı ebglorzsodau, oböL dv Dean Avdoös' usllwv yao av Ödomukvwv Lori). Dieſer 
Logos bat in den Propheten gewirkt, in noch höherem Maße in Mofes, auch in vielen 
anderen, am meijten (uäAdor zal Örapeoöovrws) in dem von der Jungfrau aus dem 
bl. Geift geborenen Davidsjohn. Der Erlöfer it feinem Wefensbeitande nad ein Mensch, 

55 der in der Zeit durch die Geburt entitanden it, er iſt alfo „von unten ber“, aber von 
oben ber wirkte in ibn der Yogos Gottes binein (Aöyos iv Avoder, ’Imooüs Ö& 
Xotorös Avdownos Evreüder — Aoıorös dnö Mapias zal devoo Lorıv — ür- 
downos I» 6 Tnooũc, zai Ev alt Lvenvevoer Avader 6 Aöyos. O name yao 
äua to vi |seil. to Aöyw] els Veös, 6 Ö& Avdownos zdrmder ıö ldlov 10do- 

© Wwrov bnopalve, zal oütws a ÖVo nodowna Anmooürraı — Aoıorös Erreüder 

— a 

5 
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Dis —— rw dpi daynacıs — Akyeı ’Inooöv Xoworov zarwder). Die Ver— 
bindung des Yogos mit dem ‘ Menſchen Jeſus iſt vorzuſtellen als eine Einwohnuug (os 
iv vao -— lörra row Aöyov zai Evormmijoarra Ev 'Iyoov Ardgwaw Örrı, bierfür 
berief Jihb Paulus auf Jo 14, 10 — sapientia habitavit in eo, sieut habitamus 
et nos in domibus) vermittelit einer von außen wirkenden Inſpiration (Aoyor dveoyör 
!E oboarod dr abo — ooplas Zunveovons FEoder), jo dak der Yogos das in 
Jeſu wird, was in dem Chriſten vom Apoſtel „Der innere Menſch“ genannt wird; aber 
die Gemeinfchaft, die jo entjteht, iſt eine ‚guvapeıa zara ano zal utrovoiav, eine 
wekevaıs , nicht entſteht eine odaia odowuern, Ev owpauı, d. b. der Yogos bat in 
—* nicht getvohnt obawmönds Alla zara nowdrnta (ol didens jagt Malchion, 
namodar Ev to OÖ) owrng tov uovoyeri). Da er it der Logos ftets von Jeſus 
u unterſcheiden (dkkos ‚rag En "Inooös Xgıorös xdi ülkos ö Aöyos), er iſt größer 
als dieſer (6 Aöyos ueilwv toõ Agıoroü‘ Agtorös yag dia oopias ueyas Ey£- 
rero). Maria bat aud nicht den Yogos "geboren, fondern einen uns —— Men— 
ſchen, und in der Taufe iſt nicht der Logos mit Geiſt geſalbt worden, ſondern der 
Mensch (Maoia row Aöyov obr Krenev oböt yao jv go alavav ü Magia, alla 
ärdomnor Nur Ioov Ererev — Avdgwmnos yoleraı, 6 Aöyos od yolsrar 6 Nalar- 
gaios yolerat, 6 zUgıos Nudv). Indeſſen andererſeits iſt Jeſus in beſonderem Maße 
der göttlichen Gnade gewürdigt worden (olix Zotv Ö dx dapiö yguoieis dilkörguos 
rg oopias) und feine Stellung it eine einzigartige (7 oogla Ev Alk oby obtws : 
olxel — x0eirtwv »atd ‚aavra, &reuö) Ex nveluaros Aylov zal ££ dnayyelıov zal 
ix dv yeyoauukvaw 7 En aut yagıs). Zeiner bejonderen Ausjtattung (Baulus 
jprach jogar von einer duagpood Tjs zataozevjs |ovordoews| Tod Agıoroö) entſprach 
aber auch feine jittlihe Bewährung. Zwiſchen zwei Perſonen iſt nur Einheit der Se: 
innung und der Willensrichtung möglich (al drapopoı püosıs zal ta dedgooa 1000- 
ora Eva zal uövov Evcboeos, Eyovan TO0Rov rw zara Veinow obupaoıy, RS ns 
j zara dvipyeav Eni ı@v oltws ovvßıßaoderrwy Akknloıs drayaiveraı uords); 
ſolche Einbeit fommt nur durch Yiebe zu ſtande; aber dieſe bringt es auch gewiß zu einer 
vollen Einheit (un, davydans du war uera tod deoö av Velnow elyer 6 owrj0' 
ÜGEQ yao 5 vᷣoig ar av nokia zal Tijv abınv Ördpyovoav pavegoi nv 
obeiav, obtwms 1) oytoıs Ts äyanıns ya av nokkdv zal vr al £oydalerau 
Hnaw did wmäs xal Tjs abrijs gpavegovuerny elageorjoews) und nur das, was 
aus der Liebe geſchieht — nicht das durch die „Natur“ Errei te — bat Wert (ra xg9u- 
ouuera un Aöyo Ts potdc 00x Eyovar Enawow a 8 ayEocı yıklas ROATOÖ- 
uva brregameitat, mid zai Ri — yroun xoatovusra, dd wmäs zal ts abıns 
tveoyelas "Beßawovueva, zai ıns „ar Enavönoıw oböfnore navouens zujoems). 
Jeſus iſt durch die Unveränderlichkeit ſeiner Geſinnung und ſeines Willens Gott ähnlich 
und mit ihm Eins geworden, und zwar, indem er nicht nur ſelbſt ohne Sünde blieb, 
ſendern auch in Kampf und Mühen die Zünden unſeres Vorvaters überwand (To 
iroereun is yroauns öuomdeis ud Ve zal ueivas »adagös dnagrias ar 
abo — Ayios zal Öizauos yeyernu£vos 6 0Wr1E äyanı zal nor» TAS TOD 7100- 
adtoooc — ⁊ arnouc duqorius ols xarogdkooas iv Ageriw sure zo de, 
ulay zal tiv adrıv 00S atrov Bovinow al Evkoyeıay rais raw äyadıv po- 
»orals Loymros). Wie er aber jelbit fortichritt in Bewährung des Guten und im ibm 
bebartte, jo rüftete ihn der Vater aus mit Macht: und Wundertbaten, in denen er feine 
ſtetige Willensrichtung auf Gott befundete (Nororös ndoywy zara giow, davua- 
TovoyGw zard „xagıv ... Kal Ernoyndn oıiodaı nv av dauudıwv Övvaoreiav, 
E ov av autos de zai qm abrv roös 1 Beine Evkoysıav Fyww Öeiydeis 
Angwrns Tod yEvovs xal 0WrnDO ?yonudtioer). So wurde er der Erlöfer und Heiland 
des Denjchengeichlechts und trat zugleich in eine im Ewigleit unauflösliche Verbindung 50 
mut Gott, weil feine Yiebe nicht mehr aufbörte (xara uw zart’ Enavinow oböfnote 
aavoueynv almow Ts Yıklas up deo avvagmdeis 6 owıng obötnore Öfyera 
ug uo» els robs alüvas, way av zal ııv abıv Fywv Üeinow zal Pvkoysıav 
dei zıvovuerm» 7) pavsoıbası row dyadöv). Nun bat ev als Siegespreis feiner Liebe 
den Namen erhalten von Gott, der über alle Namen tit (ev Evkoyeıav ädıaloeror | 
yvidfas 16 Övoua — ro Into näv Övoua orogyns fnadlor alt yapıo- 
Her), Gott bat ibm das Gericht übergeben (zor 8 yırazew, beißt es in der Catena 
in 8. Joann., ötı 6 u8v Ilavkos 6 Zauooareis olto gmoiv Eöwxev aurıd x0low 
aoeiv, Otı vide avdocnov Loriv) und bat ihn in göttliche Würde eingeſetzt, alſo daß 
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man ihn nun nennen fann „den Gott aus der Jungfrau” (Athanaſ.: Zladlos 5 Ia- w 
RealsEncpllopädie für Theologie und Kirche. 3. A. XII, >] 
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nooarets Veov dr tjs napdFvon Önokoyer, Deov &x Nalaoer Gpderra). So dürfe 
man aud von einer Präeriitenz Ghrijti in der Vorherbeſtimmung (td Er moooDLoHuD 
noo alarm» Övra, ıjj ÖE Undofe 2x Nalaper Avadsıyderra; daher beikt es im 
Schreiben der fechs Blake, Ghrijtus fei von Ewigkeit ber Gott od ngoyraoeı, dA} 

5 obota »al bnoorägeı) und Worberverfündigung (Tgoxatayysitızas) Vottes reden und 
jagen, daß er durch die Gnade Gottes und dur fortjchreitende Bewährung zum Gott 
eworden jei (zdrwder Anoredewodu töv xUpıov -— LE dvrdocdnov yeyorkvaı Tor 
(ororöv Beöv -— Üoreoov alrov dx npoxonns tedeonomnoda). Unzweifelbaft bat 

Paul von Samofata in der Geiftesmitteilung bei der Taufe eine befondere Stufe der 
10 Einwohnung des Yogos in dem Menfchen Jeſus erfannt; ja er jcheint ihm erit von ibr 

ab der Chriftus gewwejen zu fein (TO dylo nveluau yoıodeis npoonyopevdn Agıorös — 
6 2x Aaßid yorodeis oz dkkörowds dot Tijs ooplas). Seine Lehre ftügte der Biſchof 
dur reichliche Schriftbeiveife (Vincent. Commonit. 35; für die Unterjcbeidung von 
Logos und Jeſus Chriftus war ihnen AG 10, 36 wichtig) und ging auch polemifch auf 

15 die Gegenlehre ein. Er juchte nachzumeifen, daß die Annabme, Jeſus ſei pvoe Zobn 
Gottes, zur Ziweigötterei (Epipban. 1. c. e. 3; ſ. auch den Brief der ſechs Bilchöfe), zur 
Aufbebung des Monothbeismus führe (über das entichiedene ntereffe an der Cinbeit 
Gottes bei Paulus ſ. Atbanafius e. Apoll. IX, 3; Epiphan. 1. e. 1); er ftritt öffentlich 
wider die alten Ausleger, d. b. die Alerandriner (Eujeb. h. e. VII, 30, 9) und er ver: 

20 bannte aus dem Gottesdienst alle Kirchenpfalmen, in welchen die weſenhafte Gottbeit 
Chriſti ausgeiprochen war (Eufeb. 1. e. 30, 10). 

Gewiß iſt die Lehre des Paulus eine Fortbildung der alten de8 Hermas und Tbeo- 
dotus, und die Kirchenväter haben ein Recht, fie nach diefer zu beurteilen; aber anderer: 
jeits darf man nicht überfeben, daß Paulus fich nicht nur in formeller Beziebung ftärfer 

2; an die giltige Terminologie accomodiert, jondern daß er auch den alten beterodoren Yebr- 
typus philoſophiſch, etbifh und bibliich begründet bat. Seine Ausführungen über die 
Natur und den Willen in den Verfonen, über das Weſen und die Macht der Liebe, über 
die allein im Berufswirfen, weil in der Millenseinbeit mit Gott, erkennbare Göttlichkeit 
Chriſti find in der gefamten dogmatiſchen Yitteratur der orientalifhen Kirchen der drei 

» erjten Jahrhunderte faſt einzigartig; nur darauf it hinzuweiſen, daß in der komplizierten 
Theologie des Origenes fich bereits Momente fanden, an melde Baulus anknüpfen fonnte 
und angefmüpft bat. So jagt Origenes e. Cels. VIII, 12: „Wir verebren den Water 
der Wahrheit und den Sohn; es find Zwei der Perjon nad, Eines aber durch Überein- 
jtunmung und Eintracht und Gleichheit des Willens“. Auch verweift er, um die Einbeit 

3 von Vater und Sobn veritändlich zu machen, auf AG 4,32. Diefe Sätze des Urigenes 
ftügen die Hypotheſe der Echtheit der Maifchen Fragmente des Paulus. Möglich iſt 
auc, daß Paulus — mir willen das nicht mebr — an den Heinaftatifchen Alogern und 
den römtjchen Tbeodotianern Vorgänger gebabt bat (f. die drei intereffanten ‚ragmente 
„Ebions“ bei Mai, 1. e. p. 68). Es iſt vor allem die bewußte Ablehnung aller meta: 

40 phyſiſchen Spekulation, die ibn auszeichnet. An ibre Stelle bat er die gefchichtliche Re: 
flerion und die etbiiche Wertbeurteilung allein gejegt. Weil er den Vlatonismus von der 
Dogmatik fernbielt, jo beginnt feine Differenz mit den Gegnern ſchon bei dem Gottes: 
begriff. Dieſe baben die Kontroverſe ſehr richtig bezeichnet, wenn fie jagen, Baulus babe 
„das Mofterium des chriftlihen Glaubens verraten” (Eufeb. h. e. VII, 30, 16), d. b. 

45 den myſtiſchen Gottes: und Gbriftusbegriff, oder fich beichtweren, P. leugne, die Gottbeit 
jet desbalb eine Einbeit, weil der Vater die Quelle derfelben bleibe trog der Mebrbeit 
der Perſonen (Epipban. e. 3: laölos ob A&yeı udvor Veov dia To anynv elvar Tor 
zaripa). Was beit das anders, als zugelteben, dab Paulus bei feinem Gottesbegriff 
nicht von der Subſtanz, jondern von der Perſon ausgebt? Es tft das tbeiftiiche In: 

50 terefje, im Gegenſatze zu dem alosmiftiich-naturaliftiichen des Platonismus, welches P. 
bier vertritt. Und ın der Schätzung der Perfon Jeſu will er nicht in der „Natur“, ſon— 
dern in der Geſinnung und MWillensrichtung das Einzigartige und Göttliche erfennen ; 
denn ibn ftebt es feit: za xgarounera to Adyo Tijs püocens odx Eyovon Enarvor. 
Daber ift ibm Gbriftus nicht zart’ odotav, Sondern (gegen Drigenes) xara uerovolar 

65 Deös; aber desbalb it ibm doc Chriftus als Perſon durdaus nicht yulös drdowros, 
jondern nur die Naturausttattung Chriſti gilt ibm als feine abjonderlide. Aber wie 
Chriſtus in einziger Weile Gegenftand der göttlichen Borberbeftimmung geweſen tft, jo 
bat auch gemäß den Verbeifungen der Geift und die Gnade Gottes in befonderer Wetje 
auf ibm gerubt, und jo ift auch jein Wirken im Beruf und fein Leben mit und in Gott 

ein einzigartiges gerwejen. Dieſe Anſchauung läßt Raum für ein menfchliches Leben; und 
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bat Paulus auch ſchließlich die Formel gebraucht, daß Chriftus Gott geworden fei, Jo 
zeigt jeine oben angeführte Berufung auf Pbi 2,9, in welchem Sinne dies gemeint ar. 
Die Gegner baben ihm freilich vorgeworfen, daß er jeine wahre Meinung binter ortbodor 
flingenden Formeln fopbiftiih und täufchend verbüllt babe: es iſt auch 3. B. angejichts 
der Beobachtung, daß der unperfönliche Yogos von Baulus „Sohn“ genannt wird, möglich, 6 
dat an der Beicbuldigung etwas wahres tft; indeſſen ift es nicht wahricheinlih. Man 
bat den Paulus eben nicht veritanden oder vielmehr man bat ibn mißveritanden. Wird 
dob noch beute die Chriftologie des Hermas von manden Theologen für geradezu nicä- 
niſch angejeben, obgleich fie um nichts ortbodorer iſt als die des Paulus. Paſſiert ſolch 
ein Mißverſtändnis beute noch den Gelehrten — und Hermas beuchelte doch gewiß nicht — 
warum fonnte Firmiltan nicht zeitweilig den Paulus für orthodox halten? Cr lehrte 
dob einen ewigen Sobn Gottes, eine Einwohnung desjelben in Jeſus; er verkündete die 
Gottbeit Chriſti, lehrte dyoproſopiſch (Gott und Jeſus) und lehnte mit den Alerandrinern 
den Sabellianismus ab. Na in diefem Punkte jcheint man ibm jogar auf der Synode 
eine Art von Konzeffion gemacht zu baben. Wir willen, daß diejelbe den Terminus ı; 
„suoodanos“ ausdrüdlic verworfen bat — zur Zeit des arianiſchen Streites war Dies 
eine befannte Sache, auf die ſich 3. B. die Semtarianer zu Ancyra ausdrüdlich berufen 
baben, ſ. Atbanafius de synod. 43sq.; Bafılius ep. 52; Bafılius de synod. 81. 86; 
Sozom. h. e. IV, 15 — und zwar bat fie dies nad der Vermutung des Atbanajius 
getban, um einem Einwurfe des Baulus zu begegnen. Diefer ſoll nämlich jo argumen: 20 
tiert baben: iſt Chriſtus nicht, wie er lebre, weſentlich Menſch, jo ift er duoodonos mit 
dem Water. Gilt das aber, fo ijt nicht der Vater letztlich Urquell der Gottheit, jondern 
die odalaı und es entiteben drei odolaı (dvayzn toeis obolas elvaı, ulav utv noon- 
yovusenv, tas de Övo LE dxeivng), d. b. die Gottheit des Vaters wird jelbit eine ab: 
geleitete, der Water mit dem Sobne in der Drigination ſomit identifch („Nie werden 25 
Brüder“). Dies fann ein Einwurf des Paulus geweſen fein — die arijtoteliihe Faſſung 
der odora würde jeiner Denkweiſe entiprechen, ebenjo der Umitand, daß er die Möglichkeit 
einer untergeordneten Gottheit des Sobnes gar nicht in Anjchlag bringt —, aud fann 
die Spnode ſehr wohl in antifabellianishem Sinne das Öuoovoros abgelehnt haben; in- 
deilen iſt es doch ebenfo möglich, dak, wie Hilarius jagt, das Öuoovoros verworfen 30 
wurde, weil Paulus jelbjt Gott und den (unperfünlichen) Yogos (Sohn) für duoor'oıos 
erflärt hatte. Wie dem auch fer, nachdem man einmal die Anficht des Paulus durch— 
ibaut batte, wurde fie von der Mebhrbeit als im böchiten Maße bäretifch empfunden. 
Noch war man felbjt nicht darüber im Haren, welder Art das weſenhaft Göttliche in 
Chriſtus jei — daß er eine „Gottheit“ babe, zu der nicht gebetet werden dürfe, batte 35 
noch Origenes gelehrt (de orat. 15. 16) —, aber für ein Attentat auf die regula fidei 
galt es, dem Erlöſer die göttliche Phyſis abzufprecben (Eufeb. h. e. VII, 30, 6. 16). 
rRichtig fühlte man den wirklich ſchwachen Punkt in der Chriftologie des Paulus beraus, 
daß er nämlich eigentlich zwei Söhne Gottes lehre (Malchion bei Yeontius Routh 1. e. 
p. 312]: [ladlös gmow, un ÖVo Enioraodu viovs' el Ö& vlös Ö ’I. Xo. tod deoo, 10 
vos Ö& al N oopia, xal Allo ubv N oopia, Allo Ö& ’I. Xo., ÖVo Ipioravraı 
vlod — (Epbraem bei Photius, cod. 229): jo aber batte auch Hermas ſchon gepredigt, 
und Paulus nabm es mit dem „ewigen Sohne“ nicht Ernſt. Doc dies war ja aud 
nur eine Nebenſache. Die enticheivende Differenz wurzelte in der ‚Frage nach der gött- 
lichen Phyſis des Erlöfers. 4 

Mit der Abjegung und Removierung des Paulus it fir die Berichterjtatter feine 
Sade abgetban. Fortab war cs nicht mehr möglich, fih auf dem großen Marfte des 
chriſtlichen Lebens für eine Chriftologie Gehör zu verichaffen, welche die perjünliche jelbit- 
ſtändige Präexiſtenz des Erlöfers leugnete. Niemand durfte fib mehr damit begnügen, 
ih das gottmenſchliche Leben des Erlöjers an jeinem Wirken klar zu macen; er mußte so 
an die göttlihe Phyſis des Erlöfers glauben. Die Eleineren abgelegenen Gemeinden 
mußten notwendig allmäblib den größeren folgen. Wir wiſſen aber aus dem Nund- 
Ichreiben des Alexander vom Jahre 321 (bei Tbeodoret h.e. I, 4), daß die Yehre Pauls 
nicht jofort untergegangen iſt (das Nicänum, can. 19, beitimmt, daß die Paulianijten 
noch einmal zu taufen find). Yucian und feine Gelebrtenjchule ift vom Geifte des Paulus 5 
befruchtet worden (ſ. den Art. Yucian Bd XI S. 659). Lucian bat während der Dauer 
dreier antiochenifcher Epiſtopate als Haupt einer Schule außerbalb der großen katholiſchen 
Kirche geitanden, wie einjt Theodotus und fein Anbang zu Nom. Aber indem er jich 
zur Annabme des origeniſtiſchen Logos bequemte, bat er den Grundgedanken des Paulus 
gefälicht, und feine Schüler, die nachmaligen Arianer, baben in dem Bilde, das ſie von co 
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der Perſon Chriſti entiwarfen, die Züge nicht mebr feitbalten können, in welcden Paulus 
es gejchaut bat, wenn fie auch das Moment des Willens in Chriftus betont baben. Der 
Arianismus ift ein jchlechter Kompromiß zwifchen der adoptianischen Chriſtologie und der 
Yogoslehre des Origenes. Nabe iſt im 4. Jabrbundert Bhotinus dem Paulus gefommen ; 

5 vor allem aber die großen antiochenischen Theologen jteben ibm nicht fern. Denn die 
Vorausſetzung von dem perſönlichen Logos Homouſios in Chriſtus, die ſie allerdings be 
ſtehen lafien mußten, ließ jich viel eber mit den Gedanken des Paulus vereinigen, als 
die arianiſche Annabme eines Untergotts. So find denn auch die Ausführungen Theo— 
dors von Mopsweitia über das Werbältnis des Yogos und des Menſchen Jeſus, über 

10 Natur und Willen und GSefinnung bie und da wörtlich identisch mit denen des Paulus, 
und die Gegner des Nejtorianismus, namentlich Yeontius (j. bei Routh l.c. p.347 sq.), baben 
mit der Bejchuldigung nicht Unrecht, daß Nejtorius wie Baulus lebre (j. auch die Fragmente 
des Nejtortus und Theodor bei Mat ].e.p.60 und Swete, Theodori in epp. Pauli com- 
ment. IIp.289 ff.). Die Ausführungen der Antiochener find denen des Paulus jo verwandt, 

15 daß man leicht gegen die Echtbeit der leteren Verdacht jchöpft, der jedoch nicht aufredt 
erhalten werden kann. In den großen Antiochenern it Baulus in der That zum zweiten: 
male verdammt worden, und — merfwürdigerweife — noch ein drittesmal it jein Name 
genannt worden in dem monotbeletiichen Streit. Hier wurden feine Sätze über Die ia 
delnors (seil. Gottes und Jeſu) von den Urtbodoren ſchnöde mißbraucht, um den Geg— 

20 nern zu zeigen, daß ihre Yebre bereits in dem Erzketzer gerichtet worden ſei. Wir befigen 
aber noch eine alte Urkunde aus dem Anfang des 4. Jabrbunderts, die uns bezeugt, daß 
fih an der äufßerjten Grenze des Dftens der Ghrijtenbeit, jelbjt bei katholiſchen Klerikern 
— wenn das Wort „katholiſch“ bier gebraucht werden darf — chriſtologiſche Vorftellungen 
erbalten baben, die von der alerandriniichen Theologie unberührt geblieben find und mit 

35 dem Adoptianismus zufammengeftellt werden müſſen — die Acta Archelai. Was der 
Verfaſſer e. 49. 50 über Ghriftus ausgeführt bat, iſt, ſoweit wir zu urteilen vermögen, 
der Lehre Pauls von Zamojata ähnlich. Hier zeigt ſich uns deutlih, daß die Yogos- 
chriſtologie noch am Anfang des 4 4. Jabrbunderts nicht über die Grenzen der im römiſchen 
Neich fonföderierten Chrijtenbeit gereicht bat. Sind doch auch die athaänaſianiſch-arianiſchen 

so Kämpfe und die Beitimmungen des Konzils von Nicäa nod um das Jahr 345 nicht bis 
zu dem perfischen Biichof Apbraates gedrungen! 

IV. Der modaliitiibe Monardbianismus in Kleinafien, Nom und 
Kartbago Moötus, Epigonus, Kleomenes, Aeſchines, Praxeas, Wicto: 
rinus, Zephyrinus, Zabellius, Kalliftus). Der eigentlib gefäbrlide Gegner 

35 der Yogoschriftologie in dem Zeitraume zwiſchen 180 und 240 iſt nicht der dynamiſtiſche 
Monarbiantsmus geweſen, jondern jene Yebre, nach welcher die Gottbeit jelber in Chriſtus 
infarniert angefchaut, er ſelbſt als der leibbaftige Gott, der fleischgewordene Water, auf: 
gefaßt wurde. Gegen dieje Anjicht bauptjächlib baben die großen Kirchenlebrer Ter: 
tullian, Origenes, Novatian, vor allem aber Hippolyt, fämpfen müſſen (ibre Vertreter 

40 werden von Tertullian „Monarchiani“ und — mit Unrecht — „Patripassiani“ ge 
nannt, welche Namen im Deccident fpäter üblich getvorden find [j. 4.8. Cypr. ep. 73, +]. 
Die Drientalen bezeichnen fie feit der 2. Hälfte des 3. Sabrhundents insgemein als „Sa- 
belliani“ nad dem berübmten Schulbaupt ; doc it ibnen der Name „Patripassiani“ 
nicht ganz unbefannt; j. Orig. in ep. ad Tit. fragm. II ed. Lommatzsch V, p. 287: 

45 „sieut et illos, qui superstitiose magis quam religiose, uti ne videantur duos 
deos dicere neque rursum negare salvatoris deitatem, unam eandemque sub- 
stantiam patris ac filii asseverant, id est, duo quidem nomina secundum di- 
versitatem causarum recipientes, unam tamen üröoraoıw subsistere, id est, 
unam personam duobus nominibus subiacentem, qui latine Patripassiani ap- 

» pellantur“; Athanaſ, De synod. e. 7 nad der formula Antioch. macrostich.). 
Hippolyt berichtet, daß die monarchianijche Kontroverſe die ganze Kirche bewege (Philo- 
soph. IX, 6: weyıorov rdoayov zara dvra Tv #00uov dv näocı Tois 7UgTols 
Zußdälovow), und Tertullian und Urigenes baben bezeugt, daß zu ihrer Zeit bei der 
Mafle des chrijtlichen Volkes die „ökonomiſche“ Trinität und die Anwendung des Logos⸗ 

55 begriffes auf Chriſtus für verdächtig galt (Tertull. adv. Prax. 3: „Simplices quique, 
ne dixerim imprudentes et idiotae, quae major semper credentium pars est, 
quoniam et ipsa regula fidei a pluribus diis saeculi ad unicum et verum deum 
transfert, non intellegentes unicum quidem, sed eum sua olxovonia esse cre: 
dendum, expavescunt ad olxovoniay ... ltaque duos et tres jam jactitant a 

«o nobis praedicari, se vero unius dei cultores praesumunt ... monarchiam in- 
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quiunt tenemus“; ähnlich Origenes, in Joann. t. II, 3, wo er von „der großen 
Maſſe der für gläubig Geltenden“ fpricht, welche, „indem fie nichts fannten als Jeſum 
Chriſtum und zwar den Gekreuzigten, den fleifchgervordenen Logos für das Ganze des 
Yogos |d. b. der Gottbeit überhaupt] bielten“). Wie verbreitet überall, namentlich aber 
im Abendland, der naive und der refleftierte Modalismus waren, zeigen die zahlreichen 5 
wokryphen Apoftelgeichichten, die viel gelefen wurden und die faſt jämtlich eine modali- 
ittiche Chriftologie vertreten oder ihr doch nabe fommen. Sehr lebrreib iſt auch die 
Chriftologie des Irenäus; fie ftellt den Verſuch einer eigentümlichen Verbindung der Yogos- 
riftologte mit dem Modalismus dar. Urigenes unterfcheidet 4 Nlaffen: (1) Götzen— 
anbeter. (2) Anbeter von Engelmädten. (3) Solde, denen Chriſtus der ganze Gott ift. 10 
(d Solche, die ſich zum höchſten Gott aufichwingen. In Nom war, wie wir jetzt aus 
den Philoſophumena willen und wie die Evangelienprologe bezeugen (ſ. Corſſen, Monar— 
hianiſche Prologe 1896), fait ein Menfchenalter bindurd der Monarcianismus die offi- 
zielle Lehre, und daß er feine Neuerung in der Kirche geweſen iſt, beweift am Beften die 
Tbatjache, daß es unter den Montaniſten eine monarchianiſche — es war wohl die ältere 
— Fraktion gab (Philoſoph. VIII, 19; X, 26): fveziell in Nom war Nefchines am 
Anfang des 3. Jabrbunderts ihr befanntejter Vertreter, während der römische Montantit 
Proclus „ökonomiſch“ Lehrte (Pieudotertull. 26). Daß auch Philaftr. h. 51 auf mo- 
natchianiſche Montaniften zu bezieben jei, fucht Lipſius (Quellen d. Kegergeich. S. 99.) 
nachzuweiſen. — Modaliftiiches in der chriftlichen Bearbeitung der Teftamente der 12 0 
Patriarchen. Cine erflujive modaliftiiche Yebre bat es in der Kirche erit infolge des 
Kampfes mit dem Gnoſticismus gegeben. Auch darauf darf vertiefen werden, daß «8 
in den Kreifen der Marcioniten Modaliiten gab. Neander (8.6. I, 2, S. 796; Gnoft. 
Syſteme S. 294) bat fogar Marcion jelbjt für einen ſolchen gebalten. Dies mag un: 
ribtig bzw. eine falſche Frageftellung fein. Aber gewiß ift, daß jpätere Marcioniten im 25 
Abendlande patripaffianiich gelehrt haben (j. Ambros. de fide V, 13, 162, T. II, 
p. 579; Ambrosiaster ad I Cor. 2, 2, T. II, App. p. 117). Es mag zutreffen, 
daß diefe modaliſtiſchen Monarchianer zum größten Teile theologiſche „Idioten“ waren 
(Tertull. 1. e. und ce. 1: „simplieitas doctrinae“ c. 9. Epiphan. h. 62, e. 2: dgpe- 
koraroı N) Axkoawoı. Wbilojopb. IX, 7. 11: Zepvoivos lduwrns xal dyoduuaros. 
l.e.e. 6: duadeis). Daß fie aber doch auch ihre wiſſenſchaftlichen Gewährsmänner 
batten, lehrt die Polemik der Kirchenväter. Die refleftierenden Modaliften behaupteten ibre 
vebre, (1) um den Ditbeismus abzuwehren (2) um die volle Gottheit Chriſti zu behaupten, 
(3) um dem Gnoſticismus jeden Boden zu entzieben. Es liege ſich aber unſchwer zeigen, 
wie jbädlich der naiven Woritellung von der Inkarnation der Gottheit des Vaters in as 
Chriſtus jede theologische Berührung werden mußte, und man fann jagen, daß es um jie 
geſchehen war, als he ſich genötigt jab, anzugreifen oder fich zu verteidigen. Indem fie fich 
in ein theologiſch-wiſſenſchaftliches Gewand büllen und über den Gottesbegriff reflektieren 
mußte, entleerte fie ich jelbit und verlor ihre urfprüngliche Orientierung; mas fie aber 
noch zurüdbebielt, das entjtellten ibr die Gegner vollends. Hippolvt bat in den Pbilojo- 10 
phumenen die Yehre des Noëtus als von Heraflit übernommen dargeftellt. Dies tft 
freilih eine Übertreibung. Faßt man aber einmal das ganze Problem „pbilofopbiich und 
wiſſenſchaftlich“, jo ähnelt es allerdings frappant der Kontroverſe zwischen den genuinen 
Stoifern und den ftoifchen Platonikern über den Gottesbegriff. Wie diefe dem berafli- 
tüch-ftoiichen Adyos — Bess den transcendenten, apathifden Gott Platos übergeordnet 5 
baben, jo bat auch z. B. Origenes den Monarchianern vor allem dies vorgeworfen, daß 
fie bet dem offenbaren, in der Welt wirkſamen Gott jteben geblieben feien, Dr zum 
„legten“ Gotte borzufchreiten und jo die Gottheit öfonomifch zu fallen. Es kann des— 
balb aud nicht Ba daß der modaliſtiſche Monarcbianismus, nachdem er einmal 
die Wiſſenſchaft d. b. die Stoa zu Hilfe gerufen, ſich in der Nichtung auf einen pan— 50 
tbeiftiichen Gottesbegriff bewegt bat. Aber es fcheint dies doch nicht anfangs und nicht 
in dem Maße geicheben zu fein, als die Gegner annabmen. Die ältejten litterarifchen 
Vertreter des Monarcianismus — von den Idioten zu ſchweigen — baben ein aus: 
geprägt monotbeiftifches und wirklich biblifch-chriftliches Intereſſe gehabt. Kür die Gegner 
aber iſt es charakteriftiich, daß fie fofort den Gott Heraflits und Zenos getvittert haben 55 
— ein Beweis, wie tief fie jelbit in der neuplatoniſchen Theologie ftedten (über die Be- 
siebungen zur Stoa ſ. Hagemann, Nömifche Kirde S. 354 ff. und meine Dogmengeſch. 
Ud I S. 696). — Quellen: Für Noötus: Hippolyts Syntagma (Epipban., Philaſtr., 
Veudotertull.) und feine große antimonarchianiſche Schrift, als deren Schluß böchit wahr: 
Ibeinlich die jog. Oudla Inmohbtov eis rw aloeoıw Nortov twwös (Xagarde, Hippo- 
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lyti quae feruntur p. I3sq.) gelten darf; beide Werke find benutzt von Epipban. 
h. 57. (Wenn Epipban. 1. e. e. 1 bemerkt, Noöt fer vor + 130 Jahren aufgetreten, jo 
it zu jchließen, daß er diefe Zahl nach feiner Quelle bejtimmt bat — die antimonar- 
chianiſche Schrift Hippolyts. Für diefe muß er ein Datum bejeffen haben, das er einfach 

5 auf die Zeit No&ts übertragen zu dürfen glaubte, da diefer in der Schrift als od oo 
nolkod yoovov yeröuevos bezeichnet if. Dann iſt aber feine Quelle um das Yabr 
230— 240 gejchrieben worden. Möglich iſt aber auch, daß das Datum ſich auf die Er: 
fommunilation des Noöt bezieht. Auch dann kann die Schrift, welche diefelbe mitgeteilt 
bat, frübeftens im 4. Decennium des 3. Jahrhunderts gefchrieben fein). Auf Epipbanius’ 
Bericht geben zurüd Auguft. h. 36. 41; Prädeft. h. 36; Iſidor h. 42; Honorius h. 58; 
Paul. h. 27; Job. Damasc. Selbititändig ift der Abichn. Philosoph. IX, 7sq.; X, 

— — _ 

27 (davon abhängig Tbeodoret, h. f. III, 3). — Für Epigonus und Kleomenes: Phi- 
losoph. IX, 7. 10. 11; X, 27; Tbeodoret. h. f. III, 3. — Für Prareas: Tertull. 
adv. Prax.; Pjeudotertull. 30. Die fpäteren lateinifchen Keßerbeitreiter find bier alle 

15 von Tertullian abhängig; doch ſ. Optatus, De schism. I, 9. Yipfius bat den Nachweis 
zu führen verfucht, daß Tertullian in der Schrift adv. Prax. die Schrift Hippolyts gegen 
Noet benußt babe (Quellenkritik ©. 43. Quellen ©. 183. IdTh 1868, ©. 704); alleın 
er ijt nicht gelungen (f. 3bTb 1874, S. 200f). — Für Victorinus: Pfeudotertull. 30. — 
Für Zephyrin und Kalliit: Philosoph. IX, I1sg. - 

20 Wie der dynamiſtiſche Monarchianismus zuerſt in Kleinaſien in Spannung zu der 
„höheren“ Chriſtologie trat, ſo ſcheint die kleinaſiatiſche Kirche auch der Schauplatz der 
erſten patripaſſianiſchen Kontroverſe geweſen zu ſein, und in beiden Fällen ſollen Klein— 
aſiaten den Streit nach Nom verpflanzt haben. Iſt auch die Zeit des Noëtus näher 
nicht mehr zu ermitteln — möglich iſt, daß er erſt um das Jahr 230 erkommuniziert 
twurde, j. oben —, jo fcheint es doch ficher zu fein, daß er zuerit als Monarchianer die 
Aufmerkfamteit erregt bat, wahrſcheinlich im letten Fünftel des 2. Jabrbunderts, viel: 
leicht in feinem Geburtsort Smyrna (Hipp. e. Noöt. 1 nad) diefer Stelle wurde Noötus 
auf Grund des erjten Verböres noch nicht verurteilt, ſondern erit ſpäter infolge eines 
zweiten — ein Beweis, wie unfiher man noch war. Die Notiz, Not bätte ſich für 
Moſes, feinen Bruder für Aaron ausgegeben, darf man auf ſich beruben laſſen; 
Philos. IX, 7), vielleicht in Epbejus (Epivb. e. 1). Seine Erfommunifation in Klein: 
alien durd die Presbyter wird erſt erfolgt fein, nadhdem in Nom die ganze Kontroverje 
bereits zum Abſchluß gelommen war. So erfärt es fi, daß Hippolyt ibn in der großen 
antimonarchianiſchen Schrift als legten aufgezählt bat, während er ihn in den Philoſo— 

35 pbumenen als den Urheber der Irrlehre (IX, 6: doynyor) bezeichnet. Der Umſtand, 
dag Noöt lange Jahre in Kleinaſien ungeftört leben durfte, hat den Tbeodoret (1. c.) 
augenjcheinlich zu dem Irrtum geführt, als ſei Noöt ein fpäterer Monarchianer geweſen, 
der erjt nach Epigonus und Kleomenes aufgetreten ſei. Für Hippolyt ift übrigens in 
jeiner Beitreitung des Noötus diefer Name nur das Ausbängejchild, um fpätere Monar- 
chianer (No&tianer) zu befämpfen (j. 3bTb 1874, ©. 201), wie fon von ec. 2 ab 
deutlich wird. — Ein Schüler Noöts, Epigonus, fam nach Nom zur zeit des Zephyrinus 
oder furz vorber (F 200) und foll dort die Lehre des Meifters ausgebreitet und eine be: 
jondere patripaflianiiche Partei gegründet baben. Als Haupt derjelben galt anfangs Kleo— 
menes, der Schüler des Epigonus, dann, und zwar feit ec. 215, Sabellius. Gegen dieje 

45 trat in der römischen Gemeinde namentlih der Presbyter Hippolyt auf und fuchte Die 
von ihnen verkündete Lehre als grundſtürzenden Irrtum nachzuweiſen. Allein die Sym— 
patbien der großen Mebrzabl der römischen Chriſten, joweit fie überhaupt an dem Streite 
teilnehmen fonnten, waren auf feiten der Monarcdianer, und auch im Klerus war nur 
eine Minorität für Hippolyt. Der „ungebildete” Biſchof Zephyrin, beraten von dem 
klugen Kalliſt, neigte felbit, wie fein Vorgänger Victor, der modaliftiihen Faſſung zu; 
jein Hauptbejtreben jcheint aber geweſen zu ſein, die ftreitenden Parteien zu berubigen 
und um jeden Preis das Schisma zu vermeiden. Dieſelbe Politif feste nach feinem Tode 
der zum Biſchof erhobene Kalliſt (217— 222) fort. Allein als die Schulen nur beftiger 
aufeinander gerieten und eine Ausgleihung nicht mehr erbofft werden fonnte, entjchlof 

55 ſich der Biſchof, die Häupter der ftreitenden Parteien, Sabellius und Hippolyt, zu erfom: 
munizieren (Doch ift es möglich, daß Hippolyt und fein Heiner Anbang fich ſchon vorber 
von Kallijt getrennt und ibn ibrerjeits in den Bann getban batten. Daß dies jchon unter 
Zephyrin gejcheben, twird durch Philos. IX, 11 direkt ausgefchlofien, während aus c. 7 
nur zu folgern ift, daß die Partei Hippolyts nachträglich auch den Zephyrin nicht mebr 

als Biſchof anerkannt bat ſo mit Recht Döllinger, Hippol. und Kalliſt S. 101f. 223 f.; 
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anders Yipfius, Quellen, S. 150). Die riftologifche Formel, welche Kalliſt ſelbſt auf: 
jtellte, jollte die weniger leidenjchaftliben Anbänger beider Parteien befriedigen und bat 
dies auch, foviel wir vermuten dürfen, getban. Die Kleine Partei des Hippolyt, die 
„wabre fatbolifche Kirche”, erhielt fih nur etwa noch 15 Jahre in Rom, die des Sa: 
bellius dagegen länger. Kallifts Formel iſt die Brüde geweſen, auf welcher die urfprünglich 5 
monarchianiſch gefinnten römischen Chrijten, dem Zuge der Zeit und der firchlichen Wiſſen— 
ſchaft folgend, zur Anerkennung der Hppoftafen-Chriftologie übergegangen find. Als No- 
vatian fchrieb (ſ. deſſen Schrift de trinitate), muß dieſe Yehre in Som bereitö berrichend 
geweſen fein, und iſt ſeitdem dort nicht mehr verdrängt worden. Ein Politifer bat fie 
dajelbit begründet, der für feine Perfon dem modaliſtiſchen Yehrbegriff mehr zugeneigt 10 
geweſen ift. — In Vorftebendem iſt der Verjuch gemacht worden, aus der tendenziöfen 
Darftellung Hippolyts in den Philofopbumenen den gefchichtlichen Kern er) 
Hippolyts Bericht ijt am Eorrekteiten von Gaspari (Quellen III, S. 325—330) wieder: 
gegeben. Er it ſchon deshalb verdächtig, weil er überall Heuchelei und Ränke wittert, 
two auch jest noch erfichtlich it, daß die Bilchöfe die Einheit und den Frieden der Ge— ı5 
meinde vor der rabies theologorum habe ſchützen wollen. Sie thaten damit nur, was 
ibres Amtes war, und bandelten im Geiſte ihrer Vorgänger, zu deren Zeiten die Aner: 
fennung des furzen und weiten Gemeindebefenntnifjes allein entjchied, und ſonſt Freiheit 
berrichte. Erfichtlih ift auch, daß Hippolyt den Zepbyrin und die übrigen deshalb für 
Idioten bält, weil jie auf die neue Wiffenjchaft und deren „ökonomiſchen“ Gottesbegriff d 
nicht eingeben wollen. 

Nie dürftig unfere Quellen für die Gejchichte des Monarchianismus in Rom — 
von anderen Städten zu ſchweigen — troß der Auffindung der Philofophumena find, 
zeigt wohl am deutlichiten der Umftand, daß Tertullian die Namen Noöt, Epigonus, 
Kleomenes, Kalliftus niemals nennt, dagegen uns mit einem römischen Monardhianer be 25 
kannt macht, deſſen Name von Hippolyt in feiner feiner zahlreichen Streitichriften erwähnt 
wird — mit Prareas. Man bat dieje Thatfache jo auffallend gefunden, daß man ſehr 
abenteuerliche Hypotheſen aufgeitellt bat, um jie zu erklären. Man bat gemeint, der Name 
„PBrareas“ ſei ein Spottname (— Händelmader) und unter demfelben % in MWabrbeit 
Noetus (nah Pijeudotertull. h. 30, wo in der That dem Noätus der Name „Praxeas“ 30 
jubitituiert ift) oder Epigonus (de Roſſi, Bullett. 1866, p. 70), oder Kalliftus (jo z. B. 
Hagemann, Gejch. der röm. Kirche, S. 234f.; früber ſchon Semler ähnlich) zu veriteben. 
Das Richtige findet ſich bei Döllinger (a. a. D. ©. 198) und Lipfius (IdTh 1868, 
9. 4). Prareas ift bereits vor Epigonus nah Nom gefommen in einer Zeit, bis zu 
welcher die perjönlichen Erinnerungen Hippolyts nicht zurüdreichen, als ettwa gleichzeitig 35 
mit Theodotus unter dem Epiffopat des Victor, nach Yipfius ſogar jchon unter Eleu: 
tberus (ſ. auch Chronol. der römischen Biihöfe ©. 173f.). Er bat ficb vielleicht nur 
kurze Zeit in Nom aufgebalten, obne dort auf Widerfpruh zu ſtoßen. Als 15 Jahre 
ipäter ın Nom und Kartbago die Kontroverfe brennend wurde, und Tertullian ſich ge: 
nötigt jab, wider den PBatripafftanismus aufzutreten, war der Name des Praxeas bereits 10 
verſchollen. Tertullian aber fnüpfte an ibn an, weil er der Erfte geweſen, der in Kar— 
tbago einen Streit erregt batte, und weil Praxeas als entichiedener Antimontanift ibm 
antipatbiih mar. In der Polemik aber berüdjichtigt Tertullian die zeitgefchichtlichen Ver: 
bältnifje, wie fie um das Jahr 210 etwa beſtanden — um diefe Zeit ift die Schrift 
adv. Prax. gejchrieben —, ja er jpielt wie es feheint, auch auf die römischen Monar: 45 
bianer, d. b. auf Zepbyrinus und feinen Anbang an (j. Lipfius a. a. O.). In dieſer 
Beobachtung berubt die Wahrheit der Hypotheſe, Prareas fei nur ein Name für einen 
anderen befannten römiſchen Monarcianer. 

Praxeas war ein Hleinafiatischer Konfeſſor, der erjte, der die Kontroverſe über die 
Chriſtologie nah Nom trug (adv. Prax. 1: „iste primus ex Asia hoc genus per- 
versitatis intulit Romam, homo et alias inquietus, insuper de iactatione mar- 
tyrü inflatus ob solum et simplex et brevecarceris taedium“). Zugleich brachte 
er aus feiner Heimat den entjchiedenen Eifer gegen die neue Propbetie mit. Wieder 
werden wir bier an die Partei jener Fleinafiatiichen „Aloger” erinnert, die mit einer mo— 
narchianiſchen Ghriftologie den Widerwillen gegen den Montanismus verband. In Nom : 
fanden jeine Beltrebungen nicht nur keinen Widerfpruch, fondern P. veranlaßte auch den 
Biibof durch die Mitteilungen, die er ihm über die neuen Propheten und ihre Gemeinden 
in Aſien machte, die litterae paeis, die er diejen bereits ausgejtellt hatte, zurüdzunebmen 
und den „Charismen“ die Anerkennung zu verfagen (Tertull. 1. e.: „Ita duo negotia 
diaboli Praxeas Romae procuravit, prophetiam expulit et haeresim intulit, d 
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paracletum fugavit et patrem crueifixit“). Wer diefer Biſchof geweſen ſei, ſagt 
Tertullian nicht; vielleicht Eleutberus (das iſt nad Eujeb. h. e. V, 4 wahrſcheinlich), 
vielleicht Victor. Ber Pfeudotertullian leſen wir: „Praxeas quidam haeresim intro- 
duxit, quam Vietorinus corroborare curavit“. Diejer Victorinus wird mit Recht 
von den meiften Gelehrten für den Biſchof Victor gebalten. Dafür fpricht eritlich der 
Name (über Victor — Victorinus ſ. Yangen, Gejchichte der röm. Kirche, ©. 196; Gas: 
pari, Quellen, III, ©. 323, n. 102), ſodann der Ausdrud „euravit“, welcher auf eine 
bochgeitellte Perfönlichkeit führt, endlich der Umstand, daß die Nachfolger des Victor, mie 
wir beftimmt wiſſen (ſ. oben), monardianisch gefinnt waren. Daß Victor den Theo— 
dotus erfommuniziert bat, fpricht durchaus nicht dagegen; denn der Monardianismus 
diefes Mannes war ganz anderer Art, ald der des Vrarens. Es find alfo die drei Bi- 
ſchöfe Victor, Zephyrin und Kalliſt für ihre Perſon „monarhianifd) gefinnt geweſen, und 
der dynamiſtiſche Monarchianismus ift durch einen Vertreter des modaliſtiſchen zuerſt für 
akatholiſch erklaͤrt worden. Zu einer dauernden Kontroverſe kam es aber in Rom durch 

5 die Wirkſamkeit des Praxeas überhaupt noch nicht; er war nur der Vorläufer des Epi— 
gonus und Kleomenes dafelbit. Yon Nom begab fib Prareas nah Kartbago (dies tt 
aus den Morten Tertullians: „fructificaverant avenae Praxeanae hic quoque 
superseminatae dormientibus multis in simplieitate doetrinae“, zu ſchließen, ftebe 
Gasparı a. a. D.; Haud, Tertullian, S ©. 368; Langen a. a. O. ©. 199; anders Heſſel— 
berg, Tert.s ‘ Lehre, ©. 24; Hagemann a. a. DO.) und wirkte gegen die Hppoftafendrifto- 
logie. Er wurde aber von Tertullian, der damals noch der Fatbolifchen Kirche angebörte, 
befämpft und zum Schweigen gebracht, ja gezwungen, jchriftlich zu miderrufen. Damit 
endete die erſte Phaſe des Streits („avenae Praxeanae traductae dehinc, per quem 
deus voluit |scil. per me], etiam evulsae videbantur. Denique caverat pristi- 
num doctor de emendatione sua, et manet chirographum apud psychicos, 
apud quos tune gesta res est; exinde silentium“). Praxeas' Name wird nun nicht 
weiter genannt. Aber erit mebrere Jahre fpäter wurde Die Kontroverſe in Rom und 
Karthago erſt recht eigentlich brennend und veranlaßte nun Tertullian zu ſeiner Streit— 
ſchrift („Avenae vero illae ubique tunc semen excusserant. Ita aliquamdiu per 
hypoecrisin subdola vivacitate latitavit, et nunc denuo erupit. Sed et denuo 
eradicabitur, si voluerit dominus“). "Über den Ausgang des Monarbianismus in 
Kartbago willen wir nichts Sicheres. 

Eine einheitliche Darftellung der Lehre des älteren modaliſtiſchen Monardianismus 
ift nach dem Stande der Quellen nicht möglid. Aber es find wohl die Quellen daran 

3: nicht allein Schuld. Sobald der Gedanke, in Chriſtus ſei Gott felbit infarniert geweſen, 
tbeologifch vermittelt werden follte, mußten ſehr verjchiedene Verfuche erfolgen. Sie fonnten 
zu abenteuerlichen Verwandlungsauffaflungen oder bis nabe an die Grenze des dynami— 
itiichen Monardiianismus führen und baben fo weit geführt; denn jobald die Einwohnung 
der deitas patris in Jeſus nicht im ſtrengen Sinne als eine Inkarnation gefaßt wurde, 
ſobald das perſonbildende Element in Jeſus nicht ausſchließlich in der Gottheit des Valer⸗ 
angeſchaut wurde, war der Boden der artemonitiſchen Ketzerei betreten. Hippolyt hat denn 
auch dem Kalliſt vorgeworfen, er ſchwanke zwiſchen Sabellius und Theodotus (Philo— 
ſoph. IX, 12; X, 27; Epiph. h. 57, 2), und in der Schrift gegen Noëtus ſpielt er 
(e. 3) auf eine gewiſſe Verwandtſchaft wiſchen dieſem und dem Lederarbeiter an. In 

den Schriften des Origenes aber finden ſich mehrere Stellen, betreffs deren man immer 
unſicher bleiben wird, ob ſie ſich auf Modaliſten oder auf Artemoniten beziehen. Das kann 
nicht auffallen; denn die Monarchianer batten ein gemeinſames Intereſſe gegenüber der 
Logoschriftologie: fie vertraten die heilsgeſchichtliche Auffaſſung der Perfon Chrifti gegen- 
über einer naturgejchichtlichen. Unter den verjchiedenen Neferaten über die Yehre der 
älteren Mopdaliften zeigt uns das des Hippolpt in der Schrift gegen No&t fie in ibrer 
einfachiten Form. Die bier gefchilderten Noötianer werden als ſolche vorgeführt, welche 
lehren, Chriſtus ſei der Vater jelbit, und der Vater felbit ſei geboren, babe gelitten und 
jet geitorben (e. 1). it Chriftus Gott, jo ift er gewiß der Water oder er wäre nicht 
Gott. Hat Chrijtus alfo wahrbaft gelitten, fo bat der Gott, der es allein it, gelitten 
(e. 2). Aber es iſt nicht mur ein entjchiedenes monotbeiftisches ntereffe, welches ſie leitet 
(paoxovomw ovvıorär Fva — und welches fie bei ihren Gegnern, Die fie Öfdeoı 
nannten, verlegt finden (ce. : die Gegner richten zwei Götter, ja eine juccejfiv entſtan— 
dene Wielheit von Göttern Pe tis_tolvvv, jagt Dippolyt, dropaiveraı aAndiv dei 
nagaßakkouevnv zara zagods; ſ. auch e. 11), jondern cs it auch das Intereſſe an 
der Gottheit Jeſu, welche, wie fie meinen, nur durch ihre Yebre bebaupter werden fann 
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(Hippolvt legt ce. 1 dem Noët das Wort in den Mund: dl ot» zaxor no dokalr 
zov Xouoröv, ſ. auch e. 9). Für diefe berufen fie fich Iediglib auf die Schrift, und 
zwar auf den katholiſchen Kanon: jo auf Er 3, 6; 20, 2f.; Jeſ 44, 6; 45, 5. 14f.; 
Baruch 3, 36; No 10, 30; 14, 8f.; Nö 9, 5. Auch das Jobannesevangelium it alſo 
anerfannt; aber — und dies ijt die wichtigſte Mitteilung, die Hippolyt über die Schrift: 5 
auslegung diejer Noötianer macht — das Recht, einen Logos einzuführen und ihn Sobn 
Gottes zu nennen, finden fie nicht aus dem Evangelium zu begründen. Der Prolog des 
Johannesevangeliums fer allegorifch zu verjteben, wie überbaupt jo mande Stellen in 
diefem Buche (e. 15: d4A 2oel wor tis — seil. ein Noütianer — ZEvov uor pEoeıs 
keyaw Aköoywv viöv. "Imarıns usw yap Afyeı Aöyov, alR Alkws Aiknyopei). Der 10 
Gebraud des Yogosbegriffes in der Glaubenslebre wird alfo beitimmt abgelehnt. Mehr 
erfahren wir über die Noetianer bier nicht. In den Philoſophumenen aber referiert Hip— 
polvt über den Gottesbegriff derfelben und stellt ihn alfo dar (j. auch Theodoret): „Sie 
jagen, der eine und felbe Gott jet der Schöpfer und Water aller Dinge und er fei in 
jeiner Güte den Gerechten alter Zeit erſchienen, obgleich er unfichtbar ſei; fofern er nämlich 15 
nicht geſehen wird, iſt er umfichtbar, ſofern er fich aber zu feben giebt, fichtbar; unfahbar, 
wenn er nicht gefaßt werden mwill, faßbar, wenn er fich zu faſſen giebt. So ift er in 
gleiber Weiſe unüberwindlib und überwindlic, ungezeugt und gezeugt, unsterblich und 
ſterblich“. Hippolyt fährt fort, Noöt ſage: Sofern alſo der Vater nicht gemacht worden 
it, ift er zutreffend Vater genannt worden; jofern er aber gerubt bat, ſich einer Geburt 0 
zu unterzieben, ijt er jelbjt als Geborener fein eigener, nicht eines Anderen Sohn“. „Auf 
tiefe Weife wollte er die Monarchie begründen und jagen, was Vater und Sohn ge 
nannt wird, ſei ein und derjelbe, nicht ein zweiter aus dem erjten, fondern er jelbjt aus 
fh jelbit; dem Namen nad werde er unterichieden als Vater und Sohn gemäß dem 
Wechſel der Zeiten, es fei aber der Eine, der da erfchienen ift und fich der. Geburt aus: 
der Jungfrau unterzogen bat und als Menſch unter den Menjchen gewandelt iſt. Er 
bat ſich als Sohn befannt denen, die ibn jaben, um feiner Geburt willen, ſich aber auch 
als Vater denen, die es faſſen fonnten, entbüllt. Daß der an das Kreuzbolz Genagelte, 
welcher ibm felber feinen Geiſt befoblen bat, der Gejtorbene und nicht Gejtorbene, der 
ſich ſelbſt am 3. Tage erivedt bat, der im Grabe gerubt bat, der mit der Yanze Ge: 80 
ſtochene und mit Nägeln Befeftigte — daß diefer der Gott und Vater des Alle fei, 
verfündet Aleomenes und fein Anhang“. — Der Unterjchied zwiſchen Vater und Sohn 
it alfo ein nomineller, injofern aber doch mehr als ein nomineller (ein heilsgeſchichtlicher), 
als der eine Gott, fofern er Menſch geboren it, als Sohn erfcheint. Für die dentität 
des Erſchienenen und des Unjichtbaren wird auf die altteftamentlichen Theopbanien ver: 35 
wiefen — mit demjelben Neehte, ja mit einem befjeren, als die Vertreter der Yogos- 
&riftologie ficb auf dieſe beriefen. Was nun den Gottesbegriff betrifft, jo bat man gejagt, 
„das Moment der Endlichfeit werde bier potenziell ſchon in Gott jelbjt bineingelegt“, 
diefe Monarchianer ſeien jtoisch beeinflußt u. f. w. Indeſſen dürfte diefe Erklärung doc 
dem Terte fremd fein; das letztere, der ſtoiſche Einfluß, tft dagegen nicht zu leugnen (vgl. 10 
oben und Philoſ. X, 27: roürov röv nareoa abröv vior voullovor ara xamovs 
»akovusvov noÖs TA ovußaivorra). Aber als auf die Grundlage ijt zu verweilen auf 
jene alten Formeln liturgijcher Art, wie fie Ignatius, der Verfafler des zweiten Clemens: 
briefes und Melito gebraucht baben (j. z. B. ad Eph. 7, 2: eis laroös dorıw oaoxıxds 
Te zal aveuuarırds, yerımrös zal Aykvyntos, dv oaozl yeröusvos Deös, Ev Üda- 1 
var» Cor) dindıwn, zal 2x Maolas xal 4 deoü noirov nadnrös zal rote änadhis, 
Inooös Xotoros, und für Clemens die Zufammenftellung in der ZRG I, ©. 3390), 
xerner kennt auch Ignatius nur eine Geburt des Sohnes, nämlich die Gottes aus der 
Jungfrau. Wir haben bier die Vorftellung anzuerkennen, nadı welcher Gott fraft feines 
Willens auch endlich, leidensfäbig u. ſ. to. werden, ſich ſelbſt jomit zum Menſchſein be— 50 
ſtimmen kann und auch wirklich beftimmt bat, ohne feine Gottbeit dabei aufzugeben. Es 
nt der alte, religiöje und naive Modalismus, der bier, mit den Mitteln der Stoa zur 
tbeologiichen Lehre erhoben, exkluſiv geworden ift. In der Formel aber „der Vater bat 
gelitten”, wo fie gebraucht wurde, liegt allerdings ein Moment der Neuerung; denn fie 
laßt fih im nachapoſtoliſchen Zeitalter nicht nachweiſen. Es iſt aber ſehr fraglich, ob fie 55 
e von den tbeologifchen Vertretern des Modalismus rund gebraudıt worden it. Sie 
werden wohl nur gejagt haben: „der Sohn, der gelitten bat, iſt derjelbe mit den Vater.” 

In welcher Weife diefe Monarchianer die menjchlide odo& Jeſu gefaßt und melde 
Bedeutung fie ihr gegeben baben, erfahren wir nicht. Nompligierter find bereits die mo- 
narchianiſchen Formeln, welche Tertullian in der Schrift adv, Prax. befämpft, Hippolyt co 

Iz or 



330 Monardyianismus 

dem Rallift in den Mund gelegt bat. Man erkennt leicht, daß fie geprägt find in einer 
Kontroverfe, in welcher die theologischen Schwierigkeiten, welche der modaliftiichen Yebre 
anbaften, bereits offenkundig getvorden find. Die Monarchianer Tertullians balten nod 
jtreng an der vollen dentität des Waters und Sohnes feit (ec. 2: „post tem- 

5spus pater „ob fie „pater“ an diejer Stelle gejagt baben, ift fraglich“) natus et 
pater passus, ipse deus, dominus omnipotens, Jesus Christus praedi- 
eatur“), jie wollen von der Verwertung des Logos in der Chriftologie nichts wiſſen, 
denn das Wort it feine Subſtanz, fondern nur ein „Schall“ (e. 7: „quid est enim, 
dices, sermo nisi vox et sonus oris, et sicut grammatiei tradunt, aër offen- 

sus, intelligibilis auditu, ceterum vanum nescio quid“), fie teilen mit den 
Noötianern das monotbeiftiihe Intereſſe (ec. 2: „unicum deum non alias putat 
credendum quam si ipsum eundemque et patrem et filium et spiritum s. 
dieat“; c. 3: „monarchiam inquiunt tenemus“; c. 13: „inquis, duo di 
praedicantur“), ſie befürchten in der Hypoſtaſenlehre die Wiederkehr des Gnofticismus 

ıs (e. 8: „hoc si qui putaverit me no0ßoAr» aliquam introducere“, jagt Tertullian, 
„quod facit Valentinus“, jie baben diefelbe Anficht über die Sichtbarkeit und Unfict: 
barfeit Gottes (ce. 14. 15), fie berufen ſich auf dieſelben Schriftitellen, wie jene (ef 45,5; 
Jo 14, 97, ſ. e.20), aber jie haben ſich doch jchon genötigt gefeben, mit den Zeugnifien 
ſich auseinanderzufegen, in welcden der Sohn als ein eigentümliches Subjeft dem Bater 

20 gegenübertritt. Sie tbun das in der Weife, daß fie jagen, Gott bat ſich jelbit zum 
Sohn gemacht dur Annabme des Fleiſches (ec. 10: „ipse se sibi filium feeit“), ge 
nauer: das Fleiſch macht den Vater zum Sohne, oder auch: in der Perfon des Erlöfers 
ift das Fleisch (der Menſch, Jeſus) der Sohn, der Geift (der Gott, der Chriftus) aber 
der Vater („aeque in una persona utrumque distinguunt, patrem et filium, 

»; discentes filium carnem esse, id est hominem, id est Jesum, patrem autem 
spiritum, id est deum, id est Christum“. Hierzu bemerkt Tertullian: „et qui 
unum eundemque contendunt patrem et filium, jam ineipiunt dividere illos 
potius quam unare. Talem monarchiam apud Valentinum fortasse didice- 
runt, duos facere, Jesum et Christum“). Hierfür beriefen fie fih auf Ze 1, 35 

3% („propterea quod nascetur sanctum, vocabitur filius dei. Caro itaque nata 
est, caro itaque erit filius dei“). Da nun Gott fchlechtbin Geift ift, jo bat er nicht 
leiden fünnen, ſofern er aber ſich in das Fleiſch begeben bat, bat er mitgelitten: gelitten 
bat der Sohn („qui mortuus est non ex divina sed ex humana substantia“, aber 
mitgelitten (ftotfcher Ausdrud) bat der Vater (ec. 29: „compassus est pater filio“). 

35 Daber jagt Tertull. ec. 23: „Ut sie duos divisos diceremus, quomodo jactitatis, 
tolerabilius erat duos divisos quam unum deum versipellem praedicare“, 

Es iſt leicht erjichtlich, daß, jobald die Unterfcheidung von caro (filius) und spiri- 
tus (pater) ernitbaft genommen wird, die Lehre ſich der artemonitifchen nähert; ſie iſt 
in der That „versipellis“. Daß fie aber auc in dieſer Faſſung die Vertreter der Yogos- 

0 chriſtologie nicht befriedigen konnte, liegt auf der Hand; denn die perfönliche Identität 
zwiſchen dem Vater und dem Chriftusgeiit wird noch immer feftgebalten. Überhaupt mußte 
jeder Verjuch, auf dem Boden des Modalismus der Yogoschrijtologie gerecht zu werden, 
folgerecht ftetS zum dynamiſtiſchen Monarchianismus führen. Von den Formeln des 
Zephyrin und Kallift willen wir beitimmt, daß fie aus Kompromißverfuchen entitanden 

5 ſind (ſ. Philoſoph. IX, 7, p. 140, 35sq.; 11, p. 150, 728q.), wenn auch der Vorwurf 
der Zweigötterei gegen Hippolyt und feinen Anbang erboben wurde (l. ec. p. 452, 88; 
158, 78). Zephyrins Satz (p. 450. 82sq.): „Ab weiß nur von einem Gott, Jeſus 
Chriſtus, und außer ibm von feinem anderen geborenen und leidensfäbigen. Nicht der 
Water bat gelitten, fondern der Sohn“, jtimmt völlig überein mit der Yebre der Monar: 

0 dhtaner Tertullians, it aber ſchon als Kompromißformel zu verfteben. Noch weiter iſt 
Kallift gegangen, indem er e8 für angezeigt befand, in feine von Sabellius (p. 458, 1 sq.) 
und Hippolyt (jie waren Schon erfommunigziert) geſchmähte Eintrachtsformel den Begriff 
des Yogos aufzunehmen: Gott an fi ift ein unteilbares Pneuma, welces alles erfüllt 
(ra navra yEusıv Tod Velov nweuuaros ta Te Av xal xArw), oder, was dasjelbe 

55 befagt, er iſt Yogos; als Yogos iſt er dem Namen nach zweierlei, Vater und Sohn. Das 
in der Jungfrau fleifchgewordene Pneuma it jomit realiter vom Water nicht verjchieden, 
jondern mit ibm identisch (No 14, 11). Tas was in die Grfchbeinung tritt, d. b. der 
Menſch, ift der Sobn, der Geiſt aber, der in den Sobn eingegangen tft, ift der Vater. 
„Denn der Vater, der in dem Sohne iſt, vergöttlichte das Fleiſch, nachdem er es ange- 

po nommen batte und vereinigte es mit ibm jelber und jtellte fo ein Einiges ber, aljo daß 
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nun Vater und Sohn ein Gott genannt wird, und daß diefe einzige Perfon unmöglich 
mebr in eine Zweiheit getrennt werden fann, daß vielmehr der Sat gilt: der Vater hat 
mit dem Sobne mitgelitten“ (nicht bat der Water gelitten). 

Hippolyt bat in diefer Formel ein Gemisch aus fabellianifchen und tbeodotiantjchen 
Gedanken gefunden, und er bat Recht. (Katholiſche Theologen bemüben ſich freilich, die 
Zäße des Kalliſt nicänifh zu deuten und Hippolyt zum Ditbeiften zu macen; jo Sage: 
mann a.a.D.; Kuhn, ThOS 1855, II; Xebir, Etudes bibliques II, p.383; de Roſſi 
u.d. a) Die Annäberung an die Hypoſtaſenchriſtologie und die Entfernung vom älteren 
Modalismus fommt bier in der That nur dadurch zu ſtande, daß Kalliſt auch einen theo— 
dotianiſchen Gedanken verwertet bat. Von dem platonifchen Gottesbegriff bält er fich 
nob fern, ja es Elingt wie eine ſtoiſche Heminiscenz, wenn er zur Begründung der 
Menibwerdung Gottes auf das Pneuma verweist, welches das All erfüllt, das Obere 
und das Untere. Daß aber feine formel in Rom trogdem den Wert einer Eintracht: 
formel bat gewinnen können, ift nicht nur in der Zulafjung des Yogosbegriffes be- 
gründet, jondern vielmehr in dem ausgefprochenen Gedanken, daß Gott im Momente der 
Menibwerdung das Fleiſch vergöttlicht bat, und daß der Sohn, fofern er die weienbaft 
vergöttlichte oaoE repräfentiert, als ein zweiter und doch als ein mit Gott real geeinter 
aufgefaßt werden foll. Hier trat das legte katholiſche Intereſſe an der Ehriftologie deutlich 
und forreft zu Tage. So berubigte man ſich in Rom allmäblib, und nur die wenigen 
„Ertremen“ von von links und rechts leisteten MWideritand. Die Formel war aber auch: 
dur ibre Unflarbeit auferordentlidy geeignet, das Myſterium beim gläubigen Volke auf: 
zurichten, unter deſſen Schutze die Hypoſtaſenchriſtologie allmählich ihren Einzug gebalten 
bat. In der Folgezeit fcheint es übrigens in Rom jelbit doch nicht ganz vergejlen worden 
zu fein, daß Kalliſt eigentlib Monardianer geweien iſt. So beißt es in fpäteren ge: 
fälſchten Synodalakten (Manſi II, 621): „qui se Calistus ita docuit Sabellianum, 
ut arbitrio suo sumat unam personam esse t£rinitatis“. Die fpäter folgenden 
orte „in sua extollentia separabat trinitatem“ find ohne Grund Döllinger (a. a. O. 
2. 247) und Yangen (a. a. O. ©. 215) beionders ſchwierig erjchienen. Dem Sabellia: 
nismus ift ja vielfach eine Zerreißung der Monas Schuld gegeben worden; ſ. die Stellen 
beit Zahn, Marcell. ©. 211. 
Die Hyypoſtaſenchriſtologie it im Gegenfase zum Modalismus von den großen 
Kirchenlebrern zwischen 200 und 250 auf Grund der Theologie der Apologeten aus: 
gebildet worden. Sie batten leichtes Spiel mit ibren Gegnern, fofern fie ihnen vor: 
hielten, daß na dem Zeugniffe der Schrift Vater und Sohn zwei Subjekte jeien, und 
fonnten fie mit wenig Mübe bier ad absurdum führen. Auch die Formel „der 
Vater bat gelitten”, wenn fie von den Monarchianern wirklich gebraucht worden ift, 
fonnte als eine Neuerung aufgewiefen werden. Aber in der Faſſung des Gottes= 
begriffes hatten die Monarchianer die ältefte chriftliche Überlieferung im allgemeinen 
für fib, wenn fie von der allmächtigen Perfon und nicht von der Zubitanz ausgingen. 
Ihre Gegner haben die Schwierigkeiten ibrer eigenen Auffafjung wohl gefühlt. Aber um 
jo entichloffener warfen fie fich der Spekulation in die Arme, obſchon fie fich mit ihr 
dem Gnofticrsmus bedenklich näberten. Die Definition des Monotbeismus, welche Ter: 
tullian adv. Prax. 3 gegeben bat, darf bier als Beiſpiel gelten: „ego monarchiam 
nihil aliud significare scio quam singulare et unicum imperium; non tamen 
praescribere monarchiam ideo quia unius sit eum cuius sit aut filium non 
habere, aut ipsum se sibi filium feeisse, aut monarchiam suam non per quos 
velit administrare. Atquin nullam dieco dominationem ita unius [sui| esse, ita 
singularem, ita monarchiam, ut non etiam per alias proximas personas ad- 
ministretur, quas ipsa prospexerit officiales sibi". Belanntlic iſt diefe Auffaffung 
die beidnifche (Tertullian bat dies jelbit unklar gefühlt; ſ. e. 13), und genau jo bat der; 
Neuplatonismus mit dem Polytheismus fapituliert. Aber in das gleiche Fahrwaſſer it 
aub Hippolyt geraten, wenn er (e. Noöt. 11) bebauptete, im letten Grunde ſeien auch 
Valentin und Marcion ald Monotbeiften anzuerkennen, weil ja auch bei ihnen „ro näv 
eis va dvrarosyeı" (!). Die Zauberformel „zar’ olxovouiay", die von Hippolpt und 
Tertullian ein paar Dugendmal gebraucht wird, joll freilich den Monotbeismus gegen den 
Volytheismus abgrenzen, und ſofern ſie dieſen Dienſt ſo ziemlich geleiſtet hat, mag man 
ſie reſpektieren. Aber ſie leiſtete ihn doch nur, indem ſie ſtatt des Gottes der Offen— 
barung den Gott des Geheimniſſes ſetzte. Aber auch in der Chriſtologie gelang es Ter— 
tullian und Genoſſen nicht, die chriſtlichen Anſprüche zu befriedigen und ihre Gegner zu 
überbieten. Ihr Logos iſt zwar weſenseins mit Gott, aber er iſt doch durch ſeine Ort: 
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gination, die erſt behufs der Weltſchöpfung erfolgte, ein inferiores göttliches Weſen. Dieſe 
Auffaſſung aber ſtritt mit der kultiſchen Ueberlieferung, welche Gott ſelbſt in Chriſto an— 
ſchauen lehrte, ebenſoſehr wie der Verſuch, den Sohn-Gottesnamen für Chriſtus nicht von 
ſeiner wunderbaren Geburt, ſondern von einem vorweltlichen Akte abzuleiten, die dog— 
matiſche Tradition gegen ſich hatte. Einen gemeinſamen Boden mit ihren Gegnern be— 
haupten übrigens die älteren Beſtreiter des Monarchianismus noch dadurch, daß für ſie die 
Selbſtentfaltung Gottes zu mehreren Hypoſtaſen durchaus noch offenbarungsgeſchichtlich 
bedingt iſt. Der Unterſchied zwiſchen ihnen und den Monarchianern, wenigſtens den 
ſpäteren, iſt hier nur ein gradueller. Dieſe beginnen bei der Menſchwerdung (refp. bei 
den Theophanien im AT) und datieren von ihr ab eine nominelle Mehrheit, jene laſſen 
die „ökonomiſche“ Selbitentfaltung Gottes unmittelbar vor der Weltſchöpfung ihren Ur- 
ſprung nebmen. Es tft das fosmologische Intereſſe, welches auch bier wieder bei den fa- 
tholiſchen Yebrern bervortritt und das geichichtliche verdrängt, indem es dasjelbe angeblich 
auf eine böbere Stufe bebt. Aber die Theologie Tertullians und Hippolyts ift auch des 

5 Monarcianismus noch nicht Herr geworden. Dies gelang erit Origenes und der aleran- 
drinifchen Theologie. Someit ſich die Yogoslebre im 3. Jahrhundert durchſetzte, wurde 
die Antwort auf die Frage, ob das Göttliche, welches auf Erden in Chriſtus erjchienen 
it, mit der Gottbeit identisch fer, unficher. Erſt Atbanafius gab auf dem Boden der 
Logoslehre eine fihere Antwort. Bis dahin vertraten die Modaliften ein uraltes und 

2 wertvolles Intereſſe in der Kirche. 
V. Die Ausgänge des Modalismus im Abendland. Seit der Kompro— 

mißformel des Kallift und der Erfommunifation des Sabellius trat der aggreſſive Mo- 
dalismus im Abendland zurüd (die Lehre des Sabellius wird daber im nächiten Abjchnitt 

— 
— beim Morgenland dargeſtellt werden). Aber auch Hippolyts Sekte erloſch nach kurzer 

5 Zeit. Denn modaliſtiſche Tendenzen und modaliſtiſche Formeln haben ſich zähe unter 
der Hülle der Logoschriſtologie erhalten, ja beſtimmte modaliſtiſche Lehren fanden ſich noch 
hin und her. Um die Patripaſſianer auszuſchließen, erhielt nach dem Zeugnis des Rufin 
(Expos. Symb. Apost. ce. 19) das Symbol von Aquileja den Zuſatz: „(Credo in deo 
patre omnipotente), invisibili et impossibili“. Dionyſius von Nom bezeichnet die 
Yebre von der dentität von Vater und Sohn als eine „Blasphemie“ (bei Routb, Relig. 
Sacrae III p. 373), und Cyprian nennt die Patripaffianer neben Gnojtifern und Mar: 
croniten eine „Peſt“ (ep. 73, 4). Das modaliſtiſche Element kann man bejonders in 
den „Inſtruktionen“ des Commodian ftudieren ſowie an feinem „Carmen apologeticum“. 
Chriſtus beißt bier jtets „deus omnipotens“ bzw. „Christus omnipotens“; er ijt der 
„deus pristinus ipse“; „pater in filio venit, deus unus ubique“; „ideirco nec 
voluit se manifestare, quid esset, sed filium dixit se missum fuisse a patre“. 
Epipbanius berichtet (h. 62, 1), daß es zu feiner Zeit zu Nom noch Sabellianer gebe, 
und im Jahre 1742 wurde bei Tor Maranzia an dem Wege nab ©. Paolo in einem 
jest nicht mebr aufzufindenden Gubiculum eine Injchrift entdedt (4. Jabrbundert), die da 
lautete: „Qui et filius diceris et pater inveniris“. Der eigentliche Musgang des 
abendländiihen Modalismus liegt in der feiten Haltung, welche das Abendland im römi— 
jhen Kampf angenommen bat, in dem energifchen Eintreten für die Homoufie und in 
der Ablehnung der Formel von drei Hypoſtaſen. Auguftins Ghriftologie, die allmäblich 
in der abendländiichen Dogmatik die herrſchende wurde, muß fogar als eine Überordnung 

5 monardianischer Gedanken über die Yogoschriftologie aufgefaßt werden. 
VI. Die modaliſtiſchen Monarbianer im Morgenland, der Sabel: 

lianismus. Da der Name „Sabellianer” jeit dem Ausgang des 3. Jahrhunderts im 
Orient die allgemeine Bezeichnung für die modaliſtiſchen Monarchianer geworden iſt (auch 
im Deeident wird er bier und da in diefer Bedeutung im 4. und 5. Nabrbundert ge: 
braucht), jo iſt die Überlieferung über die Lehrweiſe des Sabellius jelbjt und feiner näch- 
jten Anbänger eine ſehr getrübte. Es ift Zahns Verdienft, gezeigt zu baben, wie 
namentlih Sätze, welche Marcell von Anchra zuerit aufgeitellt bat, von den Gegnern 
als ſabellianiſch, weil als monarchianiſch, bezeichnet und nun in der Folgezeit dem 
älteren Theologen imputiert worden find. Aber nicht nur Marcelliihes gebt unter dem 
Namen des Sabellius bis beute noch; der Monarcianismus bat in dem Jabrbundert 
zwiſchen Hippolyt und Athanaſius unzweifelbaft ſehr verjchiedene ‚Formen angenommen ; 
er iſt von der pbilofopbiichen Spekulation durchtränft worden; fenotifche und Verwand— 
lungs-Lehren find ausgebildet worden — und das alles haben die Berichterftatter 
mit einer und derjelben Etiquette verfeben; fie baben zugleich Konſequenzmacherei getrieben 
und jo Lehrformen gejchildert, die in dieſer Weiſe böchit wahrſcheinlich gar nicht eriftiert 
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baben. Es ift desbalb auch bei jorgfältigfter Beachtung aller überlieferten Nachrichten 
leider nicht mehr möglich, eine Geichichte des Monarchianismus von Kallijt bis Marcellus 
zu ſchreiben. Denn das Material it ein zu fragmentarifches. Gelingt es doch jogar faum, 
die Geichichte der Yogoschriftologie von Origenes bis Athanaſius-Arius zu entziffern, ob: 
aleih bier die Überlieferung relativ viel reichbaltiger iſt. So viel ftebt aber feit, daß im 
Orient der Kampf wider den Monarchianismus mindeftens zwijchen 220 und 270 em 
jebr beftiger war, und daß jelbjt die Ausbildung der Yogoschriftologie durch diejen Gegen: 
fat direft beeinflußt wurde. Ja der Umstand, daß der Name „Sabellianismus” fajt der 
einzige tft, unter welchem der Drient den Monarchianismus fennt, weiſt darauf bin, daß 
es erit durch das Auftreten und die Wirkſamkeit des Sabellius, rejp. ſeit derjelben, im 
Orient zu Kirchenſpaltungen gefommen tft, d. b. erjt jeit dem 4. Dezennium des 3. Jabr: 
bunderts (Eujeb., h.e. VII, 6). 

Quellen: In den Schriften des Drigenes finden fich nicht ganz jelten Mitteilungen 
über Monarcianer; fo zeoi doy@v I, 2, in Mt. XVI, 8. XVII, 14, in Joann I], 
23; I, 2.3; X, 21, in ep. ad Titum frgm. II., ce. Cels. VIII, 12 ete. für Sa— 
bellius ift der Bericht der Philoſophumena (l. IX) troß der Dürftigfeit von grundlegen- 
der Bedeutung. Hippolyt führt ihn übrigens in einer Weife ein, die es offenbar macht, 
daß Sabellius damals der römischen Gemeinde binreichend befannt war, daber feiner 
näberen Gharafterijierung bedurfte (j. Caspari, Quellen III, ©. 327). Aus guten Quellen 
ſchöpfte Epipbanius h. 62. Die wictigiten Urkunden über S. und feinen libyſchen An: 
bang würden die Briefe des Dionvfius Aler. (Eufeb. h. e. VII, 6. 26) an Ammon, 
Telespborus, Eupbranor und Euporus, ſowie die Korreſpondenz diejes Bischofs mit feinen 
römischen Kollegen fein, wenn wir Ddiefelbe noch beſäßen. Aber wir baben nur rag: 
mente, teils bei Atbanafius (de sentent. Dionys.), teils bei ſpäteren (nicht vollitändig 
gejammelt von Noutb, Rel. S. p. 371-403). Fragmentariſch aber doch unentbehrlich 
it alles, was Atbanafius mitteilt (namentlich in den Schriften de synod.; de decret. 
Nie. synod. und e. Arian. IV. Dieſe Nede ift durch unvorfichtige Benugung Anlaß 
zur Entjtellung der fabell. Lehre geworden; doch ſ. Nettberg, Marcell. Praf.; Kubn, 
Katbol. Dogmatit II, ©. 3414; Zahn, Marcell. ©. 1987). Einzelne wichtige Angaben 
noch bei Novatian, de trinit. 128q.; Metbodius, Conviv. VIII, 10; Artus in ep. ad 
Alex. Alexandriae (bei Epipban. h. 69, 7); Alexander v. Aler. (bei Theodoret, h. e. 
I, 3); Eufebius, e. Marcell. und Praepar. ev.; Bajilius, ep. 207. 210. 214. 235; 
Öregor von Nyſſa, Aöyos zara ’Apelov zal FZaßeiklov (Mai, V. P. nov. coll. VIII, 
2 p. Isq.) — vorjichtig zu benugen —; Hilarius, 1. ad Constant. II, 9. de trinit. 
VII, 39; Ambrofius, de fide (passim); Auguſtin, tract. in Joann. (pass.); Pbilaitr. : 
h. 54; Pſeudogregor (Apollinaris) bei Mai, 1. e. VII, 1 p. 1708q.; Theodoret, h.f. II. 9; 
Vigilius von Tapfus, Dial. adv. Arian. ete. (Biblioth. PP. Lugd. VIII); in der ano: 
nmmen Schrift zoös rovs Zaßelkilovras (in Athanas. Opp. ed. Montf. II, p.37sq.); 
bei Nicepb. Gall., h. e. VI, 25. Die lateiniſchen Häreftologen, von Epiphanius abbängig, 
bringen faum etwas Beachtenswertes; j. Augustin h. 41 (bier find die Bemerkungen «d 
über das Verhältnis des Sabellius zu Noët intereffant. Auguftin vermag nicht einzu- 
jeben, warum die Orientalen den Sabellianismus neben dem älteren Monarchianismus 
als eine bejondere Härefie zählen); Prädeit., h.41; h. 70 werden Priscillianer und Sa: 
bellianer zujammengeftellt (jo ſchon bei Yeo I.); Iſidor, h. 43; Gennadius, ecel. dogm. 
I.4 („Pentapolitana haeresis“); Pieudobieron., h. 26 („Unionita“); Sonorius, h. 59; 
Paul, h. 28 („eontra hanc haeresim tempore Aurelii exortam scripsit Diony- 
sius Alex.“). Für den Monarchianismus überhaupt fommen nod einige Stellen bei Gre— 
gorius Thaumat., Pbilaftr., h. 51 und ein paar Inſchriften (de Rossi, Bullet. 1866 
p. S6sq. 95) in Betracht. 
_ , Wabrfcheinlib noch während des Epiſkopats des Zepbyrin trat Aleomenes vom 
Schauplatze ab und Sabellius, vielleiht von Geburt ein Yibver (aus der Pentapolis) — 
doch taucht dieſe Nachricht erit bei Bafılius auf, dann bei PWbilaftrius, Theodoret und 
Nicepborus, und rührt möglichertveife daber, daß die Yebre des Sabellius fpäter in Libyen 
beſonders Anklang fand —, trat an die Spie der monarchianijchen Partei (Schule) in 
Kom. Sabellius joll anfangs noch zu Vermittelungen geneigt gewejen jein (Bbilof. 55 
p. 451, 75 89.). Allein im Gegenjag zu Kalliſt entjchied er ji für die monar- 
hianiſche Lehrform in ftrenger Faſſung. Es ift ſchon bemerkt worden, daß ſich diejer, 
um Biſchof erhoben, genötigt ſah, den Sabellius aus der Kirchengemeinjchaft auszu- 
ſchließen. So beitand ın Nom nun eine ſchismatiſche monarchianiſche Partei unter der 
Führung des Sabellius, die es an Vorwürfen gegen Kalliſt als gegen einen Apojftaten 
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nicht fehlen ließ (I. e. p. 158, 78 89.). Als Hippolyt die Pbilofopbumena ſchrieb, be 
fand fich Sabellius allem Anjcheine nach noch in Nom, Wir willen auch nicht, daß er die 
Stadt je verlafjen bätte, denn nirgendivo wird es berichtet. Dod muß er von Nom aus 
eine bedeutende Wirkſamkeit nach auswärts entfaltet und namentlich Beziehungen mit dem 
Orient gepflegt baben. Als mehrere Jahre nach dem Tode des Drigenes, um das Yabr 
260, in der libvichen Pentapolis die monarchianifche Lehre die dortigen Gemeinden erregte 
(Dionpfius bet Eufeb., h. e. VII, 6), war Sabellius jchiwerlib mehr am Xeben, und 
doch iſt jein Name damals an die Spitze getellt worden (Athanaſ., de sentent Dionys. 
5). Es jcheint aber, als jei dies um 260 zum erſten Male gejcheben. Origenes menig- 
itens bat, jo viel mir befannt tft, den Namen des Mannes bei jeinen Auseinanderjegungen 
mit dem Monarchianismus nicht erwähnt. Diefe beginnen ſchon um das Jabr 215. Da: 
mals, noch unter dem Epiſkopat des Zephyrinus, it Origenes in Nom geweſen. Aus den 
Beziebungen, in welche er dort mit Hippolyt getreten ift — wiſſen wir doc, daß er eine 
Predigt desjelben angehört bat —, bat man mit Necht geichlofjen (Döllinger a. a. ©. 
5©. 2547; Caspari a. a. D. ©. 351f., Yangen a. a. D. ©. 2417), daß Ürigenes den 
Kämpfen in Rom nicht fern geblieben it und für Hippolyt Partei ergriffen hat. Auf 
die ſpätere Verdammung des Origenes durch Pontian (im Sabre 231 oder 2: 2) in Rom 
maß diejes fein Nerbalten nicht obne Einfluß geweſen fein. Wir lejen aber auch bei 
Origenes einen ſcharfen Tadel über Biſchöfe, welche, um Gott zu verberrlichen, den Unter: 
jchied zwiſchen Vater und Sohn zu einem nur nominellen machen. Dies jcheint aud 
nicht ohne Beziebung auf römijche Verhältniſſe gejagt zu fein. Die Theologie des Dri- 
genes machte ibn zu einem befonders energifchen Gegner aller monarchianifchen Lehrweiſen; 
denn die neuen, von ihm aufgeitellten Yebrjfäge, daß der Logos, auf den Inhalt feines 
Weſens gefeben, die volle Gottheit befite, und daß er von Ewigkeit ber aus dem Weſen 

25 des Waters gezeugt fei, näberten fich zwar jcheinbar einer monardianifchen Denkweiſe, 
tiefen Ddiejelbe aber in Wabrbeit viel energiicher ab als dies Tertullian und Hippolvt 
möglich gewejen war. Wer der philoſophiſchen Theologie des Origenes folgte, war gegen 
allen Monarchianismus gefeit. Es ift aber wichtig zu bemerfen, daß an allen Stellen, 
wo Drigenes auf Monarcianer zu jprecben fommt, er ihre Lehrweiſe lediglich in einer 
höchſt einfachen Form ohne jede fpefulative Verbrämung zu fennen jcheint. Immer ſind 
es Leute, welche „leugnen, daß Vater und Sohn zwei Hypoſtaſen find“ (jie jagen Er ol 
uövov odala, alla zal Önoxeuuevo), welde Vater und Sohn „verichmelzen“ (ovy- 
zeeır), welche nur in der „Auffafiung” und im „Namen“, nicht in der „Zahl“, Unter: 
jchiede in Gott zulaſſen wollen u. ſ. w. Origenes bält fie darum auch für untheologiſche 
Köpfe, für bloß „Glaubende“. Er bat alio die Lehre des Sabellius nicht gekannt und 
batte wohl aud auf dem jpropaläftinenfijchen Boden feine Gelegenbeit, fie kennen zu lernen. 

Diefe Lehre war unzweifelhaft, wie auch Epipbanius richtig gejeben bat (haer. 62, 1), 
der des Noöt ſehr verwandt; fie unterfchied fich aber von ihr ſowohl durch forgfältigere 
tbeologiihe Ausführung als’ durch die Berüdfichtigung des bl. Geiftes. Die Annabme 
von Nitzſch und anderen, man müfje zwiſchen zwei Stadien in der Theologie des ©. 
unterjcheiden, wird unnötig, fobald nur die unzuverläffigen Quellen ausgejchieden find. 
Der Hauptſatz auch des Sabellius lautete, daß derjelbe der Vater, derjelbe der Sobn, 
derjelbe der bl. Geiſt ſei. An einem und demfelben Weſen haften aljo drei Namen. Es 
it das monotheiſtiſche Intereſſe, welches auch Sabellius leitet: rd Av einwuer, jagen die 

5 Sabellianer bei Epipbanius, Eva deov Eyouev, 1) rosis Veovs; — ob noludeiar 
elonyovueda, erwidert Epipbanius. & Ob Z. den Vergleich mit dem trichotomiſchen Weſen 
des Menſchen und mit der Sonne (ein Weſen, drei Energien: To pwuorıxöv, tò Vdl- 
nov, TO oyijua) jelbjt gebraucht bat, jtebt dahin (Epipb. J. e.). Das eine Wejen ift von 
S. aud viordarwo genannt worden, ein Ausdrud, der ficherlich gewählt worden iſt, um 
jedes Mißverſtändnis, als bandle es ſich doch irgendivie um eine Zweiheit, abzujchneiden. 
Diefer viorarwg it nah S. legte Bezeichnung für Gott jelbjt und nicht etwa nur für 
gewiſſe Erjcheinungen einer im Hintergrunde rubenden uovds. Wohl aber lebrte ©. 
(ſ. Epiphanius und Athanaſius), daß Gott nicht gleichz eitig Vater und Sohn iſt; viel— 
mehr iſt er in drei aufeinander folgenden Energien wirkſam geweſen, zuerſt im Proſopon 
des Vaters (Proſopon — Erſcheinungsform, Geſtalt, nicht — Hypoſtaſe) als Schöpfer 
und Geſetzgeber, ſodann im Proſopon des Sohnes als Erlöſer — dieſes beginnt mit der 
Menſchwerdung und findet ſein Ende in der Himmelfahrt —, endlich und bis heute im 
Proſopon des Geiſtes als Lebendigmacher und Lebenſpendender. Ob es Sabellius möglich 
geweſen iſt, den Gedanken der ſtrengen Succeſſion der Proſopen, ſo daß das eine die 
Grenze des anderen iſt (Epiph. e. 3: od yao ö viös abröw &yErvnoev, oöh ö narijo 
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ustaßeßinrau Arno Tod raro elvar viös), wirklich durchzuführen, jtebt dabin. Mög: 
lich, ja nicht unwahrſcheinlich iſt, daß er nicht umbin gekonnt bat, eine fortgebende Ener: 
gie Gottes als des Waters in der Natur anzuerkennen (ſ. Zahn a. a. O. €. 213). Daß 
Sabellius und fein Anbang den katholiſchen Kanon anerkannt bat, verſteht ſich von jelbit, 
wird aber von Epipbanius noch ausdrüdlich fonftatiert. Auf Stellen wie Dt 6, 4; Er : 
20, 3; Jeſ 44, 6; Jo 10, 38 follen fie fi) bejonders berufen haben. Epiphanius be- 
merft aber außerdem noch, daß die Sabellianer ihre ganze Irrlehre und die Kraft der: 
jelben aus gewiſſen Apofropben jchöpfen, bauptfächlib aus dem ſog. Agupterevangelium 
(dv alt yao nokia toralra @s Er nagapvorw uvormowößs dx noo0WNnoV Toü 
owrijoos dvam£perar, ds adroü — — rois uadmrais ıöv abröv elvaı réé—oÊ, 
zöv abrov elvaı viov, Töv abröv elvar Ayıoy vedua). Diefe Notiz ift lehrreich; denn 
fie orientiert nicht nur über eine verjchollene Yitteratur des 2. Jahrhunderts, fpeziell über 
das Agypterevangelium (im 2. Glemensbrief, two dasjelbe vielfach gebraucdt it, finden 
fih mebrere modaliftiihe Formeln), jondern jie bejtätigt auch, daß die Chriftologie des 
Sabellius nicht weientlich von der älteren fog. patripaflianifchen verjchieden geweſen ift. 
Bon dieſer unterfcheidet fie ſich nicht durch die Annahme einer binter den Projopen 
rubenden transcendentalen Monas, auch nicht durch die Einführung des Yogosbegriffes, 
der vielmehr von Kallift, nicht aber von Sabellius verwertet worden tt, ferner nicht durch 
eine fpefulative, der Stoa entlebnte Theorie über die verjchloflene und wiederum fich ent: 
faltende Gottbeit, endlich auch nicht durch eine irgendivie geartete Trinitätslebre (da viel- 
mehr eine Trias bei Sabellius ausdrüdlich nicht zu jtande fommen foll) oder durch den 
Ausdrud viondrwo (der im Sinne des Sabellius doc nur die Einperjönlichfeit Gottes 
fonftatiert), jondern die allein beachtenswerten Unterfchiede von dem älteren Modalis: 
mus liegen 1. in dem Werjuche, die Succeffion der Proſopen nachzuweiſen, 2. in 
der Neflerion auf den bl. Geiſt, 3. in der formellen Barallelifierung des Projopon des 
Vaters mit dem der beiden anderen Proſopen. Nener Verſuch (ad 1) darf als eine Rück— 
febr zu der jtrengen Form des Modalismus gelten, welde durch Formeln wie die „com- 
passus est pater filio“ als verlegt erjcheinen fonnte. In der Neflerion auf den bI. 
Geiſt folgt Sabellius lediglich der neuen Theologie, welche den Geiſt eingebender zu be 
rüdfihtigen begann. Am wichtigften it der sub 3 genannte, Bunft. Denn indem das 
Vrofopon und die Energie des Vaters in eine Neibe mit den beiden anderen gejtellt 
wird, ift nicht nur die Kosmologie in die modaliftiiche Doftrin als eine Parallele zur 
Soteriologie eingeführt, jondern es ijt auch mit der Bevorzugung des Vaters vor den 
anderen Proſopen im Prinzip gebrochen und damit in eigentümlicher Weiſe die atbana= 
ſianiſche und noch mehr die auguſtiniſche Ghriftologie vorbereitet. Hier liegt obne Zweifel : 
der entjcheidende Fortichritt, welchen der Sabellianismus innerhalb des Monarchianismus 
bezeichnet. Er bat das erflufive duoovonog vorbereitet; denn daß ſich Sabellianer diejes 
Ausdruds bedient haben, ift wahrjcheinlich. Sie konnten ibn mit vollem Necht antvenden. 
yerner, während innerbalb der modaliftifchen Theologie bisher fein deutliches Band Kos- 
mologie und Soteriologie verknüpfte, wird nun dur Sabellius die Welt: und Heils— 
aeibichte zu einer Gejchichte des jich in ihr offenbarenden Gottes. Anders ausgedrüdt: 
Diefer Monarcbianismus wird der den Yogosbegriff vertvendenden Theologie formell eben: 
bürtig, und bierin nicht zum mindejten mag die nicht geringe Anziebungskraft bejtanden 
baben, welche der Sabellianismus im 3. und im Beginn des 4. Nabrbunderts ausübte. 
(Zur Zeit des Bafilius gab es in Neo-Cäſarea noch Sabellianer; Epipbanius weiß von 
jolden nur in Mefopotamien [h. 62 e. 1]. Dort bat fie auch der Verf. der Acta Ar- 
chelai fennen gelernt, der fie als erflärte Häretifer le. 37] behandelt bat). Indeſſen it 
nit zu verbeblen, daß gerade die auf das Proſopon des Vaters ſich beziebenden Lehren des 
Sabellius ganz befonders undeutlich find. Ja der Satz, welden Athanafius (Orat. IV, 
25) dem Sabellius in den Mund legt: Goneo dtawweoes yapıoudımv eloi, to Ö8 
aurd nvedua, obrw xal 6 narıjo 6 abrös ur dou, niaruverau ÖE eis vior xal 
arevua, ſcheint dem zu widerfprechen, was oben ausgeführt worden iſt. Indeſſen die 
verihiedenen Charismen find ja der Geiſt ſelbſt, der ſich im ihnen jo entfaltet, daß er 
nit ein hinter ihnen rubendes bleibt, fondern total in ibnen aufgeht. Ebenjo entfaltet 
Üih der Water in den Profopen. Die Zeugniffe für die Succeffion der Profopen bei Sa: 5 
bellius find zu jtarf, als daß man aus diefer Stelle folgern dürfte, daß der Vater nach 
dem Aarvouds zum Sobne noch Bater bliebe. — Marcellus bat die Lehre des Sa: 
bellius, die er genau kannte, verworfen. Es war die Anerfennung des Yogos, die er bei 
S. vermißte; deshalb jei auch der Gottesbegriff von ibm nicht richtig erfaßt worden 
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(Euseb. e, Marcell. p. 76sq.). Allein die Geftalt, welche Marcell dem Monarchianis- co 
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mus gegeben bat, bat demfelben wenige Freunde erworben. Allerdings — die Zeiten 
waren andere geworden. Bereits war das rettende Wort von der Einweſentlichkeit (Ho— 
moujie) des Vaters und des Yogos geiprochen, welches, jo bedenflib monarchianiſch es 
anfangs jchten, eben deshalb das Mittel geworden it, um den Monarcianismus im der 
Kirche überflüffig zu machen und zum Ausiterben zu bringen. 

Der Streit der beiden Dionvfe, der an fich nicht bierber gebört, ſondern in die Vor: 
geichichte des artanischen Streits, fann doch nicht ganz übergangen werden, da die fabel: 
lianifchen Neigungen in der Bentapolis den alerandrinischen Dionyfius zur ftarfen Aus 
jprache feiner Yebre bejtimmt baben. Der bl. Geiſt ijt in diefem Streite bereits mit be 
rüdjichtigt. Die Unjicherbeit der Terminologie, in welcher Origenes ſelbſt noch die ganze 
Frage gelaſſen batte, zeigt Jich bejonders deutlich in der Nechtfertigungsichrift des aler. 
Dionyjius. Hier finden wir unter anderem den Satz: otrw usw husis eis TE Tv rordda 
nv uovada niarivouer Adıaiperov, zal rıjv roıdda addır Ausiwrov eis tiv uovdda 
ovyxepakaovdueda — eine Formel, die jelbjt monarchtaniich gedeutet werden fan, was 
Dionyſius gewiß am wenigiten beabjichtigte. Auch in der Ghriftologie eines zweiten 
Schülers des Urigenes, Gregorius Thaumaturgus, die nad allem, was wir über fie 
wiſſen und vermuten können, ganz wejentlid die origeniftiiche geweſen ift, fanden ſich 
Säge, die nachmals als monarchianiſche gedeutet wurden. So erzählt uns Bafılius (ep. 210), 
daß in der verlorenen Schrift Gregors, Örddekıs noös Aldıavöov, ein Satz gejtanden 
babe, ungefähr folgenden Inhaltes: raro zal viös Zruvoia u£v eloı ÖVo, bnoordosı 
ÖE Er, und daß ich zu feiner Zeit nedeäſareiſche Sabellianer auf denjelben beriefen 
(j. Gaspari, Quellen IV, ©. 36f.). Da Gregor den Yogos andererjeits als xrioua und 
zoinna bezeichnet bat, jo läßt ji jene Ausdrudsweife wahrſcheinlich jo erklären, daß 
im Gegenſatz zu einer dem Tritbeismus ſich näbernden Anficht von den göttlichen Hypo— 
jtafen Gregor auf Grund des origeniftiichen Gedanfens von der Homoufie des Sobnes 
die jubitantielle Einbeit der Gottheit auf diefe Weife bervorbeben zu müſſen gemeint bat 
(andere Erklärungen giebt Baſilius felbjt, dem der Sat große Verlegenbeiten bereitet bat). 
Es iſt aber überbaupt unumgänglich anzunebmen, daß in der Zeit der ärgjten dogma— 
tiſchen Konfufion und der drohenden theologiſchen Auflöfung und völligen Etbnifierung 
des Evangeliums, d. b. zwifchen 250 und 320, auch Neigung zum Tritbeismus bet einigen 
vorhanden gewejen tft, reip. umgefebrt dauerndes Mißtrauen gegen die Yogos- Theologie 
als die Monarchie gefäbrdend, und daß deshalb Schüler des Drigenes das zrjovyua rs 
ovagyias beitimmter zu betonen ſich genötigt faben. Dies gebt nicht nur aus der 
Korreipondenz der Dionyje bervor, jondern auch aus den Werfen des Gregor Thauma— 

35 turgus. Zwar tft die Echtheit der dem Gregor beigelegten Schrift an Philagrius über 
die Wejensgleichbeit (ſ. Ryſſel, Gregor, ©. 65f., 100 F., dazu aber Dräfefe, \pTb 1881, 
9. 2; Dverbed, TbYZ 1881, Nr. 12) noch nicht entjchieden, jedenfalls gehört fie aber 
der Zeit vor Atbanafius an. In diefer Abbandlung jucht der Verf. die Einfachheit und 
Einzigartigkeit Gottes zu begründen unter der Vorausjegung einer gewiſſen bupojtatiichen 
Berjchiedenbeit. Er näbert ſich aber zufichtlih daber monarchianiſchen Gedanken, obne 
doc in jie einzumünden. In dem ſehr merkwürdigen Traftat ferner über die Yeidens: 
unfäbigkeit und Yeidensfäbigfeit GRyſſel a. a. DO. ©. 71f. 1187) an Theopompus (ob 
echt?) wird jogar über dies Thema gebandelt, ohne daß eine Scheidung zwiſchen Bater 
und Sohn in diefem Zujammenbang auch nur angedeutet wird — der Verf. jtellt ſie freilich 
auch nicht in Abrede. Es gebört eben zu den Eigentümlichkeiten der origeniftiichen Theo— 
logie, daß alle ibre Formeln in utramque partem interpretiert und verivertet werden, 
daß nicht nur auf dem Wege der Halbierung etwa, fondern ſchon auf dem der Grup: 
pierung die Süße des Urigenes den verjchiedenften dogmatifchen Abfichten dienjtbar ge 
macht werden fonnten. So trat in der ziveiten Hälfte des 3. Jahrhunderts bei der 
Flüſſigkeit aller dogmatiſchen Begriffe ein Zuftand tbeologifcher VBerfumpfung ein, der 
auch die monarchianiſchen Yebrweifen mitbetraf; denn das, was z.B. Atbanafius und Die 
jpäteren als Zabellianismus fennen, it ein Sammelbegriff für verjchiedene Lehrweiſen, 
welche durch philoſophiſche, jelbit alerandriniiche Philoſopheme bereits entitellt find, fich 
aber allerdings in dieſer Gejtalt befonderen Beifalls bei den jpefulativen Theologen 
unferer Tage erfreuen. Der fübne Verſuch des Paul von Samofata, auf die älteſte Tra: 
dition zurüdzugeben, jeheiterte jofort, und aud das Unternehmen Marcells, die gefamte 
alerandrinifche Theologie bei jeite zu lafjen und durch Wiederaufnahme biblijcher Gedanken 
und der irenätfchen Theologie das chriftologische Problem zu löfen, fam zu jpät. Das 
Problem blieb auf dem Boden der origeniftifchen Theologie gebannt und wurde auf 

co dieſem entjchieden. Adolf Harnad, 
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Monate bei den Hebräern ſ. d. AA. Jahr bei den Hebr. Bd VIII S. 524,0 ff. 
und Mond unten. 

Monate, päpftl. j. d. A. Menses papales Bd XII ©. 629. 

Mond bei den — Val. die Nrtitel „Mond“ von Winer, RW, 1848; 
von J. G. Miller in Herzogs RE.“, Bd IX, 1858; von Kneucker in Schenkels BY IV, 5 
1872; von Riehm in feinem HW., 11. Liefer. 1879, 2. A. 1894, Bd II: Art. Moon von T. 
6. Pindes in —— Dictionary of the Bible III, 1900 und von A. C. Paterſon in der 
Encyclopaedia Biblica III, 1902. 

Senjen, Die Kosmologie der Babylonier, 1890, ©. 101—108: „Der Mond“; Bim: 
mern in: Die feilinjchriften und das Alte Teſtament, von E. Schrader *, 1903, im, be: 10 
ionder® ©. 361—367: „Der Mondgott (Sin). — Uber die „Mondfeite“: haufen, 
Gejhichte Israel, Bd I, 1878 (2. Auflage 1883 und jpäter: Prolegomena zur Geſchichte 
Israels), S. 115—119; Benzinger, Hebräiihe Archäologie, 1894. ©. 464-466; Nowad, 
Hebräifhe Archäologie, 1894, RN T1 ©. 138-144. — 5%. Hildesheimer, Die aſtronomiſchen 
Kapitel in Maimonidis Abhandlung über die Neumondsheiligung, in dem Jahresbericht des 15 
Rabbiner-Seminars zu Berlin pro 5641 (1880—1881), S. 3—64. 

Der Mond wird in der poetijchen Sprade des AT 73272 „der Weihe” genannt, 
vielleicht von jeinem im Gegenjag zur Sonne matten Yichte, vielleicht aber ein uraltes 
Wort von nicht mehr durclichtiger Bedeutung (vgl. unten $ III, 2 über Yaban). Auf 
die Farbe fünnte auch vertweifen der getvöhnliche Name 777, etwa „der Fable” (vgl. 77° 20 
„grün, gelb jein“, Gejenius); eher aber wohl bezeichnet dies Wort den „Wanderer“ (vgl. 
ras mit de Lagarde, Überficht über die im Aramätichen . . . übliche Bildung der No: 
mina, AGG XXXV, 1889, ©. 46 und dazu noch aſſyr. arhu „Monat”). Der Neus 
mondtag, eigentlich der Neumond felbit, beit 277 „der Neue“, wm aud im Phöni— 
ciſchen, und der Vollmond oder die Vollmondszeit NO2 oder 773, eine Bezeichnung, die 3 
wahrſcheinlich zu erklären it nach dem aſſyriſchen kuse u „Mütze“, nämlich aus der Vor: 
ftellung, daß der Mondgott zur Wollmondszeit eine Kopfbinde (agü) trägt (Jenſen 

. 101. 104; Zimmern ©. 362; vgl. Hommel, Auffäge und Abhandlungen II, 1900, 
271). 
Daß Jeſ 14, 12 unter 7 der Mond zu verjteben fei (Zimmern ©. 565 Anz zo 

mertg. 7 nach Windlers Vorgang), ift jchwerlih anzunebmen, da arab. hiläl die Neu— 
mondjichel bezeichnet, bei dem „Sohn des Morgengrauens” aber nur etwa an die Sichel 
des abnebmenden Mondes gedacht werden fünnte, weil nur diefe am Morgen jichtbar ift. 
Es At aljo doch wohl bei der alten Erklärung vom Morgenjtern zu verbleiben. 

Mondfinfternifje jtellte man fich, wie es fcheint, im bebräifchen Altertum, wie bei 3; 
vielen andern Völkern (ſ. Nojcher, Über Selene und Verwandtes, 1890, ©. 92 und N. 
G. Politis bei Roſcher a. a. O., S. 186ff.), vor als verurfacht durch einen den Mond 
verſchlingenden Drachen. Jedenfalls beſteht jest in Syrien diefer Glaube, wobei der Drache 

2 

wa 

mit bezeichnet wird (Littmann, Mt und Nachrichten des deutſchen Palaeſtina-Ver— 

ans 1901, ©. 21). Hi 26, 13 mag darauf binmweifen (j. A. Drade zu Babel Bd Va 
2.8, off.). — Ausführliche Daritellungen des Mondes in jeinem Umlauf und feinem Ver: 
baltnis zur Sonne werden im Buche Henoch gegeben e. 72, 3. 37, c. 73 f.; e. 78f. 

Der Mond war im Leben der Hebräer nicht nur als Zeitmefler und wegen des ibm 
zugeichriebenen phyſiſchen Einfluffes auf die Erdwelt von Bedeutung, jondern aud in der 
Verehrung der abgöttijchen Israeliten nahm er eine nicht unbedeutende Stelle ein. Viel: #5 
leicht tbat er es ſchon im Kultus der ältejten Hebräer. 

I. Der Mond als Zeitmefjer. Die in regelmäßigen Perioden wechſelnden 
Phaſen des Mondes baben alle Völker veranlaßt, nad ibm die Zeit zu bejtimmen, nod) 
genauer und ſchon früber wohl, als das ſelbe geſchah nach den erjt in längern Zeitab— 
Ihnitten wabrnehmbaren Veränderungen des Sonnenlaufs. Jer 31, 35 ift die Nede von w 
den Satzungen des Mondes und der Sterne, nicht von denen der Sonne, weil jene ſich 
in ihrem regelmäßigen Wechſel viel deutlicher beobadıten lafjen als diefe. Der Mond 
beit von der Berechnung der Zeit nach ibm in indogermaniichen Sprachen „der Mefjer“ 
(anffrit. mäs von mä „mejjen“, j. Mar Müller, VBorlefungen über die, Wifjenjchaft der 
Sprache, bearbeitet von E. Böttger, Bd T’, 1866, ©. 6). Bei den Agyptern iſt ders 
Mondgott Tehuti (Thotb) der Gott des Maßes, dann der Wiſſenſchaft, von den Griechen 

Neal:Encnhllopädie für Theologie und Kirche. 3. Yufl. XIII. 22 
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identifiziert mit dem vieler Dinge fundigen Hermes (ſ. Pietſchmann, Hermes Trismegi: 
itos, 1875). 

1. Monat und Wocde (vol. A. Woche). Wie andere Völker rechneten auch die 
Hebräer nad den Perioden, in welchen der Mond die verjchiedenen Stadien jeiner Er: 
icheinung für die Erde durchläuft, und benannten eine joldhe Periode nad dem Monde 
mit dem altjemitifchen Namen (j. Dillmann, Über das Kalenderweſen der Israeliten vor 
dem babvlonifchen Eril, Monatsbericht der kgl. Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin, 
27. Oft. 1881, ©. 929) MM oder nach dem Namen des zum erjten Male wieder erjcei- 
nenden Mondes =77, lesteres Wort im Phönieiſchen nur in der Bedeutung „Neumondtag“ 
nachweisbar neben 7=7 „Monat“. Die Araber und Hebräer rechneten wie andere Völker, 
die reine Mondmonate zäblen (j. Ideler, Handb. der Chronologie, Bd I, 1825, S. 80), 
den Tag von Abend zu Abend, wie für das AT aus dem FFeitfalender und auch aus 
Pf 104, 18 FF. erfichtlich ift (micht dagegen, wie mir fcheint, aus Gen. c. 1). Diefe Vor: 
anftellung der Nacht hängt zufammen mit ibrer Wichtigkeit für das Yeben der Jäger: und 
Nomadenvölter (vgl. Goldziber, Der Mythos bei den Hebräern, 1876, ©. 74 ff.). Die ent: 
jprechende, bei den Arabern und noch ſonſt bei Völkern niederer Kulturſtufe üblibe Zäblung 
der Nächte und nicht der Tage läßt fih im AT, deſſen Nusjagen ſämtlich aus der Pertode 
des Aderbaus ſtammen, nicht mebr nachweiſen. 

Wahrſcheinlich berubt auch die fiebentägige Woche zunächft auf dem Mondumlauf, 
nämlich auf der Vierteilung des Mondumlaufs von 29 Tagen und 12 Stunden, indem 
man für die fih daraus ergebenden 7°, Tage in runder Summe 7 Tage jegte (fo de 
ler a. a. O. ©. 60). 

Es wäre aber andererfeits nicht undenkbar, daß die möglicherweife in Babylonien 
aufgelommene fiebentägige Woche von Haus aus ſich vielmehr auf die fieben Planeten 
gründet, die man in Babylonien frübzeitig beobachtete und als Gottheiten verehrte (Kuenen, 
De Godsdienst van Israöl, Haarlem 1869f., Bd I, Kap. IV Anmkg. 5; engl. Aus- 
gabe Bd I, ©. 264). F. v. Andrian (Die Siebenzabl im Geiftesleben der Völker, Mt 
der antbropologifchen Gejellfhaft in Wien, Bd XXXI, 1901, ©. 225—274) nimmt an 
(S. 262 ff.), daß überhaupt „die kosmiſch-myſtiſche 7 von den ältejten Gulturfigen in 

9 Mejopotamien nad den verjchiedeniten Weltrichtungen ausjtrable”. Doch läßt ſich die 
Kombinierung der fieben Tage mit den fieben Planeten erjt ſehr ſpät nachweiſen, erit 
jett der römischen Kaiferzeit. Den dies Saturni nennt zuerjt Tibull (geb. 59 v. Chr.). 
Div Caſſius um 200 n. Chr. ijt dagegen nicht, wie fich bei Frühern angegeben findet, 
der erjte, twelcher die jieben Planetennamen der Tage nennt. In Kleinafien fommen fie 

3 ſchon um 100 Jahre früber vor: Apollonius von Tvana beſaß Sieben Ninge für die 
fieben Tage mit dem Planeten jedes Tages (Maafs, Die Tagesgötter in Nom und den 
Provinzen, 1902, S. 210). Plutard in der zweiten Hälfte des eriten Jabrbunderts bat 
fib mit dem Problem der Neibenfolge der ‘Planeten in den Tagenamen  bejchäftigt 
(Maaſs S. 268). Schon ein pompejaniiches Wandgemälde, das ungefähr um 50 n. Chr. 

Yangefegt wird, zeigt Die jieben ‘Maneten, mit Saturn beginnend, in der Folge der Tage: 
namen (Maaſs ©. 265). Es tft immerbin denkbar, daf diefe Benennung der Tage den Abend- 
ländern, wie man vermutet bat, aus Babylonien, etwa durch Vermittelung der Syrer 
zugefommen war (jo Schrader, Der babylon. Urjprung der fiebentägigen Woce, ThStK 
1874, ©. 3437. ; Nöldele, Die Namen der Wochentage bei den Semiten, Zeitjchrift für 

5 Deutjche Wortforſchung I, 1901, ©. 161— 163). 
Nachweiſen läßt fich aber ein Zufammenbang der Tagenamen mit irgendwelcher 

bei den Babyloniern gebräuchliden A lanetenfolge nicht, und babyloniſche Herkunft 
der Tagenamen ift ſchon deshalb nicht mwabrjcheinlih, weil bei den Babvloniern 
wohl die Bedeutſamkeit eines fiebenten, aber nicht jedes feititehenden fiebenten Tages 
zu konſtatieren ift. Vielmehr finden fib Spuren dafür, daß der bedeutſame fiebente 
Tag der Babplonier ſich nach dem dreifigtägigen Monat richtete, da in babyloni— 
ſchen Semerologien der 7., 14., 21. und 28. Tag und daneben der 19. Tag aus: 
gezeichnet werden, nämlich die betreffenden Tage jedes Monates, der 19. deswegen, 
weil er mit den 30 Tagen des vorbergebenden Monates zufammen der 49. Tag tft 
und jo den 7mal fiebenten Tag daritellt (Jenſen, Die fiebentägige Woche in Baby— 
lon und Niniveh, Zeitjchr. f. Deutſche Mortforich. I, S. 150— 160). Übrigens bat auch 
die bebrätjche Woche, wenn fie aus der Vierteilung des Mondumlaufs entjtanden ift, fich 
gewiß urfprünglich innerhalb eines jeden Monates bewegt und it erſt jpäter eine fefte, 
von dem Mondumlauf unabbängige geworden (Wellhauſen! S. 116). Die nit an den 
Monat gebundene Weiterbeiwegung der Woche wendet Nöldefe (a. a. DO. ©. 160) ein 
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gegen ihre Entitebung aus den Mondmonat. Aber die Unbequemlichkeit einer an den 
DMondumlauf gebundenen und deshalb variierenden Wocheneinteilung konnte doc ſehr 
wobl Beranlaflung geben, die Woche zu einer feiten zu machen. Eber läßt ſich mit Nöl— 
defe daran zweifeln, daß „das alte israelitiiche Bauernvolt” dieſe „geniale Erfindung“ 
gemacht haben jollte. 

Jedenfalls ift der babplonifche Uriprung der fiebentägigen Wocde und ihre Ent: 
itebung aus dem Planetendienſt Babels jebr zweifelbaft. Die Annabme beſitzt große 
Wabricheinlichkeit, daß zuerit im SHellenismus des Orients die Kombinierung der Planeten— 
aötter babvlonijchen Urfprungs mit der fiebentägigen Woche der Juden vollzogen worden 
it Maaſs a. a. O., ©. 278f.). Vielleicht aber a diefe Kombinierung doc ſchon ältere 10 
Antnüpfungspunfte vor in weſtſemitiſchen Anſchauungen. Es läßt ſich dafür vielleicht 
an die Siebenzabl der phöniciſchen Kabiren denken. In einer phönictichen Tempelinjchrift 
aus Kition anjceinend etwa aus dem vierten vorchriſtlichen Jahrhundert ift die Rede 
von Tagesgöttern, nämlih von „Herren der Tage”, zur >22 (Corpus Inscrip- 
tionum Semiticarum, I n. 86 B 4), wobei es an ſich nabe läge, darunter Gottheiten 
einos kleinern Zeitabjchnittes, wie etwa der Woche, zu verjteben. Da aber in der vorber: 
gebenden Zeile von Göttern des Neumondtages die Nede iſt, wird man dod wohl bei 
den „Herren der Tage” an Gottbeiten der übrigen Mlonatstage zu denken baben. Hier 
fönnte ägyptiſcher Einfluß vorliegen. Irgendwie jcheinen aber auf fanaanätfchem Boden 
die Zahlen ſchon in alter Zeit mit Heiligem und Göttlihem in Verbindung gebracht 
worden zu jein. Dafür läßt fich geltend maden der Urtsname Beerjcheba „Sieben: 
brunnen“, wohl auch Kirjat:Arba „Vierjtadt”, twabrjcheinlich ferner der phöniciſche Gottes: 
name Esmun, der doch wobl mit der Acht zufammenbängt, ſchwerlich dagegen der Urts- 
name Baal-Schalifcha, der faum mit der Zahl drei direft etwas zu tbun bat. Für den 
Namen Beerjcheba bat man freilich geglaubt an eine Nundzabl denken zu ſollen; aber 5 
da diefer Ort feit alten Zeiten ein Healigtum war (Gen 21, 31), it es doch ſehr wahr: 
iheinlich, daß der Name mit fultifher Bedeutung in Zuſammenhang jtebt. Die beiden 
Namen Beerſcheba und Kirjat-Arba ſcheinen nach ihrer Bildung und dem in der Genefis 
über fie Angegebenen vorisraelitifch zu fein. Planetengötter waren etwaige fanaanätich- 
phöniciſche Zablengötter von Haus aus faum, da Planetendienit überbaupt nicht fanaa= a 
näiſch geweſen zu fein fcheint. Da ich aber nicht wüßte, was anderes als die jieben 
Waneten der Heiligkeit jpeziell der Siebenzabl auf fanaanätjchem Boden zu Grunde liegen 
ſollte, ſo könnte bier uralter babyloniſcher Einfluß anzunebmen fein. Die für die israe: 
litiſche Anſchauung vielleicht ausreichende Herleitung der Heiligkeit der Sieben aus der 
des Sabbats fann bier nicht in Betracht fommen. Indeſſen werden Bedenken gegen alte »5 
Hetligkeit gerade der Siebenzabl auf phöniciſchem Boden dadurch nabe gelegt, daß in den 
gewiß nad phöniciſchem Borbild gewählten Zablen des Salomoniſchen Tempels die 
Steben feine Rolle fpielt, jondern nur die Zebn und Zwölf: zehn Beden, zweimal fünf 
Yeudter und zwölf Rinder unter dem „Meer“. Daß die zebn Yeuchter fiebenarmig waren, 
wie der eine Yeuchter der Stiftsbütte und des nacherilifchen Tempels, läßt fich nicht nach- 0 
weiſen und tft, weil diefe Bejonderbeit gewiß angegeben fein würde, nicht wabrjcheinlich. 
Schr bobes Alter der Heiligkeit der Sieben bei den Hebräern ift dagegen erfichtlich aus 
dem Worte „ſich fiebnen“ in der Bedeutung von „ſchwören“. 

Auch wenn die Heiligkeit der Siebenzabl auf ſemitiſchem Boden von den Planeten 
abzuleiten jein ſollte, könnte doc die Kombinierung der fieben Tage mit den Planeten 45 
erit jebr ſpät aufgelommen fein, als die Woche längit feititand. Und jelbjt wenn die 
Wochentage ſchon verhältnismäßig frühzeitig mit den Planeten kombiniert worden jein 
jollten, bleibt doch die einfachite Erklärung für die Entjtebung der fiebentägigen Woche 
das von diefer Kombinierung unabbängige Bedürfnis nad Unterabteilungen des Mond— 
monates. 

2. Monat und Jahr (vgl. A. Jahr Bd VIII, ©. 524ff.). Wie immer die Woche 
entitanden fein möge, das bebräifche Jabr war ficher ein Mondjahr von 12 Mondmonaten. 
Aus nachbibliſcher Zeit wiljen wir, daß die Juden den Anfang eines neuen Monates 
bartierend nach dem Ablauf von 29 oder 30 Tagen anfegten, je nachdem der neue Mond 
am dreigigiten Tage am Himmel gejeben oder nicht gejeben wurde (ſ. Bd VIIS. 17,5ff.; 5. 
4 Maimonides bei J. Hildesheimer a. a. DO. 5.983) Daß die Rechnung nach 

ondmonaten und dann doch auch nach Mondjahren bei den Hebräern die gewöhnliche 
ſchon in ſehr alten Zeiten war und wohl die urſprüngliche, zeigen deutlich genug die 
von dem Mond entlehnten Namen für den Monat, namentlich OT77T (Dillmann a. a. O., 
S. 931; dagegen beantwortete Seyffartb die Frage: „Haben die Hebräer ſchon vor Jerus w 
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falems Zeritörung nah Mondmonaten gerechnet?” 3dmG& II, 18148, ©. 3H—355 aus 
unzureichenden Gründen verneinend). 

Allerdings finden fihb im AT Spuren von Belanntjchaft mit dem Sonnenjahr, jo 
in der Angabe der Yebensdauer des Henoch (757, vielleicht urfprünglid ein Gott des 
Nabresanfangs, von 727 „einweiben“, jo Ewald) in der priefterlichen Schrift auf 365 
‚jahre (Gen 5, 23), die Zahl der Tage des Sonnenjahrs; jo ferner in der Beredinung 
der Dauer der großen Flut in derfelben Uuellenichrift auf 1 Jahr und 11 Tage, d.b. 
ein Mondjabr (= 354 Tage) + 11 Tage, alfo 365 Tage oder ein Sonnenjabr (vom 
17. Tage des zweiten Monates bis zum 27. des zweiten Monates im andern Jahre, 
Sen 7, 11; 8, 14), wober deutlich tt, daß dem Berfaffer des uns vorliegenden Neferates 
die Berechnung des Jahres auf 365 Tage nicht geläufig war, da er jene ander 
Zäblungsart jubjtituierte (Dillmann, Genefis‘, 1892, ©. 130f.). Es wäre Danach mög: 
lich, dag das Sonnenjabr wirklich bei den Hebräern das ältere war und erit jpäter durch 
das Mondjabr verdrängt wurde; doc fünnen jene beiden Spuren von Belanntjchaft mit 
dem Sonnenjabr zu erflären fein aus Berübrungen mit dem Ausland, etwa mit den 
Aguptern, die das Jahr auf 12 dreißigtägige Monate und 5 Zujagtage, alfo auf 365 Tage 
berechneten. 

Aber gerade jene Anfegung der 365 Tage in der priejterlichen Schrift auf ein Jahr und 
11 Tage zeigt unabweisbar, daf der Erzäbler nad dem Mondjahr von 354 Tagen zu rechnen 
gewohnt war, Daß überbaupt andere Monate und Sabre als Mondmonate und Mondjabre 
in der im AT wirklich angewandten Zeitrehnung zur Geltung fommen, läßt fich nirgends 
direkt erfennen. Indirekt allerdings verweift auf ein Jahr von 360 Tagen (alfo von 
12 dreißigtägigen Monaten, jomit nicht reinen Mondmonaten), wie «8 die Babplonter 
und Agupter gebrauchten, die Anjegung von Perioden der Sintflut in einer befondern 
Quelle der priejterliben Schrift zu 150 Tagen (Gen 7, 24; 8, 3). Freilich it die Zahl 
150 nicht aus 5mal 30 entitanden, wie man gewöhnlich angenommen bat (jo A. Jahr 
Bd VIII, ©. 526, 107.5; Dillmanı, Kalenderweſen, ©. 930). Windler („hamustu“, 
Altorientaliihe Forſchungen, II. Reihe, Heft 1, 1898, ©. 99) hat gegen diefe Annabme 
mit Necht eingewendet, daß auf dieſe Weiſe die Einführung der —528 unerklärt bleibe. 
Vielmehr ſcheint bier die von Winckler doch wohl konſtatierte Berechnung nad einer fünf: 
tägigen Woche, hamustu, zu Grunde zu liegen, nämlich die Zwölfteilung einer Jahres— 
hamustu von 1800 — 360 X 5 Tagen. Eben dieſelbe Berechnung (nicht etwa eine 
nicht zu erflärende Dreiteilung des Monates, jo A. Jabr a. a. O.; Dillmann, Kalender: 
weſen, S. 930f.) ift wohl auch zu erfennen in der im AT mehrfach vorfommenden An: 
gabe eines zebntägigen Zeitraums (Gen 24, 55; Er 12,3 u. ſ. wm, Windler a. a. O., 
S.100). Andernfalls wäre auf die ägyptiſche zebntägige Woche (j. Yepftus, Die Chrono: 
logie der Aegypter, Bd I, 1849, ©. 132F.) zu verweilen, die aber wohl ihrerſeits aus 
der hamudtu entiprungen fein wird. Dieje wird ferner die Grundlage fein für den 
Monat von 30 — 6 5 Tagen. — edenfalls lafjen jich Perioden von 150 Tagen 
einem Mondjabr nicht eingliedern. Aber auch die Angabe der Perioden von 150 Tagen 
zeigt nur, daß dem Berichtenden ein ‚Jabr von 360 Tagen befannt, nicht daß es bei den 
Hebräern gebräuchlich war. 

Bei der Einbaltung eines Nabres von 12 Mondinonaten mußte man beobachten, 
daß diefes Jahr fich mit dem Kreislauf der Jahreszeiten nicht dedte, daß die Jahreszeiten 

5 fih nad dem Sonnen-, nicht nadı den Mondumlauf beitimmen, und die Einrichtungen 
des Yandmanns mußten auf jenen Bezug nebmen, nicht auf diefen. Daber die Aus: 
gleidhung des Mondjahrs mit dem Sonnenumlauf durch den erit aus nacdaltteftament: 
licher Zeit bezeugten, gewiß aber in irgendivelcher, vielleicht ziemlich willfürlichen, Anjegung 
ion ältern Schaltmonat (val.Dillmann a. a. O., ©. 933). Er ift nad babyloniſchem 
Vorbild aufgefommen. Die Babylonier fegten auf 19 Nabre 12 Gemeinjabre und 7 
Schaltjahre mit einem dreizebnten Monat an (ſ. F. X. Kugler, Die Babyloniſche Mond: 
——— Zwei Syſteme der Chaldäer über den Lauf des Mondes und der Sonne, 1900, 
©. 69ff.). 

Von der im AT vorliegenden und, wie es ſcheint, allgemein: und altſemitiſchen Zeit: 
einteilung nad dem Mondlauf bat fich bei den Mandäern, wohl direft aus babyloniſcher 
Quelle, eine Erinnerung erhalten, die das Prinzip diefer Einteilung deutlich geltend 
macht, indem in einer der mandäiſchen Schriften der Demiurg Btabil ſpricht: „Ach gab 
den Mond zur Rechnung für die Welt” (Brandt, Die Mandätiche Neligion, 1889, ©. 61). 

3. Neumondtag und Keitfalender. Die Wiederfebr des neuen Mondes wurde 
von den Hebräern bei der Wichtigkeit, Die er für die Ordnung des Lebens hatte, mit be 
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ionderer Freude begrüßt und einftmals feitlich gefeiert, vielleicht ein Neft alter göttlicher 
Verehrung des Mondes (Kuenen a. a. O., ©. 244, 266f.; vol. unten $ III, 1). Das 
Feſt des Neumondtages ift eines der ältejten unter den bebräifchen Feiten und wurde tie 
der Sabbat durch Ruhe gefeiert (Am 8, 5). In der Geichichte Davids (1 Sa 20, 5f. 
24) und in der Elifa-Gefchichte (2 Ka 4, 23) wird das Neumondfeit genannt. Bei den 
ältern Bropbeten (Am 8, 5; Ho 2, 13; ef 1, 135 vol. 2 Kg 4, 23) wird es in 
Parallele mit dem Sabbat erwähnt (Ho 5, 7 dagegen ift jchwerlih vom Neumondtag die 
Rede; der Tert ift offenbar forrupt, wahrjcheinlich gerade in dem Worte E77). Wenn 
das bebrätiche Werbum >77, das den Feitjubel bezeichnet, mit der arabiſchen Benennung 
des Neumondes hiläl zufammenbängen follte (Mellbaufen, Prolegomena?, ©. 117), io 
ergäbe fich daraus ſehr bobes Alter der Neumondsfeier. Der Zufammenbang iſt aber doch 
weifelhaft (Mellbaufen, Rejte arabifchen Heidentumes', 1887, ©. 107 f}.). 

In dem jeboviftiichen Gefes, dem Bundesbuch, und im Deuteronomium wird der Neu: 
mondtag nicht genannt, jondern als Feſte nur der Sabbat und die drei alten Jahres— 
fefte. Die Nichterwähnung iſt namentlich im Bundesbuch auffallend, da doc noch Jeſaja 
den Neumondtag als Feſttag fennt. Offenbar ijt die Tendenz jener Gefeßgebungen dabin 
gegangen, den Neumondtag dur den Sabbat, mit dem ibn feine wechſelnde Anjegung 
in Kollifion brachte, zu verdrängen. Auch mögen abergläubifche Gebräuche, die fich mit 
der Beobachtung des neu erjcheinenden Mondes etwa verbanden, die Feier feines Tages 
anſtößig gemacht haben (Wellhauſen). Der Neumondtag bat ſich aber, wie aus dena 
Propheten zu jeben ift, im volfstümlichen Bewußtfein und Brauche nod länger als Felt 
bebauptet. In Ezechield Geſetz (Ez 46, 1ff.) und im Priefterfoder (Nu 28, 11Ff.), deilen 
Feſtlalender in der vorliegenden Form nachdeuteronomifch ift, fommt der Neumondtag 
auch für den legalen Kultus zur Geltung, jedod in anderer Meife als in der älteften 
Jet. Er it nicht mehr, wie früber, ein Nubetag, wird aber durch Vermebrung der 2 
Opfer über die täglichen binaus ausgezeichnet. Dies neue Hervortreten des Neumond: 
tages bat gewiß darin feinen Grund, daß der gefamte eitlalender der fpätern prieiter- 
liben Gefeggebung beitimmt nach dem Mondlauf geordnet tft, was im Bundesbuch und 
im deuteronomifchen Geſetz nicht der Fall ift. Es iſt demnach fpeziell der Mond gemeint, 
wenn nad der priejterlihen Schrift des Pentateuchs zu den Aufgaben der von Gott: 
erſchaffenen Himmelslichter die Beitimmung der Feite (EYT7F2) gebört (Gen 1, 14; vol. 
104, 19; Sir 43,6). — Nah dem Schema der heiligen Siebenzahl bat im Prieſter— 
foder der Neumondtag des fiebenten Monates vor den andern die Auszeichnung eines 
wirklichen Feſttages erhalten (Ye 23, 24; Nu 29, 1ff.). 

Das Bewußtfein, daß die Feftzeiten, wenigitens daß die des fiebenten Monates, nadı 
dem Mondlauf geordnet feien, ſpricht fich deutlich in Pi 81, 4 aus. Der Chroniſt er: 
wähnt mehrfach das Neumondsopfer ala eine beitebende Ordnung (1 Chr 23, 31; 2 Chr 
2,358, 13; 31, 3; Esr 3, 55 Neb 10, 34). Noch im fpätern Judentum fpielt der 
Neumondtag als ein geweibter Tag eine Rolle (Kol 2, 16) und neben den Numenien 
au die Pronumenien, entiprechend den Vorſabbaten (Judit 8, 6). 

Auf den 15. des Monates, alſo auf den Vollmondtag, fallen im Priefterfoder zwei 
der großen Jahresfeſte, Mazzot: und Yaubbüttenfeit, von denen wahrſcheinlich das letz— 
tere Pi 81, 4 mit dem Feit am Nollmondtag gemeint ift. Vielleicht wird Pr 7, 20 
die Rückkehr des verreiſten Ehemanns am Bollmondtag desbalb erwartet, weil er zu 
diefjem Tag als zu einem Feſttag dabeim fein will. 

Auch auf griechiichem Boden iſt nach Diels („Ein orpbifcher Demeterhymnus“ in der 
Feſtſchrift Theodor Gomperz dargebracht“, 1902, ©.9) „im Apollocult . . . in Folge der 
Bedeutung des Mondes und feiner Phaſen für die alten Feſte ein Cult der fiebentägigen 
Friſten entſtanden“. Dieje mit ſemitiſchen, Speziell mit den bebräifchen, Feſtzeiten parallel 
gebende Ordnung der * in ſiebentägigen Friſten und zugleich mit Berückſichtigung der : 
Mondpbajen — mag fie nun jpontan auf griechifchem Boden entjtanden oder von ſemi— 
tiſchen Einflüffen abbängig zu denken fein — fann der Anſchauung zur Beſtärkung dienen, 
daß die bebräifche Woche auf nichts anderm als auf der Wierteilung des Mondumlaufs 

be. 
II. Phyſiſcher Einfluß des Mondes auf die Erdmwelt. Im Altertum : 

ihrieb man wohl aller Orten dem Mond einen Einfluß zu auf das Wachstum der 
Pflanzenwelt, eine Annahme, die begründet twird mit der Behauptung, daß der Mond 
den Taufall befördere, und auf der Thatſache beruht, daß in mondbellen Nächten der 
Taufall befonders reichlib it (ſ. Belege: Baudiſſin, Jahve et Moloch, 1874, ©. 23 
Anmtg. 3; Studien zur ſemitiſchen Neligionsgejchichte I, 1876, ©. 2411; II, 1878, 

5 
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151 Anmkg. 3; wozu ferner: Gornutus Phurnutusl, De natura deorum c. 31, 
"299 ed. Sale; Appulejus, Metamorph. xl, 1, &.205 ed. Eyſſenhardt; vgl. Welder, 

Grieh. Sötterlebre, Bd J, 1857, ©. 5 352 L.; Boldziber, Der Mythos, ©. 185 f. und be: 
fonders Nofcher, Über Selen, ©. 1of). Unter den griechifchen Zeugniffen für Diele 
Auffaffung iſt namentlich beachtenswert die Darftellung der Erfa, der Göttin des Taus, 
bei Altman als einer Tochter der Selene und des Zeus. Wachen und Gedeiben nicht 
nur der Pflanzen fondern auch der Tiere leitete man in Griechenland und andertwärts 
bei den Indogermanen von dem zunehmenden Mond ab, deſſen eigenes Wachſen aud 
Wachstum zu befördern ſchien (Roſcher S. 61 ff.). Von diefen Anſchauungen findet fih im AT 
feine direfte Spur. Dt 33, 14, wo von den „Spenden des Triebes der Monde (Or7)“ 
neben den „Spenden der Erzeugnifie der Sonne” die Nede ift, denkt fchwerlib an den 
vom Monde bewirkten Taufall (jo Steuernagel 3. d. St.), da dann nit der Plural 
orr=n fteben würde, auch v. 13 fchon von dem Tau als einer Spende des Himmels die 
Nede war. Die Ausfage wird fich beziehen auf die in der Neibenfolge der Monate ge 

5 jpendeten verjchiedenen Jabreserträgnifie. Der immerbin neben SrstT auffallende Plural or» 
wird daraus zu erklären jein, daß der Verfaſſer des vorliegenden Textes von Dt 33, 14 
in dem Nafobsjegen Gen 49, 25 ftatt er eis fälfhlihb SIm=m Ss gelejen bat 
(vgl. Bertbolet 3. d. St.). 

Auf den Mond als den Urbeber der Fruchtbarkeit deutet in weſtſemitiſchen Kulten 
u die Verehrung der weiblichen Naturgottbeit, wenn dieſe wirflih als Mondgottbeit auf: 

gefaßt wurde (ſ. A. Aſtarte Bd II, S. 154 f). Überall erſcheint bier die weibliche Gott— 
beit als die das Leben der Erd- und namentlich der Pflanzenwelt begünftigende. In 
der Geſtalt der Atargatis wurde ſie als die Urheberin der befruchtenden Feuchtigkeit ge— 
radezu in eine Waſſergottheit umgewandelt (ſ. A. Atargatis Bd II, ©. 174f. 177, 417Ff.). 
Die weiblichen Gottheiten der Ve — waren wohl ferner Helferinnen bei den menſch— 
lichen Geburten. Daher wird es kommen, daß in Juda die als Himmelskönigin bezeich⸗ 
nete Göttin beſonders von den Weibern verehrt wunde (ſ. A. Atarte, < S. 155f.). Bei 
den Indogermanen ſpielten Mondgottheiten dieſe Rolle; man brachte mit den Geburten den 
Mond in Zufammenbang, ausgebend von der Beobachtung des Monatlichen beim Meibe 
und der nach Monaten zu berechnenden Entwidelung im Mutterleib (Cicero, De nat. deor. 
II, 46, 119: Luna graviditates et partus adferat maturitatesque gignendi; 
vgl. Roſcher ©. 55 ff). 

Dod das Mondlicht hielt man unter Umständen nab Bj 121, 6 bei den Hebräern 
auch für ſchädigend (anders Hupfeld z. d. St.), wie es zu allen Zeiten bei wohl allen 

» Völkern mit dem Erd: und Menſchenleben in fördernde und zugleich ſchädigende Be— 
ziebung geſetzt worden ift, in jchädigende unter anderm wegen feiner nachteiligen Ein: 
wirkung auf die Augen. Auch eg der abnebmende Mond an jich jelbit das Wer: 
geben dar, wie der zunehmende das Wadıstum (vgl. Roſcher ©. 66Ff.). Wohltbätigen 
Einfluß des Mondes auf die Gefundbeit Dachte man wohl verbunden mit dem ibm zu- 
geichriebenen Taufall: in der forijchen Baruch-Apokalypſe (73, 2) „steigt Gejundbeit 
berab im Tau“, 

Erſt aus der neuteftamentlichen Zeit haben wir in der Bezeichnung oeinvıadöueror 
„Mondfüchtige” für beftimmte Kranke (Mit 4, 24; 17, 15) ein direktes Anzeichen dafür, 
daß die Nuden, wie feit alters aud) andere Voller, von dem Monde gewiſſe Krant: 
beitserfcheinungen abbängig dachten. Gemeint find mit den Mondfüchtigen in den evan- 
geliichen Berichten (vol. Me 9, 22) unverkennbar, wie mir jcheint, Epileptijhe. Man 
fünnte ettva diefe Darftellung aus einer ältern entjtanden denfen, welche Fieberkranke 
beichrieben bätte. Ber den Babvloniern laflen der Mondgott Sin und der andere Mond: 
gott Nergal in Waſſer und in ‚Feuer fallen. Nah Zimmern (a. a. O., ©. 363. 366) 
joll dies von Fieberfroit und Hitze zu veriteben fein, was als richtige Erklärung faum 
zu beanjtanden tft, da neben dem „Fallen in Wafler und in Feuer“, wie es jcheint als 
anderer Ausprud für diefelbe Sace, vom „Erglüben und Erblafjen des Gefichtes“ Die Rede 
iſt (Zimmern S S. 364 Anmkg. 1; vgl. S. Er Anmkg. 4). Ebenjo fällt der oeAnna- 
Cöuevos in ‚euer und in Waſſer (Mt 17, 155 Me 9, 22). Aber da man anderwärts 

im Altertum zweifellos die Epilepfie vom Mond ableitete (ſ. Roſcher ©. 68f. 167 und 
N. ©. Politis bei Roſcher a. a. O., S. 185), fo liegt doch fein Grund vor, die deut: 
liben Angaben der Evangelien aus einem Nikverftändnis zu erklären. — Zimmerns 
(a. a. O., 2.366. 415) Deutung des >75 Jeſ 19, 10 als vom Mond ausgebende Fieber- 
glut jcheint mir auf nicht ganz ſichern Kombinationen zu beruben, auch für den Zuſammen— 

w bang in Jeſ 49, 10 weniger gut zu paflen als die Erklärung vom Glutwind der Wüſte. 
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Mit der Vorftellung von verderblihem Einfluß des Mondes hängt es wohl zu: 
jammen, daß bei den Mandäern der Mond mit dem Todesengel Sawri‘öl identifiziert 
wird Brandt, Die Mand. Religion, S. 126; derſ., Mandäiſche Schriften, 1893, ©. 45. 
85). Der babvlonifche Gott Nergal, der fefundärer Weife als Mondgott gedacht wird, iſt 
ein Gott der Seudyen und des Totenreihes (Zimmern ©. 412f.). Bei den Griechen 5 
wird der Mond, namentlich in der Geftalt der Hekate, zu den Seelen der Abgeſchiedenen 
in Beziehung gefest (Roſcher S. 90F.). 

Einen rabbiniſchen Einfall über die Stellung des Mondes im Kosmos ſ. bei Ferd. 
Weber, Jüdische Theologie’, 1897, ©. 201. 

III. Kultiſche Verehrung des Mondes. 1. Monddienjt bei den He- w 
bräern. Nicht nur in den von abgöttifchen sraeliten verehrten weiblichen Gottheiten 
wurde vielleicht der Mond angebetet, alſo indireft — denn der nächite Gegenftand der 
Anbetung waren dabei Baumjtamm oder Bild der Göttin (ſ. AA. Ajtarte und Atargatis 
Bd II, S. 1477. 17176) — Sondern daneben fand auch direfte Verehrung des am 
Himmel jtebenden Mondes ftatt. Die bejtimmten im AT erwähnten Fälle der Ver: 15 
ebrung von Zonne und Mond wie überbaupt des eigentlichen Gejtirndienftes beruben 
auf jpätern Berübrungen mit den Afivrern und Babploniern, obgleich jedenfalls dieſe 
Art der Anbetung an ſich urjprünglicer it als die Verehrung der Sonne und des 
Mondes in perfonifizierter Gejtalt. Yon direkter Anbetung des Mondes wie der Ge- 
ſtitne überhaupt iſt im AT erjt feit dem Ende der Nönigszeit die Rede. Die Anbetung 0 
des Mondes wird im Deuteronomium verboten neben der Verehrung von Sonne und 
Himmelsbeer (e. 4, 19; 17, 3). König Joſia tbat in Befolgung dieſes Gejehes ben: 
jenigen Einbalt, welche der Sonne, dem Monde, dem Tierkreis und dem ganzen Himmels— 
beer räucherten @ Kg 23, 5). Über den Dienft der Sonne, des Mondes und des ganzen 
Himmelsheeres in Jerufalem flagt Jeremia 0. 8, 2, allgemein über den des Himmels: 25 
beeres e. 19, 13, ebenjo — e. 1,5. Unter der zu Jeremias Zeit verehrten 
Himmelsfönigin ijt feinenfalls direft der Mond, vielleiht aber eine Perſonifilation des⸗ 
ſelben in einer weiblichen Gottheit zu verſtehen (ſ, A. Aſtarte Bd IL, S. 155f.). Wenn 
es ſchon von Joſias Vorgänger Manafje beit, daß er dem ganzen Himmelsheer diente 
(2.89 21, 3), jo wird aud) bier der Mond eingeichlofjen zu denken fein. Dagegen bat w 
der Nedaktor des Konigsbuches 2 Kg 17, 16 den ibm aus ber legten Periode Judas 
belannten Dienſt des Himmelsheeres gewiß Fälfchlich auch dem alten Reich Ephraim zur 
Yait gelegt. Aber die vielleicht ſchon von Jeſaja, vielleicht allerdings von einem Inter— 
polator, genannten Monde, EFITE (von avab. Sahr „Mond“), als Schmudgegenitand der 
Jeruſalemerinnen (Jeſ 3, 18) bängen doch wohl zufammen mit Mondverebrung und ebanfo 35 
die Sabaronim als Schmud der Hamele der Midianiter Mi 8, 21. 26; , vgl. unten $ 

über den aramäijchen Gott Sahar und den jüdfemitifchen Gottesnamen Sahrän). Diele 
Schmudgegenitände werden eigentlich Amulete geweſen fein, tie fie in der Form des Voll: 
mondes oder der Mondfichel bei indogermanijchen Völkern vorkommen (Roſcher a. a.O 72f.). 

Die Mondverehrung im Reiche Juda wird (in den angeführten Stellen) Bargefteilt 10 
als bejtebend in Sichniederwerfen und Räuchern. Anders ift Hi31,26F. von Kußhänden 
für Sonne und Mond die Rede, eine Kultusart, welche der Verfaſſer des Buches, der 
beſtrebt ift, die älteften Sitten darzuftellen, in bie patriarchaliiche Zeit verlegt. Die Sitte, 
den Göttern Rußhände zuzuwerfen, kommt auch ſonſt im Altertum vor (Plinius, Nat. 
hist. XXVIII, 2 [5], 25; Lucian, Saltat. $ 17; Encom. Demosth. $ 49; vgl. 1 Sg » 
19, 18; Ho 13, 2). Die Näucheropfer für das Simmelsbeer wurden nad) Jer 19, 13 
auf den Dächern der Häufer vorgenommen, ebenjo überbaupt die Verehrung des Himmels- 
beeres nad) Ze 1,5 (vgl. 28923, 12; Jer 32, 29), natürlich deshalb, weil man von dort die 
Geſtirne ſchauen konnte. Es iſt dies Nachahmung babylonifcher Opferfitte (j. Zimmern ©. 601). 

Sichere Spuren dafür, daß der Monddienjt jchon von den Hebräern der ältejten d 
Zeit geübt wurde, baben wir nicht. Allerdings fünnte in der alttejtamentlichen Feier 
des Reumondtages jih ein Reſt alten Monddienftes erhalten haben (j. oben SL, 3). 
Indeſſen ift dies Felt doch nicht für Monddienſt beiveifend, da die Freier vielleicht nur 
dem Anfang eines durch den Mond bezeichneten Zeitabjchmittes gilt und der Gefeierte 
nicht notwendig urfprünglich der Mond felbit fein muß, ſondern etwa der Himmelsgott 5 
kein fan, der das neue Licht des Mondes erjteben läßt. Nach der Analogie anderer 
iemitifcher Religionen liegt es aber freilich jebr nabe, bier alten Monddienit zu Grunde 
liegend zu denken. Auch darauf mag bingewiefen werden, daß der den alten Hebräern 
beilige Berg Sinai, wo er denn gelegen baben mag, vielleicht von dem babyloniſchen oder 
altjemitifchen Mondgott in feinen Namen trug. Aber diefer Berg konnte den Hebräern w 
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als Gottesberg gelten, obne daß fie gerade den fpeziellen Kultus ausübten, welcher dem 
Berge den Namen gegeben batte; überdies läßt fich der Name des Berges und ebenjo 
der der Wüfte Sin auch noch anders erflären (ſ. Dillmann zu Er 3, 1). 

G. Margoliouth (Hebrew-Babylonian affinities, London 1899) allerdings und 
Hommel (Der Gejtirndienit der alten Araber und die altifraelifche Ueberlieferung, 1901, 

14 ff.) eben Monddienft als die weſentliche Neligionsform der älteften Hebräer an. 
Aber die beiden Argumente, auf welche Hommel dieje Annabme hauptſächlich ſtützt, find 

nicht oder doch noch nicht gefichert. Abi „mein Vater“ und “amm „Oheim“ in bebräi: 
ichen Eigennamen follen urfprünglid nad ſüdſemitiſchen Anbaltspuntten Namen des 
Mondgottes getvejen fein (vgl. Hommel, Die Südarabiſchen Altertümer des Wiener Hof 
mufeums . . . Mit einem längeren Erfurs über den Mondfultus der alten Araber, 1899, 
©. 30 ff., abgedrudt mit Erweiterungen: Aufſätze und Abhandlungen II, ſ. daſ. ©. 158 ff.). 
Aber wenigitens in einem der mit "Abi zuſammengeſetzten bebräifchen Namen, Abimelet, 
ift böchfttwabrfcheinlich nicht in ’Abi fondern in dem zweiten Teile der Gottesname zu 

15 erkennen (vgl. über die Namensbildungen mit 'abt A. Moloch 8 II, 2b). Wenn über: 
baupt in andern Namen die Gottheit mit "Abi und “amm eigennamenartig bezeichnet fein 
follte (was 3. B. für den Namen Amminadab twabrjcheinlich ift; vgl. über babylontiches 
hammu und ammi — > als Gottesname: Zimmern ©. 480 f.), jo konnte doch aud 
irgendwelche andere Gottheit außer dem Mondgott mit diefen Vertwandtichaftsbezeichnungen 
benannt werben (wobei es einitweilen dabingeftellt bleiben muß, ob wirklich bei den 
Südfemiten ’ab und “amm ausjchließlich oder doc fpeziell Namen des Mondgottes twaren, 
der allerdings aud bei den Babyloniern öfers als abu — wird, |. Zimmern ©. 362). 
Daß ferner (wie Hommel und aud Margolioutb a. a. O., ©. 12 ff. annehmen) die wahr: 
jheinlih aus den älteften Zeiten der Hebräer ftammende  Auffaffung der Gottheit als 

>; eines Stieres diefe als Mondgottheit charakterifiere, iſt noch nicht daraus zu entnehmen, 
daß gelegentlih anderwärts auf jemitishem Boden der Stier den Mondgott repräfentiert, 
der vermutlich mit Bezug auf die Hörner des Mondes bei den Babpyloniern als „junger 
Stier” vorgeftellt wird (Zimmern ©. 362). Auch die griechifche Selene wird ftier- oder 
fubgeftaltig gedacht und auf einem Stiere reitend oder auf einem von Rindern gezogenen 
Wagen fahrend dargeſtellt Roſcher a. a. ©., S. 3uff.) Aber an andern Stellen repräſen— 
tiert der Stier andere Gottheiten, ſo bei den Babyloniern neben dem Mondgott den Ge— 
wittergott. Für den altbebräifchen heiligen Stier liegt ein’ Zufammenbang mit dem 
Stier des altjemitiichen Gewittergottes Hadad viel näber als mit dem des Mondgottes 
(ſ. A. Kalb BoD IX, ©. 708 ff.; vol. unten $ 2 Ende). Windler (Gefchichte Israels, 

3 Teil II, 1900, ©. rk: vgl. ©. 2257.) findet in verfchiebenen Zablen der Ratriarchen- 
jagen Hinweiſungen auf den Mondlauf, auf die 12 Monate, die 30 Tage des Monates, 
die 5 Schalttage; aber zunächſt iſt die Herkunft jener Zahlen in den Sagen aus dem 
Monat und Jahr unſicher und dann würden ſie, wenn auch wirklich auf den Mond, 
doch noch nicht unbedingt auf Mondkultus verweiſen. 

m Immerhin liegt es nabe, in der altteftamentlichen Daritellung, wonach Abrabam 
aus Ur-Kasdim über Haran nad Kanaan zog, eine Erinnerung zu erfennen an irgend: 
welchen Zufanmenbang der Hebräer mit den beiden Gentren des Monddienjtes Uru und 
Haran (f. unten $ 2). Die Ndentität von Ur-Kasdim und Uru wird freilib auc be 
ſtritten (Jenſen bei Zimmern ©. 365 Anmkg. 1). Kür Zufammenbang aber der bebräifchen 

5 Batriarchengejcbichbte mit Haran bat man noch darauf aufmerfjam gemacht, daß der Name 
des Weibes Abrabams, der Sara, zufammenbängen könne mit dem Epitheton Sarratu 
für die Gemahlin des Mondgotted von Haran, die Nikfal (Zimmern ©. 364), Auch in 
dem PBatriarchennamen Yaban — etwa ein mit 32° zujammenbängender Mondname 
zu erfennen fein (f. unten $ 2). Dann fönnten bierber ferner gebören der altteftament: 
liche Berfonname >?, LXX Aoßvt, — ſchwerlich dagegen der nur ſpät, in Esr 
und Neh, vorkommende Perſonname 77722. Der Name Libni läßt ſich aber, wie auch 
Laban, in der Bedeutung „weiß“ verjtehen, val. den arabiichen Namen "Abjad und Asüxos, 
Albinus (vgl. Nöldefe, I. Names in der Encycelopaedia Biblica III S 66). 

2, Monddienit bei andern ſemitiſchen Völkern Der Monddienft war im 
Scemitismus uralt, vielleicht älter als der Sonnendienſt. An eine Abhängigkeit des 
Mondes und feines Yichtes von der Tonne wurde nicht gedacht. Der Mond regiert nad) 
alttejtamentlicher Borftellung in jelbitftändiger Herrſchaft die Nacht (Gen 1,16; Jer 31, 35; 
1 136, 9). Man beobachtete freilich, daf der Miond der Sonne gegenüber das fleinere 
Yicht ſei (Gen 1, 16), und fait überall, wo im AT Sonne und Mond neben einander 

oo genannt werden, ſteht der Mond an zweiter Stelle (Gen 37, 9; Dt 4, 19; 17,35 of 
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10, 12f.; 2 Hg 23,5; Jeſ 13, 10; 60, 19f.; Ier 8,2; 31,35; Ez 32,7; Joel 2,10; 
3,4; 4, 15; Hab 3, 11; Bf 72,5; 121,6; 136, 8f.; 148,3; HX 6, 10; Prd 12,2; 
vol. Dt 33, 14; Hi 31, 26). Eine einzige Ausnahme tt die ſpäte Stelle Jeſ 24, 30, 
wo die Beihämung des Mondes (7:2) vor der der Sonne (ET) erwähnt wird; man 
fann bier aber eine Steigerung erkennen: nicht nur der Mond fondern jogar die Sonne 
wird ich ſchämen müfjen im Endgericht, wann Jahwe allein die Königsberrfchaft an fich 
nimmt. Dagegen ift überbaupt nicht als Ausnahme anzufeben Bi 104, 19, wo aller: 
dings vom Monde vor der Sonne die Nede tft: der Mond iſt bier als Zeitmeſſer voran 
aeitellt; dann folgt als etwas anderes der Wechjel von Tag und Nacht, anbebend mit 
dem Sonnenuntergang. Daß die Sonne im Sprachgebrauch den Vorrang vor dem Monde 
bat, wird ſchwerlich erjt einer ſpätern Entwidelungsftufe der Hebräer angehören; denn 
in ſolchen Dingen ift doch wohl der einmal entitandene Brauch unerjchütterlich. Bejonders 
fommt die böbere Nangjitufe der Sonne zur Geltung in dem Traume Joſephs Gen 37,9, 
wo Sonne und Mond Water und Mutter repräfentieren und zwar unter der deutlichen 
Vorausjegung, daß der Vater das Familienhaupt ift. Aber der Vorrang der Sonne vor 15 
dem Mond in Anſchauung der Natur jchliegt böberes Alter der Verehrung des Mondes 
bor der der Sonne nicht aus. 

Für die Annabme diefes böbern Alters bat man auf den Mondgott Sin vertiejen, 
der im babyloniſch-aſſyriſchen Pantheon eine böbere Stellung einnimmt als der Zonnen- 

gott Samad. Es find freilib in den Göttergeftalten, die dem Sin feinerjeits über: 2 
geordnet find, vielleicht Züge zu erkennen, welche auf eine urſprünglich jolare Bedeutung 
binweiſen, eber jedoch nur allgemein auf eine mit dem Himmel zufammenbängende. Aber 
dies ganze Syſtem der Götterfolge iſt in verhältnismäßig fpäter Zeit fünftlich gebildet. 
Uriprünglich wurde an beitimmten Kultusftätten Sin, an andern Samas als der größere 
oder auch als der überhaupt größte Gott verehrt. In den babvlonifchen Perfonennamen : 
aus der Zeit der Hammurabı-Dnaftie ſcheinen die Gottesnamen Zin und Samas un: 
gefäbr gleich häufig vorzufommen (ſ. H. Nante, Die Perfonennamen in den Urkunden 
der Hammurabidvunajtie, 1902, ©. 14). 

Unwahrſcheinlich iſt es indefjen nicht, da Nägervölfer und nomadifierende Völker 
die Geftirne der Nacht und unter ihnen befonders den Mond früber als die Sonne ver: : 
ebrt haben. Die füdländifchen Nomaden beginnen ibre Wanderungen in der Füblern 
Abendzeit. Die Jagd wird überall großenteils zur Nachtzeit ausgeübt. Als die Gottheit 
der Jäger ift bei den Griechen die Mondgöttin jelbit eine Nägerin. Wenn wirklich in 
der germanifchen Sage von dem zur Nachtzeit jagenden Grönjette unter diefem der Mond 
zu veriteben fein follte, jo ginge daraus für fich allein noch nicht bervor, daf man den 
Mond grün dachte, wie E. Studen (Grün die Farbe des Mondes, Mt der Worderafia: 
tiſchen Gefellichaft, 1902, S. 39. 45) e8 daraus und aus andern Indieien für das Alter: 
tum überbaupt entnebmen will, jondern nur daß man den Mond als einen Näger dar: 
ttellte; für dieſen iſt Grün die entiprecbende Farbe als die des Waldes. Auf der Wichtigkeit 
der Nacht für die Yebensentfaltung der Jäger: und Nomadenvölfer berubt jene bei den 
Arabern und teilweife auch im AT vorliegende Nechnung nad Nächten und nicht nach 
Tagen (f. oben 8 I, 1). 

Auch abgejeben von den Bedürfnifien des Jäger: und Nomadenlebens fonnte der 
Mond befonders den Bervobnern beifjerer Gegenden vor der Sonne ald das für das 
menſchliche Leben und das Erdenleben überhaupt wobltbätige Geſtirn ericheinen (vgl. oben 
SID. Ferner wird HY 6, 10 der Mond als „ſchön“ bezeichnet und nicht jo die Zonne, 
obne Frage weil dem menfchlichen Auge der milde Glanz des Mondes wobltbuend it im 
Gegenſatz zu der blendenden Sonne. 

Wenn es nach allem als wohl möglich erjcheint, Daß namentlich bei Jäger- und 
Nomadenvöltern der Mond vor der Sonne und ibrer Glut Gegenstand der Verehrung : 
war, jo darf doch diefe Annabme kaum generalifiert werden. Jedenfalls bat man Unbe— 
wersbared bebauptet, wenn man bet allen Völkern mit Sterndienjt die Werebrung des 
Mondes zeitlih vor die der Sonne anfeste (jo 3. B. Fritz Schulge, Der Fetiſchismus, 
1871, ©. 234 ff.). 

Im allgemeinen iſt es mindeitens ebenjogut denkbar, daß die Völker mit der Ver: 
ebrung der Sonne anfıngen, da, abgeſehen von vereinzelten Situationen, die Sonne das 
eben des Menſchen — und nicht erjt dann, wenn er zum Aderbau fortgejchritten iſt — 
vielfaher und eingreifender beeinflußt als der Mond. Darauf ift allerdings für altjemi- 
tiſche Anſchauung fein Getwicht zu legen, dap im Wi 104 v. 227. die Zeit der Sonne, 
der Tag, als die Zeit des Menjchen dargeftellt wird im Gegenfag zu der Nacht als der 
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Zeit der Tiere der Wildnis. Abgeſehen davon, daß dieſer Palm ſehr jung it, können 
überhaupt die altteftamentlichen Ausjagen wenigjtens nicht direkt für die Auffaſſungs— 
weife vor der Periode des Aderbaus verwertet werden. Das gilt auch für die Ausfage 
Dt 33, 14, wo die ſegensreichen Erzeugniffe der Sonne gepriefen werden, obgleib gewiß 
diefe Wertfchägung der Gaben der Sonne viel älter iſt als das in der israelitifchen Kö— 
nigszeit entitandene Yied Dt e. 33. Aber auch der Jäger und Nomade kann fich ohne 
die Sonne nicht Yeben und Gefundbeit erhalten, der Nomade ohne fie feine Herde nicht 
gedeiben feben. Zahlreiche zum Yeben notwendige Hantierungen auch der niederjten Kultur: 
itufen fünnen nur im Yichte des Tages verrichtet werden, und obgleihb man nad der in 
Gen e. 1 niedergelegten gewiß alten Anſchauung das Licht an fich von der Sonne un: 
abhängig dachte, jo it doch ebendort die Sonne dargejtellt als das in der bejtebenden 
Weltordnung über den Tag herrſchende Yicht. 

Auf Grund diejer Erwägungen jcheint es mir durchaus nicht zuläffig, anzunebmen 
daß überall der Monddienit dem Sonnendienft zeitlich vorangegangen ſei. jedenfalls aber 

5 it auch Priorität des Sonnendienftes vor dem Monddienft mindeftens auf ſemitiſchem 
Boden nicht zu erweiſen (vol. E. P. Tiele, „Mar Müller und Fritz Schulge über ein 
Problem der Neligionswifjenichaft”, Yeipzig 1871, ©. 41 ff, wo der Monddienſt zeitlich 
vor den Sonnendienit geitellt wird, nicht aber vor die Verehrung des Himmels; über: 
baupt vgl. A. Sonne). 

0 Der berübmtejte Tempel des babyloniſchen Mondgottes Sin ſtand zu Ur (j. Tiele, 
Gejchichte der Religion im Altertum, deutjche Ausg., Bd I, 1896,.164 ff. ; Fr. Jeremias in 
Chantepie de la Sauſſaye, Neligionsgefchichte?, 1897, Bd I, ©. 170f, vol. S. 178f. 
Jaſtrow, Die Religion Babyloniens und Aſſyriens, deutfche Ueberjegung, 1. Liefer. 1902, 
©. 72ff.). Der andere Name, den Odoln nadı Eupolemus trug, Kauaoivn (Eufebius, 
Praep.ev.IX, bei C. Müller, Fragmenta historicorum Graecorum, Bd III, S. 212), 
wird zu erflären fein nach arab. kamar „Mond“. Aus der babylonifchen Religion baben 
die Mandäer den Nanıen Zin, 770, als den des Mondes überfommen (Brandt, Die Mand. 
Neligion, S. 52. 126; derſ., Mand. Schriften, ©. 45. 85). Neben dem männlich ge 
dachten Mondgott Sin hätten die Babylonier auch eine weibliche Mondgottbeit verebrt, 
wenn, wie Hommel (IomG LV, 1901, S.529) u. A. annehmen, die neben dem Sonnen: 
gott Samas genannte Gottheit AA als Mondgottbeit zu erkennen jein jollte (anders 
Jenſen [f. A. Moloch 8 I, 3b] und Jaſtrow a. a. DO. ©. 71f.). Den Kultus des Zin 
leitet man bei diefer Annabme zum Teil (jo Hommel) von weſtſemitiſchem Einfluß ber. 
Neben Sin ift jedenfalls gelegentlih aud der babyloniſche Nergal, ſonſt Gott der Glut— 

5 fonne und des Planeten Mars, ein Mondgott, der Gott der Mondfichel, jpeziell des ab: 
nebmenden Mondes — eine wabrfcheinlich erit jefundäre Bedeutung (Zimmern ©. 363. 
413). Wohl aber fcheint von Haus aus die Neumondfichel darzuitellen der Gott Nusku 
(Zimmern ©. 416). In elali als Beltandteil altbabyloniſcher Namen will H. Ranke 
(a. a. O. S. 51 nach einer Andeutung von Hommel, Die Altisraelitiiche Überlieferung, 
1897, S. 116) das arabifche hiläl „Neumond“ als Gottesnamen und darin eine Spur 
weſtſemitiſchen Einfluffes erkennen. Ich laſſe die mir zweifelbafte Worterflärung und die 
daraus gezogene Folgerung dabingeftellt. 

Auf aramätichem Boden war der Kultus des Mondes uralt. Ein Mittelpunft des: 
jelben war Haran. In den Keilinfchriften wird diefe Stadt als „aramäiſche“ genannt 
(Schrader, Die Keilinjchriften und das Alte Tejtament?, 1883, S. 134) und das Be 
jteben des Kultus des Zin in ibr vorausgejegt (Schrader, Keilinjchriften und Gejchichts- 
forichung, 1878, S. 536). In welchem gejchichtlicben Verbältnis diefer Kultus zu dem 
von Ur jtand, bleibe bier unentjchieden. Der Gottesname Sin ſcheint ferner zu Palmyra 
vorzuliegen in dem noch unerflärten Eigennamen oder wohl cher Stammnamen Tro=TS 
oder TOT (bei de Vogüe, Syrie Centrale, Inscriptions S&mitiques, Paris 
1868-1877, ©. 60 n. 87 aundb). Auf den Gottesnamen Tin fünnte etwa auch zu: 
rüdgeben das Si’- oder Si- in Ffeilfchriftliben Namen aramätjcher Bildung, wie Si’- 
zabadu, wo Si’- jedenfalls ein aramäticher Gottesname zu fein ſcheint (Jenſen, Wochen: 
ſchrift für klaſſiſche Philologie 1900, 8. 1389 F.). 

Mondkultus ftand zu Haran in bober Blüte noch im der römiſchen Kaiſerzeit und 
jpäter (j. Chwolfohn, Die Sjabier, 1856, Bd I, ©. 399--413; Bd II, ©. 156—158; 
zu dem Bild auf einer der Stadt Haran zugeidwiebenen Münze des Septimius Severus 
\. Seo. Hoffmann, Zeitichr. f. Aſſyriologie XL, 1896, S. 289 ff.: „Idole des Mondgottes‘). Es 
ift eine nicht unwabricheinliche Vermutung, daß auch in dem altteftamentlichen Aramäer 

so Yaban von Haran ein Mondgott zu erfennen fer; 737 = 7777, Mond“, Die Aſſyrer nennen 
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einen Gott La-ban oder La-pan (Schrader, Keilinfchr. u. d. AT’, S. 149; Jenſen, 
Jeitſchr. f. Aftoriologie XI, ©. 298 Anmig.; Zimmern ©. 369). 

In einem Nelief aus Sendicirli aus dem achten vorchriſtlichen Jahrhundert, das 
den König Barrefub von Samal darftellt, find Mondfichel und Vollmond angebradt. 
Auf wen diefe Zeichen hinweiſen, bejagt die nfchrift jri>r2 8”12 „mein Herr iſt Baal- 
Haran“, Mit dem Baal:Haran ift der Gott Ein gemeint, deſſen Kultus demnach von 
Haran zu den Aramäern Weſtſyriens vorgedrungen war (ſ. Sachau, Baal-Harrän in einer 
Ataramäifchen Inſchrift, SBA 1895, ©. 119122). Sin erbielt dieſe Bezeichnung nicht 
etwa erit ım Reihe Samal als ein aus Haran importierter Gott, fondern wurde, tie 
es ſcheint, ſchon in Haran fo genannt; denn in afforifchen Eigennamen jeit der Zeit 
Zanberibs fommt B&l-Harrän vor (Zimmern ©. 363). 

Ob man im Neihe Samal für den Mondgott auch feinen eigentlichen baraniichen 
Namen Sin gebrauchte, iſt zweifelbaft. Auf zwei altaramätichen Stelen von Nerab 
bei Aleppo, die vielleicht ettwas jünger als jene Inſchrift von Sendſchirli find, wird eine 
Gottheit m Sahar, offenbar der Mondgott, genannt; vol. altteftamentlih DS 
(oben $ III, 1), "I HL 7, 3 und namentlich den ſabäiſchen Sahrän (f. weiter unten; 
vol. Geo. Hoffmann, Zeitſchr. f. Aſſyriol. XI, .210). Es find Grabftelen für zwei Priefter 
des zu mo, des Mondgottes zu Nerab; auf der einen wird die Götterreibe 

Sahar, Semes, Nikal (>=2:) und Nusk (72), auf der andern ebendiejelbe mit Aus: 

\ 

lafjung des Semes genannt (j. Hal&vv in der Revue Sömitique, Jahrg. IV, 1896, : 
2. 279. 371f.; Clermont-Sanneau, Les stöles Aramdennes de Neirab in deſſen 
Etudes d’arch6ologie orientale, Bd II, Bibliothöque de l’Ecole des Hautes 

Etudes, fase. 113, Paris 1897, &. 193-195. 211--215). Da der Name Sahar in 
der großen Inſchrift von Sendſchirli nicht vorfommt, wird man mit Glermont-Sanneau 
annebmen dürfen, daß der Kultus des Mondgottes im weſtlichen Syrien im achten Jabr: : 
bundert noch neu und erjt fürzlich von Haran aus importiert war. 

Übrigens ift auch TS, dem babyloniſchen Nusku (j. oben) entiprechend, ein Mond- 
gott. Nusku fommt feilfchriftlich vor in dem Götterkreis um den Sin von Haran (Zim: 
men ©. 416). —— dorther kam auch die Gottheit >>>, die der ſumeriſchen Nikkal, 
Ningal, der „großen Herrin“, der Gemahlin des Sin entſpricht (Jenſen, „Nik[kJal- 

Sarratu — © in llarrän“, Zeitſchr. f. Aſſyriologie XI, 1806, &.203— 301; im: 
mem ©. 369). F 

Der Name des Mondgottes Sahar ſcheint fich erbalten zu baben in dem des Mond: 
engels Faoınd im Bude Henoh 6, 7 S (vol. 8,3 8 2öfldafe Ta onueia wis oekens, 
G Feoınd |2dtdake] oeAnvorayias), den man aus RT erflärt bat. Daran fann er: : 
innern der Name des Mondes als Todesengel bei den Mandäern Sawri el (ſ. oben 
$ ID, obaleih er allerdings cher aus RE (Brandt, Mand. Schriften, Z. 45) 
entftanden zu fein fcheint. Auch der rabbinifche Engelname nu (mit doppeltem >, 
.M. Schwab, Vocabulaire de l’ang&lologie d'après les manuscrits hebreux etec., 
in den M&moires prösent6s par divers savants à l’Acad. des Inser. et Belles- 
Lettres, I. Serie, Bd X, 1897, S. 365) könnte mit einem jener Namen oder aud 
mit beiden zufammenbängen. In diefen fpäten Engelnamen wird auf die vorliegende 
Screibweife befonderes Gewicht nicht zu legen fein. 

Für den Kultus von Hierapolis erflärt Yucian (Syria dea $ 31) ausdrüdlich, daß 
Bilder der Sonne und des Mondes dort nicht gezeigt würden und zwar desbalb nicht, 
weil man angebe, diefer Bilder bedürfe man nicht, da ja Sonne und Mond felbit Allen 
ſichtbar ſeien. Damit ſcheint er eine direfte Anbetung des am Himmel ftebenden Mondes 
vorauszuſetzen. 

In Palmyra find die Gottheiten Jarchibol und Aglibol deutlich Mondgottheiten. 
Für Aglibol iſt dies erſichtlich aus der ibm beigegebenen Abbildung der Mondſichel (ſ. A.— 
Baal Bd II,S.329, 11 ff. 334, 14 ff.), für Jarchibol aus dem Namen, der aus 7 „Mond“ 
und >32, palmyreniſch für bebrätich-phömteijches Sr2 (Ü.R. Baal S.321, 47 ff), zufammen: 
aeiegt it (1. Belege für den Gottesnamen ar bei Baetbgen, Beiträge zur jemitiichen 
Religionsgeſchichte, 1888, S. 87). Auch als menſchlicher Eigenname kommt palmyreniſch 
are, ðxXvare, 852m vor, und ebenſo verweiſt auf Mondverehrung der palmpreniiche 5; 
Eigenname 7”, vielleicht auch = (Belege bei >. N. Goot, A glossary of the Ara- 
maie inscriptions, Cambridge 1898 und Yidzbarsti, Handb. der nordjemitiichen Epi— 
grapbif, 1898, S. 290; val. noch Drexler, A. Hierobolus in Roſchers Yeriton der griech. u. 
tom. Mythologie, Bd I, Yiefer. 15, 1889). in einer griechiſchen Inſchrift zu Palmyra 
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wird mitgeteilt, dab ein gewilfer Bolanos zum Epimeleten der Quelle Epbfa von dem 
Gott Naribolos erwählt worden jei (Drexler a. a. O., vgl. de Vogüe, Syr. Centr., 
Inser. S&m., ©. 65). edenfalls war die Quelle dem Naribolos, d. i. Jarchibol, 
beilig, und diefer wurde alfo angejeben, der anderweitigen Auffaflung des Mondes ent- 
iprechend, als ein Feuchtigkeit und Fruchtbarkeit jpendender Gott. Überdies bandelt es 
jich vielleicht um eine Heilquelle (j. de Vogüé a. a. D.). 

Auf pbönicifchem Boden weiß ich feine fihern Spuren für direkte Verebrung des 
Mondes anzuführen. Der Berfonname mar „Diener des Mondes“ auf einem Siegel 
mejopotamischer Herkunft mit „phöniciſcher“ Schrift (f. Glermont-Ganneau, Journal 

» Asiatique, VIII. Serie, Bd I, 1883, ©. 144) beweiit feiner Herkunft wegen nichts 
für fpectell pbönicifchen Kultus. Es mag ſich bier um aramäifchen Kultus bandeln, der 
mit dem palmprenifchen Jarchibol zufammenbing. Dagegen gebört der Stabtname Jerecho 
oder Jericho, der doch wohl „Mondſtadt“ bedeutet (Oftander, Z3dmG VIL, 1853, ©. 467) 
und auf Monddienjt verteilt, jchwerlich den Hebräern jondern wahrſcheinlich den vor- 

15 bebräifchen Kanaanäern an; das Wort m iſt die gewöhnliche pbönicifche Bezeichnung 
für den Monat. Ebenſo fünnte der Name der alten Königsjtadt 77272, LXX Aepra, 
Aößva, Aoßeva im Stamme Juda, der gewiß vorbebräifch tft, von 7322 abgeleitet, auf 
fanaanäischen Monddienjt verweilen; aber die maforetische Ausſprache legt es näber, an 
22 „Pappel“ zu denken. Chwolſohn (Sfabier, Bd II, ©. 808) nennt eine Reihe pa: 

» läftinifcher Namen, in welchen der des Mondgottes Sin entbalten fein fünnte; daß es 
wirklich der Fall iſt, läßt fich aber nicht erjeben. Der Name des aramätfchen Mond: 
gottes mw iſt phöniciſch nicht nachzuweiſen. Man könnte ibn etwa erfennen wollen in 
dem pböniciichen Stadtnamen 770 (Corp. Inscript. Semiticarum, In. 113), vgl. "> 
HL 7,3; da aber die betreffende Inſchrift ägyptiſchem Boden angebört, ift gewiß an 

>; eine ägyptiſche Stadt und an Erklärung des Namens aus dem Agyptiſchen zu denken. 
[Das jährliche Felt, welches nad Hieronymus (Vit. Hilar. ce. 25) an dem priejterlichen 
Heiligtum zu Eluja, jehs Stunden jüdlih von Beerfeba, gefeiert wurde, war nicht ein 
Feſt des Mondes (Tillmann zu Er 3, 18) fondern der „Venus“ oder des „Lucifer“, 
wabrjcheinlih ein durch die Nabatäer dortbin verpflanztes Felt arabifchen Urfprungs, vgl. 

30 Wellbaufen, Reſte arabiichen Heidentums?, 1897, ©. 42.] 
Den wiederbolt vorfommenden pbönicifchen Perfonnamen wım:2 und Den ent: 

jprechenden auf Cypern gebrauchten Namen Novunros muß man nicht gerade (mit 
Baectbgen, Beiträge 5.61) auf Monddienft bezieben; e8 fann damit der am Neumondtag 
Geborene bezeichnet worden jein (jo Fr. Jeremias bei Chantepie de la Sauflave a. a. O., 

8b I, ©. 239). Ebenſo wird der ebenfalls dur Novwmpeos twiedergegebene Perjon: 
name Sr in einer Bilinguis aus Athen zu verfteben fein (die Belege bei Lidzbarski a.a. O. 
unter „Wortſchatz“). 

Obgleich ſich auf fanaanätfch-pböniciichem Boden Monddienſt direft nicht nachweisen 
läßt, ſpricht doch mandyes dafür, daß Die weibliche Gottheit der Phönicier, die Ajtarte 
oder Atargatis, die eigentlih Nepräfentantin der Fruchtbarkeit überbaupt war, wenigſtens 
bie und da mit dem Mond als dem Spender der Fruchtbarkeit fombintert wurde (ſ. oben 
SID. Die Bedeutung als Mondgöttin fünnte zufammenbängen mit der Stellung, welche 
der Yitar, dem babyloniſch-aſſyriſchen Pendant der Aftarte, im babyloniſchen Bantbeon 
zugewieſen tft als Tochter des Mondgottes Sin. 

15 Bei den Südarabern ift der Kultus des babylonifch-aramäifchen Mondgottes Zin 
unter eben diefem Namen vereinzelt bezeugt (Oſiander, Zur bimjarifchen Altertbumstunde, 
3pm& XIX, 1865, ©. 212 ff.; XX, 1866, ©. 286F.), wie fih auch ſonſt auffallende 
Berübrungen zwiſchen füdarabiichem und, babvlonischem Kultus finden. Auf Monddienit 
verweiſt ferner zweifellos das Epitbeton Sahrän, das dem füdarabifchen Gott Wadd bei: 
gelegt wird (j. Hommel, Aufjäge und Abbandlungen II, ©. 158), da es fih wobl nur 
aus arabijchem sahr „Mond“ erklären läßt (vgl. oben den aramätfchen Gott Sahar). 

Ebenjo iſt zu deuten in einer der nabatätfchen Inſchriften vom Sinai der in einem 
menſchlichen Perſonnamen entbaltene Gottesname Tw>N als Genetiv zu TaıR (f. 
Tuch, Sinaitiſche nichriften, Zdpm& III, 1849, ©. 201 ff); troß der arabifchen Kaſus— 

55 endung it es aber ſehr die Frage, ob diefer Gott als ein arabifcher anzufeben iſt. Es 
liegt nabe, den aramäifchen Gott darin zu vermuten. Ob die arabichen Familiennamen 
banü hiläl „Zöbne des Neumondes“ und banü badr „Zöhne des Vollmondes“ (Tuch 
>. 2027.) auf Mondkultus verweisen, ift zweifelbaft. Ebenſowenig bezieht ficb ein feine’ 
Farbe wechielndes marmornes Götzenbild am Sinai („Horeb“), das Antoninus Martor 

— 

co im 6, Jahrhundert beſchreibt (Tud S. 203), notwendig auf den Mondwechſel, obgleich 
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Antoninus allerdings das Felt des Bildes mit dem Mond in Verbindung bringt. Ob 
dad zweimal in den nabatäifchen Anfchriften des Wadi Mukattab vorfommende 71 raw 
befagt: „er bat beendet feinen Monat“ und auf feitlicher Bedeutung eines beftimmten 
Monates beruht, wie Tuch (a. a. O., ©. 203.) annahm, jcheint mir recht ziweifelbaft; 
überdied wäre auch bier nach der mutmaßlichen Herkunft diefer Inſchriften von Reifenden, 
die aus der Ferne gekommen waren, nicht mit Sicherheit an arabiſche Kultusſitte zu 
denken. Dagegen iſt — auf die Saharonim bei den Midianitern zu ver— 
weiſen (ſ. oben 8 III, 

Von Vonduius J Araber reden ausdrücklich Zero (Historia dynastia- 
rum ed. Bocode S. 160) und Dimejchfi (bei Chwolſohn, Sjabier II, 404); 
beide jagen übereinftimmend, obne nähere Angabe, daß der — Kenana * Mond 
verehrt babe. Die Stelle im Koran dagegen (41, 37): „Zu ſeinen (Gottes) Zeichen ge— 
bören Nacht und Tag, Sonne und Mond; aber betet weder Sonne nob Mond an, fon: 
dern Gott, der fie geichaffen bat“ it doch nicht unbedingt ein Zeugnis dafür, daß Mus 
bammed fpegiell Monddienft bei den heidniſchen Arabern beobachtet hatte, jondern nur ız 
dafür, daß er überhaupt von Sonnen: und Mondverebrun wußte. (Über arabijchen 
Monddienit vgl. Oſiander, Studien über die vorislämifche Religion der Araber, ZomG 
VII, 1853, ©. 468.) 

Mit voller Beitimmtbeit ift für die ältejten Zeiten der Semiten Monddienft nur in 
Ur und Haran zu erfennen. Er tit anicheinend von Ur aus zu den Südſemiten über: 
tragen worden, von Haran aus deutlih nad Weſtſyrien. Ob in Weftyrien ſchon vor der 
Einführung des Kultus des Mondgottes Baal-Haran der Mond unter einem andern 
Namen verehrt twurde, läßt fich bis jett mit Deutlichkeit nicht erfeben. Daß in Phöni— 
cien ſpezieller Mondtultus einbeimifch war, ift unwabrjcheinlich. Den weiblichen Gottheiten 
Phöniciens mag eine nicht ſehr deutlich erfennbare und jedenfalls nicht allgemeine Be: 2 
siebung zum Mond erit jpäter aufgeprägt worden jein. Bei den Arabern haben wir für 
alten Monddienft fihere Spuren ebenfalls nicht. 

Bei diefer Sachlage ſcheint es mir einftweilen, vor Auffindung weiterer deutlicher 
Anzeichen, nicht geraten, aus den bisber vorhandenen immerhin mehrdeutigen Spuren 
auf alten Monddienſt der Hebräer zu ſchließen. Auffallend ift nur, daß in der Dar: : 
ftellung von der meſopotamiſchen Heimat der Väter Jrtaels gerade die beiden Centren 
des Monddienſtes, Ur und Haran, genannt werden. Dieſe Darſtellung kann aber, ihrer 
wabrſcheinlichen Entſtehungszeit nach, doch wohl höchſtens befagen, daß an einem ver: 
bältnismäßig früben Zeitpunkt des Aufenthaltes Israels in Kangan der babylonifc:oft: 
aramaiſche Mondkultus auf Israel einen Einfluß ausgeübt bat, jchwerlich daß der ältejte : 
Hebräergott ein Mondgott war. Biel eber als zu Sin jtebt der Gott der Hebräer feiner 
Bedeutung nach in einer Beziehung zu dem babyloniſch— aramätichen und, wie es fcheint, 
auch tanaanätichen Gott Hadad (ſ. U. Moloch 8 III, 3 Ende). Den Wettergott Hadad 
aber ebenfalls für einen Mondgott zu erflären (Hommel, Auffäge und Abhandlungen II, 
S. 159 Anmkg. 2), liegt meines Erachtens keinerlei Veranlaſſung vor. Der Stier als 
Tier des Hadad cbaratterifiert dieſen durchaus nicht notwendig ala einen Gott des Mondes, 
obgleich allerdings auch der Mondgott durch den Stier repräfentiert wird (ſ. oben SIII, 1). 
Aber ebenjo wird der babylonijche Himmelsgott Anu mit dem Stier, nämlich dem „Him— 
melsitier“ (vgl. Zimmern ©.572), in Verbindung gebracht. Indeſſen wenn der Stamm: 

— * ’ 

20 

15 — 

gott der alten Hebräerftämme nicht als Mondgott anzujeben ift, jo könnte doch neben a5 
jeinem Kultus Verehrung des Mondes in irgendwelcher Form beitanden haben. 

Wolf Baudiffin. 

Mongolen, Chrijtentum unter denfelben. — Solange die Mongolen in 
ibren urjprünglichen Sigen ſüdlich vom Baikalſee verbarrten, hingen fie dem im nörd— 
lichen Aſien weit verbreiteten Schamanismus an, welder an die Stelle des unmittelbaren m 
Yerfehrs mit der Gottheit Beifterbejehtoörungen, Tieropfer und Wabhrfagereien fette, 
Vihingisfhan jelbft, der Gründer ihres Weltrufes, wandelte noch in den Fußitapfen der 
Schamanenpriejter. Als er ſich zu feinen Eroberungszügen aufmachte, hatte das Chriften: 
tum wabrjcheinlich inmitten des Mongolenitammes felbjt noch feine Anhänger gefunden, 
wobl aber war es durch neitorianische Miffionäre zu ihren nächiten Nachbarn, den Kerait 55 
und den Uiguren, gelangt. Eben dieſe Nachbarſtämme waren nun auch unter den erjten, die 
ih dem mongolijchen 9 Reiche freiwillig oder gezwungen angliederten. So fam es, daß 
das Königshaus der Kerait in ein Vafallenverbältnis zum mongoliichen Herricherhaus trat 
und daß zwiſchen Gliedern beider Ehebündniſſe ſich fnüpften, welche in der Folge be: 
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deutenden Einfluß auf die Behandlung der Chriften in vielen Teilen des mongoliſchen 
Neichs üben follten. Ungleib mannigfaltiger geitalteten fi die Berübrungen der Mon: 
golen mit fremden Nationalitäten und Glaubensweifen durd die Eroberungszüge Dſchin— 
gisfhans und feiner Heerführer. Indem fie ſich Gbinas bemächtigten, jtießen fie auf 
größere Maflen von Belennern des Buddhismus (Yamaismus), während andere Bewohner 
des Yandes ſich an die Lehren des Kongfutſe oder des Yaotje bielten. Daneben bejtanden 
auch ſeit Jabrbunderten zerjtreute neſtorianiſche Ghrijtengemeinden. Wenden wir uns aber 
vom äußerten Oſten Ajiens zur Mitte, jo finden wir, daß die Mongolen ibrem 
Neiche Yänder annektierten, wo der Islam blübte, in Turfeftan unter Zultanen, in 
Berjien unter Khalifen. Auch bier übrigens lebten, im weſentlichen geduldet, viele 
neſtorianiſche, jafobitiiche, griechiſche Chriſten, zum Teil in einflußreihen Stellungen als 
Staatsmänner, Brinzenerzieber, Leibärzte, Künſtler und Handiverfer, zerjtreut, aber mit 
wohl organifiertem Kirchenweſen. Noch weiter gegen Weiten vordringend ſtießen endlich 
die Eroberer auf Yändergebiete, wo Herrſcher und Volt von alters ber ſich zum Chriſten— 

15 tum befannten, wie die Armenier, die Georgier, die Rufen. 
Die Mongolenkbane waren weit entfernt, ihren Schamanismus den von ibnen unter: 

tworfenen Völkern aufzuzwingen. Die Weltberrichaft, von der fie träumten, war weſentlich 
politifcher Natur; Religionskriege führten fie nicht. Dſchingiskhan war überzeugt, daß & 
der Gottheit ziemlich gleichgiltig ei, mit welchen Geremonien man ibr Verehrung dar: 

20 bringe, und jo befahl er denn aud feinen Nachfolgern feine Glaubensweije zu bevor: 
zugen. Sein Enteljobn, der Großkhan Mangu, ließ ih dem Mönch Rubruf gegenüber 
jo vernehmen: „Wir Mongolen glauben, daß nur Ein Gott ſei, durch welchen mir 
leben und jterben, aber wie Gott der Hand verjchiedene Finger gegeben bat, jo gab er 
den Menjchen verſchiedene Wege, euch |Chriften] gab Gott die bl. Schriften, uns aber 

3 MWabrfager“. . 
Eine äbnliche Außerung berichtet Marco Polo von Mangus Bruder, dem Großkhan 

Kubilai: „Es giebt vier Propheten, welche von den verjchiedenen Gejchlechtern der Welt 
verehrt werden: die Chriſten betrachten Jeſum Chriſtum als ihren Gott, die Sarazenen 
Mohammed, die Juden Mojes und den Heiden it Sogomombar-Chban (d. b. Shakyamuni 

oder Herr — Buddha) der böchite ihrer Götter. Ich achte und verebre alle vier, und 
bitte den, welcher in Wabrbeit der Höchjte unter ihnen ift, daß er mir belfen wolle“. 

Solange ſolche Anſchauungen im Haufe der Dſchingiskhaniden vorberridten, — und 
dies war mwenigitens bei den zwei eriten Generationen der Fall — konnten die Prieſter 
und Mönche der verichiedenen Bekenntniſſe des Orients ficher fein, daß fie im Gebiete 

35 derfelben ihre Kultbandlungen ungebindert vollbringen dürfen, ja fie fanden zum Dant 
für die Gebete, die fie zum Himmel fandten und für die Segensfprüce, die fie jpendeten, 
ihren Yobn durch regelmäßige Bräbenden in Geld oder Yebensmitteln. Wie die Mollabs 
der Mubammedaner und die Bonzen der Buddhiſten, jo genoſſen die Priefter der Nefto: 
rianer, welche bei den Mongolen den aus dem Griechiichen „Archonten“ abgeleiteten 
Namen Arkaun führten, bejtimmte Kruchtrationen, waren militärfret, zablten feinerlei 
Abgabe, ausgenommen Grundjteuer, wenn fie Aderbau, Zoll, wenn fie Handel trieben. 
Nie die Herricer fie bebandelten, das mögen die Beifpiele der Großkhane Kuyuk (1246 bis 
1248) und Dangu (1251—1259) zeigen. Eriterer duldete in nächiter Näbe feines Zeltes 
eine chriſtliche Kapelle mit täglichem Gottesdienst, befoldete die darin fungierenden Prieſter 

5 und batte Minifter und Leibärzte chriſtlichen Bekenntniſſes. Von Mangu wird erzäblt, 
wie er von den neitorianiichen Prieſtern ſich beräuchern ließ, wie fein Sohn und jeine 
Tochter mit den Chriſten fafteten und das Kreuz fühten. Aber wenn die Nejtorianer 
ſolchen Annäberungen tiefere Bedeutung beilegen wollten, jo täujchten ſie Jich jelbjt oder 
wollten andere täufchen. Gerade Kuyuk z. B. lehnte die Zumutung, Chriſt zu werden, 
in einem Brief an den Papſt ichroff ab. Die Behauptung eines armeniſchen Mönchs, 
Mangu glaube bloß den Chriſten, verfebrte der fritifchere Abendländer Nubruf in den 
gewiß richtigeren Zab, der Khan glaube vielmehr feinen. Nicht felten begab es fi, 
daß ein mongoliicher Prinz etwa unter dem Einfluß einer hritlichen Mutter als folder 
getauft und erzogen worden war, aber diefer Neligion nicht treu blieb, wenn er zur 
Negierung kam. Dann wählte er den Buddbismus oder den Islam zu jeiner Privat: 
religion, wobei in der Negel der im jeweiligen Herrichbaftsgebiet dominierende Glaube den 
Ausihlag gab. Wie weit neben dem YPrivatbefenntnis des Negenten die Schonung der 
anderen Religionen gewahrt twurde, das bing von der \ndividualität desjelben und von 
Zeitftrömungen der verichiedenjten Art ab; am wenigſten vertrug fih der Muhammeda— 

co nismus mit dem MAufrechtbalten des alten Toleranzprinzips. 
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Ber dieſem Sachverhalt ift es fchlechterdings unmöglich, eine für das ganze weite 
Mongolenreih zutreffende Schilderung der Gejchide der in demfelben lebenden Chriſten— 
beit zu geben. Es müfjen die einzelnen Provinzen ins Auge gefaßt werden. Beginnen 
wir mit der Mongolei und China. In der alten mongoliſchen Hauptitadt Karakorum, 
wo der Mönd Rubruk die Ofterzeit des Jahres 1254 zubrachte, waren damals nicht 
weniger als 12 Gögentempel (ydolatrie) von verſchiedenen Nationen und zwei Moſcheen. 
Die eine chriftliche Kirche wurde von neftorianischen Geiftlicben bedient. Wir können 
uns die Gemeinde, die fich bier verfammelte, nicht als auf Einbeimifche bejchränft denten ; 
denn ebendamals lodte der Huf des Khans Kuyuk als eines Ghriftenfreundes viele 
Mönche aus Kleinafien, Syrien, Bagdad, dem Yand der Aſen (Alanen) und Rußland 
berbei, auf der andern Seite waren als Kriegsgefangene Ungarn, Alanen, Nutbenen, 
Georgier, Armenier nah Karakorum gejchleppt worden. Die Umgebung der Stadt war 
weitbin unwirtlich. Mehr gegen das Meer bin lag bejieres Yand mit böberer Kultur, 
China, von welchem die größere nördliche Hälfte (Gatbay) dem Entel Dicbingisthans 
Kubilai als Kriegsbeute zufiel. Während Kubilai unter dem Titel Großfban die Ober: 
berribaft über das ganze Mongolenreih führte, wurde China fein unmittelbares Herr: 
— ſeine Reſidenʒ Peking, damals Khanbaligh genannt (1264ff.). Unter den 

itgliedern ſeiner Dynaſtie war er der erſte, der den Schamanismus abſchüttelte. Im 
* ang mit einem großen Teil der Landesbewohner wählte er zu ſeinem Privat— 
befenntnis den Buddhismus. Dabei blieb er aber dem Toleranzprinzip feiner Vorgänger : 
treu, bezeugte den Prieftern aller Konfeflionen gleihe Gunft und wählte jeine Beamten 
obme Nüdfiht auf ibren Glauben, wie er denn mit der Verwaltung einer Provinz auf 
drei Jahre bald den Neftorianer Mar Sargbis, bald den römiſch-katholiſchen Marco Polo 
betraute. 

Der Mönd Rubruf, welcher nicht ſelbſt bis in den äußerjten Oſten vorbrang, er: 
fubr, dag in 15 ( Städten von Gatbay Nejtorianer wohnen, und da fie einen Biſchof in 
Zegin baben; damit iſt mwabrjcheinlib Zinganfu gemeint, weitere Städtenamen nennt er 
nicht. Marco Polo, der zwiſchen 1275 und 1292 im Yande verweilte, fand die Be- 
völferung der Städte meiſtens gemijcht aus Buddhiſten, Muhammedanern und (neſtoria⸗ 
niſchen) Chriſten. Hiervon mögen nur drei erwähnt werden: die große Handelsitadt : 
Kinſai (Hangtichau) mit einer Kirche, Kenchu (Hauptitadt der Provinz Kanfu) mit drei 
Kirben und Chingianfu, wo der foeben genannte Sargbis im Jahre 1278 für feine 
Ölaubensgenofien zwei Kirchen bauen ließ. Doch der jchismatifche Nejtorianismus war 
damals ſchon nicht mehr alleiniger Repräſentant der Chriſtenheit auf dem Boden Cathays. 
Tem Großlhan Kubilai hatte ſein Erzieher chineſiſche Gelehrſamkeit beigebracht, aber 
vielleicht infolge von Gefprächen mit Europäern jtieg in ibm die Ahnung auf, daß das 
abendländifche Wiſſen volltommener jei. Als nun die Gebrüder Niccolo und Maffio 
* venetianiſche Kaufleute, ſich anſchickten von Khanbaligh aus heimzukehren, gab ihnen 
der Großkhan den Wunſch mit auf den Weg, der Papſt möge etwa hundert gelehrte 
Männer nach China ſchicken, welche mit den ſieben Künſten (Trivium und Quadrivium 
als Zumme des abendländifchen Wiffens) vertraut und im ftand wären, die Superiorität 
der riftlichen Religion allen übrigen Glaubensweifen gegenüber dar; zutbun. Dieſe Mit: 
teilung batte zur Folge, daß zwei Dominikaner auf päpjtliches Gebeiß nad China auf: 
brachen ; ſie kehrten aber erjchredt durch Kriegswirren ſchon in Kleinarmenien wieder um. 
Hlüdlicher war ein anderer päpitlicher Sendbote, der Zranzisfaner Johannes von Monte 
Gorvino, welcher im Anfang des Jahres 1305 nad Haus ſchreiben fonnte, er babe in 
Kbanbaligb vor ſechs Jabren eine Kirche im Bau vollendet und jet im Begriff, eine 
weite zu errichten. Er klagt jehr über die Nejtorianer, welche durch lügneriſche Aus⸗ 
treuungen ſein Wirken haben untergraben wollen, lobt dagegen den Großkhan (Togan 
Temur 1294- 1307), welcher ibn beſchützt und im jeine Umgebung gezogen babe, auch 
den Chriſten überhaupt viel Gutes erweife, obgleich er felbft im Heidentum (Buddhismus) 
viel zu ſehr verbärtet je, um ber päpjtlichen Aufmabnung zur Annahme des Chrijtentums 
Folge zu leiten. In einem zweiten Brief vom J. 1307 meldet Johannes, daß auf einem 
von dem Kaufmann Petrus de Yucalongo erfauften Terrain eine weitere (dritte) Kirche 
balbvollendet daftehe. Ein anderer Berichterjtatter zählt als feine Gründungen in: 
Kbanbaligb drei Häufer der Franziskaner (wohl die ebengenannten Kirchen?) und zwei 
andere in dem von vielen Chriſten bewohnten und von fremden Kaufleuten ſtark be⸗ 
ſuchten Quinſai Gangtſchau) auf. Im Hinblick auf ſolche Verdienſte um die Chriſten— 
gemeinde im fernen Oſten (5000 —6 000 Täuflinge!) wurde Johannes von Monte 
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Corvino vom Papſt Clemens V. zum Erzbiihof von Khanbaligb erboben (1307). Der oo 
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Rapjt jorgte auch dafür, daß es ihm nicht an Suffraganen fehle, indem vr gleichzeitig 
und jpäter Ordensmänner bierfür beitimmte und abjandte. Als den bedeutenditen der 
Biihofjige des neuen Sprengels fünnen wir ohne weiteres die riefige Handelsjtadt Zayton 
(Tſiuantſcheufu) bezeichnen. Hier ftand bereits, von einer Armenierin gejtiftet, eine große 
Kirche, welche ſich für eine Kathedrale eignete, und der dritte Biſchof Andreas von 
Perugia fügte bierzu eine Walderemitage mit Raum für 22 Mönde. Sonſt baben wir 
über Johanns Suffragane und deren Site faſt feine Kunde. Er jelbjt jtarb im Jahr 1328. 
Die Yüde wurde jchwer empfunden von der Gemeinde in Hbanbaligb, ale deren Wort: 
führer merfwürdigeriveife eine Gruppe Alanen auftritt, die in den Kriegszeiten aus ibrer 
kaukaſiſchen Heimat nach China verfprengt waren. Erit im Winter 1341— 1342 erſchien 
wieder als päpftlicher Yegat in Khanbaligh ein Franzisfaner Johannes von Marignola 
mit zahlreicher Begleitung. Allerdings wurde damit fein wirklicher Erſatz für den ver: 
jtorbenen Erzbiſchof geichaffen, indem Marignola ſchon nah 3—4 jähriger Miffionsarbeit 
China wieder verließ. Wir verdanken ibm die legten Nachrichten über die katholiſche 

 Ghriftenbeit im äußerften Often des Mlongolenreichs, freilich beſchränkt auf deren Beitand 
in der Hauptſtadt mit einer Kathedrale und mehreren anderen Kirchen, in der Hafenſtadt 
Zayton mit drei reich ausgeſtatteten Kirchen, einem Bad, einem Fondaco (MWarenballe). 
Daß fich diefelbe bis ans Ende der ungeminderten Gunjt der Großtbane erfreute, it 
gleichfalls aus Marignolas Schilderungen zu entnehmen. Aber die Mongolenberrihaft 

y jelbjt nabm infolge von unaufbörlichen Tbronjtreitigfeiten ein jäbes Ende, jo daß zu 
zweifeln ijt, ob der im Jahr 1370 zum Erzbifchof für Khanbaligh ernannte Wilbelm 
von Prato jeinen Sig wirklih einzunehmen im jtande war, da jede Spur einer ‚sort: 
eriftenz der römiſch-katholiſchen Miſſion zu Anfang der Mingdynajtie fehlt. 

Dem erjten Kban von Perſien Hulagu ging unter der Ghrijtenbeit dieſes Yandes ein 
guter Ruf voraus. Er rechtfertigte denfelben, indem er den altmongoliihen Traditionen 
aus dem Haufe feines Großvaters Dſchingiskhan ebenjowohl als dem Einfluß zweier 
aus dem chriftlichen Königsgeſchlecht der Kerait jtammenden rauen, deren eine jeine 
Mutter, die andere feine Gemablin war, bei fih Naum gab. Als er das Khalifat Bag: 
dad über den Haufen warf und damit einem Gentralfiß der geiſtlichen und weltlichen 
Macht des Islam zerjtörte (1258), kam dies der Ghrijtenbeit jelbjtverjtändlich zu gute. 
Gleich zu Anfang feines Regiments zeigte er ſich den Ghrijten freundlich, indem er bei 
Groberung der Städte Bagdad und Damasfus die Wohnungen und Kirchen Dderjelben 
ſchützte. Auch erleichterte er viele Yaften, welche ibnen die islamitischen Gewalthaber 
auferlegt batten. Sein Nachfolger Abafa (1265— 1282), weldyer eine griechiſche Prinzeſſin 
gebeiratet batte, verfubr nad denjelben Grundjägen. Seine äußere Politik kehrte ihre 
Spige gegen Agypten, welches nunmehr die Hauptmacht des Islam war. Gegen den: 
jelben Feind traten nun aber im Abendland auf der Papſt, die Könige von England, 
Frankreich und Neapel, kurz alle, die das bl. Yand ungern in die Gewalt der Sarazenen 
verfinfen jaben. Ein gemeinjames VBorgeben wurde zwijchen den ungleichen Bundes: 
genojjen geplant, Gejandte und Korrefpondenzen gingen bin und ber. Die Kurie be 
nüßte dieje Verbindungen, teils um dem Khan zu danken für die freundlicde Behandlung 
feiner chriftlichen Untertbanen teils um ibn, feine Familie, ja fein ganzes Volk zur Annabme 
der Taufe zu beivegen. Abaka ließ fich bierzu für feine Perſon jo wenig berbei als fein 
Vorgänger. Nach ibm bejtieg mit dem Sultan Abmed ſogar ein fanatiſcher Mubam: 

> medaner den Thron der perjiichen Chane; er machte gewaltfam Propaganda für den 
Islam, verwandelte Kirchen in Moſcheen und marterte Klerifer und Mönde. Zum Glüd 
für die perſiſchen Chriſten dauerte dieſes Negiment nicht lange (1282-—1284). Nod 
einmal, aber zum lesten Male eritand ihnen ein woblwollender Herrſcher in der Perſon 
des Khans Argun, des älteſten Sobnes von Abafa (12856 —1291). Er nabm die äußere 

Politik feines Vaters wieder auf und erklärte ſich bereit, mit feinen Truppen und den 
Streitkräften der Könige von Armenien und Georgien zu dem abendländifchen Kreuz 
beer zu jtoßen, jobald ein joldes in Sicht ſei; wenn dann die Wiedereroberung 
Jeruſalems gelungen ſei, wolle er ſich taufen laſſen. Der bervorragendite unter den 
Geſandten, welche dies den abendländiichen Fürſten vortragen follten, war der Neſto— 

srianer Bar Sauma von wigurischer Herkunft. Zu einem Nefultat führten dieſe Ber: 
bandlungen nicht. 

Als Argun geitorben war, fam durch den langwierigen Streit um die Nachfolge 
und deijen endlichen Ausgang klar zu Tage, daß ein zum Chriftentum binneigender Mann 
nicht mehr mit Erfolg den Thron einnehmen könne. Schon von Anfang an mar die 

6 Bevölferung des Khanats überwiegend mubammedanisch geweſen. Neuerdings aber batte 
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der Religionsziwang Sultan Abmeds noch viele Chrijten und Buddhiſten ins Yager des 
Islam getrieben. Auch der Sieger im Thronftreit Gafan (1295— 1304) war urfprüng- 
lich nicht Mubammedaner gewejen ; er batte in jeinem Dachtbereih mit großem Aufwand 
buddbiftiiche Tempel gebaut. Aber um obzufiegen bielt er für nötig, auf die Seite 
der mubammedantichen Fanatiker zu treten, welche ſchon die Kirchen in Tauris zerjtört 5 
batten, und fein erites Edift nach der Thronbefteigung gebot die Götzentempel, die Kirchen, 
die Spnagogen, die Tempel der Feueranbeter niederzureigen. Die buddhiſtiſchen Prieſter 
wurden mit dem Tod bedrobt, wenn fie bei ihrer Religion bebarrten. Die Chriſten 
wurden durch demütigende Abzeichen der Verachtung preisgegeben, die Steuerfreibeit ibrer 
Priefter aufgeboben u. ſ. w. Doc erwirkte jpäter die Fürſprache König Hetbums II. ı0 
von Armenien, daß der Befebl, die chriftlichen Kirchen zu zerjtören, zurüdgenommen wurde. 

Obgleib Gaſans Nachfolger Deldicbaitu getauft und im Chriſtentum erzogen worden 
war, erbolten jich die Chriften unter jeinem Regiment (1304-1316) keineswegs, denn er 
trat zum Islam über. Abu Said war gleichfalls Mufelmann und foll wieder Kirchen 
veritört haben. Die Heinen Tyrannen nad ibm bereiteten vollends dem perfischen Khanat ı5 
überbaupt ein Ende. 

Wenn in diefem Abichnitt von perſiſchen Chriſten geiprochen wird, jo find darunter 
Neftorianer gemeint, welchen wir ſtillſchweigend die Nafobiten und andere Schismatifer 
als Schidjalsgenofjen anreiben. Es erübrigt nur noch zu fonftatieren, daß trog aller 
Unbilden, die ihnen widerfubren, doc ihre Kirchenverfafjung unverlegt blieb, kraft deren 20 
Patriarben (zur Mongolenzeit Makika, Denba, Jaballaba) mit dem Sig in Bagdad 
geiftlibe und weltliche Jurisdiftion über ein Neb von mehr als zwanzig Metropolen 
ausübten. Aber ibr Sprengel breitete jich fo weit aus, daf davon nur in größerem Zu: 
ammenbang die Rede fein Tönnte, Dagegen darf bier nicht unertwäbnt bleiben, daß eben 
zur Zeit der Mongolenberrichaft neben der neftorianifchen Kirche die römische ihre Bis: 25 
tümer, geiftlibe Orden und Yaiengemeinden etablierte. 

Selegentlich der Bündnisverabredungen mit den Päpſten iprachen einige Khane den 
Wunſch aus, es möchten aus dem Abendland Männer in die mongolifchen Herrſchafts— 
gebiete geſandt werden, welche im ftande wären, das Volt mit der chriftlichen Lehre be: 
fannt zu machen. Die Päpſte ergriffen dies mit Freuden und die opferwilligen Männer 30 
waren in den Bettelmöncen zur Hand. So zogen denn nicht wenige Mönche, aus: 
geitattet mit der Befugnis auch priejterlihe und bifchöfliche Funktionen auszuüben, nad) 
VBerfien. Belannt find uns viele Namen von ſolchen, aber weniger, two fie fich nieder: 
ließen. Sie mögen urſprünglich mebr getvandert jein als ſich ſeßhaft gemacht haben. 
Ihre Aufgabe erfannten wobl die meisten nicht jo jebr darin, die Zahl der Ghrijten zu 35 
vermehren, als vielmehr darin, möglichjt viele Schismatiker der römiſch-katholiſchen Kirche 
zuzuführen. So richteten fie denn ibr Augenmerk für die bleibende Niederlafiung (Klöfter, 
Kirchen) vorzugsmweife auf Städte, in welchen jchon Gemeinden orientalifcher Chriſten 
waren. Andererjeits widmeten fie ſich der Paſtorierung abendländifcher Kaufleute, Hand: 
werter, Soldaten u. |. w., welche ſich länger oder fürzer in den Städten Perſiens auf: 40 
bielten. Die bedeutenditen diefer Pflanzungen der römifchen Kirche in Perſien befanden 
hb in Tauris und in Sultantab. Beide Bettelorden batten in jener älteren Hauptitadt 
ihre Klöfter gegründet. Aus neuejtens befannt getwordenen Akten gebt bervor, daß Mit: 
glieder der Sekte der Fraticellen, welche als Anbänger einer von der Kirche vertvorfenen 
Yebre von der evangeliihen Armut verfolgt wurden, ſich in Tauris einnifteten und dort 45 
ihre Härefe auf die Kanzel brachten, nicht ohne auf Widerfpruch aus der Mitte der dort 
enfäffıgen italienischen Kaufleute zu ſtoßen (1332—1334). Cine andere Hauptitabt 
Zultaniab gründete im Jahr 1303 der Khan Gaſan; Deldichaitu vollendete fie 1305. 
Hier ftiftete Papft Jobann XXII. einen erzbiichöflichen Sig mit weit ausgedehntem Sprengel 
und verlieb denjelben dem Dominikaner Franco von Perugia (1318), welchem jpäter wo 
Wilhelm Ada (1323) und Johann de Gore (1328) folgten. Sechs Zuffragane teilte der 
Bapft dem neuen Erzbifchof gleich zu, weitere, zu denen auch ein Biſchof für Tauris ge 
bört, wurden jpäter ernannt. Ein langer Beitand diefer römijchen Kolonie läßt fich je: 
doch nicht annehmen, da das Khanat bald zerfiel. 

Geben wir zurüd in die Zeit, da Dſchingiskhans Neih unter feine Nachlommen 55 
verteilt wurde, jo finden wir, daf dem dritten Sohn, Ogotai, das an China grenzgende 
öftliche Turkeſtan mit dem jüdlichen Teil Sibiriens, dem zweiten Sohn, Didagatai, das 
weitliche Turfeitan als Erbe zufiel. Den größeren Teil diejer Gebiete batten vorher 
ſeldſchuciſche Sultane beberricht und es iſt als Nachwirkung diefes Negiments anzufeben, 
wenn die Bevölkerung überwiegend die Neligion Mubammeds angenommen hatte. Die éo 
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neuen mongoliichen Yandesberen tbaten desgleichen und verbreiteten den Islam mit ſolchem 
Fanatismus, daß zur Zeit der Negierung des Khans Termaſchirin (um 13314) jede Spur 
andersgläubiger Bewohner ausgetilgt geweſen jein ſoll. Doch gebt der orientaliſche 
Chroniſt, welcher dies bebauptet, zu weit. Es eriftieren zwei päpftliche Briefe aus bei: 

5. nabe derielben Zeit, welche einem Tartarenfürjten des Mittelreihs (jo nannte man da: 
mals zuweilen die dſchagataiſch-ogotaiſchen Yande) und zweien Männern in jener Um: 
gebung dafür danken, daß fie die im genannten Reich lebenden Chriften ſchützen, den 
Neubau und Wiederaufbau von Kirchen fördern. Franzisfaner hatten in der Hauptſtadt 
des dſchagataiſchen Gebiets Almaligb (Alt:Guldicha) am Fluß Jli eine Niederlaſſung ge: 

10 gründet, an deren Spitze ein Biſchof jtand. Eine Zeit lang jcheint diefelbe geduldet ge- 
weſen zu jein. Aber als der — Franziskaner Paſchalis von Viktoria ſich zu dieſen 
Brüdern geſellte und predigte (13: rief Dies eine neue Ghriftenverfolgung bervor, bei 
der nicht bloß Paſchalis jelbit, em auch der Bifchof (Richard von Burgund) den 
Maärtprertod erlitten (1339); damals wurde das Ordenshaus der Franziskaner verbrannt 

15 und alle Ghriften, joweit fie nicht floben, gefangengefegt. Übrigens fand jchon Johannes 
von Marignola, der ſich auf der Durchreiſe nach China im Jahr 1340 zu Almaligb auf: 
hielt, die Situation wieder jo gellärt, daß er daſelbſt eine Kirche bauen, frei öffentlich 
predigen und taufen konnte. Dies läßt ſich bloß aus dem unaufhörlichen Thronwechſel 
erklären, welcher in jenen Gebieten zur Tagesordnung gebörte. 

20 Überjchritt man den Fluß Gibon, welder an der Weſtgrenze des Dſchagataiſchen 
Khanats binfloß, fo erreichte man das Khanat Kiptſchak, deſſen Mlittelpuntt am unteren 
Yaufe der Wolga zu juchen ift. Erobert in den Jahren 1223 und 1236-38 umfaßte 
es einen großen Teil des füdlichen Nupland die Hauptitadt war Sarat, um 1253 er 
baut von dem großen Heerführer Batu. Die Mongolen, welche ſich hier niederließen, 

5 jaben ſich umgeben von Oſſeten, Kiptſchaken (Rumanen), Ticherkefien, Ruſſen und Griechen. 
Ein ähnliches Völkergemiſch, wie in der Hauptitadt, zeigte fich aber au im ganzen 
Khanat. Zwiſchen Bulgaren und Kiptichaten, die dem Islam buldigten, ſaßen Alanen, 
Ruthenen, Armenier, welche das Chriſtentum, aber wieder durch verjchievdene Riten ge 
trennt, repräfentierten. Es war vorauszufeben, daß das Herricherhaus eine der zwei ge 
nannten Neligionen annebmen werde. Des eben erwähnten Batu Bruder Berfe mar 
Mubammedaner und machte gewaltiam Propaganda für den Islam. Nun verbreitete 
jih aber und wurde von den orientalifchen Chriſten gefliffentlih genäbrt die Kunde, daß 
Berfes Sohn Sertak Chrift fei. Hierdurch wurde befanntlih die Sendung des Mönchs 
Rubruk in das innere Aſien veranlaft, welcher freilih die Nachricht zurüdbrachte, dat 
Sertaf nichts weniger wollte als Chriſt fein oder aud nur jo genannt werden. llber: 
dies ftarb Sertak 1266, obne zur Herrſchaft gelangt zu „in. Der Islam befeſtigte ſich 
auch bei dieſem Zweig des Hauſes Dſchingiskhans. Der Khan Usbef (1313 — 1341) 
buldigte ibm mit bejonderer Wärme. Aber er war nicht zugleich ein Verfolger der 
Ghrijtenbeit. Im Jahr 1313 erteilte er dem Metropoliten Peter einen Freibrief, welcher 

40 der ruſſiſchen Kirche feines Sprengels Schuß und Steuerfreibeit zufagte; auf der andern 
Seite batte auch der Bapit Johann XXII. Anlaf, ihm für das Wohlwollen gegen die 
Mitglieder der römischen Kirche zu danken (1318) und empfing eine Gejandtjchaft von feiten 
des Khans. Dieſe Gunjtbezeugungen gegen die chrijtlichen Kirchen beider Konfeſſionen 
entiprangen allerdings nicht jowobl der Herzensneigung Usbeks als vielmehr einer Er: 

45 wägung politiicher Natur: er bielt jeine Herrſchaft für ficherer, jobald er die Geiſtlichkeit 
für ſich hatte. Einige feiner Nachfolger, bei welcden die Geldgier mebr wog, rüttelten 
an jenem Steuerprivileg, aber im allgemeinen blieb der ‚Freibrief in Geltung. Für die 
griechijche Kirche war es eine weitere Konzeſſion, daß der Khan Berke im Jahr 1261 
die Errichtung eines Bistums derjelben im feiner Nefidenz Sarai gejtattete. "Den geiſt⸗ 
lichen Inhabern dieſes Sitzes erſtand von anderer Seite eine Gefahr dadurch, daß die 
römische Kirche auf dem Boden des Khanats Kiptſchak Bistümer und Klöſter gründete 
und damit einen Wettbewerb herbeiführte. Johann XXI. erbob im Jahr 1318 die 
große Handelsſtadt Kaffa zu einem Biſchofsſitz deſſen Sprengel von Sarai bis Varna 
reichte, und ernannte zum erſten Biſchof einen Franziskaner Hieronymus, einen der für 

55 die Tartarenländer beitimmten Miſſionäre. Andere lateinische Bistümer wurden ge⸗ 
gründet in Soldaja, Cembalo (Balaklawa), Kertſch, zum Teil neben griechiſchen. Ferner 
hatten die Franzikaner Sprengel organiſiert, deren einer mit 10 Miffionsitationen den Namen 
custodia de Saray führte, während der andere mit fieben Stationen nah der Provinz 
Gazaria (Rrim) benannt war. DiefeMöndre entwidelten eine große Thätigfeit und «s gelang 

ww ihnen nicht jelten Mitglieder des mongoliſchen Herricherbaufes zum Chriſtentum zu befebren. 
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Hier am Nordrande des Schwarzen Meeres angekommen ſchließen wir unfere Dar: 
ftellung. Die Georgier und Armenier jcheinen außerbalb unjeres Themas zu liegen, 
da fie, obgleih den mongoliihen Khanen unterworfen, doch ibre eigenen Könige be: 
hielten. W. Heyd. 

Monheim, Jo 
logico-Historica, "Lemgoviae | 1711; ge Eine Unterbaltungsichrift für Theologen, 
2. Bändchen, Duisburg 1788, ©. 273 F.: C. W. Kortüm, Nachricht über das Gymnajium zu 
Tüfieldorj im 16. Jahrhundert, Düfjeldorf 1819: G. 9. Sad, Catechismus ... auctore Joan. 
Monhemio (Neudrud), Bonnae 1847; €. Sirafit, Die gelehrte Schule zu Düſſeldorf u. j. w. 
(Krogramm der Realſchule zu D.), Düſſeldorf 1853 ; deri., Monheim, RE; K. Bouterwet, Mon: 
beim, RE’; W. Grecelius, Monheim in AdB; Rheiniſche Akten zur Gejchichte des Jeſuiten— 
ordens 1542— 1582 bearbeitet von J. Hanjen, Bonn 1896; Fr. E. Koldewey, Johannes Mon: 
heim und die Kölner, ZwTh 1899. 

Johannes Monbeim aus Elberfeld iſt wohl im eriten Nabrzebnt des 16. Nabr: 
bunderts geboren (nad Bouterwek, Krafft und Grecelius 1509 auf dem Bauernbof ız 
Clauſen bei Elberfeld, worauf berubt dieje Angabe?), da fein Name am 9. Oktober 1526 
in der Kölner rg berg oe eingetragen ift: Joannes euerueldis de munhem 
dioees. Colon. (G. Krafft, Über die & nellen der Geſch. der evangel. Berwequngen am 
Niederrbein, Tbeol. Arbeiten a. d. rbein. wiſſenſch. Pred. Ver. I, 11). Die ‚Familie 
itammte aiſo wahrſcheinlich aus dem Urt Monheim a. Rh., der zwiſchen Köln und: 
Tüfjeldorf liegt. M. batte_ die Schule zu Münfter i. W. bejucht, welde in demfelben 
Geiſt wie ibr Vorbild die Schule zu Deventer, geleitet wurde. Hier und nicht in Köln 
wird feine wiſſenſchaftliche Tüchtigteit gewedt und genäbrt worden fein, denn die Kölner 
Hochſchule ließ es an geiftiger Triebfraft und an Verſtändnis für die Bedürfniffe der 
zeit völlig feblen, eine ‚Keindin der Neformation wie des Humanismus. Von 1532 bis >; 
1536 war M. Nektor der Stiftsichule in Eſſen (K. Nibbed, Geſch. des Eſſener Gum: 
naftums I, 28) und gleich oder bald darauf Rektor der Domfchule in Köln (prae- 
eipuus inter ludimagistros triviales, Nbein. Akten 349, ludimoderator, Itſchr. 
d. Berg. Geſch. Ver. 29. Bd 241 Anm. 6). Als dann Herzog Wilbelm von Jülich— 
Gleve-Berg in Düfjeldorf 1545 eine „anfebnliche Partikularſchule“ errichtete, berief er M.: 
zum Rektor. Ob diefer ſchon damals Grasmianer war und aud) darum, abgejeben von 
feiner Tüchtigfeit, dem Herzog Bertrauen einflößte, oder ob er es erit in Düſſeldorf ge: 
worden it, durch Verkehr an dem Hofe, an welchem Grasmus bejonders body geebrt 
wurde, wird ſich nicht feititellen lafien. Unter feiner Yeitung kam die Schule, die über 
die Aufgaben unferes Gymnaſiums binausgriff und eine Zwiſchenſtellung zwijchen : 
diefjem und der Univerfität einnabm, zu bober Blüte. Ex tuo Duisseldorpio in 
dies magis ac magis bonis literis floreseente, jo ſchließt ein Widmungsſchreiben 
Ns an den Fürſten vom Jahre 1551. Daß es feine Nedeflosfel war, beweiſt jcebon 
die Aufſehen erregende Höhe der Zchülerzabl, binter der die Frequenz der meijten 
Unwerfitäten weit zurückblieb: Die Angaben ſchwanken zwiſchen 1500 und 2000! 
Sie kamen von nab und fern, „über 50, 60, 70 und mehr Meilen Weges“. Viele 
Bürger kauften und bauten Häuſer zur Aufnabme der Schüler, und die ganze 
Stadt batte Vorteil davon. Berlodende Anerbietungen von auswärts lebnte M. ab, 
und als die Soefter ſich ibn als Neftor ihrer neuen Schule erbaten, ließ der Herzog 
ibn midht zieben. Freunde wie Gegner rübmen  jeine — und pädagogiſche 
zn (vgl. j. B. den Bericht des ‚Job. Pollius v. J. 1562, Ztiſchr. d. Berg. Geſch. 
Ver. 9, 169). Lenn ihm war die Erziehung nicht weniger wichtig als der Unterricht. 
Wohl nn dem Mufter der Münfterjcben Schule waren die Schüler je einem der Yebrer 
zur Aufficht zugeiviefen und wurden ältere und ausgezeichnete Schüler als praefeeti bei 
der Aufrechterbaltung der Disziplin wie bei den S R 
im Unterricht verließ M. ausgefabrene Geleife; er wagte jogar an der gebeiligten Ord— 
nung der Ofter: und Michaelisferien Kritik zu üben: tum enim aer plerumque tem- 
peratus est, qui in bonas literas incumbentibus maxime convenit. In Sommer: 
und Winterferien wünſcht er fie verwandelt. 

Auch als Schriftiteller war M. thätig; daß er nur zu Unterrichtsziweden aeichrieben 5 
bat, zeigt, welche Yiebe zu jeinem Beruf ibn erfüllte (ein Verzeichnis feiner Schriften 
bei Hamelmann p 179). Hier jeien nur ſeine fatedhetifchen Veröffentlibungen ge: 
nannt. Er te einen Katechismus des Juriſten und Ibeologen Chriſtoph Hegen: 
derfer (Hegendorphinus), 1517 bei Theodor Plateanus in Weſel ericbienen (X. Chörs, 
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Die ewangelifchen Katechismusverfuche vor Yutbers Endiridion, Dritter Band, ©. 357). 
Im Jahre 1551 gab er zwei fatechetiiche . Schriften beraus, zuerjt eine größere, mit 
einer Widmung an den Herzog vom 12. April, welche in einer Ausgabe von 1556 
(Eremplar in Bonn), folgenden Titel bat: Dilueida et pia explanatio sym- 
boli, quod apostolorum dieitur, et Decalogi praeceptorum, auctore D. Erasmo 
Roterod. nuper in compendium per Joannem Monhemium redacta, ataq. 
nunce denuo per eundem recognita, et in locis quibusdam locupletata. 
Accessit modus orandi Deum, exegesis precationis Dominicae, uis ac 
usus Sacramentorum Ecelesiae, ex eodem Erasmo, per eundem collecta 

ı» Colon. 1556 (Ztromata ©. 275 wird eine Ausgabe von 1554 genannt, da aber 
die von 1556 denuo recognita heißt, kann ein Schreibfehler vorliegen). Der 
Standpunkt ift im weſentlichen der katholiſche: Einige baben gelehrt, Fromme wie 
Gottloſe befämen ewiges Yeben und ewige Strafe erit vom letten Tage der Welt 
an, sed horum opinionem reieeit autoritas ecelesiastica.. Die Sitebenzabl der 

15 Saframente iſt beibehalten, beim Abendmahl wird aber die communio sub utraque 
auch für die Laten vorausgefeßt. In dem gleichen Monat erjbien eine kleinere 
Schrift: Christianae Religionis Rudimenta succincte et dilucide ad usum 
puerorum ex Desideri Erasmi lucubrationibus per Joan. Monhemium 
eolleeta, Coloniae (Eremplar in der Herzogl. Bibliothek in Wolfenbüttel), Sie 

20 weift, in der Widmung an den Düffeldorfer Hofprediger Arnold Bungard auf die 
größere bin; war jene für die 4. und 5. Klaſſe (unfere Tertia und Quarta) be: 
ftimmt, fo follte diefe den unteren Klaſſen dienen, Neun Jahre fpäter erſchien: 
Catechismus: In Quo Christianae Religionis Elementa syncere simpliciterque 
explicantur, Auctore Joan. Monhemio. Perlege, deinde iudica. Dusseldorpii 

>; excudebant Joannes Oridryus et Albertus Busius Affines An. 1560 (Oridryus 
— Bergwald war zugleich Lehrer an der M.ichen Schule). Nah M.s Tode ift gedrudt: 
Evangelia et epistolae, quae diebus sacris per totum annum in Templis le- 
guntur, ex translatione D. Erasmi Roterodami recognita. Singulis Epistolis 
et Evangeliis breuissima Scholia ad usum puerorum subjeeta sunt, per 

s Joannem Monhemium Coloniae,. Ad Intersignium Monocerotis 1569 (Er. in 
Bonn). Diefe Scholien find faſt ausichlieglih Wort: und Sacherklärungen. 

Die bedeutendite von M.s fatechetifchen Schriften, der Katechismus, ift für die kirch— 
liche Entwidelung im weſtlichen Deutichland von Einfluß geweſen. Denn er iſt das 
erite in evangelischen — geſchriebene Unterrichtsbuch, das am Niederrhein erſchienen iſt. 

» In ibm bat ſich M., der noch im Jahre 1556 ſeine aus Erasmus geſchöpften Schriften 
beim Unterricht benußte (Kortüm 47f.), von der Erasmiſchen Richtung abgewandt. In 
vortrefflicbem Latein gefchrieben fol das Bud die Schüler der 4. und 5. Klaſſe in dem 
unterweiſen, was nach Beendigung des elementaren Unterrichts am Ergebniffen ſich dar: 
ftellt. Es it im der Form eines Gefpräces zwiſchen Vater und Sohn gefaßt und be 

0 Schreibt in 11 Dialogen die beiden Hauptteile der Christiana Sapientia, die Cognitio 
Dei et nostri. Die Dialoge bandeln von Goti, vom Menjchen, vom Geſetz (Aus: 
legung des Defalogs), vom Glauben (Auslegung des Apoitolitums in 12 Artikeln), 
von der Nechtfertigung, vom Gebet (Auslegung des Unfervater), von den Saframenten 
im allgemeinen, von der Taufe, vom Abendmahl, von der Buße, von den übrigen 

+ Saframenten. Der Inhalt ift zum größten Teil aus Galvins Institutio geiböpft (die 
Ausgabe von 1559 bat M. noch nicht gefannt oder benugt) und die Übereinftimmung er: 
Itredt ji häufig bis auf das Einzelne des Ausdruckes. Auch der Genfer Katechismus 
Hingt da und dort an. Und doch batte Theod. Friedr. Stange zu viel bebauptet, wenn 
er (Super Monhemii Catechismo Prolusio examini scholastico .. praemissa, Götben 

5 1780), den Katechismus geradezu den reformierten Lehrbüchern zuzäblte. In der Abend: 
mablslebre iſt der Verſuch, eine Mittelitellung zwiſchen Genf und Wittenberg einzunebmen, 
unverfennbar. Beim Delalog wie beim Herrengebet ſchließt M. fih in einzelnen Er: 
Härungen an Yutbers kleinen Katechismus an. ber er gebt doch nicht immer nur ge 
bahnte Wege, wie z. B. Die Gleichſetzung der Nobannestaufe mit der chrüftlichen Taufe 

55 zeigt. igentümlich it die Einfügung deutfcher, dem Volksmund entitammender Worte 
in die lateinische Auslegung des zweiten (nach lutber. Zählung) Gebots. Beim Artikel 
von der Kirche und von den Saframenten giebt ſich der Wunſch zu erkennen, bei im 
Grunde evangeliicher Anſchauung gewiſſe katholiſche Überlieferungen feftzubalten. Darum 
läßt ſich die Schrift nicht mit einer Efonfeffionellen Marke verfeben. Sie bat einen 

ww unioniftiichen Zug, das Unioniftiicdhe aud im Sinn der Hoffnung auf Verftändigung mit 
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Ktatboliichen genommen. Thatſächlich kam M.s durch feinen Unterricht wie durch den 
Eindrud jeiner Berjönlichkeit tief gebende Wirkſamkeit den Evangelifchen zu qut. Evan— 
geliſche Prediger im Rheinland und der Pfalz find aus feiner Schule bervorgegangen. 
Aber auch Nichttbeologen baben bezeugt, daß fie ibm Unterweifung und Befeitigung im 
evangeliihen Weſen verdanften. Mehr als einmal wird in den Mölnifchen Turm: 
büchern, in denen die Ausjagen der um des evangelischen Glaubens willen Eingeferferten 
aufbewahrt find, jein Name genannt. Kein Wunder, daß er den Jeſuiten, die feit dem 
Anfang der vierziger Jahre im Rheinland und bejonders in Köln Fuß gefaßt batten, 
en Dorn im Auge war, zumal der Zudrang zu der Düfjeldorfer Schule eine für ihr 
Kölnifhes gymnasium tricoronatum empfindliche Konkurrenz bedeutete. Schon feit 
1558 waren fie dabei, M.s Schüler ibm abjpenftig zu macen (Rbein. Akten S. 313). 
As nun der Katechismus erjchien, gingen fie jofort daran, den Düfjeldorfern es bei: 
zubringen, „daß inmitten von Katholiken feine Schule von Häretifern zu bauen ſei“ (Rhein. 
Alten S.379) und M. unjchädlich zu machen. Einer privaten Zenfurierung durch Ganifius 
folgte die Censura et docta explicatio errorum catechismi Joannis Monhemii ... 
Coloniae 1560 (eine 2. Auflage 1582 verzeichnet D. Clement, Bibliothöque curieuse 
historique et eritique, Tome I, Göttingen 1750, ©. 300 Anm.), die erite nambafte 
Streitichrift der Jefuiten gegen den Proteftantismus in Deutjchland. Denn ſie find die 
eigentlichen Urbeber (Rhein. Akten ©. 349, 357 Anm. 4, 441), wenn aud der Titel 
Deputierte der theologischen Fakultät nennt. Hier wird die fatbolifche Kirchenlehre nicht : 
ſowohl verteidigt, als vielmehr in jefuitifcher Auffaflung und Zufpigung dargeftellt. Was 

8. p. 129ff. über die Befeitigung der Häretifer ausgeführt wird, läßt an Deutlichkeit 
wie an Schärfe nichts zu wünfchen übrig. So wenig wie Räuber, Diebe, Kirchenſchänder, 
darf man fie am Leben laſſen. Ille (Lutherus) si ante annos 40 ferro aut igni 
sublatus fuisset, aut alii e medio sustollerentur, non tam abominandis dis- 
sidiis, non tot seetis totus orbis concuteretur (p. 136). Xn der Nechtfertigungs: 
lehre tragen die Verfafler fein Bedenken, das ewige Yeben als käuflich zu erklären 
(p. 191). Die Entziebung des Kelches bat jchon in der Apoſtelzeit ftattgefunden, fie it 
von der Kirche befoblen, darum verliert den Himmel und der Hölle verfällt, wer, in 
allem übrigen der Kirche geborfam, das Abendmahl unter beiderlet Geſtalt nimmt (p. 309). : 
Daneben fehlt es nicht an gefchidten Angriffen auf proteftantifche Übertreibung des 
Scriftpringips: Non igitur celebranda erit dies dominica, quam scriptura non 
docet. Dubium erit, num hoc sit Euangelium D. Matthaei, aut hae sint Diui 
Pauli aut Diui Petri epistolae, quia hoc sceriptura nusquam docet (p. 230). 
Zu gleicher Zeit wurden Kanzel und Katbeder zur Ngitation gegen M. benutt ; es fam 
dabin, daß fein früberer Freund Bungard (f. 0.) ibn öffentlich, in feiner Gegenwart, bei 
einer Schuldisputation als einen exitiosus doctor, iuventutem falsis ac perversis 
opinionibus imbuens, bezeichnete (Samelmann p. 1023). Den entjcheidenden Schlag 
jollte direfte und perjönliche Einwirkung auf den Herzog berbeifübren. Der päpitliche 
Nuntius Commendone erbob bei feinem Beſuch ernitlibe Klage gegen M., fein Einfluß 
auf die Nugend ſei verderblich (fa tutti heretiei, ſ. M. Loſſen, Briefe von Andreas 
Maftus, Leipzig 1886, ©. 332). Die Erfüllung eines Yieblingstwunfches des Fürſten, 
die Genehmigung zur Errichtung einer Univerfität in Duisburg und bedeutende Unter: 
jtügung wurde in Ausficht geitellt, wenn M. entlaffen werde. Auch an den Kaifer wandten 
ih die Jefuiten und erreichten es, daß er vom Herzog verlangte, er jolle M. des Yandes 
verweifen (Brief M.s an Chemnitz, ſ. u). Daneben wurden die Kardinallegaten des 
Tridentiner Konzils in Aktion gejegt (Mafiusbr. S. 343). Troß all diefes Drängens 
bat der Fürſt, ſonſt nicht gerade der fefteften einer, M. gebalten, ein Beweis, wie hoch 
er ibn ſchätzte. Aber er unterfagte ibm, ſich öffentlich zu verteidigen und verbot den 
Gebrauch des Katechismus. Andere traten für M. ein. Im Frübjabr 1561 veröffent- 
libte Johannes Anaftafius, damals Pfarrer in Steeg und Superintendent im Amte 
Bacharach (Fr. Bad, Die evangelifche Kirche im Yande zwiichen Rhein, Mofel, Nabe und 
Ölan, II. Teil 1873, ©. 264 ff, vol. Fr. H. Reuſch, Der Inder der verbotenen Bücher, 
Eriter Band, ©. 2497.) ein „Belenntnis von dem wahren Yeibe Chriſti gegen ber 
Papiften abgottifche Meſſe“, worin er ſich M.s annabm; nad dem Urteil der Jeſuiten 55 
war es ein liber pestilentissimus (bein. At. ©. 391). An einem einzelnen Artikel 
der Zenſur, dem, der das Verbältnis zwiichen geistlicher und weltlicher Gewalt betrifft, 
ſuchte H. Hamelmann das Gefährliche an der jejuitiichen Lehre aufzuteifen, in dem 1561 
erichienenen Schriften Resolutio duodeeimi artieuli in Censura Theologorum 
Coloniensium de Catechismo M. Johannis Monhemii u. j. tw. mit eimem Vor— 
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wort von oh. Neopbanius, Prediger in Braunfchtweig (Er. im Beſitz der reform. 
Gemeinde Elberfeld). In demjelben Monat, aus welcdem dies Worwort datiert ift, 
September 1561, erſchien eine Schugjchrift für M. die, bei z. T. gereizter Bekämpfung 
jeiner Gegner, den großen Gegenſatz, um den es fich handelte, deutlich bervortreten läßt 
und nicht nur Kenntniffe, jondern auch GErfenntnis der Grundfragen zeigt. Es iſt Die 
Schrift Ad Theologastrorum Coloniensium Censuram Henriei Artopoei Responsio 
pro Defensione Catechismi Joannis Monhemii Praeceptoris sui conscripta. 
Exeudit Gratianopoli Petrus Cephalius Duromontanus. Der Berfafler, in Schrift 
und Kirchenvätern qut beichlagen, giebt ſich als einen Schüler Ms. Wer ift diefer 9. 
Beder oder Brotbed? Gin Heinrid Artopoeus wird unter den Kölner Buchdrudern ge: 
nannt, AdB Bd 20, ©. 158 und P. Heiß und O. Zaretzky, Die Kölner Büchermarten, 
Straßburg 1898, ©. XXX. Wabrjcheinlich war er der Yeiter der Druderei des Heinrich 
Mameranus. Dieſer, evangeliih geſinnt, ſ. K. Höhlbaun, Das Buch Weinsberg II, 115, 
Werken der Marnix Vereeniging Ser. I Deel III ©.7, war aud Schriftjteller 
und fönnte fich hinter jenem Namen verfteden. Nach Hamelmanns Vermutung, p. 1021, 
lebte der Berfafler in der Grafſchaft Mansfeld. J. Hartzheim, Bibl. Colon. wittert 
M. felbit, was ſchon durd die Verfchiedenbeit des Stils ausgeſchloſſen it. Krafft Dachte 
an den Arzt \ Yob. Breidbadh in Köln. Aber ein Gedicht von diefem mit feinem Namen 
it der | Schrift, des Artopoeus einverleibt, er kann alſo nicht wohl mit ibm identiſch 
jein. Und dann trat, 1562 (nicht 1563), fein geringerer als Martin Chemnitz auf den 
Man (. A. Chemnig, III 801, 4f. Über die Überfegung ins Deutſche von Zanger |. 
Koldewey ©. 135 f., die verſchiedenen Auflagen bei H. Hachfeld, Martin Chemnitz 1867, 
a. Monheims Danfesbrief in den Theol. Arb. III, 88f., auch bei Koldewey 

136f). Als bierauf der portugiefifche Jeſuit Diego hayva dAndrada 1564 mit 
einer Gegenſchrift antwortete (A. Chemnitz a. a. O., Rhein. Akt. S. 442 iniges aus 
dem Inhalt bei A. Wolters, Konrad von Hereobach, S. 160, vgl. nn D. Clement, 
a. a. P. 300), da verfaßte Chemnitz das berühmte Examen eoncilii Tridentini. 
Zu — gründlichſten und wirkſamſten proteſtantiſchen Polemik hat alſo M.s Katechismus 
indirekt den Anlaß gegeben. 

M. war, wie es ſcheint, zweimal verheiratet (Krafft, Die gel. Schule, S. 20 Anm.; 
K. Ribbeck a. a. O. S. 30). Er ſtarb durch Kummer und Krankheit geſchwächt, „ita ut 
vir umbra — in eo appareret“ 1564 „in Domino Jesu placide“ (RE', Bd XX 
©. 178, Hamelmann 1026). Nach jeinem Tode noch jchrieb der Löwener Theologe ob. 
Heflels gegen ibn (ſ. d. A. Bd VIII ©. 2f). (Eine frübere Schrift desjelben gegen M. 
und Artopoeus vom Nabre 1562 verzeichnet der Katalog 70 ‚von L. Rojentbal-:München 
unter Nr. 16 521; vgl. bierzu Sad XXVIL, 21, RE! Bd XX ©. 177.) Aud die Schule 
ſiechte dabin, 1620 Wurde fie den Jeſuiten übergeben. Ed. Simons. 

J (N: 

Monod, Adolpbe, geit. 1856. — Im 3. 1885 erfchien: Adolphe Monod. I. Souve- 
nirs de la vie, extraites de la correspondance, II. Choix de Lettres à sa famille et à ses 
amis, Paris 1855, 2 Bd. 1902, bei Gelegenheit des hundertjährigen Geburtsjeites (Centenaire) 
wurde ein Band ausgewählter Predigten (worunter mehrere noch nicht im Druck erjchienene ı 
herausgegeben: Adolphe Monod 1802—1902. Sermons choisis. Edition du Centenaire, Raris 

Adolphe Monod, unftreitig der erjte franzöſiſche evangelifche Kanzelredner unferes Jahr— 
hunderts, wurde den 21. Januar 1802 zu Kopenbagen geboren, wo jein Water, Jean Monor, 
Pfarrer der franzöfiicben Gemeinde war. Durch reiche Begabung ſowohl, als durch 
jeinen ebriwürdigen Charakter befannt, wurde dieſer im Jahre 1808 nad Paris berufen, 
wo die evangeliiche Gemeinde nach den Stürmen der Nevolution aus ibren Trümmern zu 
erjteben anfing. Adolpb war der vierte Sohn einer Familie die nicht weniger als dreizehn 
Kinder zählte, welche von einem folchen Vater und einer gleich vortrefflihen Mutter (einer 
geborenen de Gonint aus Nopenbagen) erzogen, ficb ſämtlich durch natürliche Talente, 
ſowie durch eine echte Krömmigfeit ausgezeichnet baben. Won den adıt Brüdern baben 
jihb vier dem beiligen Amte am Gvangelium gemidmet. Adolph, der erjte, der 
diefem innig verbundenen Geſchwiſterkreiſe durch den Tod entriffen wurde, erbielt feine 
Gymnaſialbildung im Gollege Bourbon zu Paris, und begab fich dann nad Genf, wo 
er 1820-1824 Theologie jtudierte. Diefes Studium mar damals jehr wenig geeignet, 
die tieferen Bedürfniffe des Elardentenden, zartfüblenden, aewifienbaften jungen Mannes 
zu befriedigen. Sein finniges, tiefes Gemüt, das ftets zur Schwermut neigte, batte den 
innern Frieden noch nicht gefunden. Die Zeit nabte aber, wo auch er in dem neuerwachten 
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ewangeliichen Glauben den Mittelpunkt feines Yebens, die Quelle feiner künftigen Thätig- 
feit, die innere Ruhe feines Herzens finden follte. Die Offenbarung der göttlichen Gnade 
in dem Erlöſer fiel für Adolpb Monod mit einer Neife zuſammen, die er 1825 nad Ita— 
lien unternabm, und die ihn nach Neapel führte, wo er bald als Gründer und als Seel- 
jorger der dortigen evangelifchen Gemeinde bis zum Jahr 1827 wirkte. — Bon Italien 
zurüdgefebrt, wurde er als Paſtor der ‚reformierten Kirche nach Lyon berufen. Hier er— 
warteten ihn heftige Kämpfe, die ſeinem Herzen ſchmerzlich waren, die aber ſeinen Glauben, 
ſeine Treue für ſeine weitere Wirkſamkeit ſtählen mußten. Das dortige Konſiſtorium 
nämlich, unter dem Einfluß einer abgeſchwächten Theologie und eines merkantilen Welt— 
ſinnes, fonnte an der damals verſchrieenen, vom jungen Prediger aber klar verkündigten 10 
Yebre des Evangeliums vom Gekreuzigten fein Gefallen haben. Es bildete ſich gegen 
Monod eine entjchievene Oppofition, die mit dem Gedanken umging, ibn bei der eriten 
Veranlafjung zu entfernen. Dieje VBeranlaffung bot ſich in einer allzu jcharfen Predigt 
Monods, herausgegeben unter dem Titel: Qui doit communier? gegen die Brofanation 
des heiligen Abendmabls, an dem jeine Gemeinde ſcharenweiſe, aud die offenbar un: 15 
aläubigen Meltmenjchen teilnahmen. Das Konfiftorium entjete ihn feines Amtes (April 
1831) und erbielt die königliche Beftätigung diefer Abjegung (1832). Was follte nun 
Monod tbun? — Die Staatskirhe war ibm verſchloſſen; da gründete er mit feinen 
Freunden eine Freiticche (6glise &vangslique), die heute noch befteht, und von wo aus 
ein tbätiges Werk der inneren Mifton jih unter die arme Bevölkerung Lyons ausbreitete. 2 
1836 wurde Adolph Monod zu einer erledigten Profeffur der Theologie in Montauban, 
der einzigen reformierten theologifchen Fakultät in ‚Frankreich berufen. Dort wirkte er als 
alademiſcher Lehrer 11 Jahre im größten Segen, und ohne dem Predigen zu entjagen. In 
Montauban ſelbſt bielt er freiwillig jeden Sonntag Gottesdienft und bemüßte in ber Regel 
feine Ferienzeit, um als Neifeprediger die Gemeinden, namentlih in Südfrankreich, zu 2: 
erbauen. Überall, wohin er fam, jtrömte alles berbei, um die gewaltige Verkündigung 
des Evangeliums zu bören. In den Jahren feiner Brofeffur zu Montauban war es, daß 
jeın Name als Prediger jo berühmt wurde. Sein Bla war nun auf der eriten evan- 
geliſchen Kanzel der Hauptjtadt. In der That wurde er auch bei der nächiten Erledigung 
durd das Konſiſtorium der reformierten Kirche, 1847, nach Paris berufen. Während a 
9Jahren füllten fih nun allfonntäglich die evangelifchen Kirchen der Hauptitadt, in denen 
er predigte, namentlich das geräumige Oratoire. Außerdem bielt er jeden Sonntag Abend 
in einem fleineren Yofal des Oratoire eine Bibelftunde, wo er in ganz einfachen Medi: 
tationen das Wort Gottes praktisch betrachtete; dabei Sprach er aus einer ſolchen Fülle 
der Schriftfenntnis und chriftlien Erfahrung, daß viele jeiner gläubigen Zuhörer dieje 35 
Beratungen jeinen großen Reden vorzogen. 

Nah diefer dürftigen Skizze von Monods äußerem Leben müfjen wir ihm nun näher 
treten, um zu ſehen, was in jeinen geiftigen Begabungen und vorzüglich in ſeinem chriſt— 
liben Charakter ibn zu dem Prediger machte, dem jedermann die erite Stelle einräumt. 
Ein klarer Verftand, der ſich nicht leicht mit halben Begriffen begnügte, ein tiefes teil- 10 
nebmendes Gemüt, eine erbabene Einbildungsfraft — alle diefe natürlichen Gaben waren 
in Monod durch eine vielfeitige feine Ausbildung zu einem harmoniſchen Ganzen vereinigt 
worden. Maren auch jeine wiſſenſchaftlichen Henntnifje bedeutend, jo war er doc eber 
zum Mihetiter als zum Gelehrten geboren. Er batte eine große Vorliebe für alles 
Schöne, und fein Sinn ftrebte nach WVolltommenbeit. Darum gewährte ihm die klaſſiſche 45 
frangöftfche Litteratur, namentlich die des 17. Nabrhunderts, einen großen Genuß. Seine 
Kenntnis der deutichen, engliichen und italienifchen Sprache machte ibm aud) die litte: 
rariſchen Schätze dieſer Nationen zugänglich und er mußte diejelben hoch zu ſchätzen. — 
Was die Theologie betrifft, jo mochten feine erjten Studien derjelben allerdings mangel- 
baft geweſen fein; aber diefen Mangel bat er fpäter, namentlib in den 11 Jahren jeiner 50 
Profefjur, durch vieljeitige Yeltüre, auch der deutfchen Theologen, reichlich erſetzt. Seine 
bauptjächliche Fundgrube der Gottesgelahrtheit aber war die Bibel, die er täglich, und 
zwar immer in den Grundſprachen, las. So batte er ſich jeine eigene Exegeſe und Dog- 
matif unmittelbar aus der Quelle gebildet. Häufig führte er in feinen Predigten Bibel- 
itellen in eigener buchjtäblicher Überjegung an, die ein unerwartetes, helles Yicht über den ss 
betreffenden Gegenjtand warfen. So it es begreiflich, wie bei einer großen Übereinftim: 
mung jeines Glaubens mit den reformatoriſchen Grundfägen des 16. Nabrbunderts jeine 
Überzeugung immer offen und unbefangen blieb, jede Wabrbeit aufzunebmen, die ſich ibm 
nad Gottes Wort legitimierte. Namentlich in gewiſſen incertis, worüber die gewöhn— 
libe Ortbodorie ohne weiteres abgejchloffen bat, wußte jib Monod ernſtlich zu bejcheiden, 60 
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Dod war es befonders fein chriftlicher Charakter, der die Grundlage feiner Wirk— 
famfeit und die Kraft feines großen Talentes als Prediger ausmadte. Man bat von 
manchem ausgezeichneten Mann gejagt: „Er war ein ganzer Menſch“. Alle, die Adolpb 
Monod kannten, jagen von ibm: „Er war ein ganzer Chrift“. Von dem Augenblid an, 

5 wo er, wie Paulus, von Chriſto ergriffen wurde, (zareinpönv üno tod Aoıoroü), ge: 
börte fein Herz und Leben feinem Herrn an. Da alles ın feinem Weſen Gerabbeit und 
Wabrbeit war, jo war fein Glaube auch weſentlich Wahrheit. Die jubjeftive und objef: 
tive Seite diefes Glaubens waren Eins geworden; er jab und beſaß, was er glaubte. 
Und fo predigte er es andern. Daber die überzeugende Kraft feiner Rede. Dabei batte 

10 er eine peinliche Gewiſſenhaftigkeit, wodurd er nach jeder Entſchließung, nad jedem Schritt 
geängitigt war, ob er auch jo am beiten gebandelt habe. Dies die Duelle einer Demut, 
die ibn allein vor den Gefahren, womit eine jo gefeierte Stellung umgeben war, retten 
fonnte. Nübrend war es und für andere beſchämend, wenn fie den berühmten Mann 
oft die geringften feiner Brüder um ihren Rat fragen börten, und das mit der ganzen 

1 Einfalt einer findlihen Seele. Doch dürfen wir endlich den Zug nicht vergeflen, der die 
Hauptquelle eines jo gebeiligten Yebens war: Monod war im reichiten Sinn des Wortes 
ein Mann des Gebetes. Die Neigung zur Schwermut, unter tvelcher er immer viel litt, 
batte es ibm zum bejtändigen Bedürfnis, zur troftreihen Gewohnheit gemacht, die Seufzer 
jeiner Seele zu feinem Gott emporfteigen zu lafjen. In der Einſamkeit oder im vertrau- 

% lichen Geipräche mit einem Freund fonnte er auf feine Aniee fallen und ein kurzes ernites 
Gebet jprechen, als wenn es die Kortjegung feiner Nede, der natürliche Erguß jeiner Ge 
danken geweſen wäre. Und jo war er ein ganzer Chrijt! 

Sp ausgerüftet mit reiben Gaben der Natur und der Gnade zum Dienjte feines 
Herrn war Monod aber aud ein ganzer Prediger des Evangeliums. Ziel und Zwed 

25 der Predigten Monods ift: Unfterbliche Seelen aus dem Verderben zu retten. Alles muß 
diefem beiligen Streben dienjtbar fein vom Anfang bis zum Ende der Rede. Diefe fcharfe, 
fühne Dialektit, die den Gedanken bis zu feinen äußerjten Konfequenzen verfolgt; dieſer 
hohe Ernit, der bei jedem Wort den Zuhörer überzeugt, daß die ganze Seele des Pre: 
digers von dem, was er jagt, jelbit ergriffen und durchdrungen it; diefe Wahl feiner 

30 Gegenstände, die ihn faft jedesmal veranlafjen, die wichtigſten Heilsfragen zu behandeln, 
die Fragen, von denen das ewige Leben oder das ewige Verderben des fündigen Men: 
ſchen abbängt; dieſe jorgfältige Behandlung feines Tertes, wobei alles naturgemäß aus 
dem göttlichen Wort ſich entwidelt, wo aber zugleich der Prediger jeinen Geſichtskreis 
immer mebr erweitert, bis er mit der vollen Kraft der ganzen Wahrheit auf die Über: 

85 zeugung feiner Zubörer wirken kann; dieſe glübende, durchdringende Wärme der Rede, 
wobei man durdigängig die Liebe fühlt, die die Herzen überzeugen und gewinnen till, 
und nie den zelotifchen Eifer, der ohne Achtung für die individuelle Freibeit, einen er: 
jwungenen Gehorſam mit priefterlider Autorität gebieten möchte; diefe unbefangene, 
demütigende Beicheidenheit, womit der Prediger feine eigenen Schwierigkeiten, Zweifel und 

10 Kämpfe frei befennt, um dann mit feinen Zubörern die rechte Hilfe, den rechten Frieden 
zu fuchen, — alle diefe charafteriftiichen Züge, welche jeder Yefer in den gedrudten Reden 
Monods wieder finden kann, ftreben ſämtlich nach dem beiligen Ziele, dem Herren Jeſu 
Seelen zu gewinnen, 

Die ernite und doch woblwollende Erjcheinung des Mannes, der milde und zugleich 
45 durchdringende Blid, die harmonische volltönende Stimme, der herrliche Hafjische Stil mit 

der reinjten Ausiprace, Die edeln, einfachen Bewegungen, die den Gedanken gleichjam 
dem Auge erklärten, — dies alles gewährte, als äußere Form einer ergreifenden Rebe, 
dem denfenden Verjtande, dem Herzen, und jelbit der Einbildungstraft, fur; dem ganzen 
Menschen einen boben heiligen Genuß. 

50 Einen Blid nun noch auf die litterarifchen Schätze, welche Adolph Monod der re: 
formierten Kirche Frankreichs binterlafjen bat. 

Im Nabr 1830 gab er drei Neden beraus, die erften, die fein großes Talent offen: 
barten und einen tiefen Eindrud bervorbradten. Zwar hatte damals, durd die Wieder: 
belebung des Glaubens in der franzöftichen Kirche, die reine Yebre des Evangeliums ſchon 

55 in vieler Herzen wieder Eingang gefunden, — allein in der Mebrbeit der Prediger und 
der Gemeinden war fie noch weit entfernt, den Steg erbalten zu haben. Man blieb noch 
bei den Har ausgejprochenen oder unbewußt obwaltenden flachen, pelagianifchen Grund: 
jäßen, welche fi im Yaufe des 18. Jahrhunderts in die Kirche eingefchlichen hatten; und 
die jpezifiichen Yebren des Chriſtentums erfchienen als eine übertriebene, vielen verbaßte 

so Neuerung. Gegen dieſe Nichbtung trat nun Monod mit jenen drei Reden auf, Formell 
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erwies die erſte mit einer überwältigenden Kraft das innerſte unzertrennliche Verhältnis 
zwiſchen dem Irrtum und dem Böſen einerſeits, zwiſchen der Wahrheit und der Heiligung 
andererſeits. Mit andern Worten: Es kann iein Menſch anders geheiligt werden, als 
durch die reine evangeliſche Wahrheit, das war das Thema aus Jo 17, 17. Heilige ſie 
in deiner Wahrheit. — Materiell aber griff er mit derſelben unwiderſtehlichen Kraft jene 5 
pelagiantfche Richtung an, indem er in der zweiten und dritten Nede das Sündenelend 
der Menjchen und die Gnade Gottes aus Schrift und Erfahrung dartbat. — Dieſes 
Werk (denn eine jede Predigt Monods it durch Ausdehnung, Bebandlung, Inhalt und 
Lollendung ein Werk zu nennen) bezeichnete eine ‚Epoche und brach eine neue Bahn, auf 
welder viele dem Manne Gottes nachfolgten. Seit jener Zeit veröffentlichte der ge: 10 
waltige Prediger häufig einzelne Reden, die, von allen Wabrbeitfuchenden gelefen, mehrere 
Auflagen erlebten. Im Jahre 1844 erfcbien ein ganzer Band, der längjt nicht mehr im 
Buchbandel zu haben ift, und deſſen erite Rede, la er&dulite de l’ineredule, 68 Seiten 
entbaltend, als ein Meijterjtüd der Apologetit betrachtet werden kann. Bis zu feinem 
Tode, und aud nach feinem Tode find noch viele Predigten einzeln oder in fleinen 
Sammlungen erjchienen, tworunter zwei über den Beruf der chriftlichen Frauen (la Femme) 
und fünf über den Apoftel Paulus am meijten Erfolg gebabt haben. Als Monod dieje 
(egteren Predigten 1852 bielt und berausgab, ſtand er auf der Höhe feiner inneren Ent: 
widelung und feines Einfluffes in der Kirche. Darum noch ein Wort über diefe Samm: 
lung, die zur Charakteriftit des Mannes gebört, weil fie den innerjten Gedanken feiner 20 
legten Yebensjabre enthält. Es ift nämlich oft in neuerer Be unter den eifrigen gläu— 
digen Predigern, deren ſich jetzt die evangeliiche Kirche Frankreichs erfreut, die Frage auf- 
geworfen und erörtert worden: Warum bat in unjeren Tagen die Predigt des Evan: 
geliums jo wenig Erfolg im Vergleich mit der apoſtoliſchen Zeit? Monods Antwort ift 
in dem oben genannten Buch enthalten. Seine Überzeugung, die in ihm ein gewaltiger: 
Herzensdrang getvorden var, ift folgende: Da wir alle Gnadenmittel haben, wodurch in 
der apoftolijchen Zeit die Welt überwunden wurde, jo kann der unermepliche Abjtand des 
jegigen chriſtlichen Zeugnifjes von dem damaligen hinſichtlich des Erfolges nicht in ob» 
jeltiven Urjachen geſucht werden, ſondern allein in der Schwachheit und Armut unſeres 
geiftlihen Lebens. Das Yeben der erſten Chriſten, als Erweis ihres Glaubens, das war 30 
die mweltübertvindende Kraft ihres Zeugnifies. Gebt der Kirche Chrifti dasielbe Leben 
wieder und ſie wird diefelben Wunder E erzeugen. Wie aber führt Monod feinen Beweis? 
Durch eine That, durch ein Leben. Der Apoftel Paulus, nur einige Hauptzüge feines 
herrlichen Charakters, ſeines reichen Wirkens, iſt ſein Zeuge. Fünf Reden ſind es nur: 
Das Wert Pauli, fein Ghriftentum oder feine Thränen, feine Bekehrung, feine Schwach— 35 
beit und fein Beifpiel für uns. Was aber für ein Bild uns vor Augen jtebt, mit welcher 
überzeugenden Kraft die obige Frage gelöft ift, welcher Reichtum der Gedanken fich bier 
entfaltet, welcher heilige Eindrud mit innerer Salbung ins Herz dringt, — das vermochten 
nur Monods Zuhörer, — das vermögen nodı zum Teil jene aufmerkfamen Leſer zu 
jagen. — Dod durften alle diefe Schäge nicht zerftreut oder im Buchhandel vergriffen 40 
bleiben. Der Herr gab feinem Diener Tage der Mufe in Tagen der Krankheit und 
da dachte er daran, feine Arbeiten zu fammeln. Zwei Bände Predigten wurden nod) 
vor jeinem Tode herausgegeben, nämlich die der erjten und zweiten ‘Bertode, von Lyon 
und Montauban. Seitdem find zwei tweitere Bände gefolgt, welche die in Paris gebal: 
tenen Predigten umfajlen. Sermons p. Ad. Monod, Paris, T. I—-IV, 1855 u. ſ. w. #5 
Alle diefe Bände haben mehrere Auflagen erlebt. — Viele diefer Neden find ins Deutjche 
überſetzt worden; namentlich auch der „Apoſtel Paulus“ Frankfurt a. M. bei Th. Völker. 
Ein anderes treffliches Wert Monods, Lueile, ou la leeture de la Bible iſt ebenfalls 
mittelit einer Überjegung in Deutjchland viel verbreitet worden. Endlich dürfen wir einen 
wiffenichaftlich-praftiichen Kommentar über den Epbeferbrief nicht unerwähnt laſſen: Ex- 60 
plieation de l’Epitre aux Ephösiens, twobei der Verfafjer den Kommentar von Harlef 
bejonders benußt bat. 

Wir baben von Tagen der Krankheit geiprocen. Dieſe Krankheit (1856) war ber 
Huf des Herrn an feinen Diener: Siebe, ih fomme bald! Höchſt jchmerzlih war dieſe 
legte Prüfung, aber reichlich gefegnet. Die Arzte batten die Krankheit für unbeilbar er- 55 
Hart; Monod wußte es; er bereitete fich auf das Kommen feines Herm; er batte bie 
sarteiten Familienbande allmählich zu löfen. Monate lang dauerte die Prüfung — und 
nie bat Monod fegensreicber getwirkt, als in diefen Monaten. — Stärker und lebendiger 
als je war fein Glaube, — nicht allein eine völlige Ergebung in den beiligen Willen 
feines Gottes, fondern eine innige Freudigfeit erfüllte feine Seele unter den größten w 
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Schmerzen. Jeden Sonntag Nachmittag vereinigten ſich feine chriftlihen Freunde, jo viele 
das Zimmer faflen konnte, um fein Kranfenlager. Giner feiner Kollegen las aus der 
heiligen Schrift, fprach darüber und betete. Dann nahm der Kranke das Wort und von 
diefem Schmerzenslager, das zu einer Kanzel wurde, legte er Zeugniſſe ab, die von den 

5 Verfammelten als Worte aus dem Grabe, — oder vielmehr aus der Ewigkeit vernommen 
wurden. Nie batten fie jo erjchütternde, fo beilige, jo wohltbuende Eindrüde erhalten. 
Diefe Zeugniffe wurden foäter aufgefchrieben und nad feinem Tode unter dem Titel: 
Adieux d’Adolphe Monod A ses amis et A l’Eglise herausgegeben. Fünf jtarte 
Auflagen find rafch nacheinander verbreitet und das Bub in alle Hauptiprachen Europas 

10 überfegt worden. Monod ftarb an einem Sonntag, während in allen evangelijchen Kirchen 
von Paris für ihn, für jene Erhaltung Gebete zum Throne der Gnade emporitiegen. — 
Die Kirche Frankreichs batte das fchmerzliche Bervußtfein, daß fie mit einem unerjeßlichen 
Verluste bedroht war. 

Diefem Bewußtſein bat der erfte Gefchichtichreiber des franzöſiſchen Proteſtantismus, 
15 Herr Profeſſor de Felice, eine Stimme verlieben. Am Schluß feines Werkes in der dritten 

Auflage, die er eben vorbereitete, als Monod ſtarb, lefen wir: „Im Augenblid, wo mir 
die Feder niederlegen wollten, vernehmen wir, daß ein großes Yicht in der Kirche er: 
loſchen iſt. Adolph Monod Lebt nicht mehr! Der tiefe Schmerz über diefen Berluft, 
und die Erinnerung an eine langjährige perfönliche Freundſchaft laffen dem Gefchicht: 

20 ſchreiber die nötige Beiftesfreibeit noch nicht, um das nötige definitive Urteil auszusprechen, 
welches man von ibm erwartet. Es fei uns wenigitens erlaubt, das Zeugnis unserer 
Bewunderung, unjerer Trauer auf dies kaum geichlofiene Grab niederzulegen. — Adolph 
Monod war zweifach der erjte der proteſtantiſchen Paſtoren Franfreihs unjerer Zeit: 
einmal durch die Erbabenheit feine® rednerischen Genies und dann durd die Heiligkeit 

25 feines Lebens. Mitten in den Schwankungen des religiöfen Lebens blidte ein jeder auf 
ihn, wie der Seemann im Sturme auf den Leuchtturm blidt, und als er in den Stunden 
der Ungewißheit und des Kampfes redete, hörte man auf feine Worte ald auf die Stimme 
des chriftlichen Gewiſſens. Demütig und ſtark; ebenſo bemüht, fich jelbit vergeflen zu 
machen, als andere es find, den Beifall zu erbafchen; der heiligen Sade der Wabrbeit, 

so die er mit aller Kraft feiner Seele ergriffen batte, ganz bingegeben; volllommen gerade 
und reblich im den geringiten Dingen, wie in den größten; geduldig bis zum Heldenmut 
auf feinem Schmerzenslager, two er feine letzten Kräfte jammelte, um fie dem göttlichen 
Meifter zu widmen, den er jo innig geliebt, dem er jo treu gedient hatte, — bat er 
uns befjer, wie irgend einer, das ebrwürdige Bild eines Chriften der eriten Kirche dar- 

5 geftellt. Adolph Monod ftarb den 6. April 1856. Die Yüde, die er binterläßt, wer von 
den Männern unjerer Zeit wird fie ausfüllen können?“ Bonnet + (E. Pfender). 

Monod, Friedrich, geſt. 1863 und die Union des Eglises &van- 
geliques libres de France — Litteratur: ®.Monod, La famille Monod, 
Paris 1890 (als Manuftript gedrudt); de Félice, Histoire des Protestants de France, Tou- 

0 loufe 1895; Eneyclop@die des scienses religieuses IX, 316 ff.; Les Archives du Christianisme 
au XIX. sitele passim; J. Pedezert, Cinquante ans de souvenirs religieux, Paris 1806; 
L. Maury, Le Röveil religieux à Gendve et en France, Paris 1892; v. d. Golt, Die re: 
formierte Kirche Genfs im 19. Nahrhundert, Genf 1862; L’Union des Eglises evangeliques 
libres de France Jubiläumsſchrift), Baris 1899. 

fi Friedrich Monod ift am 17. Mat 1794 in Mounaz bei Morges am Genfer See 
geboren, als das äÄltejte von den 13 Kindern des im gleichen Jahre an die franzöſiſche 
Nirche in Kopenhagen berufenen Pfarrers Yean Monod. 1808 fiedelten die Eltern nad 
Paris über. Ar. wurde von feinem 16.Xabr an in Genf erzogen und widmete fich dem 
Studium der Theologie an der dortigen Kafultät. Mehr als ihre Yebrer zogen ihn die 

so» Männer des Reveil an, vor allem der Schotte Nobert Haldane (j. den A. Bd VII 
2.351). „Als Ddiefer gefegnete Mann, — jchreibt M. ſpäter — den ich nad Gott mit 
einem Herzen voll Yiebe und Dankbarkeit meinen geiftliben Vater nenne, weil er mic 
in Chriſto durd das Evangelium gezeugt bat, nad Genf kam, fchienen ſich alle Verbält: 
niffe feiner Miffion des Glaubens und der Liebe entgegenzuftellen. Das religiöſe Gebiet, 

55 Das er vertrat, war voll Dornen und Difteln. Was uns Studenten betrifft, jo waren 
wir größtenteils leichtfinnig, voll weltliber Gedanken und in die irdiſchen Vergnügungen 
verfunfen. Das beilige Wort Gottes war für uns terra ignota. Der Unitarismus 
mit feinem füblen Einfluß und jeinen jeelentötenden Anbängieln war die einzige Lehre, 
die uns von unferen VBrofefforen vorgetragen wurde . . . Noch jest, nad jo vielen 
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Jahren, ſteht mir diefer Mann vor Augen, twie er boben Wuchjes, voll Würde, umgeben 
von Studenten, feine engliihe Bibel in der Hand, die einzige Waffe des Wortes, das 
Schwert des Geiſtes bandbabte, wie er jeden Einwurf mwiderlegte, jede Schwierigkeit be- 
jeitigte, auf alle Fragen bejtimmt durch verfchiedene Gitate antwortete, durch die er Die 
Einwürfe, Schwierigkeiten und Fragen aufnabm und aufbellte und bald zu einem voll: : 
itandig befriedigenden Schluß gelangte. Er verlor nie feine Zeit mit Beweisführungen 
gegen unfere vorgeblicben Natfonnements; er wies unmittelbar mit feinem Finger auf die 
Bibel und fügte die einfachen Morte hinzu: „Schau ber! Mie liefeft du? Das ift bier 
mit dem Finger Gottes gefchrieben!“ Unter Haldanes Einfluß gewann M. wie fein 
Vetter Gauffen (f. den A. Bd VI ©. 382) die Überzeugung von der wörtlichen Inſpi— 
ration der Schrift, der er fein Leben lang treu geblieben iſt. In feiner Kandidaten: 
differtation (de Pentateuchi authentia 1818) verfuchte er den Nachweis, daß der 
ganze Pentateuch mit Ausnahme feines legten Kapitels von Mofe felbft geſchrieben ſei. 
In Genf ordiniert febrte er 1818 nad Paris zurüf und war dort vorübergehend für 
eine Bibelgejellicbaft thätig. Dann finden wir ihn furze Zeit in Nena als Hauslehrer ı5 
eines mecklenburgiſchen Bringen, 1819 verlobte er fidh in Kopenbagen, von 1820 an lebte 
er in Paris, zuerjt als Hilfsprediger feines Waters, jeit 1832 als pasteur titulaire an 
der Kirche des Oratoire. 1837 verlor er jeine rau, die ihm 7 Kinder geſchenkt batte; 
während feiner zweiten Ebe, die er 1839 einging, wurden ibm noch 6 Kinder geboren. 

Gleich in der eriten Zeit feiner Pariſer Thätigfeit übernahm F. M. die Nedaftion 2 
ver Archives du Christianisme au XIX. sidele, und führte fie mit feltenem Talent 
und unbegrenzter Hingebung 43 Jahre lang fort als klarer, unerſchrockener und unerbitt: 
liber Verteidiger der calvinifchen Ortbodorte. 

Dieje feine publiziftifche Wirkſamkeit ftellte ihn in den Vordergrund der Ereignifle, 
ala die Mogen der Hevolution von 1848 au in das firchlidhe Gebiet eindrangen und æ 
an den beftebenden Verhältniſſen rüttelten. Politiker und Theologen verlangten die Tren- 
nung von Kirche und Staat, Alexander Vinet im MWaadtland, Yamartine und Yamennais 
in Frankreich. Auch Fr. M. ftand mit feinen Wünſchen auf diefer Seite. Er hoffte für 
die reformierte Kirche die Erlöfung aus dem Zuftand, den das Geſetz vom 18. Germinal 
des Nabres X geichaffen batte, indem es ihr die befenntnismäßige Grundlage entzog und : 
die Vertretung ihrer Intereſſen an die Höchftbefteuerten auslieferte. „Die Negierung, die 
aus den Barrikaden bervorgangen ift und „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ zum Wahl: 
iorub genommen bat, kann und will uns die Abichaffung eines Geſetzes, das die direkte 
Negation diefer drei Grundfäge ift, nicht verweigern. Aber wir müſſen fie verlangen, 
man wird fie uns nicht anbieten. Unfere Kette iſt zerbrochen! Wir wollen die Gelegen— 
beit benüten, um uns wieder frei zu madıen. Wenn twir jo tböricht find und uns von 
neuem in Ketten fchmieden laflen, wird es um die Freiheit geicheben fein. Wir werben 
eine neue Revolution abwarten müffen, vor der uns Gott bebüten wolle“. Indeſſen 
mebr als an der Yöfung des Bandes zwiſchen Kirche und Staat lag ibm an der Auf: 
itellung eines Belenntniffes für die reformierte Kirdw. Als einen Monat nach der Nevo- 
lution, am 24. März 1848, die zumeiſt aus Yiberalen beitebende Conförence gen6rale du 
Gard von Nimes aus eine Dentichrift an alle Pfarrer und Alteſte der reformierten Kirche 
verfandte mit der Aufforderung zur Zuftimmung zu folgenden Süßen: „1. wir wollen 
eine einbeitliche Kirche bleiben, 2. wir wollen die Bejoldung durch den Staat aufrecht 
erbalten, 3. wir wollen die Verbeiferung des organifchen Geſetzes anftreben“, konnte M. 
ib damit einverstanden erflären mit dem einen Worbebalt: Die conference gen6rale 
ideine eine Kirche ohne dogmatiſche Bafis zu wünſchen; eine ſolche fer für ihm undenkbar 
und er würde Jeſum Chriſtum und fein Wort verleugnen, wenn er in diefem Punkt das 
Jugeftändnis machte, das in Nimes ftillfehweigend, aber tbatfächlicdh verlangt werde. 
„Eine frei und klar ortbodore, d. b. evangelifche und chriftliche dogmatiſche Bafıs tt der 
einzige Boden, auf dem die ortbodoren Chriſten ibre Zuſtimmung geben können zur Grün— 
dung der Kirche, der ihre Bemühungen und ibre Gebete gelten“ (Arch. du Christ. 
1848, S 59). Über die Krage der Trennung von Kirche und Staat hatte er ſchon am 
11. März 1848 ſich folgendermaßen ausgeiprocen: „Wir baben es weder mit denen ge 
balten, die allein in diefer Verbindung das Heil für die Kirche feben, noch mit denen, % 
die da meinen, jene Verbindung fei die Quelle von all dem Nammer in der Kirche und 
die Trennung werde von jelbjt den Glauben, die Erneuerung, die Aufrichtigfeit und andere 
Tugenden, die noch in jo bobem Maße feblen, zur Folge baben. Wir werden nichts 
tbun, um die Trennung, die wir erivarten, zu bejehleunigen, nod auch, um fie zu ver: 
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bindern. Hätten wir offiziell ein Votum abzugeben, jo würden wir für die Trennung d 
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ſtimmen, aber wir fühlen uns nicht berufen, offiziöſerweiſe uns in die Frage zu miſchen. 
Wir ſtellen ſie Gott anheim und erwarten von ihm die Löſung.“ 

Im Mai 1848 verſammelten ſich Delegierte der reformierten Gemeinden in Paris, 
um die Einberufung einer Generalſynode vorzubereiten und die Tagesordnung für die: 
jelbe feitzuitellen. Das Verbältnis zwiſchen Kirche und Staat follte den Hauptgegenftand 
der Verbandlungen bilden. Die große Majorität dieſer vorläufigen Verfammlung war 
für die Fortdauer der Verbindung der Kirche mit dem Staat, foweit die Freiheit und 
Würde der Kirche nicht darunter leide. Man boffte, die Generalſynode für diefen Stand- 
punkt zu gewinnen und die Befenntnisfrage zu unterbrüden. Am 10. September trat 
die Generalfynode — da fie von der Regierung nicht anerfannt wurde, nur als offiztöfe 
— in Paris zufammen. Bei dem Gröffnungsgottesdienft im Oratoire bielt Fr. M. die 
Predigt über Jer 6, 16 „Les sentiers des siöcles pass6s“. Seine Ausführungen 
ließen die fommenden Kämpfe abnen. Er zeigte, was die alte Hugenottenfirhe an ihrer 
Disziplin und an ibrer Lehre gebabt babe und was durch die Not der Zeiten aus ihr 
geworden fer: eine Kirche obne Belenntnis. Am folgenden Tag gelang es ibm jofort, 
die Debatte auf die Bekenntnisfrage zu lenken. Ein langer und beißer Kampf entſpann 
ſich. M.s Ausführungen gipfelten in folgendem Antrag, den er mit Agenor von Gasparın 
und Jules Bonnet am 15. September einbrachte: „Da eine chriftliche Kirche in ibrer 
Eigenſchaft als Kirche öffentlich ihren chriftlichen Glauben befennen muß und da die re 
formierte Kirche Frankreichs zur Zeit dieſe Pflicht nicht erfüllt, jo beichlieft die Verfamm- 
lung, daß ein pofitives Belenntnis oder eine Erklärung in Betreff des Glaubens der 
Organifation und der Disziplin der ref. Kirche Frankreichs zu Grunde gelegt werden joll“; 
Adolph Monod, der die dogmatifchen Überzeugungen feines Bruders durchaus teilte, 
unterzeichnete trogdem diejen Antrag nicht, weil das Bekenntnis von Ya Rochelle (ſ. Bo VI 
S. 230 ff.) in der reformierten Kirche Frankreichs nicht abgefchafft fei, alfo noch zu Recht 
beftehe (f. feine Schrift: Pourquoi je demeure dans l’Eglise &tablie, Paris 1849). 
Wie ' borauszufehen war, fand Fr. M.s Vorſchlag die Zuſtimmung der Synode nicht. Mit 
67 Stimmen gegen 6 Nein und 7 Entbaltungen drang am 20. September ein Gegen: 
antrag dur, der die Frage des Befenntniffes von der Tagesordnung abjete, da die 
Mehrzahl der Gemeinden twünfche, daß dogmatische Fragen in den Verbandlungen nicht 
berührt werden und da die vorausgegangene Diskuſſion gezeigt habe, daß der Augenblid, 
an dem status quo zu ändern, noch nicht gekommen jei. Fr. M. und Agenor von 
Gasparin bejuchten von da die Verfammlungen der Spnode nicht mehr. In einem Ab: 
jchtedjchreiben vom 22. September verficherte M. den Mitgliedern der Synode, daß er 
nicht aufbören werde zu beten „für diefe reformierte Kirche Frankreichs, die ich über alle 
anderen Kirchen liebe und die Gott wieder lebendig und glorreich erſtehen laſſen möge, 
unter dem Banner des Gekreuzigten, indem er den Kindern die Herzen der Väter giebt: 
darum bitte ich Gott von Herzensgrund“. Am 20. Oftober 1848 richtete er gemein: 
ſchaftlich mit A. von Gasparin eine Adreſſe an die Glieder der reformierten Kirche Frank⸗ 
reichs, in der er über die Motive ſeines Verhaltens ausführliche Rechenſchaft ablegt und 
Kenntnis giebt von der beabjichtigten Gründung einer freien Kirche auf ortbodorer Baſis. 
Ein comit& consultatif in Paris war beauftragt, die vorbereitenden Schritte zu tbun 
und über die Einzelheiten des Plans näbere Auskunft zu geben. M. boffte zuverfichtlich, 
daß die ortbodoren Mitglieder der Synode auf feine Seite treten werden: „freres, nous 
vous attendons dans l’Eglise missrable et meprisee qui confesse J&sus-Christ, 
son Sauveur et son Dieu!“ ‘\a, er eriwartete jogar, daß die Separation den Anlaf 
geben werde zur Union aller Ortbodoren, die bisber in Neformierte und Yutberaner, 
Freikirchen und Staatsfirchen geipalten waren. Andererfeits gab ſich die Synode mie 
auch das Parifer Konfiftorium und Fr. M.s Bruder Adolph alle Mühe, Fr. M. von 
jeinem Entichluf zurüdzubringen. Umjonft. Am 8. Januar 1849 gab er feine Demiſ— 
jion als Pfarrer am Dratoire und jagte ſich damit von der Kirche los, der er 30 Jabre 
gedient hatte und in der er drei Brüder als Pfarrer zurüdliep. Obne Vermögen mit 
einer großen Kinderſchar einer ungewiſſen Zukunft entgegengebend befabl er jeine Wege 
dem, der es dem er gelingen läßt. In jeiner Abjdiedspredigt am 22. April 
1849 über AG 20, 26. 27. 32 entbüllte er mit ergreifendem Ernft die innere Gebun- 
denbeit feines Gewiſſens: ‚Hätte ich anders gebandelt, jo bätte ich nicht nur Jeſum 
Chriſtum und fein Evangelium verleugnet, fondern ebenſo die ganze wunderbare Gejchichte 
der alten reformierten Kirchen Frankreichs. Ich bätte gebrochen mit den Traditionen 
unfer rubmreichen, treuen Vorfabren, id bätte mich tbatlächlich losgefagt von diefen edlen 

und mutigen Märtprern der Lehre, die fie noch unter dem Beil des Henkers befannten, 
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während ihre Nachkommen fie auf die lange Bank ſchieben . . . Mehr als drei Monate 
babe ich überlegt und gebetet, id habe mit Thränen zu meinem Gott gejchrieen, er jolle 
mir, wenn ich nicht feinen Willen thue, meinen Weg mit Dornen veritopfen. Aber meine 
Überzeugung ift mir Harer und tiefer getvorden und unter Thränen babe ich antworten 
müflen: ich fann nicht anders; vergebet mir und liebet mich“ (Mes adieux ä mon : 
troupeau ©. 16 und 21). 

Einen Monat fpäter eröffnete er in Paris ein kleines gottesdienftliches Lokal, in 
dem er um jeine Kanzel die eriten Anbänger der künftigen Eglise libre jammelte Die 
tonjtituierende Synode der Union der Eglises Evangeliques libres tagte vom 20. Auguft 
bis 1. September 1849. Es war M. gelungen, die zerjtreuten evangeliſchen Gemeinden, 
die infolge des R&veil von der Staatsfirche fich losgefagt oder neugebildet batten, zu 
engerem Zuſammenſchluß zu veranlaffen. Das wejentlibe Merkmal diejer neuen Orga: 
nation war, außer dem Grundſatz der völligen Trennung vom Staat, das gemeinjame 
Glaubensbefenntnis. M. legte feinen Wert darauf, daß die Konfeſſion von Ya Rochelle 
von neuem in Geltung trete. Sie jchien ihm „trop longue, trop explicite, peut-ötre 
trop absolue”“. Gr mußte auch wohl, daß jedes formulierte Belenntnis Gefahr laufe, 
leere Formel zu werden „que tout le monde salue avec respect et dont personne 
ne tient compte“, und leicht zu theologijchen Prätentionen geneigt jei, die das Wie und 
das Warum aller ON: erzäblen wollen. Aber es gab für ibn einige dogmatifche 
Grundwahrheiten, denen er 
ſönlichen Cbriftentums, jo für den evangelifchen Charakter und die Yebensfähigfeit einer 
Kirche. Und unter diefen Grundmwahrbeiten jtand obenan die Yehre von der \nipiration 
der Schrift. „Nous eroyons que toute l’Eceriture de l’Ancien et du Nouveau 
Testament est inspirde de Dieu et constitue ainsi l’unique et infaillible rögle de 
la foi et de la vie“ beißt der erſte Sat in der von M. enttvorfenen Konftitution der : 
freien Eglise röform6e &vang&lique de Paris, 

Als Pfarrer diefer Gemeinde bat Fr. M. bis zu feinem Tod in reichem Segen ge: 
wirft. Dank der reichen Beifteuer, die ihm aus Nordamerika, England und Schottland 
zufloß, konnte er den Bau eines Gottesbaufes unternehmen. Aber es war ibm nicht 
mebr vergönnt, Gottes Wort darin zu verfündigen. 1863 erkrankte er am Keblkopffrebe. : 
Eine glückliche Operation konnte dem Fortjchreiten des Übels keinen Einhalt tbun. Er 
sog ſich auf das Yandgut feines Bruders Dr. Guſtav Monod nad Villemombre bei Baris 
zurüd. Ehe er die Stadt verließ, ließ er den Wagen vor feiner neuen Kirche, die joeben 
vollendet tworden war [Chapelle du Nord, rue des Petits-Hötels 17], balten. Er 
itieg die Stufen zur Kanzel binauf und betete dort. Das war fein erjter und leßter 
Beſuch. Mit Eintritt der fchlechteren Jahreszeit kehrte er wieder nach Parıs zurüd. Sein 
größter Schmerz war, daß er nicht mebr jprechen konnte. Sonſt wären auch von feinem 
Krantenlager Segensftröme ausgegangen wie in den „Adieux“ jeines Bruders Adolph. 
Kurz vor jeinem Tode erlebte er noch die Freude, 8 feiner Kinder um jein Sterbebett 
zur Feier des heiligen Abendmables verfammelt zu ſehen. Da jchrieb er auf ein Blatt 
Papier die Worte: Cette röunion est un des r&ves et une des priöres de ma 
vie. Dieu l’a amen6e bien autre que je m'éais imagine. Que son nom soit 
beni. Peut-ötre sera-t-elle plus bönie ainsi. Bientöt elle se röformera lä-haut. 
Je ne puis que vous donner ma paternelle bönedietion. Aimez le Seigneur 
Jesus-Christ, aimez-vous les uns les autres. Amen. Demon lit de delogement. 
iv. dee. 1863. Papa.“ Am 30. Dezember 1863 batte er ausgelitten. 

Fr. M. ift eine der fraftvolliten Rerfünlichteiten des neueren franzöfiichen Proteſtan— 
tismus. Mochte man die neue Spaltung, die er in der obnebin ſchon ſtark zerflüfteten 
reformierten Kirche veranlaßte, bedauern, jo konnte doch auch der dogmatische und firchen- 
politiiche Gegner der Neinbeit jeiner Abfichten, die frei waren von perfünlichen Macht: 
gelüjten, und jeinem gläubigen Zeugenmut, der immer und unter allen Umjtänden feinem 
Gewiſſen folgte, die Hochachtung nicht verjagen. Über den Vierundzwanzigjährigen batte 
einjt feine Schweiter Adele in ihrem. Tagebuch geurteilt: „il est ultra en tout, ex- 
eepte en politique“. Damit it Fr. M.s Schwäche treffend gezeichnet. Aber es ift auch 
nicht bloß jchweiterliche Varteilichkeit, wenn fie weiter von ihm jagt: „iln’y a pas dans 
son eoeur l’ombre de rancune“. So jchroff und ablehnend er fein konnte, wenn man 
ſeinem Gewiſſen Konzeffionen zumutete, jo weitherzig war er, wo man feine Liebe in An- 
iprub nahm. Alle, die in Frankreich auf dem Gebiet der inneren und äußeren Miffion 
und befonders der Evangelijation unter den Katholiken an der Arbeit ftehen, haben das 
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Reveil zeitlebens nicht binausgeflommen. Aber er wußte feine dogmatifchen und kirchen— 
politischen Anſchauungen mit großer Gewandtheit journalijtifch zu vertreten. Die 43 Jabr— 
gänge der Archives du Christianisme, die er redigierte, find eine Quelle eriten Rangs 
für die Kenntnis der Gefchichte des franzöſiſchen Protejtantismus im 19. Jabrbundert. 
Und er war ein tüchtiger Adminiftrator. Als Präfident der Commission synodale 
der Union des Eglises 6vangéliques libres bat er den Bund der franzöfiichen Frei— 
firchen mit großer Weisheit und viel Geſchick an mancher Klippe vorübergefübrt. Als er die 
Augen ſchloß, konnte an der Yebensfäbigfeit dieſes Zweiges der famille protestante 
niemand mebr zweifeln. 

. Mm 25. Oftober 1899 feierte die Union des Eglises &vangeliques de France 
das Jubilaum ihres fünfzigjäbrigen Beſtehens. Diejer Zeitraum ift lang genug, um er: 
fennen zu lafien, intvieweit die Grundfäge, die einft bet der Stiftung der Union maß— 
gebend waren, ſich als zwedmäßig bewährt haben. Die Verfaſſung bat von Anfang an 
die Einzelorganifation und die innere Verwaltung, die Form des Kultus und die Ordnung 

5 der Disziplin, ja jogar die Beitimmungen über die Art und den Zeitpunkt der Taufe den 
einzelnen Gemeinden überlafien. Sie wollte die „unit6 en dehors de l’uniformite.“ 
Sp bebielt die alle zwei Jahre tagende Synode ihre Kräfte frei für die großen gemein: 
jamen Aufgaben. Schon die 2. Synode in Sainte Fon 1850 fonnte die Jnangriffnabme 
eines Evangeliſationswerkes befchließen. Zwei Jahre fpäter wurde eine Commission 
d’evangelisation eingejeßt, von der heute 22 Posten mit vielen Filialen abbängen. Die 
5. Synode in Glairac jchuf eine Commission d’Etudes, der die Sorge für die Aus- 
bildung von Geiftlichen zum Dienſt der freien Kirche obliegt. 1864 wurde in Paris ein 
Neglement für die Konjefration der Pfarrer aufgeftellt, wozu 1889 in St. Jean du Gard 
noch Beitimmungen für die Ordination der im Dienft der Union arbeitenden Evangeliſten 
gefügt wurden. Ebenfalls im Jahr 1864 wurde eine Finanzkommiſſion eingejegt; die 
24. Synode in Lyon 1895 beichloß die Gründung einer Penſionskaſſe. Wäbrend der 
—— 1895/97 betrugen die Einnahmen der Union 140790 Fres. d. h. 48 Franken 
pro Kopf. 

Die äußere Entwidelung bat mit dem inneren Ausbau des freifirdlichen Verbandes 
nicht gleichen Schritt gebalten. Bis zum Jahr 1873 baben fih immer neue Gemeinden 
an die Union angejchlojjen: aus den 10 Kirchen des Jahres 1849 waren 73 geworden. 
Heute find es nur noch 36. Der Grund für diefen Nüdgang liegt teilweife darin, daß 
manche Brojelvtengemeinden, denen zu jchnell das Recht felbitjtändiger Kirchen eingeräumt 
worden war, wieder der Commission d’&vange&lisation unteritellt werden mußten. Wor 
allem aber liegt er in den Greignifjen, die inzwiſchen in der reformierten Kirche Frank— 
retchs eingetreten waren. Die Generalſynode von 1872 war twieder über der Befenntnis- 
frage uneins geworden (f. Bd VI ©. 192F.), aber diesmal unterlagen die Ziberalen. Die 
Ortbodoren bildeten die Synode general officieux auf der Grundlage des Bekennt— 
nifjes, das Friedrich Monod einjt vergebens gefordert hatte. Der Anlaß zur Dijfiven; 
war damit für die gehoben, die um des gemeinfamen Bekenntniſſes willen die freikirch— 
lihen Theorien gerne aufgaben. Vielleicht wäre Fr. M., wenn er noch gelebt bätte, jett 
jelbit in die Staatskirche zurüdgefebrt, von der ibn, wie wir oben jaben, allein die Be 
fenntnisfrage und nicht feine firchenpolitiiche Überzeugung getrennt batte. Sagte er 
doch wenige Monate vor feiner tötlichen Erkrankung zu feinen Schülern im Neligions: 

5 unterricht: „die reformierte Kirche ‚Frankreichs iſt unfere Kirche und, wenn fie ein 
Hlaubensbetenntnis bätte, jo bätten wir nichts zu tbun, als wieder unfen Platz in 
ihr einzunehmen“ (Revue Chrötienne 1902, I 2. 332). Sein Sobn und einjtiger 
Mitarbeiter Theodor Monod tbat im Nabr 1877 diefen Schritt, ebenfo Eugen Berfter 
und John Boſt. Dagegen blieben ©. Fiſch (geft. 1881), Edmond de Preſſenſé (geit. 
1891, j. den Art), Noger Hollard (geit. 1902) und Yeopold Monod in Lyon der 
Eglise libre treu, nicht aus dogmatischer Engberzigfeit, jondern aus Pietät und in der 
Überzeugung, daß die Eglise libre als Freikirſche noch eine Aufgabe in Frankreich zu 
erfüllen babe, wenn fie auch als Bekenntniskirche zur Sondereriftenz feine Bered- 
tigung mebr bat. Denn als Belenntnistirhe nach jeinem Herzen würde wohl beute Ar. 

5 M. jelbit jeine Gründung nicht mebr anerkennen. Schon im Jahr 1861 mußte fich 
Fr. M. durch den Pfarrer der Gemeinde Tbiers, die von der Union ſich trennen und 
an die Methodiftenkirche ſich anſchließen wollte, an die dogmatische Anarchie innerbalb 
der Union erinnern lajjen: „Handelt es fich um die Bibel? Manche geben nur eine inter: 
mittierende Inſpiration zu, manche zieben jogar die Achtheit diefes oder jenes Buches in 
Zweifel. Handelt es fi um den Zündenfall? Er ijt abjolut für die einen, relativ für 
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die andern. Handelt es ſich um die Verſöhnung? Ste wird, um das wenigſte zu jagen, 
von mandıen abgeſchwächt. Handelt es fihb um die ewigen Strafen? Die einen glauben 
daran, andere leugnen fie“ (Correspondance relative à la rupture de l’Eglise de 
Thiers avee l’Union 2. 25). Wobl bat die Zunode von Orthez 1893 ſich in einer 
Reſolution von neuem zu den in der Konfeffion der Union entbaltenen fundamentalen 
Glaubenswahrheiten befannt, aber die diefer Nefolution angebängte Beichränfung „tout 
en röservant à chacun la libert& de ses opinions theologiques“ läßt dod auf 
eine theologiſche Stimmung innerhalb der Eglise libre ſchließen, die nicht mebr zu F. M.s 
dogmatiichen Weberzeugungen führen würde. Sein Glaube an die Schriftinipiration z. B. 
dürfte unter den Theologen der Eglise libre beute faum mebr einen Anbänger finden. 
Auch an den Glaubensbefenntniffen wird wieder zu Erde, was von Erde genommen ift. 
Die zeitliche Hülle ftirbt ab, wenn ihre Zeit um iſt. Die eiwigen Gedanken bleiben und 
ſuchen neue formen. Es ift der Synode general offiecieux der reformierten Kirche 
xranfreichs in Anduze 1902 noch einmal gelungen, mit derjelben Beichränfung, die 1893 
die Synode der Eglises libres in Orthez macden mußte, die Konfejfion von 1872 auf: 
rebt zu erhalten; aber die Verteidiger des Alten waren mit den ‚Fürfprechern des Neuen 
eig in der Erkenntnis: die Frage iſt aufgeichoben, nicht gelöſt. Zur Yöfung können 
Friedrich Monods Erfahrungen und die Schidiale feiner Gründung einen wertvollen Bei: 
trag geben. Eugen Lahenmann. 

Monogamie ſ. d. A. Ebe By V S. 182. 

Monogramm Chriſti. — G. B. de Rossi im Spieilegium Solesmense ed. Pitra IV, 
1858, €. 505 f.; R. Garrucei Storia della arte cristiana I, 1881, ©. 163ff.; Smith und 
Chetham, Dict. of Christ. ant. II, 1880 &. 1310ff. F. &. Kraus, Real-Encytlopädie d. hr. Alt. 
Il, 1886. ©. 125. 4125; V. Schulge, Archäologie der altchr. Kunſt, 1895, ©. 265 ff. Bal. 
aud) Brieger, Konjtantin d. Gr. als Neligionspolititer 1880, S. 38 ff. und Bödler, Das o 
Areuz Ebriiti 1875, ©. 7ff.; F. Cabrole, Dietionnaire de l’archöologie chret. et de liturgie 
1, 1909, ©. 177 ff. 

Unter Monogramm Chrifti wird der Namensjug des Erlöfers verſtanden; gewöhnlich 
derjenige, der aus den beiden erjten Buchjtaben des griechifchen Namens Chriſtus zu: 
ſammengeſetzt iſt. Doch giebt es von altersber auch eine abgefürgte Bezeichnung des : 
Namens Jeſus, jowie beider Namen zufanmengenommen. Wir baben diefe drei Mono: 
gramme in Betracht zu zieben. 

I. Für den Namen Chriftus. Wir faſſen zuerit die Form des Monogramms, 
dann Die Bedeutungen desjelben ins Auge; tweiter foll von dem Alter und der Verbrei: 
tung, endlich von der Anwendung in Schrift und Bild die Nede fein. 

l. Die Form. Tas Monogramm Gbrifti zeigt zwei Hauptformen, indem entweder 
das P in das X bineingejeßt, oder das leßtere aufrecht geitellt und das P an den nun 
ſenkrechten Arm angefügt wird) alfo: $ und 2. TDie eritere Form bejchreibt Eufebius 
(Vita Constant. I, 31: öVo ororyeia ro Agıoroü napaönkoüvra Övoua, dia ram 
A00Wwr ÜrEoNuawoy yapazınomv, yıaloufvov tod P xara To ueoaltaroy) und: 
Taulinus von Nola (Poem. XIX. de Felie. Nat. XI. v. 618sqq. Opp. ed. Murat. 
p. 481), die andere Yactantius (De mort. persecut. c. 44: Transversa X littera 
summo capite circumflexo Christum in scutis notat.), denn ſchwerlich kann 
unter der transversa X, deren Spitze umgebogen it, etwas anderes als das + 
verftanden werden, aus deſſen jenfrechtem Arm ein P gemadt it. Aus jenen beiden 
Formen entjteben durch Umkehrung des P zwei andere, nämlib X und +. Wird durd 
Hinzufügung eines borizontalen Uuerftrichs aus dem P der eriten Form ein Kreuz ge: 
mabt, jo entiteben zwei weitere Formen K& %*. Dazu kommen noch einige feltenere 
Bildungen, unter denen eine Modifikation der beiden /sormen 2 und 2 bervorzubeben 
iſt. Es ift eine durch Einführung eines lateiniſchen Buchitabens entjtebende Miſchung, 
indem R jtatt P gejchrieben wird, meiſt mit geringer Ausbildung des jchrägen Striche. 
Die Form findet ficb öfter auf Grabmälern in Syrien, ſchon vom Jabre 420 (de 
Vogüs, Syrie centrale Vol. II. Pl. 151; vgl. Vol. I, p. 89), in Trier auf Grab: 
mälern, die nicht über Die Mitte des 5. Jahrhunderts binaufreichen (Ye Blant, Inser. 
Rr. 247. 270. 291; Pl. n. 160. 174. 190) und fonit in Gallien; etwas fpäter in: 
‚talten, hauptſächlich in Ravenna, auch auf einem Sarkophag in Mailand (Allegranza 
Spiegaz. Tav. II). Über den Gang, den diefe Yatinifierung des P mutmaßlih ge 
nommen, vgl. de Nofii, Bullet. erist. 1880, p. I5isqg. — Abbildungen bei Kraus, 
RE. IL, ©. 412; Sculge S. 265 u. a. 
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2, Anderweitiges Vorkommen des Monogramms Die Form P iſt 
ausjchließlich chriftlihen Gebrauchs. Doc ift zu bemerken, daß ihr nahe verwandt iſt 
das äguptifche Henkelkreuz F, das Zeichen des Lebens, dem durch leichte Abwandlung der 
beiderjeitigen Figur jenes Monogramm zuweilen ganz gleich wird: jo erjcheint es zweimal 
bei einer njchrift aus dem 6. Jahrhundert auf der Inſel Philä, melde die Umwand— 
lung eines Tempels in eine Kirche bezeugt, Viper, Über den firchengeichichtl. Gewinn aus 
Inſchriften (IdTh 1876 ©. 73). Hingegen ift die form JR als ge Fo von 
XP vorchriſtlichen Urjprungs. Sie ericheint auf Münzen des griechiſchen Altertums, 
namentlib auf attiſchen Tetradrachmen (Edbel, Doctr. numm. Vol. II, p. 210), und 
auf Münzen der Ptolemäer, findet ſich aber auch in einer der Iſis geweibten Inſchrift 
vom, Nabre 137/8 v. Chr. auf einer runden Ara von der Station am Mons Porphyrites 
in Agypten, bei Franz, Corp. Inser. Gr. n. 4713®; vgl. de Roffi, Bullet. di arch. 
erist. 1890 ©. 36. In griechiſchen Handfchriften der chriftlichen Zeit bedeutet fie öfters 
Xovoödorouos und in der Zufammenfegung mit /ToAv IloAvyoorıos; aud dient fie 

5 als Abkürzung von zoövos und yovoos. Vgl. Montfaucon, Palaeogr. Gr. p. 344; 
Gardthauſen, Grieh. Baläograpbie ©. 258. In den griechifchen Dftertafeln ſeit dem 
11. Jahrhundert bat fie in der Zujammenfegung 2 rdoya die Bedeutung yorora- 
vov ndoya, im Unterjchied des vomxöov naoya; Fakſimiles folder Oftertafeln nebit 
Erläuterung ſ. bei Piper, Karls des Großen Kalendartum und Dftertafel, S. 130ff. 135. 

3. Alter und Verbreitung. Es ift lange ftreitig getwejen, ob das Monogramm 
des Namens Chriſti erjt durch Kaifer Konftantin eingeführt wurde oder ob es vor ibm 
in Gebrauch gemwejen it. Die Injchriften mit dem Monogramm, auf die man ficb zum 
Beweiſe des älteren Gebrauchs früber berufen bat (Mamaci Orig. et antiq. chr. III p. 54 
n.3), find unecht oder ſonſt zweifelhaft. Was ſtadtrömiſche Infchriften betrifft, jo giebt eine 

>; vom Jahre 291 bei de Noifi, Inser. urb. Rom. I Nr. 10 feine verläjfigen Schrift: 
züge; eine Inſchrift mit fragmentarifchem Konfulat, welche de Roſſi ins Jahr 298 ge 
jeßt hat (Nr. 26), fann aud in das Jahr 317 oder 330 gehören. Die ältejten ſicher 
datierten römiſchen Grabjteine, ein folder im lateranifhen Mufeum (IV, 11) vom Jabre 
331 (wo das 2 zwiichen Palmzweigen erjcheint mit dem vorgejegten Wort IN SIGNO 
de Noffi Nr. 39) und ein zweiter aus ©. Lorenzo in agro Verano von 323 (de Roſſi, 
Bullet. 1863, p. 22) führen nur bis zu Konftantin. Das ältefte datierte Denkmal in 
Gallien ift vom J. 347 (Ye Blant, Inser. n. 597. Sarcoph. d’Arles n. 12). Daf 
eine in den Katafomben von Melos zum Borfchein gelommene Inſchrift mit dem Mono: 
gramm ins zweite Jahrhundert gehört (Roß, Inseript. Gr. ined. Fasc. III n. 246b. 
p. 8), ift irrig. Aber es ift mwahrjcheinlich, daß, wie man ſchon im zweiten Nabrbundert 
die beiden erften Buchjtaben des Namens Jeſus zufammennabm (wovon nachber unter IIT), 
das Gleiche auch mit dem Namen Chriſtus gejcheben ſei; und daß Konftantin, wenn er 
ein chriftliches Wahrzeichen annehmen wollte, nicht ein Zeichen von neuejter Erfindung, 
jondern ein unter den Chriſten befanntes gewählt habe. Diefe Annahme wird dadurd 
beftätigt, daß in einigen Anfchriften des 3. Jahrhunderts Je als Abkürzung des Wortes 
Ghriftus im Texte vorlommt, 3. B. in dem Epitaph der Irene, Zoe und des Mar: 
cellus in der Priscillafatatombe ZOI AOZA EN 2, Wilpert, Fractio panis 1895 
©. 51. 

Alfo geben die BPrivatdenfmäler mit dem Monogramm voran. Gebr 
5 häufig erfcheint es in den Inſchriften chriftlicher Gräber, bald allein, bald in Verbin: 
dung mit A und &, mit dem ‚Fisch, zwiſchen zwei Tauben oder zwiſchen Palmzweigen, 
in einem Kranz, Kreis u. dgl. Man findet es überall im griechifhen und lateinifchen 
Spradigebiet, aber auch bei den Kopten (ſ. NOS X 504) Aus Deutjchland verdienen 
Erwähnung Inſchriften ſowohl mit dem „2 als dem P in Trier (Kraus, Chr. Inſchr. 
d. Rheinl. I Nr. 76ff.; Ye Blant, Inseript. n. 230 A 214; Röm. OS VII ©. 332) 
und in Köln (Kraus I, Nr. 288ff.; Ye Blant, T. I, n. 359. 355). Ferner auf dem 
Gerät der Gräber, namentlich Yampen und Glasgefäßen, auf Sartopbagen ; nicht minder 
in Wandmalereien der Grüfte, namentlih im Scheitel des Bogens der Arcofolten. Endlich 
an Baramenten ſ. ROS XIV ©. 46ff, auf Gewändern und anderen Denkmälern aus 
dem täglichen Yeben ſ. R. Forrer, Die frühchriſtl. Altertümer aus dem Gräberfelde von 
Achmim-Panopolis 1893 ©. 24f.; auch bei der Inſchrift eines Hochzeitsgeräts (d’Agin- 
eourt, Seult. Pl. IX, fig. 1. 24). 

Die beiden Hauptformen geben eine Zeit lang nebeneinander ber; fie erjcheinen zu— 
weilen auf einem und demfelben Denkmal: tie auf dem Sarkophag des Gaterwius zu 
Tolentino, wo die Front das & zwoifchen zwei Schafen, die Duerjeiten das P zwiſchen 
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— Pfauen zeigen (Garrucci, Stor. T. V, pl. 393). Im 5. Jahrhundert tritt die Form 
# gegen P zurüd; und beide macden endlich dem einfachen Kreuz laß. 

Auf öffentliche Dentmäler gebt das Monogramm durch Kaiſer Konſtantin 
den Gr. über. Er ließ es in das Yabarum feßen, waährſcheinlich in dieſer Geſtalt PR; 
auch auf feinen Helm, ſowie auf die Schilde der Soldaten. An die ihm geivordene Er: 
ibeinung erinnert das Labarum mit dem Monogramm in der Hand des Kaiſers, der von 
der Victoria gekrönt wird, mit der Umjchrift HOC SIGNO VICTOR ERIS auf Münzen 
Mittel: und Kleinerzen) feines Sohnes Konjtantius und deſſen Zeitgenofien Vetranio 
350) und Gallus (351-354). Von ibm jelbjt ift eine berübmte Münze mit dem Mono: 
gramm auf dem Labarum, welches auf einer Schlange jtebend fie durchbohrt, mebit der 
Inſchtift SPES PUBLICA (Edbel, Doctr. numm. Vol. VIII, p. 88; Goben, T. VI, 

. 160, 483); vgl. die wahrjcheinlihb auf Konſtantius bezüglice Wiener Kaiſergemme, 
DS XII S. 138ff. jedoch wird deren Echtheit bezweifelt, Strzygowski, Orient oder 

Rom 1901 S. 83. Münzen zeigen auch das Monogramm auf dem Helm Konſtantins, 
ſowie auf dem Schilde des Kaiſers Majorianus (457—461). Auf den griechifch- römischen 15 
Münzen tft ferner das Monogramm in beiden Hauptformen (mit Unterbrebung durch 
Kater Julian) ganz gewöhnlid. Hauptdenkmäler find ein Goldmedaillon des Kaijers 
Valens, über 77 g ſchwer: der Kaiſer mit dem Yabarum in der X, eine weibliche ‚Figur, 
die Res publica, aufrichtend; und mit demfelben Gepräge Boldmedaillons Balentinians II. 
und Theodoftus des Gr., — das erite und lette im fol. Münztabinet zu Berlin (unter 
den ausgelegten Münzen Nr. 1114. 1118), das zweite in Baris (Goben, T. VI, Pl. XV, 
5). An das Münzgepräge, namentlich aud des Honorius (Binder 1857), ſchließt fich Die 
Vorftellung auf einem Elfenbeindiptychon desjelben Kaiſers in Aoſta an. Unter Katjer 
Juſtianian I. (geit. 565) gebt der Gebrauh des Monogramms auf den Münzen zu 
Ende, da das Kreuz an deſſen Stelle tritt. 

Bald nach Konftantin, in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts, erjcheint es auch 
an Öffentlichen Bauwerken. Das ältejte datierte Monogramm diefer Art it in einer In— 
chrift vom Jahre 377 zu Sitten in der Schweiz, vermutlib von dem dortigen Präto— 
rum, welche deſſen Wiederberitellung * den Prätor Bonsius anzeigt — 
Inseript. Helvet. lat. p. 3, nr. 10; Le Blant a. a. O. ©. 496 und PI. 38, 231; 
vol. Egli, Kircbengeichichte der — S. 8). Es folgt zu Konſtamnopel die Ba 
des Obelisfen Tbeodofius’ des Gr, wo «8 unter Skulpturen erſcheint (d'Agincourt, 
Seult. X, 6). — Zumal in firchlihen Gebäuden wird es angebracht. Das ältefte, wahr: 
ſcheinlich noch aus fonitantiniicher Zeit, ift in den Moſaiken von ©. Konitantia in 
Rom auf einer Rolle in der Hand Chriſti, da man berechtigt iſt, auch diefen Teil der 
Moſaiken in jene Zeit zu ſetzen (j. Müntz, Mosaiques chröt. de l’Italie II., Rev. 
archöol. N. S., t. XXX, 1875, p. 274sqq.). Demnächit ericheint es im mittelpunft- 
licher Anordnung an der Front oder an der Tribüne der Kirchen, — gleichtwie zuvor in 
GCömeterien im Scheitel der Arkoſolien. Beides zuerjt an der merktvürbigen Kirche del 
Salvatore bei Spoleto mit einer Façade, welche Frübeite chriſtliche Architeltur in Eajji: jo 
ſchem Typus zeigt, wohl aus der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts: da iſt am großen 
Bogen über dem Altar das $, und im Tympanum ziveier Seitenfeniter der Front das 
? zu ſehen (de Roffi, Bullet. 1871, p. 141. 136; legtere abgegeb. Tav. X, 1). Ebenſo 
an einem verwandten Bau, dem Ternpel am Ufer des Glitumnus, der vermutlich im 
5. Jahrh. in eine Kirche verwandelt worden; bier zeigt der Giebel der Nüdjeite über der 
Apſis das P ymboliſch verziert (ebendaſ. P. 40 Tav. XID. Ferner im Scheitel des 
dogens von ©. Maria maggiore in Kom aus der Zeit Sixtus III. (um 435). Und 
ebenfo nob in ©. Francesca Romana dafelbit aus dem 12., wenn nicht aus dem 13. Jahr— 
bundert. An der lateranifchen Baſilika ift es im Giebei ſichtbar nach der Anordnung 
Clemens' XII. vom Jahre 1735. 

4. Die Anwendung. In Grabſchriften drüdt das Monogramm, wenn es gram— 
mattich unverbunden zu Anfang, in der Mitte oder am Ende derjelben vorlommt, das 
Belenntnis zu Chrifto aus. Doc fommt es auch ſpäter grammatisch verbunden als Abs 
fürzung des Wortes Chriftus vor, z. B.: IN $® ASELVS, - AEQVITIO IN 
DEO INNOFITO (sie), — QUIA SCIMUS TE IN $, "alle drei im laterantjchen „. 
Muſeum (IX, 19. I 4. 15). Und in der Formel IN NOMINE >% (cbendaj. VIII, 
10) und abgefürzt IN N „& (VIII, 9) oder IN SIGNO RR (f. zuvor). * aud) 
mit Prädifaten wie DP.INN 2, SUSCEPTA COLONIA IN £ (VIII, IX, 

19). Ber den Bildern der GCömeterien dient «8 vor allem zur Bezeichnung der Werfr 

_ — 
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Chrifti, zumal wenn diefe durch Zinnbilder vorgeitellt it. Zo bat das Lamm, auf den gy 
Real⸗ECuchytlopädie für Theologie und Kirche. 3. U. XIII. > 
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Berge ftebend, Offenb. 14, 1, das P auf dem Haupt auf einem Sarlopbag in den vati— 
kaniſchen Grotten bei Bottari, T. I, Tav. XXI Auch bei der menjchlichen Figur Chriſti 
wird es angewandt, ſowohl einfach über feinem Haupte, oder in feinem Nimbus, als 
doppelt zu beiden Zeiten feines Hauptes, das letztere z. B. in einem Gemälde im Köme— 

5 terium des Prätertatus (Perret, Les eatacombes de Rome, T. I, Pl. 1). 
Merkwürdigertverfe erjcheint auf einer heidniſchen Gemme mit den Köpfen des Nu: 

piter, des Apollo und der Diana und der Inſchrift vivas in deo f(elieiter) über dem 
Kopf des Jupiter das 2, was vermutlih von einem chriftlichen Beftter jpäter hinzu— 
gefügt it, jet es, um den Bildern überhaupt eine chriftliche Werbe zu geben oder wahr: 

10 Icheinlich um dadurd das Haupt Nupiters zu einem Chriftusfopfe zu ftempeln (Piper, 
Mythol. und Symb. der chriftl. Kunſt, I, 1 ©. 119—117). 

Auch jelbjtitändig ericheint es in Bildwerken, wo dann der Name die Perfon Cbhriſti 
vor Augen jtellt. Namentlich zwiſchen zwei Perſonen auf Glasgefäßen, anzudeuten, daß 
der Herr mitten unter ibnen it. Beſonders intereflant tt eine auf Sarkophagen mebr: 

15 mals wiederkehrende Symbolik: über dem Kreuz, zu deſſen Füßen die Mächter des 
Grabes erfcheinen, ift das Monogramm 2 in einem Kranz dargeftellt, der von einem 
ſchwebenden Adler gebalten wird. Während die untere Abteilung die Kreuzigung und 
die Srabesrube andeutet, zeigt das umfränzte und erbobene Monogramm die Auferftebung 
und Erhböbung an. Bon einen Sarkophag im lateranifchen Muſeum tt diefe Abteilung 

20 abgebildet und erläutert im — Kalender für 1857, S. 37, 45ff. Vgl. Le Blant, 
Sarcophages d’Arles p. 24, pl. XII, 2. 

Bemerkenswert iſt Arie‘ die Benüsung des Monogramms zu eimer ſymboliſchen 
Beziebung. Auf einem Grabjteine vom Jahre 355 ift das P neben einem Manne ab- 
gebildet, welcher es mit der ausgeitredten Rechten gefaßt bält (abgebildet bei de Roſſi, 

25 Inser., T. I, nr. 125). 
II. Für dieNamen Jeſus Ghriftus. 1. Die einfachjte Form für die Zuſammen— 

fafjung beider Namen im Griechiſchen ift 6, beitchend aus den Anfangsbuchitaben 
IX. Dies Monogramm ift zwar felten angewendet, doch jtammt es aus bobem 
Altertum. Es findet ſich auf Grabfteinen, und zwar datterten: einem aus Nom von 

30 Ir 268 oder 279 mit dem Ausdruck BENEMERENTI (in) Domi No (de Roſſi 
„Nr. 10), andern in Gallien aus dem J. 491, 597 (Ye Blant n. 308. 467). Aud 
br der Kombination A > 0 zu einer Inſchrift auf einer brongenen ( Yampe im Mujeum 
Eitenfe (de Roffi, Bullet. erist. 1875, p. 173, Tav. XID. — Cigentümliche Bor: 
ftellungen auf Sarkophagen find: das Monogramm in einem Kreiſe ® über einem Thron 

35 in der Mitte eines Sarfopbags in Tusculum (ebenda). 1872, p.125 ff. Tav. VI; Roller, 
Les eatacombes, Vol. Il, Pl. LXXXIX). Und in derjelben Form die Bildung des 
Sternes bei der Geburt Chriſti, der die Magier geleitet, auf Sarkopbagen in der Pro— 
vence (Ye Blant, Inser. II, p. 27. Sarcophages d’Arles p. 35. PI. XXI, val. 
pag. VIII), wie andersivo das Monogramm 2 diefelbe Stelle einnimmt. — Zuweilen 

0 iſt Statt des fenkrechten ein borigontaler Strich geſetzt: IF: namentlich mehrmals in Graf: 
fiten des Gömeteriums Calliſti (de Roſſi, R. S. T. III, p. 92 sq. und auf einen 
Srabitein in Gallien vom Nabre 547 (Ye Blant n. 373. Pl. IX, 9 i iſ 
es verdruckt). — Ein anderer Grabſtein daſelbſt vom Jahre 498 zeigt die beiden Formen 
Ruund 5 in der Witte des oberen und unteren Randes, während an den Enden der 

5 Ränder das — angebracht it (ebendaſ. Pl. III, 9). 
Demnächit ericheint jenes Monogramm in den Mofaifen mebrerer Kirchen in Ra— 

venna: in der Grabkirche der Galla Placidia an beiden Stirnwänden. Und feierlicher, 
in einem Mund von ziwer Engeln getragen, am Triumpbbogen in ©. Vitale, bier mit 
dem Zufaß des horizontalen Strichs; bingegen am Gewölbe der Apfis, oberbalb der 

Figur des tbronenden Chriſtus in der einfahen Form &. TDiefelbe in der Kapelle Des 
erzbifchöflichen Palaſtes, im Scheitel Des Gemwölbes, von vier Engeln getragen; und mit 
A @& zu beiden Zeiten in zweien der Bogen, welche das Gewölbe umgeben, während 
in der Mitte der beiden andern Bogen das Brujtbild Chriſti jtebt. 

2, Das Monvaramm IC XC. Ties ift Die gewöhnliche Abkürzung beider Namen 
> in den älteſten Handjchriften des Neuen Teitaments, wie in dem Goder Alerandrinus 

aus dem 5., dem Claromontanus aus dem 6. Jahrhundert, die auch in den Minuskel— 
Handfchriften beibehalten wird. Site erſcheint dann auch in Denfmälern, namentlich in 

ICXC 
der Inſchrift — die ſchon in den neapolitaniſchen Katakomben in einer Niſche an 

1 
ri 
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der Stelle eines alten Taufbrunnens ſich findet (Pelliccia, De eccles. christ. polit. 
T. II, p. 414. ed. Bonn; Bellermann, Über die älteſten chriſtlichen Begräbnisitätten, 
.81) und noch in der griechifchen Kirche, namentlich im Abendmalsgerät, auf dem Boden 

der Brotjchale gebräuchlich iſt (Goar, Eucholog. p. 117). — Ferner wird in Bildwerken 
dies Monogramm der Figur Chrifti beigejeßt: auf byzantinischen Münzen zuerſt unter — 
‘ob. Zimiſtes (969-975), worauf 8 daſelbſt in Gebrauch bleibt bis zum Untergang 
des griecbifchen Reichs; noch von dem leßten griechtichen Kaiſer, Konſtantin XIV. Pa: 
läslogus, iſt ein jchönes Goldmedaillon vorbanden, welches auf der Nüdjeite neben der 

itebenden Figur Chrifti die Inſchrift IC XC bat, wovon ein Eremplar im £ f, Münz— 
fabinet in Wien (abgeb. bei Edbel, Doetr. numm. Vol. VIII, p. 273). Auch ſonſt 
etſcheint es in griechiſchen Skulpturen, wie auf den ebernen Thüren” ebemals an der Pauls— 
firbe zu Nom vom Jahre 1070. Nicht minder in griechiichen Malereien, ſowohl Minia— 
turen als Tafelgemälvden, z. B. bei dem Chriſttinde, welches die Maria auf dem Arm 
bält, in zwei byzantiniſchen Gemälden der fal. Galerie zu Berlin. 

Bejonders bemerkenswert aber ijt der Übergang diejes Monogramms zu der latei- 
niſchen Kirche im Mittelalter. In der alten Petersfirche zu Nom befanden ſich Moſaiken 
aus der Zeit Innocenz' III., welche den thronenden Chriftus darftellten (zwiſchen den 

Apoiteln Petrus und Paulus) mit der Anfchrift IC XC (abgeb. im Ev. Kalender für 
1851 zu ©. 50). Diefelbe erjcheint in den noch vorbandenen Moſaiken von Pbilippus 
KAufuti um 1300 in S. Maria maggiore in Nom (Valentin, Basilica Liberiana Pl.» 
CH). Weiter find es Staffeleibilder italieniſchen Urſprungs aus dem 14. und 15. Jahrh., 
weldhe meben der Figur Chriſti diefes Monogramm aufzuweiſen baben, 3. B. in einer 
Kreuzigung von Taddeo Gaddi vom Jabre 1334 in der fal. Gallerie zu Berlin, und in 
einer Erſcheinung des Auferftandenen vor der Magdalena von Donatus Bizamanus 
im rn. Mufeum des Vatifans (D’Agincourt, Peint. Pl. XCII). 

Im Lateinifhen das Monogramm IHS XPS. Die lateinijche Kirche bat 
nämlich auch eine eigene Abkürz zung beider Namen, die auch ſchon in den ältejten latei: 
niſchen Bibelhandſchriften, }. B. in dem griechiſch⸗ lateiniſchen Coder Claromontanus, an— 
gewandt iſt. Sonderbarerweiſe iſt ſie auch in den Minustelhandſchriften beibehalten, wie 
in dem Sakramentarium von Gellone zu Paris aus dem 8. Jahrhundert, wo der Anz: 

fang des Matthäus lautet: Liber generationis ihu xpi (Fakſimile bei Silvestre Pa- 
\6ogr. T. IID). Über dieſe Schreibart haben im 9. Jahrhundert Verbandlungen in der 
fränkiichen Kirche ftattgefunden. Amalarius aus der Diözefe Met, Verfaffer des Buchs 
de offieiis ecelesiastieis, verlangt in einem Briefe an den Hieremias, Erzbiſchof von 
Sens, vom Jahre 827 (d’Achern, Spieileg. T. III, p. 330) Auskunft, weshalb man : 
den Namen Jeſus mit der Aipiration, einem H, jchreibe, und drüdt zugleich die Anficht 
aus, er müfle nach dem Griechiſchen mit IH und C oder S geichrieben werden; — 
worauf diefer antwortet, das jolle feine Ajpiration, ſondern das griechiſche H fein. Weiter 

fragt derjelbe den Biſchof Jonas, ob man richtiger IHC oder IHS ſchreibe; worauf 
diefer ich für die letztere Schreibart entjcheidet, daß nämlich die beiden erften Buchftaben 
aus dem griechijchen, der legte aus dem lateinischen Alphabet genommen werden, ähnlich 
wie e8 mit dem Namen Chriſtus, XPS, gebalten werde (diefe Briefe ebendaf.). 

Mas die Denkmäler betrifft, jo erjcheint die Formel IhS XPS (und IhS XIS) 
REX REGNANTIVM auf biyantiniihen Münzen nad dem Vorgang Juſtinians TI. 
heit Bafılius Macedo (de Saulcy, Essai de elassificat. des suites mon6t. Byzan- 
tines PI.XIX, 1; Sabatier, Pl. XXIV, 22) bis auf Nomanus IV. Diogenes(1068— 1071); 
worauf das andere Monogranım (IC XC) allein dort in Gebrauch bleibt. — Im Abend- 

lande aber findet fih das IHS XPS von altersber in Inſchriften und Bildwerfen, 
auch in Malereien, namentlid Miniaturen karolingiſcher Handicriften, ſowie in Tafel: 
gmälden des Mittelalters. 

IH. Für den Namen Yefus Im Griedbifhen das Monogramm IH. 
Das ift die ältefte Form des Monogramms, von der wir Nachricht haben, nämlich ſchon 
in dem Briefe des Barnabas (e. 9), two in der Zahl 318 der Männer, twelche Abrabam 
beichneiden ließ (eine Verwechjelung oder Gleichitellung von 1 Mof 17, 23 mit 14, 14), 
eine Hindeutung auf den Namen Jeſu und das Kreuz gefunden wird; denn 318 mit 
Liechiſchen Buchſtaben geſchrieben, tt unr‘. Ebenſo Clem. Strom. VI, 11. Dieſe 
Deutung iſt auch in die lateinische Kirche übergegangen (ſ. Coteler. zur angef. St.). Auf 
altdwiftlichen Denkmälern indefien kommt eine folde Abkürzung nur felten vor. Bei: 
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fpiele aus der Katakombe der Priscilla bei Wilpert, Gottgetweibte Nungfr., Tfl. IV, 8 
und aus dem Atrium der ſog. Capella Graeca Fractio panis ©. 101. 

Im Abendlande bat das Monogramm IHS jeit dem Ausgang des Mittel: 
alters großes Anfeben und populäre Verbreitung gefunden dur Bernardinus von 
Siena, der in Predigten, welche er in verjchiedenen Städten, namentlib in Witerbo 
im Jahre 1427 gebalten, zum Schluß eine Tafel mit diefem Namenszuge in goldenen 
Buchſtaben, von Sonnenftrablen rings umgeben, zur Verehrung ausitellte. Er batte 
fih zwar vor dem Papſt Martin V. über diefe Neuerung zu verantivorten, ging aber 
fiegreih aus den Verhandlungen bervor (Wadding, Annal. minor. T. V. a. 1427, 

10 p. 183 8q.). Dies Monogramm, dem noch das Kreuz binzugefügt wurde, ift au in 
feiner lateinifcher und jelbit in gotbiiher Schrift in Gebrauch. Endlich baben die Je 
juiten jich diefes Monogramm angeeignet. Ber der eriten Wahl eines Jeſuitengenerals 
im Jahre 1541, aus welcher Ignatius als jolcher hervorging, jegte diefer an die Spitze 

jeiner Abjtimmung den Namen IHS. Und das Zeichen ıhs jtebt in dem Siegelſtempel 

aus Erz, deffen er fich in jener Eigenſchaft bediente, demjelben, mit welchem die Wablen 
der Nejuitengenerale feit Jakob Laynez befiegelt werden (A. S. 3. 31. Juli Bd VII 
©. 532a). F. Piperr (Hand). 

or 

— o 

Monoimos, der Araber, ift allein aus Hippolyts refutatio (den jog. Philo— 
ſophumena) befannt. Won jeiner Perfon, der Zeit feines Auftretens und feinen An- 

0 bängern erfabren wir nichts. Hippolyt teilt nur feine Theogonie und Kosmogonie, ſowie 
allerlei allegoriiche Spielereien mit. M. zeigt ſich darin von gnoſtiſchen Ideen beeinflußt. 
Sein Spftem, joweit wir es erfennen fünnen, ift eine Mifchung von ppythagoreiſcher 
Meisbeit mit bibliichen Gedanten. 

In einem von Hipp. VIII, 15 citierten Brief mabnt er einen gewiffen Tbeopbraft, 
25 er jolle, nachdem er Gott und die Natur und ähnliches (ſoll wohl heißen Gott in der 

Natur) gejucht babe, ibn in fich jelber (drrö oeavrov) juchen, fo werde er ſich von Gott 
als einer einbeitliben und zugleich vielfältigen Macht abbängig jpüren. 

Das höchſte Weſen iſt der ungeborene und vollflommene „Menſch“; aus ihm iſt, 
nicht dur Zeugung, fondern wie das Yicht aus dem Feuer der „Menſchenſohn“ bervor: 

30 gegangen. Der volllommene Menjch bat als Symbol das „eine Jota”, die ula xeoala ; 
er ift eine Monas, aber als Jota, das griechifche Zahlzeichen für 10, zugleich Dekas. 
Auch der Menſchenſohn wird mit dem Jota als der Monas-Dekas gleichgejegt. Die 
Menſchen bilden jich ein, er fer vom Weibe geboren, und alle in diefem Irrtum Be: 
fangenen vermögen feine Schönbeit nicht zu safen, In diefer Polemik thut ſich jcharfer 

35 Dofetismus, wenn nicht Ablehnung des biftorischen Chrijtus überbaupt fund. 
Die Welt iſt nicht von dem Menſchenſohn gejchaffen, fondern von der Sechsbeit, die 

in der Defas enthalten it, das findet M. in der moſaiſchen Erzählung vom Sechstage— 
werk angedeutet. Der Sabbath it das Werk der Siebenbeit, die ja ebenfalls in der 
Zebnbeit enthalten iſt. Hier findet fih das offenbare Beltreben, die Welt nicht vom 
höchſten Weſen abzuleiten, aber auch nicht dualiftiich ibm gegenüberzuftellen. An die 
opbitiichen Sekten erinnert die Beitimmung des Uranfangs als „Menſch“ und „Menſchen— 
jobn“. Spekulation über das Jota und die sa »eoala findet ſich auch bei Valentin 
(ren. I, 3,2), aber nur beiläufig, während fie bei M. im Mittelpunkt ftebt. 
. Das UT bat M. allegoriih gedeutet. So tft der Stab Mofis die ua xeoala, 

5 Agvpten wie bei den Naafjenern die materielle Welt. In den 10 Jagen und in den 10 Ge: 
boten ijt die Dekas angedeutet; auch im Paſſahgeſetz findet M. allerlei Tiefjinn. Daß 
er das NT braucht, beweift die Benugung der Stelle vom Jota Mt 5, 18. Über des 
M. Erlöfungslebre läßt uns Hippolyt im Dunfeln. Quellen: Hipp. refut. VIII, 
12—15; X, 17. N. Liechtenhan. 

1 

— 

— or 

50 Monophyſiten. — Der erhebliche Zuwachs an geſchichtlichen Erkenntniſſen, der uns in 
den legten Jahren durch die Erſchließung zahlreicher in ſyriſcher Sprache erhaltener Quellen 
zur Gejhicdte des Monophyfitismus geworden ift, madjte es notwendig, den für feine Zeit 
vortrefilihen Artikel in der 2. Aufl. diejer Encyklopädie (Bd X, ©. 236—250) von ®. Möller 
durch einen neuen zu erjepen. Aus Gründen der Pietät und mweil e8 mir zwedlos erjhien, 

55 gut Gejagtes nur anders zu formulieren, bin ic; dem Wortlaut des alten dt. nicht felten 
gefolgt, muß aber die Verantwortung für den neuen doch allein tragen. 

Abgekürzt citierte Quellen (mo neuere fritiiche Ausgaben vorhanden find, iſt nad) 
diejen citiert, jonjt nab MSG und MSL): 1. Konzilsatten und Synodaljcdhreiben, 
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wenn nicht ausdrüdlich anderes angegeben, nad) Manji, Conciliorum Colleetio, Bd 7—9, 
Flor. 1762—63. 2. Bapitbriefe: für Simplicius, Felix, Gelafius, Anaftafius und Hormisdas 
citiert nach N. Thiel, Epistolae Romanorum Pontificum genuinae, Tom. 1, Brunsberg. 1868; 
bier auch die Abhandlungen des Papſtes Gelaſius, insbejondere die wertvollen Gesta denomine Acaeii 
(i. u. S. 387, 18); die Briefe der iibrigen Päpſte nach Manfi; val. auferdem Regesta Pontificum 5 
Romanorum ed. Ph. Jaff6*, Tom. 1, Lips. 1885; der Liber Pontificalis (j. d. X. Bd XI, 
439-446) nad) 2. Ducesne, Tom. 1, Par. 1886. 3. Geſchichtſchreiber und Chroniiten 
(alvbabetijch geordnet): a) Griechen (vgl. dazu K. Krumbacher, Geſch. der byzantiniſchen 
&itteratur?, München 1897): Chron. Pasch. = nicon Paschale, verfaht nad) 629 (i. d. 
A. Bd IV, 84) citiert nad) MSG 92, wo bie Seitenzahlen der Dindorfichen Ausgabe (Corp. 
Seript. Byz., Bonn 1832) in den Tert eingetragen jind; Ev. — Evagrius, Kirchengeſchichte, 
eihrieben nach 594 (f. d. A. Bd V, 649f.), citiert nah 9. Bidez und 2, Parmentier, The 

Feclesinstical History of Evagrius with the Scholia, Zondon 1898; Joh. Ant. — Johannes 
von Antiochien, Welthronit, Anfang des 7. Jahrh., citiert nad Fragmenta Historicorum 
Graecorum ed. C. Müller 5, Par. 1870; Joh. Nik. = Xohannes, monophyſitiſcher Biſchof 15 
von Nitiu in Unteräaypten, Welthronit um 700, erhalten in äthiopiſcher Ueberſetzung, citiert 
nah: H. Zotenberg, M&moire sur la Chronique Byzantine de Jean, Ev&que de Nikiou, in 
Journal Asiatique, 7. Ser. 12. Tom., 1878, 245—347; Mal. — Johannes Malalas, Chrono: 
arapbie, Buch 14—18, unter Juitinian (f. d. A. BoXII, 97F.), citiert nah) MSG 97 (Seiten: 
zablen der Dindorfiben Ausgabe (Corp. Script. Byz., Bonn. 1831] im Text); Nie, = Nice: a 
vhorus Kalliſtus Zanthopulus, Kirchengeſchichte, geſchrieben im 14. Ih. (ſ. d. A.), eitiert nach 
MSG 147; Proc. H. A. — Prokop, Historia Arcana, unter Juſtinian, citiert nach Dindorfs 
Ausg. im Corp. Seript. Byz., Bonn, 1833; Theod. Lect. — Theodorus Lektor oder Anagnojtes, 
Kirbengeihichte von Nejtorius bis auf Jujtin I. (518), orthodor, nur in Bruchſtücken (wahrjcein: 
li Reiten der von Theophanes angelegten Erzerptenfammlung) erhalten und zwar: Theod.Lect. a 
= 'Exrioyai Ex rs dreninoaonızi)s loroolas Oeoöwpor Avayrmorovs, citiert nad MSG 86, 1, 
165— 228 (Seitenzahlen der Ausgabe von H. Balejius, Cantabr. 1720, im Text); Theod. Lect. 
Cram. — ‘Exioyai änö rg Ersino, loroolas, eitiert nach: Anecdota Graeca (Parisiensia) ed. 
J. A. Eramer, Vol.2, Oxon. 1839, 87’—114; Theod. Lect. Mill. =F ents in@dits de Thöo- 
ore le Lecteur et de Jean d’Eg@e .. (par) €. Miller, in Rev. Archeol. 26, 1873, 273—288. 30 
396—403 (zu den verwidelten Urjprungs: und QDuellenverhältnifien val. 3. V. Sarrazin, De 
Theodoro Lectore Theophanis fonte praecipuo, Lips. 1881, und Krüger fh. u. 6.374,43] 43 ff.) ; 
Theoph. — Theophanes Konfefior, Chronographie, zwiihen 810 und 815 (über das Ber: 
bältnis zu Th. 2. ſ. Sarrazin a. a. D.), citiert nad) CE. de Boors Ausgabe, Lips. 1883—85, 
2 Vol.; Zach. — Zacharias Rhetor (j. d. N.), bald nad) dem Negierungsantritt des Anaftajius 35 
vom monophyſitiſchen (henotiſchen) Standpunkt geichriebene Darjtellung der kirchlichen Ereig- 
nifie von Chalcedon bis * Tode Zenos, aufgenommen in Buch 3—6 der Historia Mis- 
cellanea (j. u. 8.373, 4). b) Zateiner: Liber. = Liberatus, Breviarium Historiae Nestoria- 
norum et Eutychianorum, geichrieben zwiichen 560 und 566 (f. d. A. Bd XI, 4497.), nad) 
MSL 68, 963—1096; Marc. — Marcellinus Comes, Chronif, bis 534 bzw. 548, citiert nach 40 
Th. Mommijen, Chronica Minora, Vol. 2, Berol. 1894; Viet. Tunn. — Biltor von Tunnuna, 
Chronik, bis 567 (?), nadı Mommijen ebda. c) Syrer: Chron. Edess. — Edeſſeniſche Chronik, 
vom orthbodoren Standpunft wohl um die Mitte des 6. Jahrh. (Hallierd Gründe für fpätere 
Abfjaſſung find nicht durchichlagend) geichrieben, citiert nah: L. Hallier, Unterfuchungen über 
die E. Chr. (Tert und Ueberjegung), in TU 9, 1, Leipzig 1892; Hist. Misc, — Historia 45 
Miscellanea, aus zwölf Büchern bejtehendes Sammelwert eines ungenannten monophyiitiichen 
Syrers, a parte potiori Kirchengejhichte des Zacharias Nhetor genannt, deilen Wert (f. o. 
5.373, ss) darin aufgenommen ift, citiert nad): Die 2 Pirchengefchichte des Z. Rh. in deutſcher 
Ueberſetzung hrsgg. von K. Ahrens (Ueberſ.) und G. Krüger (Einleitung und Kommentar), 
in Seriptores Sacri et Profani, Fasc. 3, Leipzig 1899 (val. auch: The Syriac Chronicle 
known as that of Zachariah of Mitylene, transl. into English [ohne Komm.] by F. 
Hamilton and E.W. Brooks, London 1899, und zu beiden Publifationen den Aufſatz von 
M.-A.Rugener, La compilation historique de Ps. Zacharie le Rhöteur, in Rev. de l’Or, Chrét. 
5,1900, 201—214. 461—480); Joh. Eph. — Johannes von Ephefus, monophyſitiſcher Biſchof, 
geſt. um 585 (f. d. A. BBIX, 301f.) und zwar: Joh. Eph. Comm. — Joannis Episcopi 55 
Ephesi Syri Monophysitae Commentarii de Beatis Orientalibus (Lebensgeihichten und 
Anefdoten von Nönden u. Bifchöfen) Latine verterunt W. J.van Douwen et J.P.N. Land, 
Amstelod. 1889, 1-—-202, Joh. Eph. Fragm. = Joannis er Eph. Syr. Mon. Historiae 
Eeclesiasticae Fragmenta, ibid. 216--249, Joh. Eph. KG. — Pie Kirdhengejhichte des 
Johannes von Eph. Aus dem Syrifchen überf. von J. M. Schönfelder, München 1862, und Joh. 60 
Eph. Nau — 7%. Nau, Analyse de la seconde partie inédite le l’Histoire Eeel6siastique de 
Jean d’Asie, in Rev. de l’Orient Chretien 2, 1897, 457-493; Jos. Styl. — Joſua Stylites, 
Chronik, geichrieben 507, citiert nah: W. Wright, The Chronicle of Joshua le Stylite (Text 
und engl. Ueberf.), Cambr. 1882; Mich. Syr. — Chronique de Michel de Grand, Pa- 
triarche des Syriens Jacobites, traduite . . . sur la version arm@nienne du prötre Ischok 6 
* V. Langlois, Ven. 1868. d. Arabiſch: Eut. = Contextio Gemmarum sive Eutychii 
atriarchae Alexandrini (j. d. U. Bd V, 647) Annales, citiert nach MSG 111 (hier die 

— —* 

= — 
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Seitenzablen der Ausgabe von Pococke, Oxon. 1658). 4. Sunitiges (alphabetijd): Cyr. 
Sceyth. = Cyrillus von Scythopolis in Galiläa (Mönd) zuerjt im Stlojter des Euthymius, dann des 
Sabas, gejt. nad) 557), und zwar: Cyr. Seyth. Euth. Bios zai zoÄıreia toü dolov aarpos judw 
Ebdvuior, in 3.8. Eotelerius, Ecclesiae Graecae Monumenta 2, Par. 1681, 200-340, und 
Cyr. Seyth. Sab. = Bios ro öolov aroos Huar Faßa, ibid. 3, 1686, 220—376; Leont. = 
Leontius, unter Juſtinian (ſ. d. a. Bd XI, 394—398), und zwar: Leont. Monoph. = contra 
Monophysitas, in MSG 86, 2, 1769-1902, und Leont. t. = de, Sectis, ebd. 86, 1, 
1193— 1268; Plerophorien — F. Nau, Les Plerophoriees de Jean, Evöque de Maiouma 
(aus dem Syriſchen überf.), in Rev. de l’Or. Chröt. 3, 1898, 232—259. 337—392, eine 

1 Sammlung von Ausiprühen (Prophezeiungen, Geſichten, Offenbarungen) verjchiedener mono: 
phyſitiſcher Größen, in eriter Linie Petrus des Iberers, aus der Kampfzeit nad) Chalcedon, 
um 515 entjtanden; Suidas — Suidae Lexicon, citiert nad) Bernhardys Ausgabe, Halle u. 
Braunſchweig 1843; Tim. Presb. — Timotheus Presbyter, um 600, zeoi or ago0eoyousrwr 
17 Ayla &rzınoia, gewöhnlich citiert als de receptione haereticorum, Keperfatalog mit geihict: 
lihen Notizen, nah MSG 86, 1, 11—74 (bier die Seitenzahlen der Ausgabe von Cotelerius 
ſ. o. ©. 374,4] 3, 377—420 eingetragen); Vit. Petr. — Lebensbejhreibung Petrus des 
berers, verfaßt von einem zeitgenöjfishen Anonymus, citiert nah: R. Raabe, Petrus der 

Iberer, Leipzig 1895 (Zert und Ueberjegung). 
Litteratur: (der leberfichtlichteit wegen alphabetijch geordnet; bie 2. zur Lebens: 

2» gefhichte u. ſ. w. der einzelnen monophyſitiſchen Theologen iſt nicht aufgeführt; ſ. d. 
Dei Artikel): J. ©. Nijemani, Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana, Tom. 1, 
Rom. 1719; 2, 1721 (bier die wertvolle Dissertatio de Monophysitis); €. 3. Ball, 
4. Monophysites in DehrB 3, 1882, 308-320; ®. Barth, Kaiſer Zeno, Bajel 1894; 
%. Basnage, Dissert. de Eutychianis variisque Eutychianorum sectis, in Thesaurus 

25 monumentorum ecel. et hist. sive Canisii lectionarium antiqu. I, Amstelod. 1725, 
cap. 3, 23sqq.; J. C. Baur, Die chrijtl. Lehre von d. Dreieinigfeit 2, Tüb. 1842, 37—9%6; 
% 8. Burn, A History of the Later Roman Empire, 2 Voll., Lond. 1889; 9. F. Clinton, 
Fasti Romani, Vol. 1, Oxf. 1845; F. Diefamp, Die origeniftiichen Gtreitigleiten und das 
5. ökumeniſche Konzil, Münfter 1899; J. A. Dorner, Entwidelungsgeichichte der Lehre von 

»o ber Perjon Chriſti? 2, Berlin 1853, 150-193; 4. Freund, Beiträge zur antiochenijchen 
und zur fonftantinopolitaniihen Stadtdronif, Jena 1882; 9. Gelzer, Jojua Stylites und 
die damaligen firchlihen Parteien des Dftens, in Byzant. geitiähr. 1, 1892, 34-49; 
deri., Abriß der byzantmiſchen Kaifergeichichte, in K. Krumbachers Geihichte der byzant. 
Litteratur?, Münden 1897; Edw. Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Em- 

» pire, Chapt. 47, Lond. 1788 (neue Ausgabe von 9. B. Bury, Vol. 4, ebendaf. 1898): 
x C. L. Giejeler, Commentatio, qua Monophysitarum veterum variae de Christi persona 
opiniones ... illustrantur, 2 Tie.,, Göttingen 1885. 38; 4. v. Gutſchmid, Verzeichnis der 
Batriarchen von Nlerandrien, in Kleine Schriften 2, Leipzig 1890, 395—525 (= Gut. 
ihmid); A. Harnad?, Lehrbuch der —— 2, Freib. u. Leipz. 1894, 376—399; 

10 C. J. v. Hejele, onciliengefhichte?, 2, Freib. 1875; deri., A. Monophnfiten, in NE, 
8, 1803, 1781—97; 9. ©. flleyn, Bijdrage tot de Kerkgeschiedenis van het Oosten 
durende de zesde eeuw, Utrecht 1891; derj., Het leven van Johannes van Tella door 
Elias, Leiden 1882; ©. Krüger, Monopbyfitiihe Streitigkeiten im Zufammenhange mit der 
Reichspolitit, Leipzig 1854 (= Krüger); I. P. N. Land, Johannes, Biſchof von Epheſus, 

» Leyden 1856; %. Langen, Geſchichte der römiſchen Kirde von Leo I. bis Nikolaus I. 
Bonn 1585; Yebeau, Histoire du Bas-Empire, éd. Saint-Martin, 7.—9. Bd, Par. 1827, 28; 
M. Le Quien, Oriens Christianus, 3 Tom., Par. 1762—65; F. Loofs, Yeontius von Byzanz, 
in ZU 3, 1. u. 2. Heft, Leipz. 1858; 2. v. Ranke, Weltgeſch. 4. Bd, ebd. 1883; E. Renaudot, 
Historia Patriarcharum Alexandrinorum Jacobitarıum a D. Marco usque ad finem saec. 

50 XIII cum catalogo sequentium patriarcharum et collectaneis historieis ad ultima tempora 
speetantibus, Paris. 1713; G. A. Roſe, Kaiſer Nnajtafius I., 1. Die äußere Politik des 
Kaiſers, Halle 1882. 2. Die byyantinifche Kirchenpolitif unter Kaifer Anaftafius L, Wohlau 
1858; 6. Schnürer, Die politische Stellung des Papittums zur Zeit Theoderichs d. Gr., in 
HJ. 9, 1888, 251—283. 10, 1889, 258-301; ©. Le Nain de Tillemont, M&moires pour 

5 servir A l'histoire ecelösiastique des six premiers sideles, Tom. 15 und 16, Venise 1732; 
derj., Histoire des Empereurs, Tom. 6, Venise 1739 (nur bis Anajtafius); Chr. ®. Fr. 
Wald, Entw. einer vollit. Hiſtorie der Kezereyen u. ſ. w, 6. bis 8. Bd, Leipzig 1773—78 
(wertvollite Materialienfammlung); W. Wright, A short History of Syriac Literature, Lond. 
1804; derj., Catalogue of Syriac Manuseripts in the British Museum, 3 Tie., London 

» 1870-72. Nah Abſchluß diejes N. iſt die Studie von O. Baumſtark, Die Evangelieneregeie 
der ſyriſchen Monophyjiten, im Oriens Christianus 2, Rom 1902, 151—169. 358—389, 
erjchienen. 

Zu meinem Bedauern lieh jich das, was man die Kulturgefhichte des Monophyſitis— 
mus nennen fünnte, im Nahmen eines Artifels nicht darjtellen. Quellen wie die Schriften 

45 Cyrills von Scythopolis oder die Plerophorien oder die Vita des Iberers, die Historia 
Miscellanea u. a. bieten für diejes intereflante Thema Material genug, defien Reize aber nur 
bei einer individnalijierenden Darjtellung zur Geltung fommen können. 

or 

— or 

* — 

Es 
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Bejondere Schwierigkeiten machen die chroönohogiſchen Anſätze. Man bat ſich zu jehr 
daran gewöhnt, Gutſchmids Arbeit (j. o. ©. 374,37) jozufagen als kanoniſch anzujehen, während 
die von ihm gefundenen Daten oft nicht nur unjicher jind, jondern an dem gejamten Quellen: 
material gemejjen als falſch erjcheinen. Wenn aud) die Patriarcdhenfolgen nad) wie vor als 
das eigentliche chronologiſche Gerüſt anzufehen find, jo hat es fich doc gerächt, daß Gutihmid 5 
zu einfeitig die alerandrinijchen Patriarchen, nicht aud) die Inhaber der anderen großen Stühle 
ins Auge gefaßt hat. Der beiieren Ueberſichtlichkeit halber ſetze ich die Amtsjagre der orien= 
taliihen Patriarchen unferes Zeitraums nad den Ergebniffen meiner Unterfuhungen hier 
ein. Ueber die Jahre der Päpite unterrichter die von Funk im KL9, 1438 ff. (danach Mirbt, 
Quellen zur Gejchichte des Bapittums?, Tübingen u. Leipzig 1901, 449) aufgeitellte Lifte. 10 

Ratriarden: Konjtantinopel: MAnatolius Aug. (Sept.?) 449 bis 3. Juli 458; Gen: 
nadius bis Sept. «?) 471; Alacius bis Ende (?) 489; Fravitas bis Frühjahr 490; Euphemius 
bis wahrſcheinlich Sommer 496; Macedonius II. bis 7. Aug. 511; Timotheus I. bis 5.(?) April 
518; Johannes II. Kappador 17. April 518 bis Febr. 520; Epiphanius 25. Febr. 520 bis 
5. Juni 535 (nit 536); Anthimus bis März, 535; Mennas 13. März 535 bis Auguft 552; 15 
Eutuchius bis 22. Jan. (nit 12. April) 565; Johannes III. Scholajtitus bis wahrſcheinlich 
31. Aug. 577; Eutychius bis 12. April 582; Johannes Jejunator bis 2. Sept. 595. 

Alerandrien (bei Abweichungen von v. Gutichmid jind dejien Zahlen in Klammern 
beigeiet): Proterius Nov. 451 bis wahrjceinlic 28. März 457; Timotheus Alurus bis 
Anfang 460; Timotheus Salophatiolus Juni 460 bis Nov. 475; Timotheus Alurus it. bis u 
31. Juli 477 ; Betrus III. Mongus bis 4. Sept. 477; Timotheus Sal. it. bis wahrſcheinlich 
Juni 482; Johannes I. Tabennejiotes bis Ende 482; Petrus Mongus it.bis Mai 490 (29. Okt. 
489); Athanaſius II. Mai 490 (Herbit 489) bis 17. Sept. 496; Johannes II. Hemula 496 bis 
29, April 505; Johannes III. Nitiotes bis 22. Mai 515 (516); Dioskur II. bis 14. Ott. 
517 (518); Timotbeus IV. bis 8. Febr. 535 (536); Theodofius I. 10. bis 11. Febr. 535 (536); 25 
Sajanus 10. (jo!) Febr. bis 23. Mai 535 (536); Theodofius I. it. Juli 535 (536) bis wahr: 
iheinlih 537/38 (Jan. 540); Paulus 539? (541) bis fpätejtens Oſtern 542 (643); Boilus 
bis 551 (550); Apollinarios 551 (550) bis 569; Petrus IV. 576 bis 19. Januar 578; 
damianus Juli 578 bis 12. Juni 605. 

Antiohien: Marimus 449 bis frühejtens März 455 (?); Bajilius 456 (?) bis 458; Aka- 30 
cius 458 bis 459 (?); Martyrius 460 (?) bis 468 (? 470); Petrus Fullo 468 (? 470) bis 471; 
Julianus 471 bis 475,6; Petrus Fullo it. 475,6 bis 476,7 (? 477/8); Johannes 477 (? 478); 
Stephanus 478 (?) bi8 481 (?); Kalandion 481/2 bis 485; Petrus Fullo tert. 485 bis 488 (?); 
Talladius 488 (?) bis 498; Flavian 498 (4999) bis 512; Severus 6. Nov. 512 bis 29. (?) Sept. 
518; Paulus II. Ende Mai 519 bis 1. Mai 521; Euphrafius 521 bis 29, Mai 526; Ephräm 35 
>26 bis 545; Domnus III. 545 bis 559. 

Jerujalem (nad Diefamp): Juvenal 422 bis 458; Anaſtaſius Anfang Juli 458 bis 
Anfang Yan. 478; Martyrius 478 bis 13. April 486; Sallujtius April 486 bis 23. Juli 494; 
Elias 494 bis Aug. 516; Johannes 1. (3.) Sept. 516 bis 20. April 524; Petrus 524 bis 
Anfang Okt. 532; Mafarius Oft. bis Dez. 552; Euftohius Dez. 552 bis 563 (5647); Mala: 40 
rius it. 563 (564?) bis ca. 575. 

Ueberjiht: 1. Bon Chalcedon bis zum Erlaß des Henotifons. 2. Bis a Bruce mit 
Rom. 3. Bis zum zeitweiligen Siege des Monophyfitismus unter Anaftafius I. 4. Bis zur 
Befeitigung des Schismas mit Nom und zur Monophyitenverfolgung unter Juſtin I. 5. Bis 
zum Tode Quitinians I. 6. Bis zum Ausgang des 6. Jahrhunderts. 7. Zur Theologie 45 
des Monophyſitismus. 

1. Won Chaleedon bis zum Erlaß des Henotikons. Am 25. Oktober 451 
war zu Chalcedon in Gegenwart des Kaiſers Marcian und der Kaiſerin Pulcheria das 
neue Glaubensgeſetz verfündigt worden, demzufolge man künftig, den Wätern folgend, in 
Chriitus zu befennen batte „einen und denjelben Herrn, vollfommenen Gott und voll: w 
tommenen Menjchen, . . gleich weſentlich dem Vater nach der Gottheit, gleich weſentlich 
uns (Ööuoodoro» Huiv) nad der Menjchbeit . ., in zwei Naturen (dv ÖVo püosow, in 
duabus naturis) unvermijcdht, unwandelbar, unzerreißbar, untrennbar gegenwärtig; To 
war, daß der Unterjchied beider Naturen infolge der Ginigung feineswegs aufgeboben, 
vielmehr die Eigenart beider Naturen bewahrt twerde und beide fich zu einer Perſon und 55 
einer Seinsweife vereinigten” (j. o. Bd V,646). Die Politiker wiegten ſich in der Hoff: 
nung, daß durch ihre Kluge Enticheidung der Glaubensjtreit begraben fein werde. Das 
faiferliche Edift vom 7. Februar 152, von Marcian in Gemeinſchaft mit Valentinian III. 
erlafien(Mansi 7,475 -—478; vol. auch Marcians Edikt vom 13. März, ebd. 477—480), 
verbängte über alle, die fürderbin in der Offentlichkeit Glaubensfragen diskutieren würden, 
ittenge Strafen: Klerifer jollen der geiftlichen, Offiziere der militärischen Ehren verluftig 
geben, die übrigen gerichtlich belangt werden. In unmittelbarer Nähe des Hofes mochte 
ſolche Abjchrefungstbeorie ihre Wirkung tbun. Aber der kaiſerliche Arm war nicht lang 
genug, um ihr überall zum Erfolge zu verbelfen, 
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An den erften Jahren nad Ghalcedon tft die Aufregung über die Synode in den 
Provinzen des Reichs gewaltig geweſen. Beſonders die Vorgänge in Paläſtina und Agypten 
legen dafür Zeugnis ab. In Paläſtina war eine regelrechte Revolution unter den fana— 
tifterten Mönchen die unmittelbare Folge (vol. zum Folgenden Zach. 3,3—9; Vit. Petr. 
Ib. p.53ff.; Cyrill. Seyth. Euth. 73ff.; Ev. 2, 5). Den Biſchof Supenalis bon 
Jeruſalem (j. Bd IX, 659 ff., bei. 661, 662, 19), der fih auf der Synode von Epbeius 
149 als tbatträftigen VBarteigänger Divskurs gezeigt hatte, betwog zu Chalcedon die Angſt 
vor der jonit zu erwartenden Schmälerung jeiner firchlichen Machtitellung, nicht nur den 
Alerandriner und deſſen Schüsling Eutyches fallen zu lafjen, jondern auch der Glaubens: 
formel zuzuftimmen, an deren endgültiger Redaktion er felbjt beteiligt war (Mansi 7, 
106 A). Diefer Varteitvechjel koſtete ihn das Vertrauen der in Paläftina bejonders 
zahlreichen und einflußreihen Mönde. In den Pleropborien (ſ. o. &.374, 8) liejt man 
jebr bittere Anekdoten, die diefen Thatbeitand illuftrieren Nr. 16. 17. 18. 20. 56), und 
die Erregung war schon body geitiegen, ebe Juvenal von Chalcedon zurüdgelommen war. 

15 Als er vollends nach jeiner Nüdkehr an den Beichlüffen der Synode fethalten zu wollen 
erklärte, jegte man ibm in der Berfon des Haupträdelsführers, des Mönces Theodoſius, 
der jelbft zu Ghalcedon geweſen war, einen Gegenbifchof, dem Juvenalis weichen mußte. 
Der Ernennung dieſes Biſchofs folgten andere: man vertrieb die Ortbodoren und jeßte 
Leute der eigenen Tante an ibre Stelle, wobei es nicht ohne Blutvergießen abging (Cyr. 

»» Seyth. Euth.73). Der geiſtig bervorragendite unter diefen war Petrus der Iberer, der, 
am Hofe Theodofius’ II. erzogen und eine Zeit lang Verwalter des faiferlichen Maritalls, 
Mönd geworden war und nunmehr zum Biichof bon Majuma (Tala noös Odlarrar; 
zu der Bezeichnung vgl. Sozomenus H. E. 5, 36 und 7, 28, 4) gemad)t wurde. Eine 
bochgeitellte Gönnerin batten die Mönche an der zu Serufalem lebenden Kaiferin:Ritive 
Eudocia (Cyr. 73. 82). Cyrill erzählt, dab fait ganz Paläjtina, die Städter ſowohl wie 
die Mönche, in die Bewegung hineingeriſſen worden jeien. Juvenalis war nad Kon: 
itantinopel zurüdgegangen, um dort Hilfe zu juchen. Marcian, die Bedeutung der Un: 
ruben unterjchägend, verfuchte zunächft ihnen durch Edikte zu fteuern (Manft 7,483 — 496). 
Als das nicht half, entjchloß er fich zu ernfteren Mafregeln. Der Komes Dorotbeus 

30 ward mit Truppen und jcharfen Befehlen nach Baläftina geſandt; Juvenal begleitete den 
Zug. Sein Verſuch, nach feiner Ankunft in Jeruſalem die Zache gütlich beizulegen, 
ſcheiterte. Das Militär griff ein, die Widerſtand leiſtenden Monche wurden zufammen: 
gebauen, die übrigen floben, unter ibnen Theodofius, der fpäter ergriffen und längere 
Zeit zu Konftantinopel in barter Gefangenſchaft gebalten wurde, bis er, unter Leo I. 
freigelaffen, an den Folgen der erlittenen Qualen in Sykä, einer Vorſtadt von Konjtan: 
tinopel, jtarb (f. darüber den erjten Anbang zu Hist. Mise.p. 257—260; Zach. 2,9 be: 
richtet ungenau). Petrus der Iberer, den man, angeblich auf Verivendung der Eudotia, 
batte durchichlüpfen lafjen (Zach. 3, 5), entivich nad) Alerandrien. Die Kaiferin- -Ritive 
jelbft wurde übrigens wenige Nabre darauf (456?) durch den Abt Eutbymius, eine ein: 
jame Säule des ortbodoren Belenntniffes in Paläftina, wieder eines Beſſeren belebrt 
und ftarb in Gemeinſchaft mit der Kirche (Cyr. Seyth. Euth. 85 ff. 98f.). Es dauerte 
bis in den Juli 453, ebe der Bewegung wenigſtens vorläufig ein Ende gemadt 
werden fonnte. s 

Folgenſchwerer wurden die Ereigniffe in Agypten, auf die die gefchilderten Wor: 
45 gänge nicht obne Einfluß waren. Für Agypten und befonders für Alerandrien bedeutet 

Ghalcedon den Anfang einer troftlofen, durch fanatifche Kämpfe ausgefüllten Zeit. Jahr— 
zehnte bindurch ift das Yand nicht zur Ruhe gelangt, und auch fpäter baben die immer 
von neuem ausbrechenden Glaubensfämpfe zu feiner Zerrüttung weſentlich beigetragen. 
Ein großer Teil der Bevölferung — es jcheinen bauptjächlih die minder bejigenden 

 NRlafien und die Mönche geweſen zu fein bielt an Diosfur troß feiner Abſetzung feit. 
Der andere — die nobiles eivitatis, jagt Liber. 14 p. 1016 — wählte zu jeinem 
Nachfolger den Proterius, über deſſen bisherige Stellung im Klerus die Angaben 
ſchwanken (Liber. 14 p. 1016 und Joh. Nik. 294 bezeichnen ihn als Archipresbuter, 
Zach. 3,2 als Presbyter, Eut. p. 1054 als Archidiafon), der aber jedenfalld dem Diosfur 

5 perfönlich und dogmatisch nabe geitanden batte und erjt nach der Entſcheidung zur Gegen: 
partei übergetreten war. Bon der Behörde unterftügt, bat er weder Güterfonfisfationen 
noch Verbannungen geicheut, Die MWiderftrebenden zu feiner Anerkennung zu zwingen. 
Dffene Widerfeglichleit und arobe Exceſſe waren die Folge. Ein faiferlihes Edift vom 
28. Juli 452 (Cod. Just. 1, 5, 8; zur Datierung vgl. Krüger 75 N. 2) muß in den 

oo fchärfiten Ausdrüden gegen diejenigen vorgeben, die an den eutychianiſchen Irrlehren troß 
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der ſynodalen Entſcheidung feitbalten und Proterius nicht anerkennen wollen. Ein ziemlich 
beträchtliches Truppenaufgebot, 2000 Mann, wurde nad Alerandrien beordert; unter 
roben Gewaltthaten wurden die Soldaten Meifter der Stadt. Proterius fonnte aufatmen ; 
er fand Zeit, dem Papſte feine Ordination anzuzeigen und treues Feſthalten am chalce- 
donenfischen Symbol zu verfprechen (vgl. Leo Ep. 126 vom 9. Jan. 454); da bradte 5 
der im September 454 (f. Vit. Petr. p. 63) zu Gangra in Bapblagonien, wobin er ver: 
bannt worden war (ſ. Bd V ©. 645, w), erfolgte Tod Diosfurs die Gemüter von neuem 
in Erregung. Das Volk und die Mönche drangen darauf, daß jebt erjt ein neuer Bijchof 
gewäblt werde. Der faiferlibe Silentiarius Jobannes, der zur Beichwichtigung der Ge— 
müter nach Alerandrien gefandt wurde (Zach. 3, 11; vgl. Leo Ep. 141 vom 11. März ı 
55 und das kaiſerliche Geleitichreiben bei Mansi 7, 481), kehrte unverrichteter Sache 
nab Konftantinopel zurüd. Hier war übrigens eine einflußreiche Partei, zu der ſowohl 
der Alane Aſpar, magister militum per orientem, wie der Biſchof Anatolius (j.Bd V 
2. 644,9.) gebörten, zu jcharfen Maßregeln gegen die frondierenden Alerandriner nicht 
geneigt, und diefe Stimmung fam noch mebr zur Geltung, als Kaifer Marcian am 1.(2) Fe: ı: 
bruar 457 ftarb und Leo I. (— 3. Febr. 474) ibm folgte, eine Kreatur Aspars, der zu 
feinem Scaden erfabren mußte, daß er ſich in jeinem Kandidaten getäujcht hatte. Die 
dioskurianiſche Partei in Alerandrien benuste diejen Zeitpunft um loszujchlagen. An 
ihrer Spige ftand der Presbyter Timotbeus, den die Gegner wegen jeiner Schmäch— 
tigfeit (j. Zach. 4, 1 p. 23, 24ff.) aldovoog (daber Alurus), d. b. Wiefel (Hausfage), : 
getauft batten. Er batte ſchon zu Cyrill in freundjchaftlichem Verbältnis geitanden und 
defien Schriften, anfcheinend nicht obne fie monophyſitiſch zu redigieren (vgl. Theoph. 111, 
9 f.), berausgegeben. Dogmatifch gebörte er zu denjenigen Monophyſiten, die bei jchlecht- 
biniger Ablehnung der Zweinaturenlehre fih immer gegen die Unterjtellung verwahrt 
baben, als lebrten fie, wie Eutyches, daß Chrifti Leib dem unfrigen nicht gleich geweſen 25 
jet (vgl. unten S. 399,1, und Leont. Sect. Act. 5 MSG 86, 1, 1228: otros Ö£ 
6 Tuuodeos Avedeudule zal 1» olvodor zal row ulv Eirvyij, Zneiön um &eyer 
suoovorov Huiv TO o@ua Tod — — xra.). Jetzt wurde er, offenbar in tumultua- 
riſcher Weiſe, von zwei oder drei Biſchöfen, unter denen fich jener Petrus von Majuma, 
alſo eines nicht:ägnptifchen Sprengels, befand, zum Bifchof geweiht. Dem aus der Haupt: 30 
firhe verdrängten Proterius fam das Militär zu Hilfe, und es gelang auf kurze Zeit, 
den Timotbeus aus der Stadt zu entfernen. Aber in den blutigen Straßenfämpfen 
fam feine Partei bald wieder oben auf, er ſelbſt kehrte zurüd, und zur Dfterzeit 457 
(wabrieinli Gründonnerstag, den 28. März; vgl. Gutſchmid 451) wurde Proterius, 
der fih in das Baptiftertum der Hauptlirche geflüchtet hatte, vom Pöbel erichlagen, fein 3 
Leichnam gejchleift und im Hippodrom verbrannt. TQTimotbeus traf energiſche Mafregeln, 
fein Regiment zu feftigen. Insbeſondere fäuberte er die Bilchofsftühle von Dyophyſiten, 
ließ, als er fich der Mehrbeit fiber wußte, auf einer Synode über Chalcedon das Anatbem 
ipreben (Mansi 7, 869) und löfchte den Namen des Proterius aus den Diptuchen, um 
feinen und den Dioskurs dafür einzufegen. Die von Timotbeus vertriebenen Biſchöfe 10 
wandten fih nah Nom (Zach. 4, 4) und an den Kaifer Yeo (vgl. ibre ausführliche Ein- 
aabe Mansi 7, 524—530, deren Angaben im mejentlichen mit der nur anders gefärbten 
Darftellung des Zacharias jtimmen). Auch die Anbänger des Timotbeus richteten eine 
Bittſchrift an den Kaiſer (Mansi 7, 536f.), und Timotbeus jelbjt jandte einen (nicht er: 
baltenen) Bericht (Zach. 4, 5). % 

Man bätte erivarten jollen, daß diefe revolutionären Vorgänge von Konjtantinopel 
aus fofort ihre Ahndung gefunden bätten. In der That ordnete der Kaiſer jtrenge Unter: 
ſuchung über die Ermordung des Proterius an und ließ die dabei Beteiligten bart be- 
trafen. Aber gegen Timotbeus ging er, offenbar unter dem Einfluß der den Mono: 
phyſiten günftig gerichteten Strömung bei Hofe und troß wwiederbolter Aufforderung des 0 
eng (vgl. bei. Epp. 149. 150. 152 vom 1. Sept. 457), nicht gleich vor. Zuerſt 

te er daran, eine Synode zu berufen, bei der er auf die Anweſenheit des Papites 
rechnete (Zach. 4, 5; vgl. Leo Ep. 156 vom 1. Dez. 457). Diejen Plan redete ibm 
Anatolius aus, der für die dur den 28. Kanon von Chalcedon errungene Machtitellung 
feines Stubles fürdten mochte (jo Zach. l.e.), und legte dem Kaifer den Gedanken nabe, 55 
von allen Biſchöfen des Reiches Gutachten über die Synode von Chalcedon und die 
Rechtmäßigkeit der Anfprüche des Timotbeus auf den alerandrinifchen Stubl einzufordern 
(vgl. Anatols Brief an den Kaiſer Mansi 7, 537 ff). So erging, wahrjcheinlib im Of- 
tober 457 (f. Krüger 97 N.), ein kaiſerliches Nundfchreiben (in der für Anatolius be: 
ftimmten Ausfertigung bei Ev. 2, 9; Mansi 7, 521f., val. auch 795f., an letzterer so 
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Stelle lateinisch und griechifch), dem die Eingaben ſowohl der ortbodoren ägyptiſchen Bi: 
ichöfe als auch der Anhänger des Timotbeus beigegeben waren. Wie zu erivarten jtand, 
fielen die Antworten (teilweife erbalten, gefammelt bei Mansi 7, 537—627) gegen Timo: 
tbeus aus, wenn auch gelegentlich deutlich durchblickt (vgl. den Brief der Bilchöfe von 
Pamphylia secunda 7,573—576), wie iwenig warm die Herzen für die chalcedonenftiche 
Yebre ſchlugen. Nur ein Biſchof, Amphilochius von Side, wagte es zu betonen (val. 
Zach. 4, 7; Ev. 2, 10; das Schreiben ſelbſt iſt nicht erbalten, nur ein Sätzchen 
bei Leont. Monoph. MSG 86, 2, 1841), daß Chalcedon zu dem Symbolum der 
318 Väter von Nicäa verderbliche Neuerungen binzugefügt babe; für den Timotbeus 

10 wollte auch er nicht eintreten. Papſt Yeo antwortete am 17. August 458 in einem langen 
Brief (Ep. 165), den man füglib mit feinem berühmten Tomus in Parallele itellen 
fann. Dieſen Brief, den = auch griechiſch befisen, wird der Kaiſer dem Timotbeus 
zugejandt haben (Zach. 4, 5 p. 28, 10; Ev. 2, 10), ber fib dagegen in längerem 
Schreiben verteidigte (Z ach. 4,6; ein Sab des griechifchen Originals in Patr. Doctr. ed. 

15 Mai Nov. Coll. 7, 1, 35 b). 
Mittlerweile war Anatolius, der geſchickte Wettermacher, am 3. Juli 458 geitorben 

und der gelebrte (val. Gennadius, vir. ill. 90) Gennadius, ein überzeugter An- 
bänger des Symbols von Ghalcedon, ibm gefolgt. Er betrieb die Verbannung des 
Timotbeus nach Kräften, aber Aspar widerftrebte (Theoph. 112, 4), und es verging 

»o noch das ganze Jahr 459, ebe es zur Kataſtrophe kam. Sach beftigen Kämpfen wurde 
Timotheus zu Anfang des Jahres 460 aus der Stadt entfernt und über Konftantinopel 
(val. Leo Ep. 170 vom 17. Juni 460) zuerit nach Gangra, dann nad Cherſon verbradt 
(Zach. 4, 9). An feine Stelle trat Timotbeus, deifen Beiname Salopbafiolus 
(d. b. Wadelbut; Ev. 2, 11 weiß noch von einem zweiten Beinamen Baarkızös, der 

25 als das frübejte Beifpiel der jpäter üblichen Bezeichnung Melciten — Königliche Kaiſer— 
liche] für die Anhänger der halcedonenfifchen Synode von Intereſſe ift), bereits die Meichbeit 
des Charakters andeutet, die ibn zwiſchen den — freilich ohne Ausſicht auf Erfolg, 
vermitteln hieß. Selbſt die Gegner (vgl. Zach. 4, 10) wiſſen Lobenswertes von ibm zu 
jagen, den ‚Freunden war er zu fanft und nnheiehih (Liber 16 p. 10208gq.), das aleran- 

30 drinische Wolf aber war ufrieden: vel sinon tibi communicamus, tamen amamus 
te (Liber. 1. e.). Der verbannte Timotbeus blieb nicht müffig. Cod. Mus. Britt. Addit. 
12156 (vgl. Wrigbt, Catal. 639-648) entbält eine Komptlation aus Abbandlungen, 
Briefen und Auszügen verjchtedener Autoren gegen das Konzil und die Dyophyſiten, die, da 
die wichtigiten Dokumente von Timotbeus berrübren, den Titel: „Buch des Timotbeus gegen 

35 das Konzil von Chalcedon“ führt. Darunter find auch zwei Briefe, die gegen die ägyp— 
tifchen Eutychianer gerichtet find und mit Nachdrud auf deren Ausichluß aus der Kirchen: 
gemeinichaft dringen. Sie finden fih auch bei Zacharias (4, 12) und find bejonders 
geeignet, die dogmatische Stellung des Timotbeus (ſ. o. S. 377,23) zu beleuchten. 

Auch in Antiodien ift es im Diefer Zeit zu Unruben gefommen. Unter dem 
10 Schutze des faiferlichen Schwiegerfobns, des Generals Zeno, trat bier Petrus Fullo 

(yrapevs, d. b. Walter), Presbyter aus Chalcedon, gegen die ſynoditiſche Lehre auf, 
eiferte für den Sab Ort deös Eoravodiy_ und den Zufat im Trisbagion (f. d. A. und 
den U. Theopafchiten) 6 oravomdels dr nuäs und verdrängte den durch dieſe Bewegungen 
eingejchüchterten Biſchof Martyrius, der ſich vergeblich nach Konſtantinopel wandte und 

15 ſchüeßlich auf fein Bistum verzichtete. Auch des Petrus Epiffopat war freilich nicht von 
langer Dauer; von feinem Patriarchen Gennadius beraten, ordnete Yeo die Abſetzung des 
Petrus an (Theod. Leet. 1, 20— 22). Wann diefe Vorgänge ſich abipielten iſt un: 
fiber. Vermutlich bedeutet der an Zeno gerichtete Erlaß Kaifer Yeos vom 1. Juni 471 
(Cod. Justin. I, 3, 29), durch den mit Hinweis auf die Unruben in Antiochien den 

5» Mönchen das Verlaſſen ihrer Klöſter, den Geiftlichen das Erregen von gefährlichen Stim: 
mungen in der Menge verboten wurde, den Abjchluß. Daß ſich aber, wie Bartb (11 N. 4) 
behauptet, die ganze Affäre im Jahre 171 abgeſpielt babe, iſt unwabrjcheinlich. 

Inzwiſchen batten ſich am Hofe einfchneidende Veränderungen vollzogen. Den ger: 
manifchen Einfluß löfte der iſauriſche ab: der bisher allmädtige Aspar mußte — 

55 dem verſchlagenen Kommandanten der Leibwache (fein eigentlicher Name war Taraſikodiſſa, 
und er war umgetauft worden, als man ibm die Prinzeſſin Ariadne vermäblte), weichen. 
Ein letzter Verſuch, die verlorene Machtitellung wieder zu gewinnen, endete mit Aspars 
Ermordung (471). Die dem Barbaren Zeno ungünftige Stimmung der ariftofratischen 
Kreife lieh nun freilich nicht zu, daß der alternde Yeo ibn kurzer Hand zu feinem Nach— 

so Folger machte, So wurde der wohl erſt fiebenjäbrige (Mal. 376) Entel im Oftober 475 

a 



Monophyfiten 379 

zum Mitregenten erboben und nad feines Großvaters Tode (3. Februar 474) als Yeo IL. 
Kater. Wenige Tage darauf ließ fih Zeno durch den Knaben vermitteljt einer geichidt 
in Szene geſetzten Komödie die Krone reihen. Zu früb für feine Abfichten — der ſpäter 
auftauchende Verdacht, Zeno ſei am Tode des Kaiſers ſchuld, ift falſch — ftarb Yeo, No: 
vember 474. SHofintriquen und der Abfall eines der fäbigiten Vertrauten Zenos, des 5 
Generals Illus, batten zur Folge, daß ein Schwager des alten Leo, Baſiliskus, die 
Gewalt an ſich riß. Zeno verließ Konftantinopel im Januar 475 (Joh. Ant. 210, Müller 
4, 118 &rarn rs Önarelas Husog, alfo nicht im November, wie gewöhnlih angenommen 
wird; zur Di vgl. Bartb 27 N. 2 und 39 MN. 1) und floh nach Iſaurien. In 
der Umgebung des Ufurpators aber erjcheint nunmehr als einflugreichite Perjönlichkeit 
Timotbeus Alurus, den Bafılisfus, wie es jeheint auf Anregung feines Magifters Theoktiſt, 
eines Alerandriners, zu fich gerufen batte (Zach. 5, 1 p. 59, 22). Troß des Wider: 
itrebens des bauptftädtiichen Patriarchen Akacius, der im September (2) 471 (onovön 
Zivovos, jagt Suidas s. v.) dem Gennadius gefolgt war, wußten Timotheus und 
jeine Anhänger dem Baſiliskus ein Rundjchreiben abzugewinnen (Ev. 3, 4 nad Zach. 15 
5, 2, deſſen Tert in der ſyriſchen Überfegung verderbt it; Verfaſſer des an Timotbeus 
gerichteten Erlafjes war nach Zach. der alerandriniihe Sophiſt Paulus), durch das Yeos 
Yebrbrief und das chalcedonenſiſche Symbol mit dem Anatbem belegt und die Anbänger 
der ketzeriſchen Lehre mit den jtrengiten Strafen bedroht wurden. Die Charatterlofigteit 
der orientalischen Bifchöfe ertvies fih darin, daß 500 (jo Ev. 3,5 nad Zach.; dere 
Zyrer bat 700) dem Rundſchreiben zujtimmten, nachdem fie oder ihre Vorgänger erjt vor 
wenigen Jabren das Gegenteil gutgeheißen batten (j. o. ©. 378,5). Timotbeus, dem die 
monopbufitifchen Heißiporne es übrigens verdachten, daß auch der Dofetismus in ber 
Encyklika ausdrüdlid verdammt war (ſ. Zach. 5, 5 p. 64,20 ff), febrte nunmehr nad) 
Alerandrien zurüd, two Timotbeus Salopbafiolus auf faiferlihen Befehl bereits bejeitigt 
war und wo der alte Batriarb (nad Zach. 5, 4) vom Wolke entbuftaftiich begrüßt 
wurde. Auf dem Wege weibte er, indem er den Oberbifchof berausfehrte (Zach. 5, 4 
p. 65, 21—25 jagt: „Und er gab ibm [dem Paulus] in fanonifcher Weiſe die Gerecht— 
lame feines Stubles zurüd, welche die Verfammlung von Chalcedon ibm geraubt und aus 
Schmeichelei dem Stuble der Reſidenz gegeben hatte“), in Epbejus eine feiner Kreaturen, 30 
den Paulus, zum Biſchof und präfidierte einer Synode, die an den Kaifer einen feier: 
liben Mabnbrief erließ, ja feine Zufäge und Anderungen zu machen und den Mfactus 
als einen der Hauptftadt unwürdigen Bifchof zu befeitigen (Zach. 5,3; aber der ſyriſche 
Tert ift verderbt, und die Bruchftüde bei Ev. 3, 5 enthalten wichtige Cinzelbeiten, die 
im Sprer feblen). 35 

Der Brief war das Erzeugnis berechtigter Bejorgnis: denn jchon war des Timo: 
tbeus Stern wieder im Sinten. Zwar waren außer Epbefus auch Antiochien und Ne: 
rufalem zur Zeit monopbofitifch bejegt: nach Antiochien war Petrus der Walter, der fich 
im Kloster der Afoimeten (j. d. A. Bd I ©. 282) zu Konftantinopel verborgen gebalten 
hatte (Theod. Leet. 1, 30 p. 189; wenn diefer Aufentbalt freiwillig war, tt die That- 40 
lade angefichts der zweifellofen und oft betbätigten [j. u. S. 382, 58. 383,10] ortbodoren 
Haltung dieſer Mönde auffallend), wohl um die Jahreswende zurüdgerufen worden, und 
Anaftaftus von Jeruſalem unterfchrieb nicht nur die Enchklifa, jondern war aktiv im 
monopbofitiichen intereffe und gegen Akacius tbätig (Zach. 5, 5 p. 67, 30; vgl. auch 
p. 68, 19ff.). Diejer aber war nicht zu beivegen geweſen, der Encyklika beizutreten 4 
(Zach. 5, 1 p. 60, 26), und der tbatkräftige Mann, der feine eigene Stellung bedroht 
hab (daß er ſich nicht aus Yiebe zur Ortbodorie twiderjegte, läßt Theoph. p. 122, 23 
durchblicken), jegte nunmehr alles daran, die Hauptitadt gegen den Ujurpator aufzureizen 
(Zach. 5, 5). Die Stimmung der Menge und des Klerus fam ibm dabei entgegen; 
ane große kirchliche Demonjtration wurde veranftaltet; jogar der Stylit Daniel fam von 50 
jener Säule berunter, um für den ortbodoren Glauben einzutreten (Theod. Leect. 1, 32. 
33 p. 182; Zach. 1. e.). Baſiliskus mußte die Stadt verlaffen; der gut unterrichtete 
und den ibn bedrängenden Heerführern gegenüber mit dem Geld nicht fparfame (Mal. 
379) Zeno näberte Mi Konstantinopel. Ein lettes Mittel, der Widerruf der Encyklika 
dieſes äyreyxuakıor findet fid Ev. 3, 7, während Zach. |dunados, parteiiſch, rijW 56 
Any⸗ npayuareiav ov yoayras, twie Ev. bier mit Necht jagt] fie weggelaſſen bat), ver: 
fing nicht mehr. Im rauf oder September 176 aljo nicht 477; er war 20 Mo: 
nate abweſend (Proc. Bell. Vand. I, 7 p. 317,19; Viet. Tunn. p. 189, 9; ſ. oben 
2. 379,7) — febrte Zeno in die Hauptitadt zurüd. Die Negierungsbandlungen feines 
Vorgängers ſetzte er in einem Edikt außer Kraft (Cod. Justin. I, 2, 16 vom 17. De: © 

— — ) 

* 

157 ar 



380 Monophyſiten 

zember 476), in welchem auch die kirchliche Prärogative des Patriarchen der Hauptitadt 
auf das Nachdrücklichſte eingejhärft wird. Die aſiatiſchen Biſchöfe hatten nichts Eiligerss 
zu tbun, als in einem de: und webmütigen Schreiben an Afacius ihre Zuftimmung zur 
Encvtlifa des nunmehr Enttbronten als erzwungen zurüdzunebmen (Ev. 3, 9). Baſi— 

5 lisfus aber, in einem fappadoziichen Kaſtell gefangen gehalten, ift elend umgefommen. 
Papſt Simplicius (3. März 468—10. |?]| März 483), Leos zweiter Nachfolger 

(Stlarius ſſ. Bd VIII ©.67,32ff.] bat fich in die Angelegenheiten des Dftens nicht cin- 
gemifcht) hatte, von den "orthodoren Mönchen in Konftantinopel, die immer mit dem päpſt 
liben Stuble Fühlung bielten, unterrichtet, noch an Bafılisftus (Ep. 3 p. 179 vom 

10 10. Jan. 476; daß diefer Brief an B., nidt an Zeno gerichtet it, Steht aus fachlichen 
und bandjchriftlichen Gründen feit, vgl. Krüger 12. N. 2, Barth 40 N. 1) die Auffor- 
derung gerichtet, den Hauptunrubejtifter im Dften, — Alurus, zu beſeitigen. Auch 
in ſeinem Glückwunſchſchreiben an Zeno (Ep. 6 p. 186sq. vom 9. Oktober 476, nicht 
477; ſ. Barth 92 N. 3 und vgl. unten das Todesdatum des Timotheus) kommt er 

ı5 neben der Forderung ftrengen Feitbaltens am er darauf zurüd (f. auch Ep.7 
189sq. an Akazius). Durch ſeinen am 31. Juli 477 (v. Gutſchmid ©. 453) er: 

folgten Tod (der angeblibe Selbjtmord | Liber. 16] iſt bloßes Geſchwätz) entging der 
greiſe Patriarch weiteren Maßregeln; der unmittelbar darauf eintreffende kaiſerliche Quäſtor 
hatte das — — in der Taſche (Vit. Petr. p. 78). Die Monophyſiten er: 

20 hoben jofort * Zach. 5 p. 68, 12 „auf fanonijche Weiſe“; nad Gesta 7 p. 516 
und Theoph. p. 125, 2if. unter Affiſtenz nur eines Biſchofs) den bisherigen Archidiakon 
(Liber. 1. c.) Petrus Mongus, (d. b. Stammler; „der eine ſchwere Zunge bat“ 
v. Gutſchmid ©. 453; lat. blaesus Liber. 1. e.), zum Watriarhen. Die Regierung 
aeg bagegen, den roterianern Gaß fie immer noch jo genannt wurden, bezeugt Zach. 

>55, 7 p. 72, 36 und 5, 9 p. 79, 2; val. Ev. 3, 128. f.) zu liebe, Timotheus Salopba: 
Kolus unter militärifcher Bededung nadı Alerandrien zurüd. Petrus mußte ibm meiden, 
aber er blieb in der Stadt und bielt die Gegner in Unrube. Vergeblich beflagte fich 
Timotheus beim Papſte (Gesta 8), vergeblich ſchrieb dieſer Brief auf Brief nach Kon- 
jtantinopel (vgl. Simpl. Epp. 10- 13, 15 p. 196-200. 203). Timotheus, der fein 

so Ende berannaben fühlte, jandte feinen Ofonomen Johannes Talaja (fo Liber.; er wird 
auch der Tabennefiote genannt, da er Presbyter im Kloſter der Tabenneftoten zu Kanopus 
bei Alerandrien geweſen war) in die Nefidenz, um es dem Kaifer nabe zu legen, daß auf 
alle Fälle nach feinem Ableben nur ein ortbodorer Biſchof gewählt werde (Zach. 5,6 
p. 71, 13, Gesta 9). Johannes benutzte die Gelegenbeit, mit Zenos mächtigen 

35 Winifter Aus, der damals jeine Palajtrevolution plante (j. darüber und über die Unter: 
drüdung des Komplottes Bart 76-91), in Verbindung zu treten, um ſich ſelbſt die 
Nachfolge zu fihern, wußte nad) der Rüdtebr, den im Komplott befindlichen Exarchen von 
Agupten für fich zu gewinnen, und verſuchte, als nun Timotheus wirklich ſtarb (wohl im 
Juni 482 [v. Gutjchmid ©. 453]; nad Liber. 168.f. war er im ganzen 22, Nabr 

10 Biſchof geweſen [vgl. o. S 378,21]; Simplizius wußte am 15. Juli 482 von feinem 
Tode [Epp. 17. 18 p.206. 208]), die erzbifchöfliche Würde an ſich zu reifen. Es ſcheint, 
daß er damit nicht nur einer ausdrüdlichen Weifung des Kaiſers, ſondern dem eigenen 
Verſprechen entgegenbandelte (jo Zach., dem Ev., freilib nur zagbaft und im Be 
mwußtjein, ſich einer parteiifch gefärbten Darftellung gegenüber zu finden, folgt). In der 

15 That bat Zeno ſich dem Papſte gegenüber offiziell den Anfchein gegeben (ſ. Ev. 3, 15), 
als babe er den Jobannes nicht um feiner dogmatifchen Stellung willen, fondern wegen 
ſeines meineidigen Verhaltens entfernen laſſen. Jedenfalls wurde bald gegen ihn einge— 
ſchritten, und an ſeiner Stelle (Ende 482) Petrus Mongus als rechtmäßiger Biſchof ein— 
geſetzt unter der Bedingung, daß er die vom Patriarchen Akacius ausgearbeitete, zur 

Schlichtung des dogmatiſchen Zwiſtes beſtimmte Lehrformel, die unter der Bezeichnung: 
Henotikon an getvorden ift, annehme und fi mit den Proterianern vertrage 
(Zach. 5, 7 p. 29ff.; Ev. 3, 12). 

2. Big um Brud mit Nom. Der Patriarch Akacius (ſ. o. S. 379, 13), vor 
jeiner "Wahl Vorjteber des Waifenbaufes in Konjtantinopel (Suidas s. v.), iſt offenbar 

55 ein begabter Politiker geweſen. Dafür fpricht ſchon die Thatfache, daß er in für einen 
Hofbiichof ungewöhnlid langer Amtsführung (471—489) die Wirren eines dreifachen 
Negierungswechjels und ſtarke Schwankungen des Barometers am Hofe mit Gefchid und 
Glück zu überjteben wußte. Yeo ſchätzte ibn bod (j. Suidas), Baſiliskus ließ ibn ge 
währen, Zeno verdankt dem flugen Ratgeber die Erfolge feiner kirchlichen Einigungs: 

politil, In die Stadien der Vorbereitung des Henotikons geftatten die Quellen leider 



Monophyfiten 381 

faum einen Einblid. Daß aber Verhandlungen vorangegangen find, in denen Afacius ich 
vornebmlidh des guten Willens des Petrus Mongus, offenbar feines Kandidaten für 
Alerandria und, twie er jelbit, einer politifch denfenden Berfönlichkeit, zu verfichern juchte, 
dürfte troß des Schweigens der griechifchen Chroniſten nicht nur der Hergang bei der 
Einfegung des Alerandriners, jondern auch die gefälfchte Korrefpondenz zwiſchen Akaeius 
und Petrus beweifen, die in irgend welcher Weiſe einen Briefwechjel vorausjegt (vgl. 
Lettres d’Acace et de Pierre Monge, aus dem Koptijchen überjegt und als Fälfchung 
nachgewieſen von E. Am&lineau in Monuments pour servir à l’histoire del’Egypte 
Chretienne aux IV® et Ve siöcles |M&m. publi6s par les membres de la Mission 
Archöologique Frangaise au Caire. Tom. 4] Par. 1888, 196-228 und XXXI 
bis XLVI). Die an Bifchöfe, Klerus, Mönde und Volk von Alerandria, Agypten, 
Yıbven und Pentapolis (jo Ev.) gerichtete Einigungsformel (griechiſch Ev. 3, 14, lateiniſch 
Liber. 17, jurifch Zach. 5, 8 und Joh. Eph. Nau p. 481, foptifch jtarf verkürzt in Cod. 
Vatic. 62 überjeßt von Amelineau in Monuments pour servir ete. |j. oben] 216 
bis 220; zum Tert ſ. Krügers Anmerkung zu Zach. p. 75, 18) iſt, politisch angejeben, 
en Meiſterſtück. Ste gebt auf den Glauben der in Stich verjammelten Väter zurüd, 
den die Väter zu Konftantinopel (381) beftätigt, dem auch die zu Epheſus (431) gefolgt 
find. Sie verwirft namentlich Neftorius und Eutyches und nimmt die 12 gegen jenen 
gerichteten Artikel Cyrills (ſ. d. A. Neitorius) an. Chalcedon wird zwar nicht ausdrüd: 
lich abgelehnt, wohl aber jeder vertvorfen, „der jegt oder jemals in Chalcedon oder auf 
gend einer anderen Synode anders gedacht bat oder denkt“. WBofitiv lehrt das Heno— 
tifon, daß der eingeborene Sohn Gottes, desjelben Weſens mit dem Vater nach der 
Gottheit, und derjelbe mit uns desjelben Weſens nad der Menichbeit, Fleiſch geworden, 
Einer ift, nicht Zwei. Des einen und jelben find die Wunder und Yeiden, die er frei: 
willig am Fleisch erduldete. Abgewieſen wird die Vorftellung einer Trennung oder Ver: 35 
miſchung (der Naturen — aber dieje Bezeichnung ift jorgfältig vermieden), ebenjo jeder 
Tofetismus (parraola). Durd die Fleiſchwerdung ift feine Hinzufügung eines Sohnes 
(apoodrrn viod) erfolgt, die Dreibeit blieb, auch als der Eine aus ihr Fleiſch wurde, 
Treibeit. Die Vereinigung aber auf diefem Glauben jchließt jede Neuerung aus. 

Der Erfolg des mit Unrecht als platonifch bezeichneten (Barth 99) Unternehmens 
war zunächit die Schlichtung der alerandrinifchen Wirren, jo mweit e8 bei den hoch: 
geteigerten Parteigegenſätzen überhaupt möglich war. Petrus hatte freilich feinen leichten 
Stand, und ohne unehrliches Yavieren iſt er nicht ausgefommen. Die Partei der Heif- 
ſporne — fo nennt fie Zach. 5,9 p. 78,30 ſelbſt — war nicht damit zufrieden, daß 
das Henotifon feine ausdrüdliche Verfluhung von Chalcedon enthielt; und als Petrus, 
um auch fie zu berubigen, in öffentlicher Anſprache den Chalcedon betreffenden Sat des 
Henotifons (ſ. o. S. 381, 10) fo auslegte, daß er einer Verwerfung gleichfam (Zach. 5, 9 
p- 89, 10), ſchwärzten ibn wiederum die Proterianer in Konftantinopel an (auch die Ent: 
ſernung der Leiche des Salopbafiolus aus der Biichofsgrabftätte warfen fie ihm, wohl 
mat ohne Grund, vor), was ibn zu einer (jebr gewundenen) Rechtfertigung gegenüber 
dem Patriarchen zwang (Ev. 3. 17), der jeinerjeits es mit ‚Freuden begrüßte, daß 
Petrus auf dem Wege der WVermittelung verbarre (Zach. 5, 11; dieje bei Ev. und 
Zach. aufbewahrten Briefe find die einzigen Stüde des Briefivechjels der beiden Patri— 
arben, die erbalten geblieben find; ſ. o. S. 381,7). Natürlich fonnte man es nicht allen 
rebt machen. Die Schismatifer (drooyıorai bei Zach. 6, 1 p. 86,32; fie find fpäter 
unter dem Namen dxepakoı bekannt geblieben), unter denen ſich bejonders ein gewiſſer 
Nepbelius bervortbut (vgl. über feine Umtriebe Zach. Vit. Sev. ed. Spanutb p. 26, 39 
bis 27,25, deutjh von Abrens — in der Note zu Zach. 6,2 p. 87,33), festen alles 
daran, Stadt und Wolf in Unrube zu balten. ber die Mebrbeit war zufrieden 
(Zach. 5, 7, der [5,9 p. 79, 27] auch des Einverjtändniffes des alten Petrus des Iberers 
. o. ©. 376,20] — Liber. 18; Ev. 3, 14), und, was die Hauptſache, zwiſchen 
Byzanz und Alexandrien herrſchte gutes Einvernehmen. 

Auch in Antiochien beſſerte ſich die Lage. Hier war Petrus der Walker nach 
der Kataſtrophe des Baſiliskus ſofort entfernt worden. Seinem zweiten Nachfolger 
Stephanus bereiteten antiocheniſche Mordbuben ein abſcheuliches Ende (Ev. 3, 10; 
Theoph. p. 118, 17— 22). Akacius nahm die Gelegenbeit wahr und machte aus eigener 
Nabtvolltommenbeit einen gewiſſen Kalandion zum Patriarchen (wahrſcheinlich Ende 
481) der ibm die Woblthat übel lobnte, indem er bald mit den halcedonenfischen Gegnern 
des Henotikons und dem römischen Biſchof (j. weiter unten) in Verbindung trat, außer: 
dem aber auch fib am Illuskomplott (j. Zach. 5,9 p. 80, 14; Lib. 18) beteiligte. 
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Das batte feine Abjegung zur Folge (485), und der zum dritten Male auf den heißen 
Boden berufene, angeblich mit Begeifterung begrüßte (Zach. 1. ec. p. 80, 20) Petrus nabm 
das Henotifon an (Ev. 3, 16; fein Synodalbrief an Petrus Mongus bei Zach. 5, 10). 
Das Gleiche tbat Martyrius von Jerufalem (vgl. feinen Brief an Petrus Mongus bei 
Zach. 5, 11), und mit Recht konnte man jagen, daß nunmehr die wichtigſten „Uber: 
priejter, nämlich die von Epbefus, Jeruſalem, Alerandrien und Antiochien [von dem 
Byzantiner zu ſchweigen], ſowie auch die Bifchöfe, die unter ibrer Herrichaft itanden, ein: 
trächtig geworben feien“ (Zach. 6, 1 p. 86, 18-20). 

Man batte aber die Rechnung obne Nom gemadt. Der Bapit war verichnupft. 
Nicht nur durch die Vorgänge in Alerandrien, bei denen jeinen Einfluß zur Geltung zu 
bringen ihm durchaus nicht gelingen wollte (ſ. o. ©. 380,28), jondern aud durch das eigen: 
mächtige VBorgeben des Akacius bei der Einjegung des Nalandion. In der Tbat konnte 
er dem Byzantiner diefes unverbüllte Zurjchautragen oberpatriarchalijcher Gelüfte nicht 
durchgehen laffen, war aber zufrieden, als ibm nacträglid von Konftantinopel die Ver: 

ſicherung gegeben wurde, daß man nur aus Not gehandelt babe und insbefondere feinen 
Präzedenzfall babe ſchaffen wollen. Man berief _jogar nadıträglih noch die Synode, 
und Kalandion mit jeinen Biſchöfen machte von jeiner Wahl dem Papſte förmliche An— 
zeige (vgl. Simplie. Ep. 15—17 p. 202207). Ob Simplicius noch Kunde vom He 
notifon und den ſich daran anfnüpfenden Ereigniſſen erbalten bat, iſt unficher; jein 
legtes erhaltenes Schreiben (Ep. 20 vom 6. November 482) flagt nur über Akacius' 
Schweigſamkeit in der alerandriniichen Angelegenbeit. Am (j. Duchesne, Lib. Pontif. 1, 
CLIX) 10. März 483 ift er geitorben, um durch den rüdjichtsloferen und erfolgreicheren 
elir III. (13. März 483—25.[?] Februar 492; ſ. d. A. Bd VI, 25.) erjegt zu werden. 
Diefer richtete jofort zwei längere Schreiben nad) Konjtantinopel (Fel. Ep. 1 u. 2 p. 222 

5 bis 239): Zeno ermabnt er, unter Erinnerung an jeine früheren Worte und Tbaten, den 
Glauben des hl. Betrus nicht anzutaften und fich durd das Schidjal des Baſilislus, den er 
doch jelbjt als Neger bekämpft habe, warnen zu laſſen; Alacius behandelt er in anmaßendſtem 
Ton wie einen Untergebenen, von dem er erwartet, daß er nicht in fortgeſetzter Un— 
gehorſamkeit verharren, ſondern Verſäumtes durch verdoppelten Eifer wieder gut machen 

n werde. Die Briefe waren faum abgejandt, als er über die Entwidelung der firchlichen 
Berbältniffe im Dften weitere ausführliche Nachrichten erbielt durch Nobannes Talaja, 
der nach jeiner Vertreibung aus Alerandrien (1. o. ©. 380, 47) ſich zunächſt nach Antiochien 
gewendet hatte, dort dem VBatriarchen Halandion näber getreten war und endlich zur 
tbatfräftigeren Betreibung feiner Anſprüche ſich nah Nom begeben batte (daß er nod 
unter Simplicius in Rom anlangte, ijt troß Zach. 5,9 p. 79,35 |Ev. 3, 15], der über 
römische Verbältniffe nicht gut unterrichtet iſt, unerweislich; dazu jagt Theoph. p. 131, 25 
ausdrüdlich, daß er erſt unter Felix eintraf). Durch die Klagen des Alerandriners in 
noch größere Entrüftung verjeßt, ſandte Felix feinen faum abgegangenen Boten einen 
weiteren mit Briefen nad (Ep. 3 und 4 p. 239—41), dur die er den Akacius zur 
Verantwortung nad Rom citierte und von dieſer Maßregel den Kaifer unterrichtete. 
Zum UÜberfluß klagte nun der Afoimetenabt (f. o. S. 379,39) über die Yangjamkeit der 
päpftlihen Maßregeln, was Felix veranlaßte, feine Yegaten nachträglich zu ermabnen, mit 
dem Abte Fühlung zu nehmen (Ev. 3,19). Akazius Fam alledem zuvor. Als Die 
päpftlichen Yegaten bei Abydus das feite Yand betraten, wurden fie in Haft genommen 

5 und jo lange bearbeitet, bis fie mürbe geworden und nunmebr nad Konjtantinopel ver: 
jchifft, in feierlichen Hottesdienft mit Alacius das Abendmahl nabmen; fogar den 
Namen des Mongus mußten fie aus den Diptychen verlejen hören (Ev. 3,20; Liber. 18; 
Theoph. p. !31sq.). Felix, durd die Akoimeten über diefe Vorgänge in Kenntnis ge 
jegt (Ev. 3, 21), entbrannte in höchſtem Zorn. Auf der fchnell berufenen Synode ſprach 

er über feine Gejandten die Abjegung, über Akacius den Bann aus und jeßte den 
Bozantiner am 28. Juli 484 (Ep. 6 p. 243 —247) davon in Kenntnis, daß er aus dem 
priejterlihen Stande, der fatholifchen Kommunion und aus der Zahl der Gläubigen aus: 
geſtoßen fei und daß die Ketten der Verdammnis auf ewig nicht follten von ibm ge 
nommen werden (Ep. 7 p. 247 ſtellt ein Bruchjtüd des Defretes dar). Dem Kaifer 

5 machte er wenige Tage darauf (Ep. 8 vom 1. Auguft) von der Erfommunikation feines 
Patriarchen Anzeige und fügte die unverblümteften Mahnungen für den Herrſcher hinzu. 
Afacius tbat, was allein richtig war: er nahm von der ganzen Sache feine Notiz. Den 
frechen Afoimetenmönd, der dem Patriarchen beim Eintritt in die Kirche den Bann ans 
Ballium beftete, ließ er einfperren (Liber. 18); den Namen des Felix ſtrich er aus den 
Diptychen (Theoph. p. 132, 32). Der Brud war vollftändig. 
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3). Bis zum zeitweiligen Stegedes Monophyſitismus unter Anajta= 
jius. Der von Nom provizierte Bruch und das ibm folgende 35 jährige Schtsma 
wird in den kirchen- und dogmengeſchichtlichen Daritellungen (j. aber Gelzer 921) in der 
Hegel als eine verbängnisvolle Folge der durch das Henotifon geichaffenen Yage, dieſes 
jelbit aber als eime überwiegend jchädlide Mafregel beurteilt. Oberflächlich angejeben, 
ift daran gewiß etwas Wichtiges. Hätte man das Chalcedonenfe beibehalten und ſich in 
diefer wie in anderer Beziebung den Wünfchen, richtiger Befehlen des Papſtes gefügt, jo 
wäre ed zum Schisma nicht gefommen. Es tft aber billig zu bezweifeln, ob eine der 
artige bedingungslofe Unterwerfung unter den Willen Noms für eine gejunde Entwicke— 
lung der kirchlichen Verbältniffe im Orient wünſchenswert oder auch nur möglich geweſen 
wäre. Man braucht nur die Briefe Felix' III. zu lejen, um zu der Überzeugung zu 
fommen, daf die hier mit verblüffender Nüdfichtslofigkeit in einer für nicht gänzlich de- 
generierte Ohren unerträglichen Weiſe vorgetragene Theorie von der Selbjtberrlichteit des 
römischen Biſchofs mit der Yöjung der Suprematsfrage im Orient, wie fie durd den 
28. Kanon von Chaleedon gegeben und durch Zenos viel zu wenig beachtetes Edit von 15 
476 (1. o. ©. 379,60) von neuem betätigt war, in unlöslihem Widerſpruch jtand. Daß 
der Patriarch von Konitantinopel die oberbifchöfliche Stellung über den anderen orien- 
taliben Kirchenbäuptern angejtrebt und unter Akacius thatfächlich erreicht bat — ob A. 
bereits den Titel eines ökumenischen Patriarchen angenommen bat, iſt unficher —, liegt 
vor Augen. Daß dieje Entwidelung im Orient jelbjt als gejund betrachtet wurde, 
zeigen die Vorgänge bei der Durchſetzung des Henotifons. Nun aber war man „poli- 
tib und national von den Yateinern doch geichieden“ (Gelzer a. a. O.), und ein jeiner 
Würde bewußter Patriarch wie Akactus mochte bei Abwägung der politischen Kür und 
Rider mit gutem Grund das Einvernehmen mit Nom geringer einſchätzen als die Auf: 
rehterhaltung feiner Prärogative. Cr fonnte es jogar mit Ausficht auf dauernden Er: : 
tola, jo lange die Regierung die Sicherung der Yage im Orient als ihre wichtigite Auf: 
gabe betrachtete und auf eine Beeinfluffung der Entwidelung der Verhältniſſe im Weiten, 
der ftaatlicben jowohl wie der firchlichen, verzichtete. Das iſt in den nächſten Jabr: 
zehnten der Fall geweſen. Erſt als der aiferliche Ehrgeiz ſich wieder zu weltumfpannenden 
Aniprüchen jteigerte, ward die Wiedervereinigung mit Nom eine wirklich brennende Frage; 
denn wer im Wejten berrichen wollte, batte mit dem Bapjte zu rechnen. Mit der Bes 
ſchränkung auf den Dften aber war zugleich das eigentliche firchenpolitiihe Programm 
gegeben. Es galt vor allem das kirchliche und dogmatiſche Einvernehmen zwiſchen den 
großen Stüblen, denen die Zuffragane folgen mußten (j. o. ©. 382,7), Jicher zu jtellen 
Das fonnte auf Grund eines Programmes, in deſſen Mittelpunkt die chalcedonenſiſche 
Formel ſtand, unmöglich geſchehen. Dieſe Formel oder gar die Synode, auf der ſie be— 
ſchloſſen war, zu anatbemattjieren, war ebenſo unmöglich. Der Ausweg, den das Heno— 
tilon mit feiner Hugen Umgebung diejer ſchwierigen Frage, die das praftifche Verhältnis 
u Chalcedon nab Bedürfnis einzurichten geitattete (wovon z. B. Petrus Mongus und 
jeine Nachfolger |j. Zach. 6, 6 p. 96,25 u. 97, 228qgq.| reichlichen Gebrauch gemacht 
baben), war unter ſolchen Umftänden der allein gangbare, und es ift nicht die Schuld 
diefer Formel, alfo auch nicht Zenos und feines Patriarchen, jondern des mit der Zeit 
immer deutlicher bervortretenden Mangels an deutlicher Einfiht in das überhaupt Er: 
reihbare bei den Nachfolgern geweſen, wenn ſich die Dinge trotz allem nicht glüdlich 
entwickelten. Freilich war dieſer Weg mit Schwierigkeiten gepflaſtert. Der monophy— 
ſitiſchen Heißſporne (ſ. o. S. 381, 415) Herr zu werden, war in jedem Falle vergebliche Liebes⸗ 
müb', unter normalen Verbältniffen auch nicht von großer Bedeutung. In der Neichs: 
bauptitadt aber wurde die allzeit bereite are durd die „ortbodoren Feftungen“ (Barth 
106) einiger Klöſter gepflegt (Theoph. p. 141,25 nennt außer den Akoimeten |}. o. ©. 379,30] 
noch die Klöfter des Dius, des Baltanus und der Matrone), die zugleich dem — 
Einfluß zugänglich blieben und den Papit auf dem Laufenden zu balten wußten (val. 
Fel. Ep. 14 p. 267, 10: filii nostri religiosi monachi, rectae fidei eonfessione 
pollentes). Dazu fam, daß die dem Akacius folgenden Patriarchen fich nicht auf der 
Höbe ibrer Aufgabe zu balten wußten und der faiferlichen Einigungspolitif im Djten 
ununterbrochen Steine in den Weg warfen. 

Akacius ſtarb Ende (7) 489. Seinen Nachfolger Fra vitas (Flavitas; wohl ein 
Gote, ſ. Gelzer in IprTh 10, 1884, 316ff!) beurteilen die ortbodoren Chronogtaphen 
als einen Achſelträger (vgl. Theoph. p. 133, 9). In der That belannte ih Fravitas in 
jeinem Antrittsfchreiben an Petrus Mongus (Zach. 6, 5), wenn auch mit vorjichtigen 
Vorten, zum status quo, was dieſen zu einer erbeblich perfünlicher und unvorfichtiger 
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gehaltenen, den Patriarchen aber freudig begrükenden Antwort veranlaßte (Zach. 6, 6). 
Bapft Felix aber zeigte er feine Stublbefteigung (übrigens durchaus korrekterweiſe, da 
ihn ja die Fehde feines Vorgängers mit dem Nömer nichts anging) in einem nicht 
erhaltenen Schreiben an, in dem er den Apoftelfüriten und feine Schlüflelgewalt ge: 
feiert baben muß (j. Fel. Ep. 14 p. 267,3). Indeſſen zeigt des Papſtes Anwort (Ep. 
14 vom Anfang des Jahres 490) deutlich, daß Fravitas ſich ihm gegenüber ſachlich zu 
nichts verpflichtet haben fann. Durch den in jebr böflibem Tone gehaltenen Brief ziebt 
vielmebr wie durch den gleichzeitig an den Kaiſer gelandten (Ep. 15) deutlih die Be- 
fümmernis bindurd, daß von der päpftlihen Hauptforderung, die Verdammung des 

10 Afacius nachträglich zuzugeſtehen und den Alerandriner fallen zu lafjen, gar nicht die 
Nede gewejen war. Sie durchzuſetzen ijt denn auch dem Papſte nicht gelungen (vgl. 
auch jeine Epp. 16 u. 17; zur Neibenfolge Yangen 158 N. 2), und man bat offenbar 
in Konftantinopel an ein Nachgeben gar nicht gedacht. Das änderte ſich auch zunächſt 
nicht, als Fravitas (wahrſcheinlich im Frübjabr 490 nad viermonatiger Amtsverwaltung; 

15 Bapit Felix redet (Ep. 17 vom 1. Mai 490) bereits von der Sedisvakanz; jo richtig 
Yangen a. a. D. gegen Tbiel 18 Nr. 3) jtarb und in dem aus Apamea gebürtigen, in 
Alerandrien erzogenen (Zach. 6, 4 p. 91,37) Euphemius einen Nachfolger erhielt, der 
ausgejprochenermaßen zu denen zäblte, die eine möglichit ortbodore Auslegung des He 
notifons für wünjchenswert erachteten, ja es am liebiten bejeitigt hätten. Er zeigte ſich 

> ſehr bald als der Eiferer, der das Werk der Einigung nad Kräften bintertrieb. Gleich 
anfangs brachte ihn jeine Poſition mit Petrus Mongus in Konflikt, deſſen an Fravitas 
gerichteter Brief (f. o. ©. 384,1) erſt nach dem Tode des Patriarchen nad Konftantinopel 
gelangte und Eupbemius als Empfänger wegen der darin enthaltenen offenen Verwerfung 
der Synode lebhaft erzürnte (Zach. 6, 4). Er ſtrich (nad Theoph. p. 133, 16) mit 

25 eigener Hand den Namen des Mongus aus den Diptochen und. trug ſich mit der Abficht, 
ibn dur feine Synode abjegen zu lafjen, was durd den (nad v. Gutjchmid 29. Okt. 
489, falls die obigen Angaben richtig find ſſ. ©. 384, 14. 22], aber nicht vor Mai 490) 
erfolgten Tod des Alerandriners überflüffig gemacht wurde. Sein Nachfolger wurde der 
der gleichen Richtung buldigende, von Eupbemius zunächit nicht bebelligte Athanaſius II. 

» (490496). Dem Papft zeigte Eupbemius_jeinen Amtsantritt an; da er aber Akacius 
und Fravitas aus den Diptychen nicht geſtrichen hatte, weigerte der Papſt die Aner: 
fennung (jo Theoph. p. 155, 17 sqq.; der Brieftwechjel it nicht erhalten; von Eupbe 
mius’ Briefe weiß aud Zach. 7, 1 p. 102,3. 9). 

Etwa ein Jahr nad diefen Vorgängen, am 9. April 491, ftarb Kaifer Zeno. Den 
Thron und zugleidh die Hand der Kaiſerinwitwe Ariadne erlangte der Silentiar (eine 
relativ untergeordnete Hofcharge) Anajtafius, der ebenfo wie jein Vorgänger in den 
monopbofitiihen Heiligenfalender gefommen ift, was er, wenn perjönliche Frömmigkeit 
dafür maßgebend wäre, vermutlich bejjer verdient bat als jener. Aber die größere innere 
Anteilnabme an den firchliden und dogmatischen Kragen it auch das Unglüd jeiner Re 
gierung geworden. Politiſch durchaus gewillt, in Zenos Bahnen weiterzugeben und ins: 
befondere das Henotifon und die unnacgiebige Haltung Nom gegenüber beizubebalten, 
bat er fih doch durch feine perfönliche monopbufitiiche Überzeugung bejonders gegen Ende 
jeiner Negierung zu unvorfichtiger Nachgiebigfeit gegen die Stürmer und Dränger ver: 
leiten lafjen, während er andererjeits in der Auswahl der firchlichen Perjönlichkeiten, die 

45 ihn unterjtügen jollten, vor allem alſo der Patriarchen, feine glüdliche Hand bejeffen bat. 
Dazu kommt, daß er jchon bei feinem Regierungsantritt nicht mebr jung (woher Nofe 1, 10 
die Angabe bat, daß er damals mindeitens 60 Jahre alt gewejen je, weiß ich nicht), 
jedenfalls zulegt im böchiten Greifenalter jtand. Er hatte nah dem Tode Petrus des 
Walfers (4887), dem der im Oftober 485 auch über ibn ausgefprochene päpftlihe Bann 

 (j. Fel. Ep. 11) nicht gejchadet hatte, unter den Kandidaten für das antiocheniiche Bis: 
tum gejtanden, das dann Palladius erhielt (Theoph. p. 135,24). Seiner Wahl zum 
Kaiſer widerſetzte ſich Euphemius. Anaftafius war mit dem Patriarchen ſchon früber 
aneinander geraten, als er in der Kirche von eigenem Yebritubl aus monopbyfitiiche Vor: 
träge bielt, bis ihm der Patriarch mit Zenos Einwilligung unter der Drobung, er werde 

55 ihn jcheeren lafjen, das Handwerk legte (Theoph. p. 134, 19; Suidas s. v. parola). 
Nest gab er nicht eber nad, als bis Anaftafius eine Art Wahlkapitulation unterzeichnete, 
durch die er ſich verpflichtete, feinerlei Neuerungen vorzunehmen und Chalcedon anzu: 
erkennen (Theod. Lect. 2, 6 p. 186). Euphemius ließ dann aud 492 dur jeine Sy: 
node das Konzil ausdrüdlich bejtätigen (Viet. Tunn. ad ann.; Theoph. p. 137, 11), 

co der Kaiſer aber forderte ihm jene Urkunde wieder ab (Theod. Leet. 2, 7 p. 188 und 

or 
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nadb ibm Theoph. p. 139, 19; Ev. 3, 32 verlegt diefen Vorgang, vielleicht mit 
Hecht, erit unter den Patriarchen Macedonius). Als dann während des Haurijchen Krieges 
der Batriareh in landesverräterifche Verbindung mit den Feinden trat, war ſein Map 
voll. Anaſtaſius berief die Synode, ließ den Unbequemen, der kurz vorher einem Mord: 
verfud mit knapper Not entgangen war, abjegen und verbannte ihn nach Gudaita in 
Pontus (Theod. Lect. 2,9-—— 12; Libell. Sy nod.Mansi8,374; wahrſcheinlich Sommer 496 
(Viet. Tunn. ad an]; Theoph. p. 140, 9 jet das Ereignis 497, Marc. Com. ſicher 
talib 495 an). Der Nachfolger Macedo nius, ein Entel des Gennadius (1.0. ©. 378, 17; 
Theod. Leet. 2,14, der M. als doxntxös xal leoös darakterifiert), mußte das Heno⸗ 
tion unterjchreiben (Theoph. p. 140, 15). Aber auch an dem neuen Patriarchen fand 
der Katjer feinen Freund. Macedonius ließ ſich ſehr bald durch den Widerſtand der 
ortbodoren Mönche auf die Seite drängen, wohin ibn jeine Herzensmeinung obnebin 
verwies. Darf man Theophanes (p. 141, 19 qq.) trauen, defien Angabe allerdings mit 
der des Wictor von Tunnuna (ad ann. 497) ın Widerfpruch ftebt, jo bat Macedonius 
den Kaiſer jogar zur feierlichen Anerkennung Chalcedons durch die fonjtantinopolitanifche ı5 
Spmode zu beivegen vermocht. 

In ein neues Stadium traten die Dinge dadurch, daß etwa um die gleiche Zeit die 
joriichen Monophyſiten über das Henotikon als eine ungenügende Konzeſſion hinauszu⸗ 
drängen verſuchten. In Antiochien war nach dem Tode des Palladius (ſ. o. S. 384, 51) 
498 (4997) Flavian zum Biſchof eingeſetzt worden, ein dem Kaiſer genehmer, von den o0 
Synoditen aber von vornherein als Henotiker icheel angejehener (Theoph. p. 142, 11) 
Mann. Soweit die Quellen ein Urteil zulaffen, gebört auch Flavian zu jenen Prälaten, 
die dem Henotifon aus politifcher Überzeugung folgten, im Herzen aber ortbodor waren 
(vgl. die — bei Joh. Eph. KG 1,41; Joh. Nik.315; damit ſtimmen die bei Mai, 
Nov. Coll. 6, 135 abgedrudten Brucftüde aus feiner Homilie über No 5, 23 und die 26 
a, Diefe an ſich gefunde Poſition erregte den Zorn der Monopbrfiten jeiner 
Diözefe, die unter Petrus dem Walker und anjceinend aud unter Palladius beſſer auf 
ihre Rechnung gelommen waren. Ihr Sprecher wurde Philoxenus (Xenajas aus Tabal 
in Perſien; j. über feine Vorgeichichte, litterarifche Wirkſamkeit und Theologie den Art. 
Vbilorenus), den Petrus zum Biſchof von Hierapolis (Mabug) gemacht hatte. Er wußte : 
zunächſt Flavian zu veranlafien ſo die paläſtinenſiſchen Mönche in ihrem Briefe an Al— 
hion und Theophanes bei Ev. 3, 31), nicht nur, daß er auf einer Synode (508/509; 
natürlich zu Antiochien) fich unter Übergebung von Ghalcedon zu den Spnoden von Jicäa, 
Konftantinopel und Epbejus, fondern auch zur Verdammung Diodors, Theodors und 
anderer Gefinnungsgenofjen bequemte und jein eigenes Bekenntnis in vier, der dyophyſitiſchen 3; 
Lehre widerfprechenden Sägen formulierte (j. außer jenem Brief Theoph. p. 151, 11—18). 
Damit nicht zufrieden, forderte Pbilorenus auf einer auf faijerlichen Befehl zu Sidon 
abgebalteneu Synode (511/12; f. den Bericht in Hist. Mise. 7, 10 und die der Synode 
übergebene Bittjchrift der Mönde ib. 7, 11; vgl. auch Theoph. p. 153, 12-154, RL 
Libell. Synod. Mansi 8, 374) die ausdrüdliche Verdammung des Chalcedonenſe. Der 
Patriarch lehnte die Zumutung ab, moraliſch gefräftigt durch die Anmwejenbeit Des den 
gleichen Standpunkt vertretenden, aber weniger biegſamen (er hatte ſich geweigert, auch 
nur Diodor und Theodor fallen zu laſſen; ſ. Theod. Leet. 2, 23 p. 196, Theoph. 
p.151,27— 31 und vgl. dazu C. de Boor in SR 6, 1884, 573-—577) Natriarchen Elias 
von Jerufalem (j. Cyr. Seyth. Sab. 52 p. 300 sq.). Konnte ſomit bier Pbilorenus 4; 
jeinen Zweck nicht erreichen — die —5 wurde aufgelöſt —, ſo ſoll doch ſchließlich 
Jlavian dem Drängen der Mönche, binter denen der Kaiſer jtand, nachgegeben und die 
Synode anathematifiert baben (Theoph. p. 154, 2), Genützt bat es ihm nicht: zwar 
miglang der wüſte Puiſch, den die Mönche gegen ihn in Szene ſetzten (Ev. 3, 32), 
aber bald darauf nr traf das faiferliche Dekret ein, das ihn nad Petra in Arabien F 
verbannte (Ev. 3, 32; Marc. ad ann.; Theoph. p. 156, 9—18; vol. aud) Cyr. 
l. e. 56, 307 sq.). 

Aus der Art, wie der Kaifer das Auftreten des Philoxenus begünftigte, ergiebt fich, 
daß er von der Bolitit der geraden Linie inztoijchen abgewichen war. Theodorus Lector 
(2, 20 p. 193; ibm folgt Theoph. p. 149, 25) ſetzt dieſe Wendung in die Zeit nach z5 
der Beendigung” des Perjerkrieges (506). Damals bat er den gen perfönlich fennen 
gelernt (Theoph. p. 150, 4), und diejer mag dem alten Manne (ſ. o. ©. 384,48) zugelegt 
baben. Außer ibm bat der Patriarch Jobannes III. von Aerandrien (ö Nixausens, 
Niceta, amtiert als Nachfolger Nobannes’ II. Hemula von 505—515 [v. Gutſchmid ©. 457. 
516), den Kaijer, jogar mit Geldmitteln, bearbeitet (Theod. Leet. Mill. 396 und « 
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danach Theoph. p. 152, 10-12). Die Hauptrolle aber — neben dem fanatijchen poli- 
tiichen Ratgeber des Kaiſers, Marinus von Apamea, der ſich als erflärter Monopboftt 
auch in die firchlichen Angelegenbeiten mifchte —— begann mehr und mebr der gewandte 
Severus (ſ. d. Art.) zu jpielen, der, jeit etwa 510 mit vielen anderen paläftinenfischen 
Mönchen in der Neichsbauptitadt anmwejend (Theod. Leet. Mill. 397 und danach 
Theoph.p. 152,5), den Kaifer vor allem gegen feinen Hofpatriarhen aufhetzte. Macede- 
nius batte ſich je länger deſto weniger mit Anaftafius zu ftellen gewußt. Dieſer ver: 
dachte dem Patriarchen auch feine Nachgiebigfeit gegen Nom (f. darüber unten S. 387, u ff.) 
und war nur um fo. mehr geneigt, den Einflüfterungen der Monophyſiten Gebör zu 

10 ſchenken. Die Mönche ſchürten nad Kräften. Beim jonntäglichen Gottesdienft im der 
Hoffapelle kam es zum QTumult, als beim Trisbagion der Sänger die ſeverianiſchen 
Mönde ihr aoravomdeis di’ — ?& o. &.378, 13) dazwiſchen ſchrieen (Theod. Leet. 2,26 
p. 197; danach Theoph. p. 194, 3 sqg.). Macedonius veritand ſich zwar zu einem 
Belenntnis, das, auf Nicäa und Konftantinopel zurüdgebend, über Epbejus und Chalcedon 

15 ſchwieg. Er erreichte doch nur, daß darüber die ibm ergebenen Mönche in Aufregung 
gerieten, die er mit Mübe beiebwichtigte. Andererjeits juchte der Kaiſer den Patriarchen 
vergeblich zur Herausgabe der von ibm aufbewahrten Galcedonenjijhen Alten zu bewegen, 
um fie vernichten zu fönnen (Theod. Lect. Mill. 399, 2--6 und danach Theoph. 155, 
17—21; nad dem Chron. Edess. ed. Hallier p. 121 ließ Anaftafius das Grabmal 

20 der Märtvrerin Eupbenie öffnen, um die darin aufbewwahrten Konzilsbejchlüffe zu ent: 
fernen und zu verbrennen). Die Gegenpartei aber erfann immer neue Bejchuldigungen 
gegen Macedonius, und das Ende war, daß der Patriarch am Abend des 7. Auguft 511 
aufgehoben und nad Euchaita, wohin auch fein Vorgänger batte wandern müſſen (j. o. 

.385,5) verbannt wurde (Theod. Leet. 2,28 p.200 |[j. aud Rev. Arch. 398]; Mare. 
: ad ann. 511; Theoph. p. 155, 23; zu den Vorgängen vor der Abjegung vol. audı 
das über die Ginzelbeiten eingebend berichtende, insbejondere mit genauen Zeitangaben 
verjebene, in der Färbung jelbitverjtändlich parteiifche Schreiben der monophyſitiſchen 
Mönche in Hist. Mise. 8, 1 p. 121, 27—128, 13). Er binterließ in weiten Kreiien 
ein gutes Andenken: die alte Kaiferin meinte ihm Thränen nad (Theod. Leet. Mill. 

1. e.), jeinen Getreuen erfchien er im Traume (Theod. Leet.2,36 p.204). Der ibm vom 
Kaifer gejegte Nachfolger Timotbeus erfreute ſich, nach feinen häßlichen Beinamen ni 
jchliegen (AmooßoV'Aßns und Kıjkav Theod. Lect. 2,28 p.200, Theoph. p. 155, 26; 
dazu die Bemerkungen von Miller in Rey. Arch. 280; die Hist. Mise. 7,9 p. 129, r 
jagt im Gegenteil von ibm: jeine Werke paßten zu feinem Namen, hieß er doc der Gott 

5 Ebrende), zum mindeiten bei den Ortbodoren feines bejonderen Rufes. In der That ver— 
ſuchte er henotiſche Straßen mit monophyſitiſcher Pflaſterung zu geben: den Namen ſeines 
alexandriniſchen Kollegen nahm er in die Diptychen ‚auf, während er die Bilder jenes 
Vorgängers ( aus den Kirchen entfernte (Theod. Leect. 2, 29 und Mill. 399; Theoph.p. 155, 
27— 30). Die Hauptitadt aber war dadurch keineswegs berubigt, vielmebr jab das Jabt 
512 (November) jene fürchterliche Revolution, an der wiederum das erweiterte Trisbagion 
mitjchbuldig war und in deren Verlaufe Anaftafins ohne Diadem vor das im Zirkus ver: 
jammelte Volk trat, um von der durch fein Erjcheinen gerührten Menge die Krone zurüd: 
uerbalten (Mare. Com. ad ann.; Ev. 3, 44; Chron. Pasch. p. 853; vgl. aud 
Hist. Mise. 7,9 mit den Anmerkungen). Es ſcheint allerdings, als babe diefe Erplofion 

5 wobltbuend gewirkt: zum wenigiten von kirchlichen Unruben wiſſen die Ehroniften in den 
legten Jahren des Anaftajius nicht mebr zu berichten. 

Im Orient aber begann der Siegeslauf der Monophyſiten. An die Stelle Flavians 
(ſ. o. 2.385,20) trat am 6. November 512 (Evagr. 3,35; Mal. 400, 8sqg) Severus, 
der geiſtig bervorragendite unter den monophufitüichen Führern. Dieſer berief (513 nad 
der gewöhnlichen Annabme ; Diefamp 2 22, tritt mit guten Gründen für 515 ein) eine 
aroße Synode nad Torus, auf der Chalcedon verworfen und das Henotikon mit 
der von Philorenus und Severus vertretenen monophyſitiſchen Auslegung anerkannt 
wurde (val. Hist. Mise. 7, 12). Bald darauf (514 nach der gewöhnlichen Annahme; 
nad Diefamps einleuchtenden Kombinationen im Auguit 516) mußte Elias von Jeru— 
jalem in die Verbannung nach Mila am roten Meere wandern, wo er 518 geftorben ift 
(f. über die Vorgänge, die zu jeiner Abjegung führten, Cyrill. Scythop. Sab. 51 
p. 238sqgq.; Theod. Lect. 2, 23 p. 196; Ev. 3, 31.33 u. a.). Übrigens bedeutete dieſer 
Abgang nicht eigentlich einen —— denn der Nachfolger Johannes (mabr: 
icheinlihb September 516 bis April 5 Diefamp 27) veriprad zwar, wie Theoph. 

”p. 156,33 nüchtern jagt, vor feiner hl alles, tbat aber nachber nichts davon. Dafür 
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jorgte Ihbon Sabas, der „Politifer der Wüſte“ (f. d. Art), der Sort der paläfti- 
nenſiſchen Ortbodorie. In Agypten dagegen bebielt der Monopbofitismus auch unter 
dem übrigens unrechtmäßig gewählten und erit nad allerhand Unruben anerkannten 
Tiosfur II. (jeit 516) die Oberband. Als Anaftafius jtarb (9. Nuli 518), war die 
Mittelpartei der eigentlichen Henotiker verſchwunden, ſicher nicht ohne Schuld des Kaifers, : 
von dem ein nicht übelmollender Beurteiler, der Stylit Nojua in Edeſſa, jagt: „Wenn 
diefer Katfer gegen das Ende jeines Yebens in einem anderen Yichte erjcheint, jo joll ſich 
niemand am unferen (im Terte vorangebenden) Yobpreifungen ſtoßen, jondern deſſen ge 
denken, was Salomo am Ende feines Yebens that” (Jos. Styl. 101 p. 76). 

4. Bis zur Befeitigung des Schismas mit Rom und der Monophyſiten— 
verfolgung unter Juſtin I. In dem Verbältnis zum römijchen Stuble it unter 
Anaſtaſius trog mannigfaher Berbandlungen feine Anderung eingetreten. Gelafius I. 
(1. März 492 bis 21. Nov. 4965 ſ. d. A. Bd VI, 473—475) hatte ſich ſchon vor jeiner 
Stublbeiteigung als jachkundiger Gegner der Monophyſiten und der Kirchenpolitit des 
Aacrus bei ftrengitem Feſthalten an dem Gedanken der römischen Oberberrlichkeit gezeigt. 
Jeugnis dafür legt die im Jahre 489 (p. 511, 2: Nestorius ante quinquaginta et 
oeto fere annos ... exilio meruit relegari) verfaßte Abbandlung ab, die unter dem 
Tief der Gesta de nomine Acacii seu Breviculus de historia Eutychianistarum 
al wertvolle Quellenſchrift (ſ. o. ©. 373,4) befannt geworden iſt. Auch der erjte unter 
keinem Namen aufbebaltene Brief (Ep. 1 p. 287— 311), eine ausführliche Darlegung 
der Differenzpunfte zwifchen Nom und Byzanz, iſt noch unter Felix, deſſen rechte Hand 
Gelaftus war (f. Thiel 23 f.), wohl um die aleiche Zeit, geichrieben worden. Den bier ver: 
tretenen Standpunkt bat er auch als Papit mit hohem Selbitgefübl beibebalten (j. feine 
Briefe an die dardanischen Bifchöfe, deren Heeresfolge er nicht ficher war [Epp. 7 p.335800., 
183p.382—-85, bejonders 26 p. 392-— 413], feinen 2., 3. und 4. Traftat |p.524— 570]; : 
jeine Briefe an den Kaifer [Ep. 12 p. 349 — 358] und feinen Batriarchen [Ep. 3p.312— 321], 
endlihb an den Magiſter Ep. 10p.341—48]). Er bat ſich bis zu dem Satze verjtiegen: 
mortuos suscitasse legimus christum, in errore mortuos absolvisse non legi- 
mus Ep. 10, 3 p. 342). Übrigens zeigt die in den Briefen mebrfad wiederkehrende 
Auseinanderjegung mit der gegnerischen Forderung, er möge aus Rückſicht auf die Stim- : 
mung in Konjtantinopel die Verdammung des Alactus fallen laſſen, deutlid, daß in 
dieſem Punkte, von der dogmatischen Frage abgejeben, Negierung und Bolt in der Haupt: 
ſtadt jolidarifcb waren. Einem derartigen Machtipruch des römischen Biſchofs ſich zu 
beugen wäre (außer den unioniftiich gefinnten Mönchen, |. o. S.383,48) niemandem ein- 
gefallen. Der Nachfolger des Gelaftus, Anaſtaſius II. (24. Nov. 496 bis 19. Nov. 198), 
war offenbar aus anderem Holze geſchnitzt. Nicht nur daß er dem Kaiſer in einem unter: 
würftg gebaltenen Schreiben (Ep. 1 p. 615—623) feine Stublbeiteigung anzeigte, was 
Gelaſius unterlaffen batte (f. dazu feine Rechtfertigung in feiner Ep. 12, I p. 350), er 
muß auch jonit Anlaß zu der Auffafjung gegeben haben, daß er für Berlegung des 
Streites ohne Bloßjtellung der fatferlihen Autorität und des Anjebens des Patriarchen 
zu baben jet. Es wäre ſonſt nicht zu erflären, daß der Patrizius Feitus gelegentlich 
einer politiichen Geſandtſchaft dem Kaiſer die Hoffnung eröffnete, es werde möglich fein, 
dem Bapite die Anerkennung des Henotifons abzugewinnen (Theod. Leet. 2, 17 p. 192). 
Wie dem auch ſei, Anaftafius ftarb zu früb, als daß fich die Berechtigung folder oder 
äbnliber Hoffnung bätte ausweifen laſſen. Aber no in die Wabl des neuen Papites 
Hangen die Friedensgedanken binein, freilib nur um ein friegeriiches Ecbo zu finden. 
Feſtus verfuchte feinen Kandidaten, den Archipresbpter Yaurentius, durchzujeßen ; der 
Mebrbeit aber gelang 8, den Diakonen Sym machus (22. Nov. 498 bis ca. 19. Juli 51), 
auf den Stuhl zu bringen, der feine Anerkennung allerdings erit nad wüſten Szenen 
(f. Darüber den Art. Symmachus) zu erzwingen vermochte. Sein Schreiben an den Kaifer 
(Ep. 10 p. 700708, nicht vor 506 erlafjen) redet wieder eine andere Sprache, in der 
von irgend welcher Achtung faiferlicher Würde nichts anklingt, der man aber andererjeits 
die Anerkennung nicht verjagen kann, daß fie den eigenen Standpunkt in energiicher, faſt 
draftiich zu nennender Weiſe zum Ausdrud bringt. Wieder eines von den Dokumenten, 
die den Beweis dafür liefern, daß eine Unterordnung des römischen Biſchofs unter den : 
Reichsgedanken ſchon damals eine Unmöglichkeit war und alle Berbandlungen nur jcheitern 
oder zu einer Niederlage Dftroms führen fonnten. Das erftere bezeugen die erſten Ver— 
bandlungen unter Hormisdas (20. Juli 514 bis 6. [7.] Auguft 523), das zweite der 
Ausgang. 

Als Hormisdas den Stuhl beitieg, hingen über Anaftafius die ſchweren Wolfen der 
23 
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vitalianiſchen Empörung (f. dazu Roſe 1,5277; Hauptquelle ift Jobannes von Antiochien 
|Fragm. Hist. Graee. 5, 32sqq.)). So unrichtig es ift, den Schuß des katholiſchen 
Belenntnifjes als einen der wirfliben Beweggründe Vitalians zu bezeichnen, jo gewiß it 
doc, daß er, indem er ihn vorjchob, „damit eine ganz unvergleichliche legitime Bafıs für 
den ungemeſſenſten Flug jeiner ehrgeizigen Phantaſie erhielt und den Haß der katholiſchen 
Unterbanen gegen den Kaiſer als moralischen Bundesgenofjen bei feinen Kämpfen benugen 
durfte” (Nofe 53). Ber der Verbandlung mit den feindlichen Führern ftellte der Kater 
in Ausficht, daß er zur Beilegung der Glaubensftreitigkeiten die Vermittlung des Papites 
juchen werde. Den Niederjchlag dieſes Verfprechens bildet feine Korrefpondenz mit Hor— 
misdas,. In zwei Screiben (Horm. Ep. 1 vom 28. Dez. 514 p. 7418q. und Ep. 2 
vom 12. San. 515 p. 742; der erite Brief gelangte erjt nach dem zweiten in die Hände 
des Papſtes, ſ. u.) [ud er den Papſt förmlich zu einer in Heraklea abzubaltenden Synode 
ein. Hormisdas gab auf beide Briefe höfliche Antwort (Ep. 4 vom 4. Xpril 515 p. 7480, 
enthält die Antwort auf Ep. 2, Ep. 6 vom 8. Juli p. 747sq. die auf Ep. 1) um 

5 verficherte den Kaiſer wohlwollender Teilnahme für fein Unternehmen. In der That be 
ftimmte er feine Gejandten (darunter Ennodius von Tieinum, |. d. Art. Bd V, 394,4) 
und gab ihnen eine nitruftion (Ep. 7 p. 748—755), wonach ſie bei böflihem und 
ichonendem Auftreten doch alles meiden follten, was als Anerkennung der Kirchengemein: 
ichaft gedeutet werden fünne. Der Papſt fordert volle Anerkennung des calcedonenftichen 

>20 Konzils und Verwverfung des Akacius; unter diefer Bedingung ſei er in eigener Perjon 
zu fommen bereit (Ep. 7, 6). Mit einem Begleitfchreiben an den Kaiſer (Ep. 8 vom 
11. Auguft p. 7558q.) verjeben reisten die Yegaten nach Konjtantinopel. Aber Anaftaftus 
mochte, jelbjt in jchwieriger Yage, ſich nicht entjchließen, jo kurzweg zu Kreuze zu Eriechen. 
Er jchidte die Legaten im Sommer des folgenden Jahres zurüd und gab ihnen ein Schrei: 
ben an Hormisdas mit, in dem er auseinanderjegte, daß er vom chalcedonenftschen Konzil 
niemals abgewichen fei, da diefes ja ſelbſt den nicänifchen Glauben vertrete; daß er bie 
Alerandriner wiederbolt getadelt babe, weil fie an der pofitiven Yebre ſich nicht ge 
nügen, ſondern fich zu der überflüffigen VBerdammung des Chalcedonenje und des Yebr: 
briefes Yeos verleiten ließen; daß er aber binfichtlih des Akacius nicht nachgeben wolle 

so und fünne, weil ſolche Nachgiebigfeit die fchwerften Unruben hervorrufen würde (Ep. 10 
p. 761-764; Datum unficher, j. Thiel p. 105). In einem direft an den Papjt ge 
richteten Billet und in einem Schreiben an den Senat (Ep. 11p.764sq., 12 p. 76580. 
vom 16. bezw. 28. Juli) giebt er jeiner friedlichen Stimmung wiederholten Ausdrud. 
Die Römer verbarrten dem gegenüber natürlih auf ihrem Standpunft (j. die Antworten 

35 des Papſtes [Ep. 13 p. 766—68] und des Senates [Ep. 14 p. 768— 70], beide aus 
d. Auguft), den Hormisdas auch jpäter unverändert beibebielt (Ep. 27 p. 796 -800 
an den Kaiſer; Ep. 28 p. 800 an Timotbeus, Epp. 29 und 30 p. 801—805 an bie 
orientaliichen Bilchöfe, Ep. 32 p. 8068q. an die Ortbodoren in Konſtantinopel, alle 
vom 3. April 517; Ep. 37 p. 812sq. vom 12. April an den Kaiſer). Anaſtaſius aber 
brab mit Schreiben vom 11. Juli 517 (Ep. 38 p. Si3sq.) die Verbandlungen in 
durchaus würdiger Weife ab: injuriari et contemni (2£ovdeveiodau, der jetzige latei— 
nijche Tert bat annullari, j. Thiel 814 N. 4) sustinere possumus, juberi non 
possumus. Bald aber veränderte fein Tod (ſ. o. S.387,4) die Yage. 

Der Befeblsbaber der Palaftgarde (comes excubitorum) Juſtin (aus Bederiana 
s im Grenzgebiet von Nllyrien und Thracien, daher ihn die Hiftorifer teils als Illyrier, 

teils als Thracier bezeichnen) bemächtigte ſich am 10. Juli 518 der Regierung, indem 
er die Summen, mit denen er für die Wahl eines anderen hatte wirfen jollen, für ſich 
verivendete (Ev. 4, 1). Nah dem Urteil aller Quellen (Procop. Hist. Arc. 6, p. 44; 
Mal. 410; Joh. Eph. Nau 467; Hist. Misc. 8, 14; Mich. Syr. 175) ein rober, un: 

50 gebildeter und bejchränfter Menich, voller Eifer für die Ortbodorie (Theod. Leet. 2, 37 
p. 204; Theoph. 165, 1), von Anfang an ein Werkzeug jeines verjchlagenen und ebr: 
geizigen Neffen Auftinian, der bei allen wichtigen Aktionen diefer Negierung die Hand im 
Spiele gebabt bat (ſ. d. Art. Juftinian Bd IX, 651,2Ff.). Mit diefer politiichen Wen: 
dung fam die dem Monophyſitismus entgegengeiegte firchliche Strömung zum Durchbruch, 

55 der der inzwifchen zu bobem Anjeben gelangte Bitalian (f. o. ©.388, 3), ein beftiger Gegner 
des Severus (Hist. Misc. 8,2), jeit längerem Vorſchub geleiftet hatte. Die Folgen traten 
jofort in die Ericheinung. Schon am 15. Juli fam es zu einem tumultuarijchen Auftritt 
in der Kathedrale (j. den der Synode von 536 vorgelegten Bericht eines Anonymus bei 
Mansi 8, 1057—66). Der Patriarch Jobannes II. (6 Kannadöxns Theod. Lect. 

o Mill. 400, danach Theoph. 164, 9; er wird im Berichte wiederholt als doyıenioxonos 
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al olzoruevıxös naroıapyns bezeichnet, ebenfo in der Zufchrift des unten citierten 
Spnodalichreibens; ſ. dazu BDIX, 304,16), der am 17. April (Theod. Leet. I. e.: yeı- 
pororndeis tij toim toü ndoya Nufoa; Viet. Tunn. jest das Creignis fälſchlich ins 
Jab 517) 518 dem H motheus (1.0.©.386,31) gefolgt war, jab fich geziwvungen, das Ana- 
tbem über den „Manichäer” und „neuen Judas“ Severus von Antiochien zu verfündigen : 
und dem Volke auf wiederholten Vorbalt und nachdem er fich zunächit darum wegzu— 
drüden verfucht hatte (wie man ibm zufeßte, zeigen Zurufe, wie: Zav um Adßw dnd- 
»oww, Eos ÖyE adöE el |Mansi 1059]) zu verfprechen, daß er am folgenden Tage feine 
Wünſche auch bezüglich Chalcedons befriedigen werde. Das geſchah: am 16. Juli wurde 
das Gedächtnis der heiligen Väter von Chalcedon feierlih begangen und die vier beiligen 
Synoden jotwie die Namen des Eupbemius und Macedonius und Yeos von Nom in die 
Kirbenbücher eingetragen. Wenige Tage darauf, am 20. Juli, trat auf Befehl des Pa: 
triarchen, der aber felbjt nicht anmwejend war, ſondern fich durch einen Bevollmächtigten 
vertreten ließ (. das von 41 [42] Biſchöfen unterzeichnete Synodalſchreiben bei Mansi 
8, 1041— 1050), die Spnode zufammen und beichloß, auf Grund der an die fie gerich- 15 
teten Bittfchrift der bauptftädiichen Mönche (f. den Libellus Mansi 1049—56; unter: 
zeichnet waren über 50 Archimandriten) den Wunſch nach Heritellung der Ortbodorie durch 
den Patriarchen Kaiſer und Kaiferin vortragen zu lafjen. Abichriften der Spnodal- 
beſchlüſſe ſandte Johannes nad auswärts (ſ. die Schreiben an Nobannes [f. o. S. 386, 58] 
von Jeruſalem und Epipbanius von Tyrus, Mansi 1075—68, und ibre Wirkung ver: : 
ftärfte der faiferliche Befehl (Cyrill. Seythop. 60 p. 326). Der Widerhall blieb nicht aus. 
Zu Jerufalem (6. Aug.[Cyrill.l.e.]; Sunodaljchreiben Mansi 1067-74) und Tyrus (16. Sept. 
Manſi 1083] ; Schreiben Mansi 1073—82, ſ. auch den angehängten Bericht über die Vorgänge 
in der Kirche p. 1081-92) kam die Ortbodorie in die Höhe; im gleichen Sinne berichteten die 
Biihöfe von Syria Secunda an den Patriarchen (Mansi 1093— 98), und der Triumph 2: 
über den Sieg der Ortbodorie klingt noch in der antimonopbofitifchen Streitichrift des 
römischen Diafonen Rujtitus nad, der (vgl. Disput.etr. Acephalos MSL 67, 1251 sq.) 
von 2500 Bifchöfen redet, die fih damals für Chalcedon erklärt hätten. In der Diöcefe 
Antiocdien, wo der Monopbofitismus unbeftritten berrfchte, fam es zu regelrechter Ver: 
jolgung der Bifchöfe (f. die Lifte der vertriebenen Bijchöfe bei Joh. Eph. Dion. Tellm.) 
m Kleyn, Bijdrage 8—12, danadı bei Mich. Syr. 179; vgl. auch Hist. Mise. 8, 5 
p. 158, 13 ff. mit der Note; über das Scidfal des Philoxenus ſ. d. Art.) und Mönche 
(über die Verfolgung der Mönde Hist. Mise. ]. e. p. 156, 13ff., Joh. Eph. Fragm. 
219sq. und Mich. Syr. 178). Natürlich wurde auch Severus vetrieben (September 518; 
val. Ev. 4, 4; Mal. 411, 17; Joh. Eph. KG. 1, 11; der Lib. Chalipharum [Land, : 
Aneed. Syr 1,14, 11ff.] giebt als den Tag feiner Entfernung den 29. an, der nach dem 
toptifchen Kalender [Renaudot p. 133] freilich als der Tag feiner Ankunft in Agypten ge: 
feiert wird). Er flob, wie auch Julian von Halikarnaß (ſ. d. Art. Bd IX, 607,47 ff.), 
nab Alerandrien (j. das Näbere im Art. Severus), two der im Oftober 517 (dieſes 
Datum dürfte dem von Gutichmid S. 457 gewählten 518 vorzuzieben fein) dem Diosfur : 
(1.0. ©.387,4) gefolgte Timotbeus IV. „die Synode nidyt annahm, fondern die gläu: 
digen Priejter, die bei ihm Zuflucht fuchten, liebevoll aufnahm, ebrte und ermutigte” (Hist. 
Mise. 8, 5 p. 158, 26-31). 

Dem Papft hatte der neue Kaifer am 1. Auguft 518 feine Thronbefteigung ange: 
wigt (Ep. 41 p.830sq.) und diefer Anzeige am 7. September ein Schreiben nachgeſandt 
(Ep. 42 p.831 sq.), in dem er feine und der fonftantinopolitanifchen Synode (ſ. o. S. 389, 15) 
Bereitwilligfeit zur Wiederaufnahme der Verhandlungen fund that. Dem faiferlichen 
Schreiben war ein Brief des Batriarchen (Ep. 43 p. 832 sq.) und Juſtinians (44 p. 833 sq.) 
beigefügt, welch letterer den Papſt um fein perfönliches Erjcheinen erfuchte und durd die 
Art, wie er die Akaciusfrage erwähnte, bereits der künftigen Entſcheidung präludterte, 5 
Hormisdas antwortete zunächit formell auf die Anzeige des Negierungsantrittes (45 p. 831 sq.), 
jodann auf die übrigen Schreiben (Epp. 46-48 p. 835-— 38) und ließ dann, Anfang 
319, dur eine mit Schreiben an den Kaifer (50 p. 840 -44), die Kaiferin Eupbemia 
(51 p. 844), den Batriarchen (52 p. 84580.) und bodhgeitellte Beamte (Epp. 53—55 
p. 816 sq.) verfebene Gejandtichaft feine Bedingungen überbringen. Den Gejandten hatte er » 
eine bis ind Einzelne überlegte und ausgeführte Inſtruktion mitgegeben (49 p.839 8qgq.): 
danach follten fie eine ihnen etwa zugemutete Zuſammenkunft mit dem Patriarchen fo 
lange meiden, bis derfelbe eine ‚Formel (formam libelli quam portatis p. 839, 23; 
die Gejandten batten alfo das Formular vorfichtigertveife gleich mitbefommen) unter: 
Ihrieben haben würde, die nicht nur die monopbofitiichen Häupter verwarf, fondern auch 
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Akacius und die sequaces damnatorum (p. 840, 2), d. b. alfo auch feine Nachfolger 
im Amte, Eupbemius und Macedonius, deren Namen eben erit (ſ. o. S. 389, 11) von der 
Synode in die Kirchenbücher eingetragen worden waren. Nur im Notfall follten fie die 
Korderung der Verdammung der Nachfolger folgen laffen, deren Namen jedoch aus den 
Diptychen geftrichen werden müßten. Die Gejandtjchaft zog, von den erjten Perſonen des 
Reiches (Bitalian, Juſtinian u. a.) auf das ebrenvollfte empfangen, unter Fackelſchein in 
die Neichsbauptitadt ein (vgl. biezu und zum Folgenden den Bericht der Gejandten an 
den Papſt Ep.64p.856sqq.). Am Gründonnerstag, dem 28. März 519, unterzeichnete 
Johannes im Palaſt die päpftliche Formel, und vor den Augen der römijchen Yegaten 
(sub nostro conspectu p. 857,33) wurden jodann in der Kirche die Namen des Ale: 
cius und ceterorum episcoporum qui eum in eommunione secuti sunt (p.857,32) 
Des Anaſtaſius und Zenos aus dem Kirchenbuche gelöſcht. Am ſelben Tage richtete %: 
bannes ein Schreiben nad Nom, in das der Inhalt jener Formel aufgenommen wurde. 
Um den Patriarchen zu jchonen, batte man fich dahin geeinigt (f. den Bericht des den 
Yegaten beigegebenen Diakonen Diostur Ep. 65 p. 858—61), daß er der Formel eine 
jelbjtverfaßte Einleitung vorauffchiden möge. Trogdem und trog des unverfennbaren Wiver- 
jtandes eimiger anderer Firchlichen Würdenträger (j. den Bericht) handelt es ſich um die 
Unterwerfung in vollfommener Korm. Das zeigen au die Briefe des Kaiſers (Ep. 66 
p. 861 8q.), des Patriarchen (67, 862 8qq.), Juſtinians (68, 864) und anderer (6971 

20 p. S64sqq.), die zugleich mit den Berichten der Yegaten unter dem 22. April von Kon: 
Itantinopel abgingen. Man kann ſich nicht genug thun in Untertvürfigfeit und Ver 
jprechungen, den päpftlichen Befehlen Folge leiten zu wollen. 

Natürlich blieb die AB dennoch binter den aufs höchſte geipannten Erwar— 
tungen des Nömers zurüd. Der Metropolit Dorotbeus von Theſſalonich (ſ. zum ol: 

25 genden die Berichte der päpitlichen Gejandten Epp. 100 p. 898sqgq., 102 p. 901 sqgq., 
110 p. 910sq.) batte jih der Einführung der Union mwiderjegt. Da er das Volk auf 
feiner Seite hatte, kam es zu Exzeſſen, insbefondere zur Ermordung eines römiſch Ge 
finnten, der einen römischen Abgejandten beherbergte. Bor der Ankunft der päpjtlichen 
Yegaten beeilten ſich die Yeute, ihre Kinder taufen zu laffen, da fie ſonſt ın Gefahr 

30 jtünden, beidnifch zu fterben. Einer der Gefandten wurde lebensgefährlich verwundet 
(p. 899, 12). Hormisdas, über diefe Vorgänge begreiflichertveife ſehr erregt, forderte 
(Ep. 103 p. 903) in Anwendung der von den Päpſten jtets geltend gemachten kirchen— 
regimentlichen Anjprüche auf Oftillyrien, daß Dorotbeus ibm zur Beſtrafung nah Rom 
ausgeliefert werde. Aber wider Erwarten wurde er auf freien Fuß gejeßt (Bericht der 

35 Sefandten, Ep. 110 p. 91089.). Aucd die Frage der Wiederbejegung (ſ. o. ©. 389, 31) 
des Stuhles von Antiochien wurde erjt nach längerem bin und ber (post labores, etsi 
post intentiones plures p. 868, 32) in einer dem Papfte genebmen Weiſe gelöſt (val. 
die Berichte Epp. 75 p. 868 — 71, 76 p.871sqgq.). Seine Yegaten batten verlangt, daß 
einer aus der ortbodoren Gemeinde zum Patriarchen gemacht werde. Dem twiderjeßte 

40 ſich die Partei der ſtythiſchen Mönche in Konftantinopel, die eben damals für die ibeo: 
paſchitiſche Formel agitierten (ſ. d. Art. Theopafciten und oben ©. 386, 1). Schließ— 
ih wurde der fonitantinopolitanische Presbyter Paulus (er jcheint Jude geweſen zu 
jein: Joh. Eph. Fragm. 217 und KG. 1, 41; Hist. Misc. 8, 1 p. 141,14; 8, 4 
p. 155, 4 und 8, 6 p. 161, 11; die ortbodoren Quellen wijlen freilih nichts davon: 

5 Mal. 411, 19 |Theoph. 165, 17], Ev. 4, 4) zum Bijchof beftimmt (vor dem 30. Mai 
519, ſ. Ep. 75 von diefem Tage). Die römischen Legaten wußten es durchzufegen, daß 
die Werbe nicht in Konſtantinopel, jondern in Antiochien jtattfand (Ep. 75,1 p.869, 1 ff.: 
jussit dominus noster beatissimus papa secundum antiquam eonsuetudinem 
ibi eum episcopum ordinari), ein weiterer Erfolg der inzwifchen vollzogenen Verjtän: 
Digung. Paulus jehritt gegen die Monophyſiten mit Strenge ein und machte ſich Dadurd 
jo mißliebig, daß er bereits 521 (1. Mat; ſ. v. Gutjchmid 458) fein Amt wieder nieder: 
legen mußte. Von feinem Nachfolger Eupbrafius — er ift bei dem Erdbeben vom 
29. Mat 526 umgefonmen (vgl. Chron. Edess. Wr. 97 ©. 132f., Nr. 99 und Halliers 
Bemerkungen S. 134; Hist. Mise. 8, 4_p. 141, 16 mit der Note; Mal. 423, 21) — 

55 jagt Theopbanes (p. 167,20 — 23; auf weſſen Autorität”), daß er ſowobi die Erwähnung 
GChalcedons wie den Namen des Hormisdas aus den Diptyhen getilgt habe; jpäter aber 
jei er eines anderen belehrt worden (goßnmdeis) und zur Anerkennung der vier Synoden 
zurüdgefebrt (nad) Mal. 416, 1 bat er die „Jogenannten Ortbodoren“ [tovs Aeyousvovs, 
—— verfolgt; wahrſcheinlich alio |. Bd XI, S. 98, 11 die Monophyſiten). 

Damit ſtimmt, daß wiederum fein Nachfolger, Epbräm (526- -545), vorber böberer 
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Beamter (#öuns dvaroäns, Hist. Mise. 8, 4 p. 155, 7; Theoph. p. 173, 21), für die 
offizielle Ortbodorie eintrat (ſ. u. ©. 393, 3ı). Dieje blieb die Pichtikhnur A für den 
Hofpatriarchen, als welcher jeit dem 25. Februar 520 (Theoph. p. 166, 23) Epipha— 
nius (bis 5. Junt 535 ſ. u. ©. 393,3) amtierte. Der Diakon Diosfur, der dem Bapite 
von dem Amtswechſel Nachricht gab (Hormisd. Ep. 111 p. 9118q., am vierten Tage 5 
nad der Ernennung des Patriarchen geichrieben und in Nom am 7. April eingegangen), 
ibeint nicht mit bejonderer Freude erfüllt worden zu fein. Er begnügt ſich feitzuftellen, 
dat Epiphanius verfprochen babe, den Regeln der Väter zu folgen und das Cinigungs: 
wert nicht zu zerftören, jondern zu mehren: „Das find feine Verſprechungen; ob er fie 
balten kann, willen wir noch nicht‘ (p. 912, 6sqq.). Epiphanius jelbjt zeigte dem Papſt 
jene Stublbefteigung erit im Juli an (Ep. 121 p. 923sqgq.), nachdem in Hormisdas 
im Mat (113 p. 913 sq.) gemahnt hatte. Natürlich bekennt er fich zu den vier Synoden 
und verflucht ibre Gegner (p. 924). In einem fpäteren Briefe (vom 9. September, 
Ep. 130 p. 947—50) aber unterrichtet er den Papſt von dem bei Hofe eingelaufenen 
Bittſchreiben vieler Biichöfe in Pontus, Kleinafien und dem Orient, denen «8 ſchwer falle 15 
oder gar unmöglich jei, das Andenken ihrer Vorgänger kirchlich um der Union willen 
preiszugeben. Er jchreibt geradezu: tantaque eorum obstinatio est, ut omne peri- 
culum pro tali facto parati sint sustinere (p. 949, 1), und als der Papſt mit der 
Anttvort sögert, trägt er jein Anliegen rubig, aber nahdrüdlich, noch einmal vor (Ep. 136 
p. H8sq.). Daß Hormisdas ihm erft am 26. März 521 fein Begrüßungsichreiben be: 20 
ibeinigt (Ep. 138 p. 965 sq.) und unter dem gleichen Datum in längerer Ausführung 
(Ep. 141 p. 970979, lateinisch und griechiich erhalten) jeine Willensmeinung bezüglich 
der Renitenten zu verfteben giebt, deutet nicht gerade auf ein warmes Verhältnis und ſpricht 
dafür, dak man inzwijchen auch am Hofe bedenklich geworden war. Dafür erlebte die 
Hauptftadt das ihr völlig neue Schaufpiel, daß ein Papjt ibre Mauern betrat: der Nadı= 25 
folger des Hormisdas, Johannes I. (16. Auguſt 523 — 18. Mai 526), fam, der Not 
aeborcbend, nicht dem eigenen Trieb, nad Konjtantinopel, um die Arianer des Mejtens 
von der über fie verbängten Verfolgung loszubitten. Der Oftermejje (Mare. ad ann. 
>25) wohnte er auf einem böberen Throne bei als der Patriarch (j. über die Einzel: 
beiten den A. an. I, Bd IX, 3557. ; von feiner Quelle geftügt it aber bie Be: 0 
bauptung, daß J. der Weihnachtsfeier beigewobnt babe; ob ſich die Vorgänge 525 |jo 
Mare.; Theoph. p. 169, 19 8qgq. ficher falſch 524] oder 526 ſ. Duchesne, Lib. Pontif. 
1,277] abgejpielt haben, muß bier dabingeitellt bleiben ; wahrſcheinlich iſt 525 richtig ſo 
auch Langen 300). 

5. Bis zum Tode Juſtinians I. Am 1. April 527 nahm Juſtin feinen Neffen 35 
um Mitkatfer an. Am 1. Auguit ward Nujtinian I. nach dem an diefem Tage (Mal. 
124,17; Chron. Pasch. 617, 9) erfolgten Tode des Oheims Alleinberricher. Uber 
feine Kirchenpolitik it im allgemeinen ſchon an anderer Stelle berichtet worden (j. d. A. 
Nuitintan I., Bd IX, 656, 15 ff). Soweit die Haltung dem Weſten gegenüber, für die 
die Anerkennung des römischen Stubles als der höchſten Firchlichen Autorität maßgebend 40 
blieb, in Betracht fommt, mag man das Wötige dort und in den Artifeln Dreifapitelitreit, 
Teeopaſchiten und Vigilius naclejen. Der wechjelvollen Geſchichte der Monophyſiten 
daben wir näher nachzugehen. Den ſchweren Fehler, den er mit der Verfolgungspolitik 
(ſ. o. S. 388,5 2) begangen batte, bat Juſtinian bald als ſolchen erkennen gelernt (vol. 
Bd IX, 656, 54ff.). So wenig er daran denken mochte, die nun einmal offiziell aner: 45 
lannte Ortbodorte twieder zu bejeitigen, jo nabe lag doch der Wunſch, die Monopbufiten 
u gewinnen, zumal die Kaiſerin Theodora monophyſitiſchem Einfluß zugänglich war und 
für eine Nebabilitierung der Partei, mit der fie in ihren frommen Anwandlungen ſym— 
vatbiiterte, je länger deito eifriger arbeitete. Schon wenige Jahre nach Juſtinians Thron: 
befteigung find dahingehende Verhandlungen eingeleitet worden, die zunächſt dabin so 
führten, daß die 518 verbannten orientalifben Biichöfe nach der Neichsbauptitadt eitiert 
wurden (ſ. die Angaben in der unten |. 392,14] zu erwähnenden Eingabe Hist. Mise, 
,15 p. 190, I1sqgq., die bemweijen, daß die Initiative vom Kaiſer ausging). Hier 
jollten ſie in einem Religionsgeſpräch gewonnen werden, an welchem ſich auf der Gegen— 
ſeite nur ſolche Kollokutoren beteiligen ſollten, die fich ausdrüdlich zu dem Satze be: 55 
fannten, daß Gott der Herr, einer aus der Dreieinigkeit, am Fleiſche gelitten babe (ſ. d. 
A. Theopafchiten). Diefe fogen. Collatio eum Severianis (vgl. über fie den Brief 
eines der ortbodoren Teilnehmer, des Biſchof Innocentius von Maronia [öjtlib von Philippi 
am Meer], an einen befreundeten Presbvter, bei Mansi 8, 817— 836; die Yebensbeichrei- 
bung des Johannes von Tella Konſtantine in Mejopotamien], der als monopbpfitiicher Rollo: 60 

— * De 
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futor anivejend war, gebt auf die Verbandlungen nicht ein; vgl. Kleyn, Nobannes, XLIXf.) 
wird gewöhnlich angejegt, und diefes Datum dürfte troß der Einwendungen, die Yoots 
(Yeontius 283 f.) dagegen erboben bat, das richtige fein, fofern man nur beachtet, daß die 
Verbandlungen ſich nicht in einen furzen Zeitraum zufammengedrängt, jondern auf 
längere Zeit verteilt haben (Hist. Misc. 9, 15 p. 196, 6sqgq. jagt ausdrücklich: „nachdem 
vieles die nicht kurze Zeit eines Jahres and auch von den gläubigen |d. b. monopbv- 
ſitiſchen) Biſchöfen . . gegen die Synode von Chalcedon geredet war“; damit läßt fi 
vereinigen, was ſchon Pagi [Mansi 8, 834sqq] für 532 gejagt bat. Die Annabme 
einer Identität diefes Gefpräces und der Verhandlungen im April 531, deren Cyrill in 

»der Vita Sabae (ep. 71 p. 344) gedenkt, ift, auch wenn man zugeben will, daß dort 
von fürmlichen Verhandlungen überhaupt die Rede tft, durch nichts (auch nicht durch eine 
etwaige Beteiligung des Yeontius an beiden Akten) nabegelegt. Die in der Hauptitadt 
verjammelten monopbvfitifchen Biſchöfe und Archimandriten (j. Hist. Mise. p. 196, 11. 
35) richteten an den Saifer eine Eingabe (Öenoıs; erhalten Hist. Misc. 9, 15; aus 
p. 196, 12 kann man vielleicht jchliegen, daß Sobannes Bar Apbtonja [j. Wright, 
Syriac Literature ©. 84f. u. F. Nau, Histoire de Jean Bar Aphtonia in Rev. 
de l’Or. Chr&t. 7, 1902, 97—135], der Verfaſſer war, in der fie ihr antineſtorianiſches 
und antieutychianiſches (bzw. antiapollinariftifches) Glaubensbefenntnis unter Berfügung 
zahlreicher Betweisitellen darlegten (darunter die Berufung auf Dion. Areop. de divin. 

» nomin. 1,4 MSG 3, 592 A; der Redaktor bat leider die übrigen dem Schreiben bei- 
gefügten zonoeıs weggelafien), um mit der Ablehnung des Tomus Yeonis und der Formel 
von Ghalcedon zu ſchließen. Auf dieſe Bittfchrift bezieben ſie ſich gleich zu Anfang der 
Verhandlungen (Mansi 818C: nos satisfactionis chartulam de fide nostra com- 
positam piissimo imperatori porreximus, et in ea omnia quae nobis ambigua 

» videbantur et scandalizabant nos intexuimus); auch die Gegenpartei bat fie ge 
lejen, denn der Vorfisende, Biſchof Hydatius von Epbefus, antwortet: chartulam illam 
pervidimus, in qua tam supra quam infra Chalcedonense concilium erimi- 
namini (ibid.). Die von den Monophyſiten vorgetragenen Argumente verlaufen in 
der gleichen Richtung (daß fie dabei behauptet hätten, Cyrill habe die dionyſiſchen 

30 Schriften gefannt, kann man aus p. 821 D nicht berauslefen). Das zweitägige Geipräd, 
dem ſich noch eine Verhandlung vor dem Kaifer anſchloß, endete obne Ergebnis: nur 
Philorenus (der Jüngere), Biſchof von Doliche, ließ fich gewinnen; die übrigen fünf 
Teilnehmer (Sergius von Cyrus, Thomas von Germanicia, Petrus von Rejaina Theo— 
dofiopolis], Johannes von Tella |Ronftantine] und Nonnus von Gircefium; fie werden 

35 auch in der Lifte der 518 verbannten Biſchöfe [j. o. S. 389,0] aufgeführt) blieben auf 
ihrem Standpunft. Juſtinian aber hielt für angemefjen, am 15. März 533 ein Geſeh 
zu erlafien (Cod. Justin. I, 1, 6), worin er wiederum Chalcedon als Richtſchnur des 
Glaubens neben den drei anderen Synoden bezeichnete. Seinem Patriarchen — es mar 
noch Epipbanius (ſ. o. ©. 391,3) — ließ er am 26. März einen entjprechenden Ukas zu: 

0 geben (Cod. I, 1, 7) und unterrichtete auch Papſt Johann II., der darauf am 25. März 
534 die in den Noder aufgenommene Antwort gab (I, 1,8; dem päpftlichen Schreiben 
it bier das faiferliche eingefügt, an deſſen Abfendung im Jahre 533 trog Loofs a. a. O. 
283 nicht gezweifelt werden fann ; übrigens it es auch in — Brief an Agapet 
|Mansi 8, 84589.) aufgenommen und bier auf 533 datiert). Natürlich gingen die Ber: 

45 bandlungen mit den Monophyſiten weiter, und der Einfluß der Kaiferin tritt immer: 
mebr bervor. Sie iſt auch in erjter Linie beteiligt (j. Hist. Misc. 9, 19 p. 207, 29sq.; 
Ev. 4, 10), als nun mit Severus, dem eigentlihen Haupte der Partei (. v. ©. 386, 4 
und vol. d. A. Severus), der fich in Agypten aufbielt, Verbindungen angelnüpft werden. 
Briefe geben bin und ber (Ev. 4, 11: owLlovraı tolvuv Zruoroiai Zevnjoov rods Te 

»’Iovorivıavov nods te Qeoöwoav, was Niceph. H.E. 17,8 einfach nachgejchrieben 
bat). Einen Brief des Severus an den Haifer bat die Historia Miscellanea (9, 16 
p. 197, 2— 204, 15) aufbewahrt. Aus diefem Schreiben ergiebt ſich, daß ibm der Kaifer 
freies Geleit zugefichert hatte. Severus aber, der die Hofintriguen fannte, lehnt die Auf- 
forderung, nad Konftantinopel zu fommen, dennoch ab. Zugleich verteidigt er ich gegen 

55 die „Verleumdungen“, daß er in Mlerandrien Zank und Unrube geftiftet babe, und gegen 
die Vorwürfe, die man ibm wegen jeiner Ausernanderjegungen mit Julian von Halt: 
farnaß (ſ. d. A. Bd IX, 606ff. und unten S. 400,22) machte. Wiederboltem Drängen 
bat er jchließlich Doch nachgegeben und ift 535 (jo Hist. Mise. 9, 16 p. 204, 16—18, wo 
die 13. Indiktion — 531,35 angegeben it, während gleich darauf [9, 18 p. 207, 27] die 

so 14. Indiktion — 535/36 genannt wird) in die Neichsbauptjtabt gefommen, um bier 

or 

— 

— or 
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tbatfräftig für die Förderung der monophyſitiſchen Sache einzutreten. Vermutlich batte 
damals der Patriarchenwechſel jchon jtattgefunden, bei dem nad dem Tode des Epi- 
pbanius (5. Juni 535, nidt 536, trog Theoph. p. 217,2sq., der ibm ſechzehn 
Amtsjabre giebt, übrigens auf alle Fälle eine falſche Indiktion 15. = 536/37] bat) 
der Günftling der Theodora, Antbimus, bisheriger Biſchof von Trapezunt, kirch— 
liber Regent der Hauptjtadt geworden war. Antbimus, befannt durch jeine fromme, 
ftreng asketiſche Xebensweife (Joh. Eph. Fragm. p. 247: qui quum per vi- 
ginti duos annos panem in os omnino non inderet, non taeduit eum 
jejuni nee vigiliae assiduae nec precum neque officiorum perpetuorum 
neque ea unquam omisit; f. auch Joh. Eph. Comm. 48 p. 158 und Hist. Mise. 10 
9,19 p. 207,34), batte ſich ſchon längere Zeit in Konftantinopel aufgehalten. An dem 
Religionsgeſpräch von 533 hatte er noch als orthodorer Kollofutor teilgenommen, aber 
inzwiſchen die Schwenfung zu Gunften der Monophyſiten durchgemacht. Das Schreiben, 
das er an Severus richtete (Hist. Misc. 9,21 p.212, 13—217, 19; vgl. Ev. 4, 11, 
deſſen Bericht ſich auf diefem und auf den gleich zu erwähnenden Briefen aufbaut), zeigt, 15 
daß die kaiſerliche Bolitif zu den Pfaden Zenos zurüdzufehren gedachte. Indem Antbimus 
dem Severus verfichert, daß er mit ihm Gemeinſchaft balten wolle, befennt er ſich zu 
den drei großen Spnoden, nimmt „die firchenvereinigende Schrift des Zeno an, die zur 
Vollendung der Gottesfurdt ſowie zur Bejeitigung der Synode von Chalcedon und des 
gottlojen Tomus des Yeo dient“ (p. 214, 14— 17) und lebnt den Dyophyſitismus ausdrüdlich zo 
ab. Es iſt begreiflich, daß Severus die ihm unter joldhen Umftänden angetragene Gemein- 
ibaft in feinem Antwortjchreiben (Hist. Misc. 9, 22 p.217, 22—222, 7) mit Freuden 
begrüßte und ertwiderte; ebenfo, daß er fofort dem ihm befreundeten (Hist. Mise. 9,19 
p.208, 10) alerandrinifchen Batriarchen Theodoſius (j. u. S. 394,34) von dem erfreulichen 
Wechſel in den Gefinnungen des oberften Biſchofs (als ſolchen bezeichnet er ibn p. 217,31 3 
ausdrüdlich) Kenntnis gab (Hist. Mise. 9,23 p. 222, 9—224, 25), was diefen zu 
einer ebenjo beglüdten Antwort veranlaßte (Hist. Mise. 9, 24 p. 224, 27—228, 9). 
Auch Antbimus und Theodofius wechſelten Gemeinichaftsbriefe (Hist. Mise. 9, 25 
p.228,11— 231, 33 und 9, 26 p. 231, 36-—-236,3). Diefer freudigen Stimmung wurde 
aber bald ein Ende bereitet. 30 

Der Biſchof Epbräm von Antiochien (f. oben ©. 390,0 und vgl. über feine faſt ganz 
verloren gegangene Schrifitellerei Photius Cod. 228 Bekker p. 245—249 und 229 
p. 249— 266 [bier ein ausführliches Ercerpt aus einem umfangreichen, der Verteidigung 
Cyrills und Chalcedons, ſowie der Widerlegung des Severus gewidmeten Werfe; einige 
Brucdjtüde daraus bei Mai, Nova Colleetio 4, 63 und 7,204 wieder abgedrudt MSG as 
86,3, 2103— 2110], der ſchon früher dem Antbimus die Zweinaturenlehre angelegentlich 
empfoblen (ſ. d. Auszug aus feinem Briefe bei Phot. p. 247 b) und bei feiner Erhebung 
zum Patriarchen vom Kaiſer befondere Garantien — hatte (Brief an Juſtinian 
ebd. p. 247 a), war an der Gegenmine beſonders beteiligt: er enthüllte durch einen 
eigenen Boten, den Arzt Sergius aus Reſaina (Theodoſiopolis; vgl. über ihn Wright 10 
38—93), die Sache dem römischen Bifchofe Agapet (Hist. Misc. 9, 19 p. 208, 13 bis 
29,17; 5. aud 10,1 p. 237, 16). Diejen führte bald darauf ein Auftrag des Goten: 
lönigs Theodahat nad Konftantinopel (vor März 536; das Datum 20. Februar ſſ. 
Jaffe, Reg. 114] rubt auf der Angabe der Vita Agapeti im Lib. Pontif. X Kal. 
Mart. [jo nad Pagis Korreftur des überlieferten Maias]; vielleicht iſt dieſe Angabe 45 
aber nur Interpolation |j. Duchesne, L. P. 1, 288 N. 5), wo er ſich der Gemeinjchaft 
mit dem „Ebebrecher“ (Hist. Mise. 9, 19 p. 209, 36), d. b. dem unkanoniſch von einem 
Biſchofsſitz zum anderen übergegangenen Patriarchen entbielt (vgl. außer Hist. Misc. nod) 
Liber. 21). Agapet wußte den Kaiſer umzuftimmen. Antbimus refignierte freiwillig 
(.u. S. 394,6). Sein Nachfolger ward am 13. März (ſ. Jaffe p. 114) 536 der Vorfteber : 
des Samjonbofpitals zu Konjtantinopel Mennas, den der Bapjt ſelbſt ordinierte (Liber. 
23). Natürlich war man aber mit diefem Perſonenwechſel nicht zufrieden, fondern ver: 
langte eine die Allgemeinbeit angebende dogmatiſche Aburteilung. Ardimandriten und 
Mönche in Konftantinopel, aber auch ortbodore Mönde und Bijchöfe des Dftens, die 
fh in der Hauptftadt zufammengefunden batten, klagten Antbimus der Ketzerei an, 50 
und der Papſt erklärte ihn für erfommuniziert, jo lange er ſich nicht gereinigt babe. 
Nabdem dann Agapet am 22. April (f. feine Vita, ob richtig?) 536 in Konftantinopel 
geitorben war (jeine Leiche wurde nad Rom überführt und dort am 17. September bei- 
gelegt), wurde Mai und Juni 536 unter Mennas jene durch die Menge der von ibr 
erhaltenen Aftenjtude (Mansi 8, 841— 1162; fie werfen auch auf die Vorgeſchichte so 

= 

= - 
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manches Yicht) twichtige Synode abgehalten, die Antbimus, Severus von Antiochien, Petrus 
von Apamea und den Mönch Yoaras, ihren Parteigänger (j. über ibn Joh. Eph. 
Comm. 2 p. 8—14), erfommunizierte. Ein Edift Juftinians vom 6. Auguft (Novella 
12 ed. Zachariae Nr. 56) beitätigte dieſe Mafıregel und jchloß die Genannten nebit 

5 ihren Anbängern von der Hauptitadt aus. Wer die Verbannten aufnimmt, deſſen Haus 
und Güter jollen der Kirche übergeben werden. Antbimus war inzwijchen von Tbheodora 
in Zicherbeit gebracht worden. Angeblib ohne Vorwiſſen des Kaiſers bielt fie ibn in 
ihren Gemäcern verborgen, wo er fein asfetijches Dafein bis zum Tode der Kaiferin 
(548) weiter führte. Über ihre Bemühungen, feine Wiedereinfegung zu erlangen, f. unten 

05.395,34. Angeblich bat ibn Juſtinian nad Theodoras Tode wieder zu Gnaden ange: 
nommen (Joh. Eph. Comm, 48 p. 158), wie er überhaupt die geiftlichen Freunde 
jeiner Gattin ungefchoren ließ (ibid. 47 p. 156). Severus, deſſen Schriften dem Edilt 
zufolge denen des Porphyrius gleich vernichtet werden jollten, während den Abichreibern 
die Strafe der Handabbauung angedrobt wurde, verließ Konftantinopel und meldete 

15 feinen Weggang feinen Anbängern im Orient in einem (im Hist. Mise. 9, 20 p. 210,14 
bis 212, 11 erhaltenen) webleidigen Schreiben (über feine meiteren Schidjale j. d. A. 
Severus). Eine am 19. September 536 zu Jeruſalem gehaltene Synode (Aten bet 
Mansi 8, 1163— 76) trat der Abjegung des Antbimus bei; zur Verdammung der Übrigen 
jcheint fie fich nicht geäußert zu baben. Ephräm von Antioien (ſ. o. ©. 390, on) aber 

20 untertvarf die Monophyſiten ſeines Sprengels einer heftigen Verfolgung, deren Ungemad 
durch die Unbilden eines harten Winters noch vermehrt wurde und der auch Nobannes 
von Tella (j. 0.) am 6. Februar 538 (1. Kleyn p.81 [LXXXVII]) erlag (vgl. zu dieſen 
Greigniffen den gegen das Ende leider in der Handichrift verftümmelten Bericht der 
Hist. Mise. 10, 1 p. 237, 10— 238, 13; 10,2 u. 3, die gleichfalls von der Verfolgung 

25 bandelten, find verloren: dafii iſt der Bericht des Yohannes von Epheſus erbalten ge: 
blieben, den Assemani 2 2,51 sq. erzerpiert [vgl. die Note zu Hist. Misc. p. 239, 9]; 
außerdem ift Joh. Eph. Fragm. 221—23 und Comm. 104, 3. 111,33. 134, 31 für 
die Verfolgung zu vergleichen). 

In Alerandrien batten während des Vatriarchates Timotheus’ IV. (j. o. ©. 389, 1) 
so die — ——— zwiſchen den Severianern und Julianiſten (ſ. u. unter Wr. 7) 

den Streit in die Neiben der ſiegreichen Monophyſiten jelbjt getragen (zum Folgenden val. 
den ausführlicen und gut orientierten Bericht bei Liber. 20 und 23). Als Timotbeus 
am 8. Februar 535 (nicht 536) Ttarb, fam es noch über feiner Yeiche zu beftigen Scenen. 
Als Kandidat der jevertanifchen Partei trat Theodoſius auf, der vom Klerus und der 

35 Behörde (Theodora batte auch bier vorgeforgt) unterjtügt, das Volk und insbejondere die 
Mönche gegen ſich hatte. Die Yultaniften benusten diefe Stimmung, um ibn bereits 
nach zwei Tagen wieder zu verdrängen und an jeine Stelle den Gajanus (daber Gaja: 
niten, |. u. ©. 400,20) zu bringen, der nunmebr durch 103 Tage das Heft in Händen 
hielt. Dann wurde er durch richterlidies Erkenntnis abgejegt (man verſchickte ibn nach 

40 Sardinien, wo er verfchollen it), und, wiederum unter Drud von Konftantinopel, Theo: 
dofius von neuem eingeſetzt (wabrjcheinlih Juli 535). Aber auch jest gelang es dieſem 
nicht, Die Sympathien der Alerandriner zu gewinnen, und er verließ, der ewigen Unruben 
müde (Liber. 20: non ferens bella et seditiones, quae contra eum exercebantur 
a populo, alio nicht eigentlich vertrieben), nach einem Jahre und vier Monaten (alfo wohl 

5 im Nov. 536) die Hauptitadt, um, wie es jcheint (vgl. Severus von Aſchmonim bei Renaudot 
139; ſ. v. Gutſchmid 465), Tich der Propaganda im Inneren Ägyptens zu widmen. Etwa 
nach zwei Jabren wurde er nad Konitantinopel vorgeladen und, nachdem man dort vergeblich 
verfucht batte, ibn zur Anerkennung der Synode zu bringen, endgiltig abgejegt und in die 
Nähe der Nefidenz verbannt, wo er dor dem 13. August [22. Juni?] 566 (Joh. Eph. 

» Comm. 48 p. 159: mense nono postquam Justinianus rex mortuus erat; alio 
nicht 567, wie von Gutſchmid S. 460 meint) nad 31", Jabren feiner Amtsvermwaltung 
(Joh. Eph. 1. e.), was mit dem oben |. 394, 33] angenommenen Datum feines Amtsantrittes 
ſtimmt), geitorben iſt. Die ägpptifchen Monophyſiten baben nicht aufgebört, ibn als 
ihren rechtmäßigen Patriarchen anzuſehen, und er bildete dauernd den Mittelpunft ihrer 

55 agitatortschen Beitrebungen. An jeine Stelle trat ein gewiſſer Baulus, Abt aus Tabennä dt. 
o. S. 380, 31), der in perfönlicher Angelegenheit nad Konjtantinopel gekommen war und fich dem 
Kaiſer durch feine Nachgiebigkeit in der Synodenfrage empfahl. Er wurde in Konitantinopel 
von Mennas in Gegenwart des päpftlien Legaten Belagius und der Yegaten Epbräms 
von Antiocbien und Petrus’ von Jeruſalem geweibt (wohl noch 539; die Chronologie it 

0 aber völlig unsicher; Viet, Tunnun, beriditet die Abſetzung Des Theodoftus, entſchieden 
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zu Spät, zu 540, die Einjeßung des Paulus zu 541) und von Juſtinian auch mit poli— 
tiſchen Befugnifien ausgeftattet. Er fand aber feinen Boden, mißbrauchte vielmehr jene 
Gewalt. Die Quellen (außer Liber. noch Procop. Hist. Arc. p. 150 sqq., Leont. de 
seetis act. 5 MSG 86, 1, 1232; und der leider verjtümmelte Bericht der Hist. Mise. 
10, 1 p. 238, 25sqgq.) ſchieben ihm Schuld oder Mitihuld an dem Tode eines Dia: 
fonen zu (timens quod de Proterio contigerat, jagt Liberatus). Möglicherweife war 
auch fein dogmatischer Standpunkt nicht ganz taftfeit: nach Viet. Tunn. ad ann. 541 
beging er das Gedächtnis des Todestages Diosforus’ II. firclih (Theoph. p. 222, 18 
jagt Fälfchlib: 7» urjun» Fevrjoov, der erit am 8. Februar 543 jtarb; die Notiz bei 
Tim. Presb. p. 42 beziebt jich nicht, wie Diefamp, Origeniftische Streitigkeiten, 44, N. 4 
fäljchlich meint, auf diefen Baul, jondern auf Paul den Schwarzen von Antiochien ; ſ. über 
diefen unten S. 396, 52). Jedenfalls machte er fich auch bei Hofe mißliebig. Der Kaiſer forderte 
Akten ein und veranlafte durch Vermittelung des päpftlichen Nuntius in Konitantinopel, 
ipäteren Papſtes Pelagius, der ſelbſt in den Orient reifte, feine Abjegung durch die 
Patriarchen des Oftens (Epbräm von Antiochien, Petrus von Jeruſalem, Hydatius von 
Epbefus) auf einer Synode zu Gaza, die fpäteftens Dftern 542 (jo ſchon Diefamp 
2—45 gegen v. Gutichmid 468 F.; vielleicht fand aber die Verfammlung noch früber 
itatt) abgebalten wurde. Sein Nachfolger Zoilus, gleichfalls ein Synodit, amtierte bis 
551 (nit 550) und wurde dann, weil er die Verdammung der drei Kapitel (ſ. d. N. 
Treifapiteljtreit Bd V, ©. 21) nicht unterfchreiben wollte, vom Kaiſer abgejegt, was 
firhlicherjeits trotz Widerſpruches des Papites Vigilius im Juli 551 anerfannt wurde 
(vgl. Viet. Tunn. ad ann. 551 und Fragm. damnationis Theodori Epise. Cae- 
sareae Cappadociae a beato Papa Vigilio factae bei Mansi 9, 58—61; aus dem 
von W. E. Crum in den Proceedings of the Society of Biblical Archeology 19, 
1897, 218-222 veröffentlichten Bruchjtüd eines Palimpſeſtes, das fih auf irgend welche : 
Vorgänge feiner Amtszeit beziebt, iſt bezüglich der Perſon nichts weiter als der Name 
zu entnehmen). 

Auch auf Rom batte Theodora inzwiſchen ihre Pläne gerichtet. Nach Agapets Tode 
(ſ. o. ©. 393,57 und vgl. zum Folgenden die genauen Quellenangaben bei Jaffe 117 ff.; 
es fommt bauptfächlih die genaue und anjcheinend durchaus zuverläffige Daritellung bei 
Liber. cap. 22 in Betracht) batte fie deilen in Konjtantinopel mit anwejenden Dia- 
fonen Bigilius (ſ. d. A.) am fich gezogen, der fich für den Fall feiner Erbebung auf 
den römischen Stubl verpflichtete (amore episcopatus et auri, jagt Yiberatus), Die 
Synode zu bejeitigen und mit Theodofius, Antbimus und Severus in Gemeinfchaft zu 
treten; he verſprach Geld und die erforderlichen Befeble an Belifar. Bigilius erklärte 
fib über feinen Glauben befriedigend, fand aber in Italien bereits Silverius, einen 
Sohn des Papſtes Hormisdas, getwählt. Aber Belifar, der im Dezember 536 ın Nom 
mit Silverius verbandelte und feine Bereitwilligfeit für Ibeodorens Wünſche bei ihm 
fand, bemächtigte fich feiner — er fam aus dem Yalatium auf dem Mons Pincius 
nicht wieder zum Vorſchein — und jchidte ihn nach Patara in Lycien in die Verbannung ; 
angebliche verräterifche Verbindung mit den Goten bot den Vorwand. Vigilius wurde 
unter Belifars Schu am 29. März 537 (1. die Quellenangaben bei Jaffe; aljo nicht 
am 22, November, wie Gutſchmid S. 167, wohl auf Grund des Papftbuches, jchreibt). 
Juſtinian, durch den Biſchof von Batara benadrichtigt, ließ zwar Silverius zu ordnungs: 
mäßiger Unterfuchung nad Rom zurüdbringen, aber Theodora wußte es mit Hilfe des 
Pelagius durchzuſetzen, daß der Unglüdliche dem Vigilius ausgeliefert wurde, der ibn auf 
die Inſel Pontiä jchaffen ließ, wo er — nad Angabe jeiner Vita - - Hungers jtarb. Nun: 
mebr ſchickte Vigilius fein die zwei Naturen in Chriſto veriwerfendes und die Antiochener 
berdammendes Bekenntnis (aufbewahrt bei Yiberatus) an Theodoſius, Antbimus und Se: 
verus, verlangte aber von ihnen Gebeimbaltung, um obne Auffeben weiter wirken zu 
fünnen. Dem entjpricht es, wenn anders das Belenntnis bei Vitra (Spieil. Solesm. 1 
p. XII; j. Jaffe Nr. 908) dem Papſte und ungefäbr diefer Zeit angebört, daf er ſich 
gleichzeitig offiziell zum chalcedonenfischen Glauben befannte. Jedenfalls bielt er jeine der 
Theodora gegebenen Berfprecbungen nicht: in jenen an Juſtinian und Mennas gerichteten 
Briefen vom 17. September 540 (Mansi 9, 35-38. 38-40; Negeiten bei Jaffe Nr. 910 55 
und 911) trat er dem Anatbem der Spnode von 536 über die drei monopbvfitiichen 
Patriarchen bei. 

Man kann nicht jagen, daß die ehrgeizige Kaiſerin mit ibren Fircbenpolitiichen Aktionen 
viel Glüd gebabt bat. Um fo mebr muß man die Zähigkeit bervorbeben, mit der fie 
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treten ift. Die lirchenpolitiſchen Maßregeln der Jahre von etwa 510 ab darzuſtellen 
gehört, wenngleich das Schickſal der Monophyſiten dauernd damit berfnüpft ift, nicht in 
den Rahmen diefes Artikels; man vol. die A. Dreikapitelitreit Bd V ©. 21 ff., Juſtinian 
Bd IX ©. 657 und Drigeniftifche Streitigkeiten. Thatſächlich bebielten die Monopbr: 
jiten während der ganzen Regierung Juſtinians in der Hauptitabt feiten Boden, und in 
Sprien wie in Agypten befaßen jie den maßgebenden „trhlihen Einfluß. In Konitan- 
tinopel wurde Jakobus Baradäus (ſ. d. A. Bd VIII ©. 566,57 ff.) von Theodoſius von 
Alerandrien (j. oben ©. 394,34), wieder auf Betreiben der Kaiferin, 541 oder 543 zum 
Biſchof geweiht, um feinen Siegeslauf als Organiſator des öjtlihen Monopbofitismus 

ı anzutreten (ſ. d. U. Jakobiten Bd VIII ©. 565-571). In Theodoras Auftrag ging 
der monophyſitiſch gefinnte Presbyter Julian aus Alexandrien (ſ. Bd IX ©. 653,2 ft.) 
als Mifftonar zu den Nabatäern. in ihrer Umgebung ſammelte ſich nach und nad eine 
ganze Kolonie von Mönchen und Nonnen, die aus den öjtlichen Provinzen vertrieben fich 
nad) der Hauptſtadt flüchteten. In einem anziebenden Kapitel in des Johannes von 

15 Cpbefus, der übrigens jelbjt Jahrzehnte lang des Kaiſers Vertrauen genoß (j. d. A. Bo IX 
301,61), „Erzählungen“ (ſ. o. S. 394, 27; Joh. Eph. Comm. 47 p. 154-—157: de 

conventibus sanctis a Theodora regina Constantinopolin arcessitis) wird ge 
jchildert, wie die Kaiferin diefen „Heiligen“ — 500 an der Zahl — im Palatium des 
Hormisdas am goldenen Horn Wohnung anweiſt und fie verpflegen läßt, und mie die 

2 Frommen aus ganz Konftantinopel zu ibnen gelaufen fommen, jogar folche, die der Sr: 
node anhängen. Juſtinian ließ fie gewähren und billigte ihnen aud nad dem Tode 
feiner Gemablin jeinen Schuß zu. Er jelbit war ja je länger je mehr Theologe geworden, 
und gegen Ende jeines Lebens bat er dur fein Eintreten für den Apbtbartobofetismus 
(j. Bd IX ©. 658, 53ff.) den Orthodoren noch einmal böfen Anſtoß gegeben. Der Pa: 

25 triarch Eutodius (ſ. d. A. Bd V ©. 648), der im Auguft 552 dem Mennas gefolgt 
war, mußte, als er fich der neueiten bogmatifhen Wendung mwiderjegte, abtreten (22. Ja: 
nuar 565; vgl. bierzu die Notiz Bd IX S. 319,16 ff.) und wurde durch Kobannes II. 
(Scolaftitus, ſ. d. A. BoIX ©. 319) * der Garantien für ſein Wohlverhallen bot, 
die er nachber nicht gebalten bat. Am 13. (nicht 14. [fo falih Bd IX, ©. 319,54 und 

30 651,7]; ſ. die Quellennachweiſe bei Clinton 818) November 565 ftarb Yuftinian. 
6. Bis zum Ausgang des 6. Nabrbunderts. Sein Neffe und Nachfolger 

Juſtin II (14. Nov. 565-—5. Oft. 578 [Chron. Pasch. p. 376]; feit Dezember [jo 
Slinton 8341] 574 führte an Stelle des wahnſinnig gewordenen Kaifers der Cäſar Tibe: 
rius die Regierung) war ein Werkzeug in der Hand des ee Seit dem 

35 6. Jahre des Kaiſers, 571, ergingen, wie Joh. Eph. KG 1, 4. 5 berichtet, andauernde 
— und Placereien über die Monophyſiten der Hauptſtadt Unſere Quelle, 
der wir darüber eine Menge lebendiger und individueller Züge verdanken, will dafür be— 
ſonders den Patriarchen Johannes verantwortlich machen (vgl. beſonders 1, 11), der gierig 
wie ein Wolf nach dem Blute der Lämmer gelechzt habe (1, 37). Die gottesdienſtlichen 

0 Berfammlungsorte der Monophyſiten wurden geſchloſſen, die Altäre zerſtört, die Prieſter 
und Biſchöfe ergriffen und in Haft geworfen (1, 5), die Klöſter (auch der Konvent der 
Theodora, ſ. o. S. 396, 17) verwüſtet und die Anfaffen gezwungen, mit den Synoditen 
zu fommunizieren oder ins Gefängnis — den Nonnen erging es jchlimmer — und in 
die Verbannung zu wandern (1, 10. 11). Daß Kaiſer und Kaiferin (Sophia, die in 

15 früberen Jahren ſich zu den Monophufiten gehalten batte |2, 10), fih, vom Patriarchen 
aufgebegt, an den Verfolgungsmaßregeln aktiv beteiligten, wird ausdrüdlich bervorgeboben. 
Im weiteren Verlaufe ging Johannes dazu fort (1, 12), monopbofitifche Klerifer, die ſich 
untertvorfen hatten und in die Gemeinschaft aufgenommen worden waren, nachträglich 
noch ihrer Würden zu entfleiden und aufs neue zu weihen (1, 12), wogegen fib dann 

5 dod der Kaiſer erklärte (1, 16; val. 2,3). Nunmehr fam es aud zu langwierigen Ver: 
bandlungen mit den Barteiführern, unter denen neben Jobann von Epbefus, der 
darüber einen möglichit unpartetifchen (f. 1, 30) Bericht erftattet bat (1, 17—30) Baul 
mit dem Beinamen der Schwarze (vol. Timotheus Presb. de recept. haereticor. 
p. 56 und den Brief des Sopbronius von Jeruſalem, der auf der 6. Synode verleſen 

55 wurde Aet. 11, Mansi 11,501]: Iladkos 6 uekavös, ob uövov Ö& Aeyöuevos, alla 
zal yerdusvos zard Akıdeiar), Nominalbiibof von Antiocdien (er war dem Sergius, 
dem Nachfolger des Zeverus jeit 543, unficher wann gefolgt), bervorragte. Klugerweiſe 
griff man, um die Monopbvfiten zu gewinnen, auf Die Untonsformel von 433 zurüd 
(1. den A. Neftorius) und berief fib darauf, daf Grill fie angenommmen babe. Die 

so Biichöfe jaben doch fofort, daß damit der eigentliche Zankapfel, Chalcedon und feine 

or. 

> - 



Monophyfiten 397 

xormel, nicht bei ſeite geichafft war. Sie gaben auch nicht nad), als ihmen ein faifer: 
lides Edikt (Wortlaut bei Ev. 5, 4; vgl. Joh. Eph. KG 1, 19) vorgelegt wurde, in dem 
die Frage nach der Synode gejchidt umgangen war, beitanden vielmehr auf Anderungen, 
die, wie Nobannes jelber jagt (1, 19), „Die ganze Härefie der zwei Naturen mit ibren 
Wurzeln ausgerottet haben würden.“ Unter ſolchen Umftänden iſt nicht zu verwundern, 
daß „der ganze Schwarm der Neftorianer und Seminejtorianer in Beitürzung geriet und 
fie fjummten wie Weſpenſchwärme“. Einiges Wenige wurde freilib aufgenommen, aber 
der Schlußfag des Ediktes, daß die bisherige Gewohnheit und der bisherige Zuftand 
(dos zal oyjua) in der Kirche unverändert bleiben müjle, binderte die Einigung. Die 
Monophyſiten jaben darin lediglich eine Lift, die bewirken follte, daß „ih das Rad zu 
ihnen, den Neftorianern, hindrehe“. Übrigens jtieß die eigenfinnige Haltung der Bijchöfe 
allmäblih bei den eigenen Barteigenofien auf Widerſpruch; zumal die Anhänger des 
Monopbufitismus in der vornehmen Gejellichaft waren mit ihrem Starrfinn unzufrieden 
(1, 22). So ließen fie ſich endlich und indem fie ſich der, anjcheinend durd den Batri- 
archen genäbrten (j. 1, 24), Hoffnung bingaben, daß man die Synode ftillichweigend 
fallen lafjen werde, zum Eingehen der Kirchengemeinſchaft breitichlagen. Aber im legten 
Augenblid wurde die Yage dadurch, daß der Patriarch plöglich erklärte, man müſſe erjt 
die Genehmigung Roms einholen, wieder völlig verändert. Mit Necht erblidten die Bi: 
iböfe in diefem neuen Verſuch, die Dinge zu verzetteln, eine Täufchung und traten, voll 
bitterer Reue über die von ihnen gemachten Konzeffionen (1, 25), wieder zurüd. Die 20 
Folge waren erneute Bedrüdungen. Nocd einmal vor den Kaiſer gerufen (1, 29), der 
mit dem Batriarchen unzufrieden war (1, 28), „kämpften fie einen mächtigen und ge: 
waltigen Kampf“, der damit endete, daß alle verbannt wurden. „Sie gingen binaus, 
wurden voneinander getrennt und faben ſich nie wieder”. Übrigens blieben nicht alle 
dauernd jtandbaft (vgl. aud 4, 15). Paul von Antiochien ließ fich nicht nur unter de 2 
mütigenden Umjtänden von neuem zur Gemeinſchaft herbei, jondern er erlangte, als er 
ſich wieder frei bewegen durfte, ſolchen Einfluß beim Kaifer, daß der Patriarch für ſich 
zu fürchten begann (2, 3). Schließlich flob Paul, dem der Boden dod zu warm fein 
mochte, aus der Nefidenz und fand Zuflucht bei dem Araberfürjten Mundar (2, 7). Die 
Theodoſianer in Agypten (als geborener Alerandriner [Joh. Eph. 1, 41] und früberer so 
Synzellus des Theodofius war Baulus dort nicht unbefannt) und die Nafobiten in Syrien 
wollten wegen jeines Abfalles nichts von ibm willen. Zwar nabm der alte Jakob Baradäus 
den Reuigen nach drei Jahren wieder in die Gemeinjchaft auf (4, 15), der monophyſitiſche 
Patriarch Betrus von Alerandrien (576—78) aber ſetzte ihn „gegen Geſetz und alle 
Regeln und kirchliche Kanonen” ab (4,16). Der „alte und jchlichte” Jakob — Joh. Eph., 85 
der für Paul Partei ergreift, betont die „Einfalt des Greiſes“ mehrfach — ließ fich zu einer 
Reife nah Alerandrien und dort zur Anerkennung der Abjegung des Paulus bewegen 
(4, 17. 18). Ein tiefgebendes Schisma zwifchen Jafobiten und Pauliten (Timoth. 
Presb. de recept. haeret. p. 12: /lavktavıorai), das ſich auch auf die Klöſter erjtredte 
(4,235), war die von Johann von Epbejus beklagte Folge (4, 19); vergeblich werjuchten 40 
Mundar (4,21. 36. 397. 42) und der — Miſſionsbiſchof Longinus (4, 22; ſ. d. 
A. Juſtinian Bd IX ©. 653,25), letzterer auf einer Reiſe nach Syrien, den Streit zu 
ſchlichten. Umgekehrt, goß der Nachfolger des Petrus von Alerandrien, Damianus (ſ. d. 
AB IV ©.439), Ol ins Feuer, indem er die bereit3 angebabnten Friedensverhand- 
lungen auf einer Reife in Syrien und nad Konjtantinopel bintertrieb und an Stelle des 45 
Paulus (580 oder 581) den Betrus von Kallinikus zum Batriarchen mweibte (4, 45. 43 
bis 45. 60). Paul jelbjt flüchtete nach Konftantinopel (vgl. 4, 54, wo die Angabe von 
4, 47, er babe ſich in den ifaurifchen Bergen aufgebalten, zurüdgenommen wird), wo er 
jo verborgen lebte, daß jelbjt der in der Hauptjtadt anweſende Jobann von Ephejus ibn 
nicht zu Geficht befam (4, 54). Nach 4 Jahren, aljo wohl 584/5, it er geitorben so 
(4, 57. 58). In Konftantinopel jelbjt waren in der lebten Zeit des Johannes Scho- 
laftitus (geſt. wabrjcheinlih 31. Auguft 477) die monophyſitiſchen Gemeinjchaften wieder 
aufgetaucht. Sein Nachfolger Eutychius (j. d. A. Bd V ©. 6148), den Juſtin wieder 
aus der Verbannung zurüdbolte, ging zwar im Gegenſatz gegen die Monophyſiten jo 
weit, daß er die tbeopafchitifche Formel verwarf (2, 52. 3, 19), au fam es unter ibm 55 
zu regelvechter Verfolgung (vgl. den Bericht des Johannes 2, 15. 16 über die ibm zu— 
genigten Schmäbungen und über die Zerjtörung eines gottesdienftlichen Yolales der Mono: 
pbofiten im faiferliben Palafte der Marina); aber Kaiſer Tiberius (578—582), den 
unſer Chronift jebr lobt und dem er von Jugend auf nabe jtand (2, 22), ſcheint den 
Patriarchen eher zurüdgebalten zu haben, und daß er nad Eutychius den friedfertigen 6 
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Johannes den Faſter (ſ. d. A. Bd IX 5.302 ff.) zum Patriarchen machte (12. April 582), 
jpricht für jein Nubebedürfnis. reilih war von irgend welchem Abweichen von der nun 
völlig erſtarkten Orthodoxie nicht wieder die Nede. Unter Kaifer Mauricius (582—62) 
hört man nichts mehr von Mafregeln gegen die Monophyſiten: dem Falter bezeugt Jo— 
bann von Epbejus (3, 39) ausdrüdlic, daß er fich ihnen als Beſchützer gezeigt babe. 
Dafür blieben die öjtliben Provinzen und Agypten dem kirchlichen Einfluß der Haupt: 
itadt völlig entzogen, und immer entjchiedener vollendete ſich die Yostrennung des jelbit- 
jtändigen monopbvfitifchen Kirchenweſens, wie es die jafobitifche, die foptifche, Die abefit- 
nifche und, wenn auch in anderer Weife, die armenische Kirche darjtellen (ſ. die betreffen: 
den Artikel). 

7. Zur Theologie des Monopbyfitismus. Der Monopbufitismus, ale 
dogmengejchichtliche Erjcheinung ift, wie zu Eingang unferes Artifels angedeutet wurde, 
der Niederjchlag des Gegenſatzes gegen Chalcedon und feine Belenntnisformel. Die ragt, 
ob es Monopbofiten vor dem Monopbofitismus gab, ftebt alfo auf derjelben Yinte wie 
die Frage nad Neformatoren vor der Neformation und Nrianern vor dem Arianismus. 
Formell betrachtet — von inbaltliher Verwandtſchaft zwijchen beiden Bewegungen fan 
ja nicht mebr die Rede fein als bei fich berührenden Grtremen überhaupt — bietet die 
gefchichtliche Entwidelung von Arianismus und Monopbofitismus mande Parallele. Wie 
dort auf Yucian von Antiochien, jo fann man ſich bier auf Apollinaris von Yaodicen 
(. Bd IE. 671 FF.) als geiftigen Abnberen bezieben. Wie in jenem Streit alle der ni— 
cäntschen Formel Widerpart baltenden Gruppen an Origenes den SHaupteidesbelfer zu 
finden glaubten, jo die Monopbvfiten an Gprill von Alerandrien (j. d. A. Bd IV, bei. 
©. 386,22 ff); und wie nur ein an Origenes gefchultes Gefchlecht dem nicänifchen Stich— 
wort zum Siege zu verbelfen vermochte, jo war der energiſche Nüdgang auf Cyrill (.d. 

5. Yeontius Bd XI ©. 394 ff.) nötig, um den chalcedonenfifchen Säten mwenigjtens die 
offizielle Anerkennung zu erzwingen. Hier freili endet die Parallele. Das nicäniſche 
Stichwort bat fich wirklich durdhzufegen gewußt: alle Parteien — von dem unter gan; 
anderen Bedingungen jtebenden germanifchen Artanismus abgefeben — mußten fib in 
dem Gedanken einig, daß die zweite Perſon der Dreieinigkeit desjelben Wejens fer mit der 

so erjten. Nun bätten fich zwar jo gut wie alle Parteien darauf einigen fünnen, daß dem 
Öuoodoros to narol der trinitarifchen das Öuoodoos Nuiv der chriſtologiſchen Betrad- 
tung entipreche. Aber wenn das Öuoovoros der neuen formel das duoovoros der alten 
willftommen ergänzte und die dem frommen Sinn unentbehrliche Ineinsſchauung des 
Göttlichen und Menjchlichen in der einen Perſon des Heilandes jogar erleichterte (bier 

35 das Wichtige der Bemerkungen von Loofs Bd V ©.636,7ff. und IV ©. 31,.0ff. 33, ®), 
jo it die in den Sätzen von der Zweinaturenlehre mit jchulmäßiger Küble vollzogene 
Unterjcheidung beider naiv empfindenden Gemütern gar nicht, anderen aber nur dann 
eingegangen, wenn fie fich ar zu machen im jtande waren, daß über der jo fauber dar 
gelegten Trennung der Naturen die Einbeit von Perfon und Seinsweife nicht verloren 
zu geben brauche. So war und blieb die neue Formel weiteſten Kreifen in der Kirde 
des Morgenlandes ein Greuel. Dazu kam: fie war — und zwar in ganz anderer Weile 
als die ja auch unter abendländifchem Einfluß zu ftande gefommene nteäntfche Formel — 
ein abendländijches, mebr noch, ein römiſches Gewächs und wurde dauernd als joldes 
aud von denen empfunden, deren religiöje und theologische Berveglichkeit ihnen ſonſt viel: 

5 leicht geitattet haben würde, ſich die ‚Formel nach ihren Bedürfniſſen zurechtzulegen, mwäb- 
rend fie Boden eigentlich nur bei denen finden fonnte, denen die Aufrechterbaltung eines 
guten Ginvernebmens mit Nom über die Wahrung des Friedens und der Cinigfeit in 
den öftlihen Provinzen des Neiches ging (f. dazu meiter oben ©. 383,6). Das & dio 
— ging unter keinen Umſtänden einem Denken ein, dem der nun ſchon durch die 

eberlieferung (ſ. Bd IV S. 380, 56ff.) geheiligte Gedanke der ua gVors tod deoü 
Aöyov ocoaorwıErn geläufig war. So wurde die da pics zum Stichwort einer 
tweiterbreiteten und vielverziveigten religiöfen Richtung, die, indem fie glaubenseifrig den 
Sohn der Gottesgebärerin zu ehren meinte und die Verehrung des „Gößenbildes mit 
den zwei Gefichtern, das Yeo und die Verfanmlung zu Chalcedon aufgerichtet batten“ 

»(j. Zach. Rhet. 3, 1 p. 8, 11) mit Entrüftung ablehnte, die durch die Firchlichen For: 
meln wenigitens äußerlich aufrechterbaltene Kühlung mit dem Menjchgeborenen vollitändig 
verlor. Die Monopbofiten find, wie andere kirchliche Oppofitionsparteien, einig nur in 
ihrem Gegenfag zur Ortbodorie; in ſich ſelbſt zerfallen fie in mannigfache Gruppen, die 
ſich in wütendem Glaubensfanatismus gegeneinander gefebrt haben. 

Diejenigen Monopbyfiten, deren bedeutendfter Nepräjentant Severus ift, haben ſich 
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aegen den Vorwurf des Eutychianismus und Apollinarismus jtets energiſch gewehrt. Daß 
Eutyches gleicher VBerdammung würdig fer wie Nejtortus (und die „Neftorianer”, d. h. 
itets die Chalcedonianer, denen gegenüber ſich die Monophyſiten regelmäßig als die „Ortho— 
doren“, audy wohl als draxowöuevo: |Tim.Presb.p.52C 65B: ol favrovs zakoüvres 
dıaxgwonutrovs, was nicht mit „zögernde“ — nämlich das Konzil anzuerkennen — 5 
ſondern mit „Sich Abjondernde” zu überjegen ijt]) bezeichnen, gebt als jtändige Phraſe 
durb Synodalſchreiben, Briefe und andere Dokumente diefer Richtung bindurd. Dem 
Apollinaris aber ergebt es faum beffer: „Alſo er“, jchreiben die ſeverianiſchen Biſchöfe 
in ibrer Ö&noıs an Juſtinian (Hist. Mise. 9, 15), von der bereits oben (©. 392, 14) die 
Rede war, „welcher völlig Wort, unveränderlicher Sobn Gottes it, ward volljtändiger 
Menſch. Er bat uns nichts von unjerer Erlöſung entzogen, wie der tbörichte Apollinaris 
jagte, daß die Menfchwerdung Gottes nicht vollitändig geweſen jei, indem er uns das 
dur feine Meinung wegnimmt, was die Hauptjachen in unjerer Erlöſung find: denn 
wenn unjer Verſtand nicht mit dem Worte vereinigt worden wäre, wie jener fajelt, jo 
wären wir nicht erlöjt und wären durch die Erlöfung von dem berabgeglitten, was in 
uns das Größte iſt“ (p. 192, 5—15). Daß fie bei ihren yorosıs aus den Vätern oft 
genug apollinarijtiiches Gut citieren, baben fie wabrjcheinlich gar nicht bemerkt, und jeden- 
talls diefe Monophyſiten dürften an den litterarijchen fraudes Apollinaristarum (j. Bd I 
=. 673,107.) unfchuldig fein. Sie fühlen ſich recht eigentlih als die Konjervativen, 
darin den Origeniſten des 4. Jahrh. äbnlich: darum betonen fie immer und immer, daß 20 
ibr Glaube der der Väter von Nicäa fer, der von den Vätern in Konftantinopel und 
Epbeius (431) lediglich betätigt wurde; darum war ihnen die ausdrüdliche Verwerfung 
Chalcedons und des Tomus Leonis, wie fie die Encyklika des Baſiliskus (richtiger Ti- 
motbeus Alurus) entbielt (j. o. ©. 379,15), Herzensfache, wäbrend fie dem leifetretenden 
Henotifon Zenos nur mit dem Vorbehalt perjönlicher Interpretation des die Synode 35 
betreffenden Paſſus beizutreten vermodten. Darum mußten aber auch die Machthabenden, 
wenn anders fie gefunde Politif treiben und zwifchen den Ertremen durdhiteuern wollten, 
mit ibnen im erſter Yinie rechnen. 

Sewerus und äbnlid gejinnten Theologen lag es ferne, das Menichlibe am Yogos 
zu bloßem Schwein berabjegen zu wollen; auch einer Vermiſchung und Verwandlung von a0 
Göttlibem und Menjchlibem wollten fie das Wort nicht reden. Ghriftus iſt aus zwei 
Naturen zu jtande gefommen, deren Eigenjcaften in abstracto unterjchieden werden 
lönnen; aber nach der Inkarnation joll nur von einer Natur geredet werden dürfen, weil 
die Feſthaltung der Zweibeit als zweier jelbititändiger Faktoren die Vorftellung zweier 
Zubjefte oder individueller MWejenbeiten notivendig mit jib bringe. Man fand es bes 
jonders anjtößig, wenn Yeos Brief aus der bleibenden Eigentümlichkeit jeder Natur fol- 
gerte, daß auch in der Einbeit der Perſon jede Natur das ihr Eigentümliche wirke, wenn 
au in Gemeinjchaft mit der anderen. Gerade daß den beiden Naturen verjchiedene 
natürlibe Wirkungen (Zveoyeiar) zugejchrieben werden, ſpalte den einen Chriſtus in zwei 
aoooora, denn niemals wirfe eine Natur, die nicht in fich jubfiftiert; Zweiheit der a0 
Naturen werde Zweibeit der Hypoſtaſen. Im Anſchluß an Cyrill und an des Areopa— 
giten Nedeweife vom dvöomdeis des und deſſen zamn Beavdoızn Er£oyeıa (j. Bd IV 
©. 695, 1%) konſtruiert Severus von der in ſich fertigen göttlichen Natur und Perſon des 
Logos aus, der vermöge der Hinzunabme des Fleiſches und zwar des vernünftig bejeelten, 
Fleiſch und Menſch wird, als Menſch aus dem Weibe bervorgebt und Einer bleibt, da er a 
Ivegen der ungerreiibaren Einigung den Yeib als jeinen eigenen bat und das Fleiſch un- 
beibadet der Erbaltung jeiner natürlichen Eigentümlichteit in feine eigene Herrlichkeit und 
Wirkſamkeit umgeftaltet und erklärt. Die vereinigten Elemente bilden eine zufammen- 
geſetzte Natur (und gottmenjchliche Hypoſtaſe), auf weldre alle Thätigkeiten zu beziehen 
md (f. das Näbere im A. Severus). 50 

Während diefer gemäßigte und fozufagen regierungsfäbige Monophyſitismus, dem in 
mannigfachen Abjchattungen die Mebrzabl befonders der in den böberen firchlichen 
Stellungen des Oſtens befindlichen Perjönlichteiten angebörte, ganz deutlich eine Fort: 
hung tbeologijcher Gedankenbildungen der klaſſiſchen Zeit darftellte, verbarrten die Ra— 
difalen auf dem Sage des Eutuches, der Flavian von Konjtantinopel auf Befragen geant- 55 
wortet batte (Mansi 6, 742B): Eos omusoor olx einov 16 oWua Toü xvolov xai 
deon Nucw Öuoodoov Auiv: nichts Menjchlices ſollte dem fleiſchgewordenen Yogos 
anbaften. Sie jtanden von Anfang an den Gemäßigten feindlich gegenüber. Schon dem 
Paläjtinenfer Theodoſius (ſ. o. ©. 376,16) hatten fie „Not auf Not zugefügt“ (Zach. 3, 9 
p. 19, 30). Zacharias (3, 10) weiß von einem jonjt nicht bekannten Johannes Rhetor wo 

er — 
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in Mlerandrien, den er als Anbänger bes Sophiften Balladius (ob identisch mit dem von 
Photius Cod. 132 erwähnten?) bezeichnet und der „den Lehrern der Kirche nicht bei- 
jtimmte, die da jagen, daß Gott das Wort menjchliche Natur mit fich vereinigt babe und 
Menſch geworden ſei“ (p. 17, 32ff.). Diejer Jobannes machte auch litterariih Propa— 
ganda, jchrieb aber — eine beachtenswerte Notiz — „seine Bücher nicht unter jeinem 
eigenen Namen, jondern auf das eine jegte er den Namen des Theodofius, Bilchofs von 
Jeruſalem, auf das andere den Petrus des Iberers, damit auch die Gläubigen (vd. b. die 
Monophyſiten milderer Objervanz) durch fie irre würden und fie annähmen“ (p.18,4—9). 
In Alerandrien baben dieje „Heißſporne“ (ſ. o. S.381,45) immer eine einflußreiche Partei 

ıo gebildet, der aus den niederen Klerifern und den Mönchen immer wieder neuer Zuzug 
wurde. Als Timotbeus Alurus verbannt war, fuchten zwei ihrer Führer, der Biſchof 
Jeſaias von Hermopolis (Parva am Delta; er hatte ſchon, als Begleiter Diosfurs, an 
der epbefinifchen Synode und fpäter audy an der chalcedonenfischen teilgenommen; ſiehe 
Mansi 6, 571f. 611f. 852. 927) und der alerandrinifche Presbyter Theopbilus, ibn 

15 fäljchlih als ihren Gefinnungsgenofjen auszugeben, was der Verbannte in einem von 
Zacharias (3, 12 p. 52, 15—55, 11) aufbewahrten Schreiben zu widerlegen jucht. Aus 
ihren Anhängern gingen jene drooyıoral oder dx&pakoı (Timoth. Presb. p. 56C) 
hervor, die Petrus Mongus nad Unterzeichnung des Henotifons die Gefolgſchaft weigerten 
(j. o. ©. 381,46) und aus diefen Elementen wiederum jene Bartei der Julianijten oder 

20 Sajaniten, die den Gegenſatz zu den Theodoftanern bis zur Kirchentrennung getrieben baben 
(j. darüber oben ©.394,37 u. vol. Bd IX ©. 603,55 ff.). Es ift bereits in dem Artikel 
Julian von Halikarnaß (Bd IX ©. 606 Ff., bei. 608,35 ff.) ausgeführt worden, 
daß auch diefer Theologe die MWefensgleichbeit des Yeibes Chrifti mit dem unfrigen nit 
leugnen wollte, in der That ſchob er fie gleichjam auf den einen Moment der WFleifch- 

25 werbung zurüd. Es iſt aber doch nicht zu verfennen, daß diefe Operation, wie Julians 
Lebre von der Apbtbarfie (über den Sinn des Ausdruds f. Bd IX ©. 607,55 ff.), die 
jeiner Partei von den Gegnern den Namen der Apbtbartodofeten oder Phanta— 
ſiaſten eintrug, den fie mit dem Vorwurf der Phthartolatrie erividerten, mit der 
von der Ortbodorie und von Severus geforderten MWefensgleichbeit nichts gemein bat, 

0 jo ſchwer es insbejondere den Severianern fallen mochte, ihre Bebauptung, daß aud 
Chriftus einen den Naturgejegen untertvorfenen Leib gebabt habe, mit ibrer monophyſi— 
tiſchen Grundpofition zu vereinigen. Immerhin fühlte wenigſtens Severus noch jo viel 
von dem Gemeinjamen, das ihn mit dem Gegner gegenüber den Synoditen verband, daß 
er ibm unter Berufung auf Ga 5, 15 die Hand zum Frieden bieten konnte (vgl. jeinen 

35 zweiten Brief an Sultan in Hist. Mise. 9, 13 p. 187, 14 ff.). 
Auf die höchſte Spite getrieben und daber dem inneren Widerfpruch verfallen, er: 

jcheint bei einem Teil der Julianiften oder Gajaniten die Behauptung, daß der Leib 
Chriſti vom Momente der Vereinigung an nicht nur als unverdedt, ſondern aud als un: 
erichbaffen (dxtoror) anzufeben ſei (einzige Notiz bei Timoth. Presb. p. 43 val. 57; 

40 die Gegner nannten jie dxuorjra, Aktiſteten, was fie mit xuoroldroa, Ktifto: 
latren, beantworteten). Auch unter den Severianern fam es zu Spaltungen: dem Ba- 
triarchen Timotbeus (ſ. o. ſ. 394,29) trat ein Diakon Themiftius, unter Berufung auf 
Schriftitellen wie Me 13, 32 Jo 11, 34, mit der Behauptung entgegen, daß, wie ber 
Leib Chriſti den natürlichen Bedingungen unterworfen, jo auch Chriftus als nicht all 

45 wiſſend gedacht werden müſſe. Die Anbänger diefer Yehre, die Themijtianer, wurden 
von den Gegnern als Agnoeten (dyvontau, dyvoita) bezeichnet (vgl. Liber. 19; 
Leont. Seet. act. 5 p. 1232D, deſſen Notiz, daß &xuwjdn To döyua av Ayvontaw, 
als der Patriarch Theodoſius bereits in Konjtantinopel war [j. o. ©. 394, 47] mit der 
Zeitangabe des Yiberatus nicht nottvendig im Widerfpruch jtebt; Timoth. Presb. p.41B 

»53D 57BC; Joh. Damase. haer. 85). Die neue Lehre muß ziemlih viel Staub 
aufgewirbelt haben: noch gegen Ende des 6. Jahrhs. wandten fich dadurch beunrubigte 
ortbodore Mönce in PBaläjtina an den Nuntius in Konftantinopel, der feinerjeits nicht 
nur an Bapit Gregor I. Meldung machte, jondern auch den ortbodoren Patriarchen Eu: 
logius von Alerandrien (f. d. U. Bd V, 594) um eine Widerlegung erfuchte. Eulogius 

55 jchrieb feine Abhandlung zara dyvont@v, aus der Photius (Cod. 230 p. 284 sq.) Auszüge 
gemacht bat; Gregor bat mit dem Patriarchen über die Frage Briefe gewechſelt (Epp. 
10, 14 [35] und 21 [39] vom Jahre 600). Nicht mehr im ftrengen Sinne monophy— 
fittfch war «8, wenn der alerandriniihe Sophift Stepbanus Niobes durch das Gefühl 
des Widerfpruches zwifchen der behaupteten Einheit der Natur und der dabei doch ver: 

co juchten Feitbaltung natürlicher Unterichiede (deapopai) des Göttlidhen und Menſchlichen 

or 
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su dem Sabe getrieben wurde, man müfje, wenn man nicht zur Zweiheit der Naturen 
wrüdfehren wolle, jeden Unterjchied (des Göttlichen und Menſchlichen) in Chrifto leugnen. 
Der Patriarch Damianus (ſ. d. A. Bd IV ©. 439) trat ihm entgegen, ebenjo Petrus 
von Antiochien (ſ. o. ©. 397.46); andere, wie der Priefter Probus von Antiochien und 
der forifche Abt Johann Barbur befannten fih zu ibm (Niobiten, Timoth. p. 444 
wo auch die Bezeichnung ddıapopfra — fo iſt ſtatt duapopfraı zu lejen — erwähnt 
wird] 53B56B 65A; vgl. den längeren Bericht in dem Auszug aus Dion. Tellm. 
Hist. Ecel. bei Assemani, 2, 72 sq.) Zu all diefen Differenzen kam nod die im 
Schoße der Monopbyfiten gleichzeitig auftauchende tritbeiftifche Streitigfeit, in der 
die Namen des Jobannes Askusnages, Johannes Philoponus (j. d. A.). des Konon u. a. 
genannt werden und die einer befonderen Darftellung bedarf (ſ. den A. Tritbeiftiicher 
Streit). G. Krüger. 

Monotheismns j. Theismus. 

Monotheleten. — Die Ausführungen Möllers in der 2. Aufl. diejer Encyklopädie be: 
durften für den neuen Artikel — größeren Teil nur einer konſervativen Umarbeitung, Die 
mit Rüdjiht auf die Artitel Martin I. und Marimus Konfeffor zugleidy eine Kürzung be- 
deuten konnte. Völlig neu gearbeitet mußte der Eingang werden und mit Nüdjicht anf 
die Eulogiusfragmente einzelne Partien des dogmengeichichtlihen Teils. Durch die Arbeit von 
Iwjepian (f. unten S. 402,2) iſt die Entitepumgägelichte auf Grund bisher nicht oder nur 
unvollkommen herangezogener Quellen hell beleuchtet worden. Zwar find nicht alle chronv- : 
logiihen Anjäge O.s einwandfrei, aber in der Mehrzahl find fie doch gut begründet, und wo 
Zweifel bleiben, reihen die Quellen zu ficherer Entjcheidung leider nicht zu. 

Diefe Duellen (vgl. Fabricius-Harles, Bibl. Graeca 11, Hamb. 1808, 151—154) find, 
abgejefen von den armenijhen, über die man in der genannten Arbeit Genügendes findet, 
l. zahlreihe Briefe und jonftige Urfunden der am Streite Beteiligten, erhalten in den: 
Alten der Lateranjynode von 649 (Mansi, Concil. Coll. 10, 863—1188) und denen der jedh- 
ſten allgemeinen Synode (eb. 11, 189— 922). Vgl. dazu auch die Collectanea ad Joannem 
diaconum des Anastasius Bibliothecarius (j. d. A. Bd I S. 493,5; zuerjt hrsg. von J. Sir: 
mond, Paris 1620, und in deſſen Werten, dann öfter in den Bibliotheten, zulegt MSL 129, 
1690); 2. zeitgendfjifhe Schriftwerte: Die Werte des Marimus Konfejjor (citiert : 
nah MSG 90 und 91, wo die Seitenzahlen der Ausgabe von Combefis eingedrudt find), und 
zwar bejonder® die Opuscula theol. et polem. ad Marinum (91, 9—286) und die Disputatio 
cum Pyrrho (287—354); das Chronicon Paschale (j. den A. Bd IV ©. 84), citiert nad) 
MSG 97 (hier die Seitenzahlen der Bonner Ausgabe); die Mitteilungen in des Anajtafius 
Presbyter (Sinaita) 4. Bud) zeoi roü xar’ sixdva zai zad’ duolworw bei Mai, Script. Vett. : 
Nor. Coll. 7, 193 ff. (geichrieben ungefähr 20 Jahre nad der 6. Synode, j. p. 194 B); der 
Liber Pontificalis ed. Duchesne, 1. Bd, Paris 1886 (die den monotheletiihen Streit berüh— 
renden Viten gehören noch zum Grundſtock); 3. fpätere Chronijten und Hijtoriograpben: 
Nicephorus, J—— “Iorooia obrrouos (Breviarium) ed. C. de Boor, Lips. 1880; Theo: 
phanes, Xooroyoapia, ed. de Boor, Lips. 1883. 85; die (jehr wahrſcheinlich von Theophanes 
abhängige) Vita Maximi Conf. unbefannten Berfaffers (MSG 90, 67—110) und gelegentliche, 
im Tert verwendete Angaben bei anderen. 

Litteratur: Die Ältere L. über den monoth. Streit j. bei Fabricius-Harles 1545. Das 
Bichrigite daraus ijt — abgejehen von den Werten allgemeinen Inhalts, wie Baronius, Pagi, 
Basnage — Frz. Combefis, Historia Monothelitarum, vor dem 2. Band feines Auctarium no- 
vum, Par. 1648, 1—64, bier aud) (65—198) die Dissertatio Apologetica pro actis sextae 
synodi, in der die von Alb. Pighius (Diatribe de actis VI. et VII. coneilii, Colon. 1572) 
und Baroniu® (Ann. ad ann. 680, 34. 681, 19—34. 682, 3—9. 683, 2—22) lediglid wegen 
der ımbequemen Honoriusfrage erfundene Hypotheſe der Attenfälihung widerlegt wird; Joh. 
Bapt. Tamagnini (Pjeudonym für Dom Anton Michael Fougquidre OB. (?), val. Wald) 665), : 
Historia Monotheletarum, Par. 1678 (79), Job. Sim, Aſſemani, Bibliotheca juris orient., 
4, Rom 1764; Jac. Chmel, Vindieiae conc. oecum. VI. praem. dissert. histor. de orig. ete. 
haer. Monoth., ®rag 1777; Chr. ®. Frz. Wald, Entw. einer vollit. Hiſtorie d. Kepereien 
u. |. w., 9, Leipz. 1780, 1666; J. M. Schrödh, Chriſtl. Kirchengeſchichte 20, Leipz. 1794, 
36451; F. Chr. Baur, Die chriſti. Lehre v. d. Dreieinigkeit u. f. w. 2, Tüb. 1842, 96 bis 
138; F A. Dorner, Entwicklungsgeſch. d. Lehre v. d. Perſon Chriſti u. ſ. w. 2°, Berl. 1853, 
23256; €. J. v. Hefele, Conciliengeſchichte 3°, Freib. 1877, 121-313 (365); I. Langen, 
Geich. d. röm. Kirche von Leo I. bis Nikolaus I., Bonn 1885, 515—580 (602); A. v. Gut: 
ihmid, Verzeichnis der Patriarchen v. Alerandrien, in: Kleine Schriften u. ſ. w. 2, Leipz. 1890, 
pas.; A. Harnad, Lehrb. d. Dogmengefchichte 2°, Freib. 1894, 399-—408; D. Bardenhewer, 
Ungedrudte Excerpte aus einer Schrift des Patriarchen Eulogius von Alerandrien (580—607) 
über Trinität u. Intarnation, in THOS 78, 1896, 353—401 (f. dazu u. ©. 411,33); 9. Gelzer, 
Abriß d. byzantin. Kaifergefhichte, in Krumbachers Geſch. d. byzantin. Litteratur?, München 

Realslenchllopädie für Theologie und Kirche. 3, A. XI. 265 
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1597, 946--9509; €. W. Broofs, On the lists of the Patriarchs of Constantinople from 
635 to 715, in Byz. Zeitſchr. 6, 1897, 33—54; ©. Owſepian, Die Entftehungsgeidichte des 
Monotheletismus nad) ihren Quellen geprüft und dargeitellt, Zeipz. 1897. Vgl. auferdem die 
Artifel Honorius 1, Martin I. und Marimus Konfeflor und die dort angegebene Litieratur. 

7 1. Bis zum Erlaf der Eftbefis von 638. Die mit dem Namen Monotbe: 
leten bezeichnete Partei in der griechiichen Kirche verdankt ihre Entitebung demjelben Be: 
jtreben, die fchwer empfundene Yostrennung der Monophyſiten (ſ. d. A. o. ©. 372 ff.) 
von der Reichskirche durch dogmatiſche Annäherung, joweit eine foldhe ohne völlige Preis 
gebung der chalcedonenſiſchen Beltimmungen möglich war, aufzubeben, das fich ſchon in 

10 den monopbofitiichen Streitigfeiten jelbjt geltend gemacht hatte. Der Trieb dazu war um 
jo mächtiger, je weniger fih das Gefühl ganz unterdrüden ließ, daß man doc auf dem 
gemeinſamen Boden der Cyrilliſchen Chriitologie ftebe, die durch Die Entwidelung ber 
Theologie im Zeitalter Nuftintans ein verſtärktes Gewicht erbalten hatte. Der Kaiſer 
Heraflius (5.08. 610 bis 11. Febr. 611) aber batte unter den damaligen Bedrängnifien 

15 des Meiches durch die Perfer (feit 634 auch die Araber) ein ſehr reelles politifches In— 
terefje an einer Verfübnung großer Bevölferungsgebiete im Dften und Südoſten des 
Neiches mit der Reichskirche. Der tbatkräftige Mann — Gelzer nennt ibn einen genialen 
Feldherrn und einen tüchtigen Organifator und Politifer, der zum Herrſcher präbdeitiniert 
war — fand an dem hauptitädtifchen Patriarchen Sergius (18. April 610 bis 9. Dar. 

20638; vgl. Brooks 45), der ibm die Krone aufgefeßt batte, einen vorzüglichen Berater. 
Der Kaiſer hat ibm alles Vertrauen geſchenkt; bei feiner Abreife zum Perſerkriege 619 
überließ er dem Patriarchen die Sorge für feine Reſidenz und feinen Erben (vgl. feine 
Worte bei Georg. Cedren. MSG 121, 785: els yeioas tod Veod zal ıjs Veounıl- 
005 xal ood Apinm mv nökır ravınv zal row viov uov). Sergius, ein Syrer und, 

25 wenn man der Angabe des Anaftaftius Presbyter Vertrauen jchenfen will, von mono: 
pbuiitiichen Eltern geboren (p. 193: ovooyerns Indoywr, &s Ö8 Aöyos al laxoßıuw 
&xyovos; danach Theoph. 330, 1, der aber das Os Aoyos wegläßt), bat fich ſchon in 
den eriten Jahren feiner Aıntsführung mit Unionsgedanten getragen. Den Anfnüpfungs: 
punkt fand er in Alerandrien. Hier fcheinen fon um 600 die Stichwörter von der 

” uia Eregyeıa und der wia Beinoıs yovr Er einua dur die Monopbufiten in die 
tbeologijche Debatte geworfen tworden zu fein. Bereits der Patriarch Eulogius (580 bis 
607; ſ. d. A. Bd V ©. 594) batte die Verfechter der Einwillenlehre in befonderer Schrift 
(j. dazu u. 411,33) befämpft und ibnen die Zweiwillenlehre mit ausführlicher Begrün- 
dung entgegengebalten. Hat Sergius von diefer Schrift nichts gewußt (ſ. u. S. 411,41), 

35 jo bat er ſich doch mit den alerandrinifchen Monenergijten und Monotbeleten in Werbin- 
dung gejegt. In einem Briefe erfuchte er den Bauliten (oder Paulianiſten, d. b. Partei: 
gänger Pauls des Schwarzen von Antiochien; ſ. den A. Monopbyfiten o. ©. 396,8) 
Georgius Arſas, ibm Berweisitellen für die Yehre von der einen Willensbethätigung zu: 
fommen zu laffen, und ließ im dieſem Brief bereits feine Unionsabfichten durcbliden. 

s Zein Schreiben erregte den Unwillen des Patriarchen Johannes des Barmberzigen (610 
oder 6195 ſ. d. A. Bd IX ©. 300f.), der es dem Arſas entriß und nur durd den bald 
darauf erfolgenden PBerfereinfall daran verbindert wurde, Gegenmaßregeln zu ergreifen 
(vgl. Maxim. Conf. Disp. e. Pyrrho MSG 91,333). Das war im Jahre 619 (zum 
Datum der Eroberung Alerandriens dur die Perfer vgl. Gelzer in den Anmerkungen 

15 zu feiner Ausgabe von Leontios' von Neapolis Yeben des Johannes S. 151f.). 
Die näciten Jahre muß Sergius bemugt baben, um den Kaifer für feine Unions 

pläne auf der Baſis der Yebre von der einen Energie zu gewinnen. Als Heraflius 622 
(j. Theoph. 302, 31 und dazu Owſepian 2377.) zu Tbeodofiopolis (d. i. Karin, Das 
jegige Erjerum) in Armenien weilte, batte er eine Unterredung mit einem bervorragen- 

den Severianer, Namens Paul (identiich mit dem von Max. Conf. 1. c. 332 erwäbnten 
und als — bezeichneten; vielleicht aus Cypern gebürtig), und ſuchte ibn auf 
rund der Lehre von der la dveoyeıa Aotorod tod dAndıwoo Veod Aucbv für den 
ortbodoren Standpunkt zu gewinnen (vgl. Serg. ad Honor. Mansi 12, 529). Ohne 
Erfolg; ja er jab ſich fogar nady feiner Rückkehr veranlaft, an den Biſchof Arkadius von 

55 Cypern (warum an diefen? vgl. Owſepian 557.) ein von Sergius entworfenes, gegen 
diefen Paulus gerichtetes Edikt zu erlaffen. In diefem Edikte wurde zugleich die Lehre 
von zwei Energien offiziell verboten (Göo dE Evepyeias Eni tod Öeonörov Nuav ’Inooü 
Agtoroö era mv Evwomw Akyeodaı zwAvovoar; vgl. Cyr. ad Serg. Mansi 561A; 
Serg. ad Cyr. 525B). Sergius ſelbſt trat in bejonderer Abhandlung für die neue 

oo Yehre ein. Eine weitere Staffel in den Verhandlungen bildet die gelegentlich einer Er- 
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pedition nah La zien wahrſcheinlich 626 (j. Theoph. 315, 14; Owſepian 45 vol. 16) 
gepflogene Unterredung des Kaifers mit dem Metropoliten Cyrus von Phaſis, die 
eine Korrefpondenz des Metropoliten mit dem Patriarchen zur Folge batte. Cyrus erbittet 
fih von Sergius weitere Belebrung (Mansi 560f.), Sergtus gewährt fie ibm (525ff.), 
weilt des Cyrus Berufung auf den Lehrbrief Leos von Nom, in dem jo wenig wie bei : 

‚ einem anderen Kirchenlehrer von zwei Energien die Nede jei, zurüd und führt jeinerfeits 
einen neuen Zeugen ins Feld, den Patriarchen Mennas von Konſtantinopel (j. über ibn 
0. ©. 393,51), der in einer an VBigilius von Nom gerichteten (nicht erbaltenen) Abband- 
lung (deren Echtheit auf dem Konzil von 680/81 Iſ. u. ©. 409,22] von den päpjtlichen 
Yegaten lebhaft bejtritten wurde) Er TO Toü yowrov Üinua xal ia Lwonowv 
Zveoyeıav gelehrt babe. Eine Abjchrift diefer Abhandlung, auf die er großes Gewicht 
gelegt zu baben jcheint, legte Sergius feinem Briefe bei; daß er diefen zuvor feiner Sy— 
node vorgelegt babe, behauptet der Libellus synodicus (Mansi 10, 606) wohl nur mit 
zweifelbaftem Hecht. Cyrus wurde, tie die weiteren Ereignifje zeigen (f. u.), für den 
Unionsgedanten getvonnen. In äbnlicher Weife gelang es, den Bilchof Theodor von is 
Pharan in Arabien zu überzeugen, den der Biſchof Stephan von Dor in Paläſtina 
auf der Lateranſynode von 649 (f. u. S. 407,21) in anjcheinender Unkenntnis der Chrono: 
logie als einen Vertreter des Monotbeletismus vor Cyrus und Sergius bezeichnet bat. 
Auch ibm bat Sergius unter Beilegung der Mennasichrift gefchrieben, der Biſchof bat 
ibn geantwortet (Max. Conf. 1. e. 332f.), und die erhaltenen Bruchitüde feiner Schriften : 
(Mansi 10, 957—962; 11, 568 ff.) beweifen, daß er monotbeletiih dachte. Sergius 
aber verfuchte noch einmal, unter Vorlegung des gefamten Aftenmaterials, auf Paul den 
Einäugigen zu wirken, obne daß man erfübre, welches Ergebnis feine Bemühungen ge 
babt baben (Max. 1. c.; über die Wabrjcheinlichkeit einer Tertverderbnis ſ. Owſepian 
Af.; vielleicht ift das verbäctige Zr Oeodoorwundieı lediglid vor Eyoaye einzurüden, 
womit die Schwierigkeit behoben wäre). 

Einige Jahre bindurch erfahren wir nichts von Fortjchritten der Beivegung. Sergtus 
bat jpäter jelbit an Honorius über dieje Zeit gejchrieben, daß av uev EEE £xelvov 
toũ 106v0v TO ToIVrov xepdklarov Zaßer (Mansi 532). Im juni 631 (um Datum 
ſ. v. Gutihmid [o. ©. 401,58] 476 ff.) aber wurde Cyrus von SHeraflius zum Bas: 
triarben von Alerandrien erboben mit der beſtimmten Abzwedung, durd die mono: 
tbeletiiche Union die Monopbpfiten zu gewinnen. In der That brachte er am 3. Juni 
633 eine Union auf Grund von formulierten Yebrjägen (Mansi 11, 564 ff.) zu itande, 
die die Zweinaturenlehre nur auf das vorfichtigite verflaufuliert und unter ausdrücklicher 
Gleichſetzung des Gyrilliihen Terminus von der Einen fleischgewordenen Natur, ſowie 
unter Betonung der ja allerdings firchlib anerfannten tbeopajchitifchen Lehre fejtbielten 
und unter Berufung auf Dionvfius den Areopagiten daran jchloffen, daß der Eine Herr 
Jeſus Chriftus Göttliches und Menſchliches wirke mit der einen gottmenjchlichen Energie 
G.u. ©. 412,12). Triumpbierend meldet Cyrus nad Konftantinopel (ſ. jeinen Brief an 
Sergius Mansi 11, 561 ff.), daß Myriaden von Theodofianern (d. i. Monophyſiten ſ. o. 
S.394,31) im Klerus, unter den Beamten, in Heer und Volk gewonnen ſeien, und Sergius 
drüdt ibm darüber feine große Freude und Befriedigung aus. Anajtafius Presbyter 
(p. 194; danadı Theoph. 330, 14 und Vit. Max. MSG 90, 77 D) giebt der Stimmung 
unter den Monophyſiten vermutlich den richtigen Ausdrud, wenn er ibnen die Worte in 
den Mund legt: oöx Husis 75 Kalrmöörı, al ı) Kalzndaw uärkorv Zuiv Exowo- 
‚moe dıa rs Eveoyelas wiav Öuokoyrjoaca gpücw Xouoroü. 

Etiva um die gleiche Zeit fam die Union mit den Armeniern auf einer Sy: 
node zu Karin (f. oben S. 402,48) zu ftande, die nach den beiten Quellen im 3. Jabre 
des Batriarchen Esras (jeit 631) und im 23. des Heraflius im Beiſein des Kaiſers, fo: 
wie ſyriſcher und griechiicher Biichöfe (Doch nicht des Sergius) jtattgefunden bat (vgl. die : 
Nachweiſe bei Owſepian 50ff.; danach find die Angaben bei Hefele 73 und 132. zu 
verbeffern): die Beichlüffe von Gbalcedon wurden angenommen und im Trisbagion das 
ö di’ quãc oravowdels weggelafien; ob dabei der ua dvreoyeıa ausdrüdlid Erwähnung 
geſchah, verraten die Quellen nicht. Übrigens war diefe Union, die von Anfang an auf 
Widerſpruch ftieß, nur von kurzer Dauer. — Von Armenien zog Heraflius nah Syrien 
und verbandelte anfangs des Jahres 634 (nicht 629; vgl. Owſepian 25 ff.) zu Hiera— 
polis mit dem monophyſitiſchen Patriarchen von Antiobien Atbanafius. Nac den 
griechiſchen Quellen (Anast. Presb. p. 193A; Theoph. 329, 21; Vit. Max. MSG 
”, 76f.) bat er ihn dur das ZJugeftändnis feiner Anerkennung als Patriarchen (der 
Stuhl von Antiochien war feit dem Tode Anaftafius II. 610 offiziell vafant) bewogen, 
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die durch die monotbeletifche Lehre gemilderte Annahme des chalcedonenſiſchen Konzils zu 
vollziehen. Atbanafius reichte ein Bekenntnis ein, gegen das der Bilchof Eubulus von 
Lyſtra eine Widerlegungsichrift gerichtet bat (j. ein Bruditüd bei Mai 1. e. p. 31—34; 
bon der bevorftebenden Anerkennung des Atbanaftus ſcheint auch Antioch. Monach. 

> Pand. hom. 130 MSG 89, 18440 Kenntnis zu baben, doc iſt an diefer Stelle auf 
Heraflius fein Bezug genommen und die Homilie möglicherweiſe viel früher geſchrieben; 
vol. auch Le Quien, Oriens Christ. 2, 739f.). Leider find die Berichte über dieſe 
Vorgänge ganz dürftig und unzuverläffig: nad Michael Syrus (j. Owſepian 277.) bat 
Athanaſius nad) der Synode von Karin einen Brief an den abgejesten Vorgänger des 

ı» Esras gejchrieben und darin das Unionsunternehmen jcharf getadelt, was jchlecht zu feiner 
bald darauf dem Kaiſer gegenüber angeblich bezeigten Nachgiebigfeit paßt. 

Inzwiſchen war eine neue Wolfe am Himmel der Einigung aufgetaucht (vgl. zum 
Folgenden Serg. ad Honor. Mansi 11, 5327. u. Maxim. ad Petr. ebenda 10, 690 fi). 
Der Mönh Sopbronius (f. d. A.; über die Frage der dentität zwiſchen Sopbronius 

15 dem Sopbiften und dem Patriarchen vol. S. Vailhe in Rev. de l’Orient Chreötien 
1902 und 1903), der jchon unter Eulogius und Johannes dem Barmberzigen, diejem 
befreundet, in Alerandrien geweilt hatte, fam von Paläftina nad Agypten und zeigte fich 
erichroden über die „apollinariftifchen“ Sätze der Union mit den Monopbofiten, jo daß 
er den Cyrus beſchwor, fie nicht vom Ambon der Kirche zu verfündigen. Cyrus berief 

»0 ſich dagegen auf einzelne Stellen früberer Väter und erinnerte daran, daß fie oft genug, 
wenn es ſich darum bandelte, das Heil vieler Seelen zu fördern, beim Vorkommen von 
dergleichen Lehrſätzen ſich gottgefälliger Nachgiebigkeit und Anpaſſung bedient hätten (ror- 
vr dyapanerrav »epalalov Üeag£orois olxovouiaıs yonoduevor gYaivovra 
532 E). Sophronius ließ Eh ch nicht beruhigen, fondern reifte mit einem Briefe des Cyrus 

25 nad Konftantinopel. Hier beitand er dem Sergius gegenüber auf Streichung des Aus— 
druds ua Zvioyeıa aus den Unionsartikeln. Davon wollte Zergius in der richtigen 
Erfenntnis, dag dann die kaum gejchlofjene Einigung wieder in Frage gejtellt werden 
würde, nichts wiſſen, empfabl aber doch dem Cyrus, feinen Streit über eine oder zwei 
Energien zu gejtatten und ſich darauf zurüdzuzieben, daß der Gottmenſch das Göttliche 

und das Menschliche wirke und jede gottgemäße und menfchengemäße Wirfung auf un 
getrennte Weife aus dem einen und jelben fleifchgetwordenen Gott Yogos bervorgebe. 
Dabei jest er als jelbjtverftändlid) voraus, dap die Behauptung von zwei Willen zu 
vermeiden ſei, da ſie zu gottloſen Konſequenzen führen würde (dVo rävarrla BElor- 
tag... öreo Övooeßks 533E). Sophronius ließ ſich das jchriftlih geben und reifte 

3 nach Alerandrien zurüd; er ift im weiteren Verlauf der Streitigfeiten nicht mebr hervor: 
getreten. Bald darauf — es muß anfangs 634 geweſen jein, |. o. ©. 403,56 — erhielt 
Sergius vom Kaifer aus Edeſſa den Befebl, ibm die Belegitellen aus der Schrift des 
Mennas für die monenergitiiche Yebre zu überjenden. Diejem Befehl kam Sergius nad, 
unterließ aber nicht, auf die Schwierigkeit der Yage binzumweifen und anbeimzugeben, ob 

0 nicht eine weitere Unterſuchung der Frage beſſer unterbleibe und man ſich bei der Kirchen— 
lehre (775 rerouuuevn zal ovupavws apa navy Öuokoyovuson zargıx]) dıdaoza- 
kia) berubigen folle. Zugleich berichtete er dem römischen Biſchof Honorius in kluger 
Auseinanderſetzung über das Vorgefallene und gewann an ihm für ſeine Auffaſſung einen 
Rückhalt. Honorius ſtimmte in einem, nur in griechiſcher Überjegung (deren Ueberein— 

45 ftimmung mit dem Original aber auf dem Konzil von 680/81 ausdrücklich feitgejtellt 
worden ijt [Mansi 548 Ah erhaltenen Schreiben (M. 537—: 544) dem Patriarchen zu, 
warf auf Sophronius den Vorwurf der Vorbringung eitler ragen und äußerte ſich 
dahin, daß der Streit über eine oder zwei Energien verbannt oder den Grammatikern 
überlafjen werden jolle, denn die Neuerung in den Ausdrüden fünne entweder des Eu- 

5» tuchianismus oder des Neftortanismus verdächtig machen. Aber auch er hält dabei un: 
befangen feſt, daß, wie man aud über den Ausdrud: eine oder zwei Energien urteilen 
möge, man einen Willen befennen müfle (ödev Ev zal deinua Öuokoyoduer Tod xvoiov 
’Inooö Aoıorod 540 B), da bei der Annahme reiner, übernatürlid erzeugter Menjchen: 
natur durch den Sobn Gottes von einem zweiten, verjchiebenen oder entgegengejeßten 

55 Willen (dedpooov 7) Zvarriov dElnma) nicht die Nede fein könne, auch Stellen wie Jo 
5, 30 und Mt 26, 39, wo Chriſtus ſeinen und den göttlichen W illen im Gegenſatz zu 
ſtellen ſcheint, in Wahrhei nicht einen verſchiedenen Willen anzeigen, ſondern nur auf die 
Oekonomie der angenommenen Menſchheit gehen (obx eloi taũra Örapögov Velnuaros, 
alla rijs olxovowias rijs Avdownörntos rijs nooaknpdeions);, Chriftus ſpricht ſo um 

 unfretwillen als unjer Vorbild, damit wir feinen Fußtapfen nachfolgen und jeder nicht 
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feinen eignen, fondern des Herrn Willen erwähle. Das Schreiben zeugt durchweg von 
verftändiger und richtiger Auffafjung der Situation; dem Papſt aber daraus einen Vor: 
wurf zu machen, daß er fich zur Einwillenlehre bekannte, gebt um fo weniger an, als 
diefe noch gar nicht firchlich verdächtigt war, wie denn jelbit Sopbronius (ſ. o. S. 404,31) 
fih die Abweifung der Zweiwillenlebre durch Sergius hatte gefallen lafjen. 

Als Sergius an Honorius ſchrieb, wußte er jchon (Mansi 532D), daß Sophronius 
auf den PBatriarchenftubl von Jeruſalem erboben jei, batte aber die offizielle Anzeige 
Mon noch nicht erbalten. In diefer, dem fogenannten Synodikon (M. 461-509; aud) 
unter den Werfen des Sophr. MSG 87, 3, 3148— 3200), hatte der neue Patriarch ein 
ausführliches Bekenntnis mit thatjächlicher Ausfchliegung der Neuerung gegeben, rein 
fablib und obne Perfonen anzugreifen oder auch nur zu nennen. Die Zmweinaturenlehre 
fübre auf dem rechten Mege Meilen Neftorianismus und Eutychianismus hindurch; jede 
Natur mwirfe (nach Leos Ausdrud) das ihr Eigentümliche unter Beteiligung der anderen, 
aus den beiden Naturen geben alſo zwei Energien bervor, obgleidh es der Eine Emanuel 
it, der als Gott und Menjch * die Werke beider Naturen wirkt je nach der Wahr— 
beit einer jeden von beiden (zart! dllo xal Allo Eveoyaw ra noarröuera 480C). Um 
der Realität der menſchlichen Yebenszuftände willen babe der Sohn Gottes, wenn er 
wollte, der menjchlicen Natur Raum (zawor) gegeben, das ibr —— zu wirken 
und zu leiden, jo daß dies freiwillig zwar, aber doch auf natürliche Weiſe ſich vollzog. 
In diefem Sinne der Zurüdbeziebung aller Worte und Werke beider Naturen auf die 2 
einheitliche Perſon des Gottmenſchen, nicht aber in dem einer einfachen Einheit, will 
Zopbronius den Ausdrud des Areopagiten von der xamn (jo iſt 488D zu leſen) xal 
deavdown Evkoyeıa (f. u. ©. 412,13) verftanden wiſſen. Die Behauptung der Zwei— 
willenlebre ſucht man auch in diefem Schriftftüd vergeblid. Sophronius, deſſen Syno— 
dilon Sergius gar nicht angenommen baben joll (Mansi 456), bemühte fi, als jdhon > 
die Sarazenen ın PBaläftina eingefallen waren (M. 10, 896), auch in Nom durch den 
Biſchof Stephan von Dor gegen die neue Lehre zu wirken. Honorius (vgl. die Auszüge 
aus feinem zweiten Schreiben an Sergius M. 11, 579581) fuchte zu beruhigen: «8 
jet ganz eitel (navv uararov), dem Mittler zwifchen Gott und Menden eine oder zwei 
Energien zuzujchreiben, da davon nichts in der Schrift ſtehe; man ſolle befennen, daß: 
beide Naturen in dem Einen Chriſtus natürlich geeint (77 rom Arwuevas) jede in 
Gemeinſchaft mit der anderen wirke und bandle. Ganz unbefangen und jelbitverftändlich 
werden dabei Yeos Worte verwendet. Sopbronius ermabnt der Papſt ſchriftlich und legt 
es den Gefandten noch beionders ans Herz, daß er die Nedeweife von zwei Energien 

= _ 

fallen laffen möge, und die Gefandten glaubten das zufagen zu dürfen für den Fall, daß a5 
au Corus von Alerandrien, dem der Papſt gleichfalls jchrieb, es aufgebe, von einer 
Energie zu reden. Vermutlich unter dem Eindrud diefer Erwägungen, die ihm Honorius 
mitteilte, verfaßte nunmehr Sergius anfangs 636 (nämlich 5 Jahre vor dem Tode des 
Herallius; ſ. des Kaifers eigene Angabe in feinem Briefe an Papſt Johann IV. Mansi 
11, 9) den Entwurf eines Erlafies, den er dem Kaiſer bei deſſen Rückkehr aus dem Orient : 
Herbit 638 zur Unterjchrift vorlegte: die fogenannte Eftbefis (M. 10, 991-998). 
Eine fonjtantinopolitanische Synode nahm fie als mit der apoftolifhen Lehre überein: 
ftimmend an (M. 10, 999— 1002). Der Ausdrud wia Eveoyera, obwohl bei einigen 
Vätern vorfommend, joll vermieden werden, damit nicht eine Yeugnung der zwei Naturen 
zu befürchten jei, der Ausdrud dö0 Zv&oyerar, weil er, der überdies bei den Vätern nicht 
vorfomme, dazu führe, zwei einander twiderfprechende Willen (ſ. ſchon o. ©. 404,51) in 
Chrifto zu behaupten. Es ift Ein Wille in Chrifto, indem in feinem Augenblide das 
vernünftig bejeelte Fleisch getrennt und aus eigenem Antrieb, entgegen dem Triebe des 
ihm hypoſtatiſch geeinten tt Logos feine natürlibe Bewegung vollziebe, jondern nur 
warn und welcher Art und in welchem Grade der Logos felbit es wolle. Der Monenergis: 5 
mus war endgiltig aufgegeben, der Monotbeletismus um fo energifcher behauptet. 

2. Bis zum Erlaf des Typus von 648. Der Magifter Militum Euftachius, 
der bie Eitbeis dem Exarchen Iſaak für Italien zu überbringen batte, übermittelte, auf 
kınem Wege Alerandrien anlaufend, auch an den Patriarchen Cyrus einen Brief Des 
Sergius mit einer Abjchrift der Ektbefis, die von Cyrus mit gebübrender Zuftimmung 5 
aufgenommen wurde (j. Cyr. ad Serg. Mansi 10, 1003). Sergius ſelbſt jtarb ſchon 
am 9. Dezember 638, und an feine Stelle trat der ibm und dem Kaiſer befreundete 
Pyrrhus I. (20. Dez. 638 bis 29. [22.] Sept. 641; vgl. Brooks 46f.), der für die 
Elthefis und ihre Unterfchreibung durch die auswärtigen Bifchöfe eintrat (Mansi 10, 
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1001). Den Hauptherd der Oppoſition bildete der römiſche Klerus. In Nom war nach 
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dem Tode des Honorius (12. Oftober 638) der greife Severinus zum Papft gemäblt 
worden. Das gewaltfame Verfahren des Erarchen, der ſich des Lateranpalaftes und der 
perjönliben SHinterlaftenichaft des Honorius bemächtigte (Vit. Sever. p. 326), ſcheint 
mit der Oppofition des neuen Papftes gegen die Ektheſis (vgl. dazu aud die professio 
im Liber diurnus cp. 73 ed. Sidel, Wien 1889, 72) zufammengebangen zu baben, 
deſſen Beſtätigung eine Geſandtſchaft des Klerus erjt nad) formeller Zuftimmung zur Ef 
thefis in Konitantinopel vom Kaifer erlangen konnte (Ep. Max. Conf. ad Thalassium 
Mansi 10, 677f.). Severinus, erft am 28. Mat (2) 640 geweiht, ftarb bereits am 
2, Augujt deoſelben Jahres, und fein Nachfolger Johannes IV. (24. Dez. [?] 640 bis 

12. Oft. 612] verdammte den Monotheletismus auf einer römischen Synode von 641 
(Akten nicht erbalten; vgl. Lib. Synod. Mansi 10, 607; Theoph. 331, 6). Der An: 
Koh, den die Ekthefis im Abendlande fand, veranlaßte den bereits franfen Herallius zu 
erklären, daß Sergius der eigentliche Vater des Erlaſſes ſei (ſ. feinen Brief, o. S.105, 9). 
Nach ſeinem Tode (11. Februar 641) wandte ſich der Papſt an die beiden Söhne Hera— 

5 Hius Konſtantinus und Herakleonas mit dem Verlangen um Bejeitigung der Eftbefis, 
wobei er den Brief des Honorius (ſ. o. ©. 404,4), auf den Pyrrhus ſich für Die Yebre 
von einem Willen berufen hatte, durch eine geziwungene und mit dem Wortlaut in Mider: 
jpruch jtebende Auslegung — Honorius habe nur die Anficht von zwei einander tiber: 
jtreitenden menſchlichen Willen in Chrifto befämpft, überhaupt nur von der Menſchheit 
Ghrifti geredet — in Schuß zu nebmen fuchte (Apologia pro papa Honorio Mansi 
10, 682—686). Aber der ältere der beiden kaiſerlichen Halbbrüder ftarb (24. Mat 641), 
und feine Stiefmutter Marina wurde bald darauf mit ihrem rechten Sohne durch eine 
Revolte geftürzt, die den Sohn des älteren Bruders Konftans II. (Konjtantin III) 
auf den Thron bob (Sept. 641). In diefen Sturz war der Patriarch Porrbus ver 

5 widelt, der zur Martina gebalten batte (vgl. Niceph. Constant. Breviar. 27, 23 ft. 
30,15 ff.; Theoph. 331). Ton dem an feine Stelle erhobenen Paulus II. (1. Oft. 641 
bis 27. () Der. 653 Iſ. u. ©. 407, wff.)) verlangte Theodor I. von Rom (24. Nov. |?) 
642 bis 14. Mat 649) — Anerkennung feiner orthodoren Äußerungen doch erft die 
ordnungsmäßige Abſetzung feines Vorgängers auf einer Synode und die Entfernung der 
Ektheſis aus der Offentlichkeit, wobei er vorausjehte, daß Konftans mit der Befeitigung 
einveritanden jet (vgl. fein Schreiben Mansi 10, 702—705; ein in einigen Einzelheiten 
beachtenstverter Bericht über den Briefverkehr der Päpfte © Johann und Theodor mit dem 
Hofe bei Eutych. Ann. ſ. o. S. 373, ) MSG 111, 11lof). Allein in Konjtantinopel 
hielt man an der Eftbejis feit. Porrbus hatte ſich nach Nordafrika begeben, wo es 

35 wahrſcheinlich im Juli 645 zwiſchen ihm und Marimus dem Bekenner zu jener Dis— 
putation fam, deren Alten zu den denkwürdigſten Urkunden des Streites gehören (ftebe 
darüber d. A. Marimus Konfeffor Bd XII ©. 458,58 ff). Nordafrila ftand mit dem 
römischen Stuble zufammen, daher Pyrrhus, der in der Disputation — ob mit Abfict? 
— unterlegen war, die ausdrüdliche Vertverfung feiner bisherigen Xebre für Nom auf: 
ichob, wo er nad Überreihung einer Schrift von Theodor ebrenvoll aufgenommen und 
als rechtmäßiger Biſchof der a anerkannt wurde (vgl. Vit. Theod. Dud. 332; 
Mansi 10, 878D; Theoph. 331, 15). Die nordafrifanifche Kirche entwidelte gleich: 
zeitig eine lebhafte Agitation gegen den Monotheletismus und deſſen Vertreter Paul von 
Konſtantinopel. Die Biſchöfe der Provinz Byzakene, die aber zugleich im Namen der 

5 ganzen afrikaniſchen Kirche reden, wenden ſich, feinen orthodoren Eifer rühmend, an den 
Kaiſer um Befeitigung der Irrlehren, die Metropoliten von Numidien, Bozafene und 
Mauretanien, dann aud) der neu erhobene (16. Juli 646) Biſchof Viktor don Kartbago 
nebmen Die Vermittelung Theodors zu gleichem Zweck in Anspruch, weil Afrika durch 
Böswillige in falſchen Verdacht bei Hofe geraten ſei (ſ. die Synodalſchreiben bei Mansi 
10, 919. Dieſer Verdacht war übrigens nicht ungegründet, denn in Afrika gärte es. 
Bald fam es zur Empörung Gregors gegen den Kaifer, auf die der Papſt nicht obme 
Einfluß geweſen zu fein fcheint (j. d. A. Marimus Bd XII ©. 459,19), der aber der 
Tod des Präfekten im Gefecht mit den Sarazenen (647) ein frühes Ende bereitete. 
Pyrrhus, der es mit feiner Konverſion jchwerlich ernſt genommen hatte, trat in Ravenna, 
two er ſich mit dem Grarchen Blato in Verbindung fette, wieder zurüd und machte feinen 
Arieden mit dem Hofe (Mansi 10, 859). Seine Gefinnungslofigfeit muß in Rom große 
Aufregung bervorgerufen haben: Theodor erfommunizierte ibn, indem er zur Unterzeic- 
nung der Verwerfung mit Abendmahlswein gemifchte Tinte verwendete (jo der Libell. 
Synod. Mansi 10, 610 und Theoph. 331, 19; die Vit. Theod. gedenkt diefer Einzel: 

so beit nicht), Den Bischof Paul von Konſiantinopel, der ſeiner erneuten Mahnung gegen— 
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über ſich ganz im Zinn der Ektheſis und des Sergius geäußert hatte (Mansi 10, 1019 
bis 1026), erflärte er für abgejegt (10, 878). Es fcheint nun, als babe eben Paul den 
Katjer, der den Frieden wünjchte, bejtimmt, dies im fog. Typus (648) in einer der Ef: 
tbefis analogen Weife, d. b. nicht durch Befeitigung der monotbeletischen Auffaffung, ſon— 
dern durch Verbot des Streites über die Ausdrüde zu tbun. Im Unterjchied von der 5 
Eltheſis ſind eingehende theologiſche Erörterungen vermieden; der Erlaß hat nicht die 
Form des Bekenntniſſes, ſondern die der kaiſerlichen Verordnung. Daß gegen irgend 
jemand bloß wegen monotheletiſcher oder dyotheletiſcher Ausſagen Tadel oder Anklage er: 
boben werde, wird unterfagt, wohl aber die Entfernung der Eftbefis aus der Vorballe 
der großen Kirche angeordnet. Auf den Ungeborfam gegen die Verordnung wird jchivere 
kirchliche (bei Klerus und Mönchen) und bürgerlihe Strafe geſetzt (vgl. Mansi 10, 
1029— 32). 

3. Bis zur fechjten allgemeinen Synode. Hiergegen erbob ſich nun der von 
Marimus und Theodor bereits entjchieden vertretene Dyo theletismus auf der von Theo: 
dors Nachfolger Martin I. (jeit Juli [%] 649; ſ. d. A. Bd XII ©. 380f.; der Wahl ıs 
feblte die faiferliche Beitätigung) in der fonjtantinifchen Baſilika im Sateran vom 5. 
bis 31. Oftober 649 abgebaltenen Spnode (Akten Mansi 10, 863— 1188). Außer ita= 
lieniſchen (doch nicht lombardifchen), fizilifchen, ſardiniſchen Biſchöfen nabmen an diefer 
Verfammlung eine größere Anzahl griechticher Abte (auch Marimus, ſ. d. U. Bd XII 
S. 459,1 ff.), Vriefter und Mönche, die feit längerer oder fürzerer Zeit in Nom Zu: 0 
flucht gefunden batten,' teil; auch jener Biſchof Stephan von Dor (ſ. oben ©. 403, 16), 
der unter Papſt Theodor wieder nach Rom gekommen und von dieſem beauftragt worden 
war, als ſein Stellvertreter gegen die Anhänger der Ektheſis in Paläſtina einzufchreiten 
(Mansi 900 D). Die Spnode fchlieft fih in ihrem Bekenntnis wörtlib an die chalce- 
donenfiiche Lehre unter Hinzufügung der Lehre von zwei natürlichen Willen und zivei 25 
natürlichen Energien an (Mansi 1049-52) und entiwidelt dies eingebend_ in 20 Kanones 
(1151—1162), wobei fie den Cyrilliſchen Sab von der wa pics toü Veou Aöyov 
0e0a0xwuErn Neben der Behauptung der zwei Naturen gelten läßt: oesaoxwuern be: 
ſage, daß unſer Weſen völlig und unverringert, abgeſehen von der Sünde, in ihm, dem 
Herrn, ſelbſt iſt; und die Zweiheit der innig vereinten Willen wird damit begründet, daß 30 
einer und derjelbe nach jeder der beiden Naturen fich von, Natur unjer Heil wollend ver: 
bulte (Can. 10, p. 11530: dia To xad' Enategav abrov gpioıw Veintxöov xara 
gpiow Tor adıöv & Ördgyew ts Nudv owrnolas;, der jeßige lateinifche Text, [dem Hefele 
3, 223ff. druden läßt] ift nur eine — Rücküberſetzung aus der griechiſchen 
Überjegung des lateiniſchen Originals; vgl. das ähnliche Verhältnis beim Briete des Ho: : 
norius, 0. ©. 404, 0). Martin fandte nun ein Schreiben der Synode an den Kaifer 
(Mansi 789- 98), eine Encyklika mit den Akten der Verfammlung an alle Biſchöfe 
(116984), ſuchte das fränfijche Abendland zu beteiligen (1183-—86), Delobte die Afrifaner 
(797— 804) und madıte feinen Einfluß in den von den Sarazenen bejegten Sprengeln 
von Antiobien, deſſen in Konftantinopel lebenden Patriarchen Macedontus er nicht aner- 40 
tannte (827— 32), PBaläftina und Ägypten möglichit geltend, indem er an Stelle des von 
ibm in Schuß genommenen, aber doch nicht wieder benüßten Stephan den jest von 
diejem ſelbſt empfohlenen Biſchof Johann von Philadelphia (in Arabien) als feinen Vikar 
beauftragte, überall Weihen vorzunehmen und Unordnungen zu bejeitigen (805— 18). Den 
Biſchof Paul von Theffalonich, der allen zuftimmenden Erklärungen auswich, belegte er #5 
mit dem Anatbem (833—50). Über die nun folgenden Ereigniffe, die zur Verhaftung, 
Mikbandlung und Verbannung des Papſtes führten, der durch feine kirchenpolitiſche Hals 
tung, vor allem aber durch Beziehungen zu dem mit hochverraͤteriſchen Plänen umgeben: 
den Erarchen Olympius den Kaijer aufs Höchfte erbittert batte, iſt bereits im Artikel 
Martin 1. berichtet worden (Bd XII ©. 380,56 ff.; die dort nur zweifelnd vorgetragene 50 
Annabme, daß Martin ſchon 653 — Konitantinopel fam, dürfte der Wahrheit ent: 
ivreben, troß des von Broofs, 46 Anm. 1 erhobenen nicht untichtigen Bedentens). Sein 
Gegner Baul, dem Grabe nabe, erwies ihm den Liebesdienft, beim Kaifer um eine mil. 
dernde Behandlung des Schwergeprüften zu bitten. Docd bat ihn, den man im März 
654 nach dem Cherſonnes deportierte, erjt der Tod am 16. September 655 von feinen 55 
Qualen erlöft. An Pauls Stelle en inzwiſchen noch einmal Pyrrhus getreten 
Anfang 654 — Pfingſtſonntag d. i. 1. Juni 654 [nicht 655, trotz Brooks 47]), der 
von Martin gern Äußerungen erpreßt hätte als wäre fein Abfall vom Monotbeletismus 
in Nom erzivungen gewvefen (Mansi 10, 859). Inzwischen batte man auch begonnen, 
gegen den bedeutenditen Gegner, den Abt Marimus, vorzugeben, um ibn womöglich mürbe co 
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zu machen (j. feine Schickſale Bd XII ©. 459,5 ff). Der an Stelle Martins, obne 
Ztoeifel unter fatferlibem Einfluß erhobene Eugenius (10. August (2) 654 bis 2. Juni 
657) Scheint in der That, wie man in Konjtantinopel dem Marimus vorbielt (j. Max. 
Acta 7 MSG 90, 121), zum Frieden geneigt geweſen zu fein: der Vorſchlag ging dabin, 
was im Grunde nur ein pofitiver Ausdrud für das im Topus negativ Gejagte war, 
man folle ſowohl von einem (nämlich dem hypoſtatiſchen) als von zwei Willen (nämlich 
den natürlichen) reden dürfen, in dem Sinne, daß die zwei durch die Einigung zu einem 
tverden (vgl. Max. ad Anast. MSG 90, 132: ÖVo Afyousv Evepyelas dıa mv Ötapopdar 
xal ua» dıa ıv Evwow; Petr. Const. Ep. ad Vital. Mansi 11, 276C; die „drei 
Willen“ [von denen aub Bd XII ©. 460, 42f. die Nede ift] find lediglich Konſequenz— 
macherei der Gegner). Man berief ſich dafür auf eine frübere Außerung des Marimus 
jelbft, worin er veranlaßt dur eine Stelle des Anaftafius Sinaita in der That den 
Gebrauch des Ausdrudes von einer oder zwei Energien nebeneinander als unverfäng: 
lich entjchuldigt batte- (vgl. Max. Tom. Dogm. ad Marinum presb. MSG 91, 229C). 

15 Marimus wies die Vermittelungsformel zurüd, proteftierte dagegen, daß er fie je ver: 
teidigt babe (vgl. Ep. ad Catholicos per Sieiliam constitutos 91, 114), wie er denn 
auch von zwei Willen nie geredet batte, und wirkte durdh feine Anbänger (Ep. ad 
Anast. 90, 131—34 und vol. Anast. ad commune monachorum ap. Calarim 
constitutos 90, 133—136) energisch auf den Weiten, „damit wenigſtens dem älteren 

Rom der Same der Frömmigkeit erbalten bleibe”. In der That nötigte die öffentliche 
Stimmung in Rom den Papſt, die Synodika des Petrus nicht anzunehmen (Vit. Eugen. 
Duch. 341, 7). Sein Nachfolger Bitalian (30. Juli (2) 657 bis 27. Jan. 672) aber 
trat wirklich fofort in Verbindung mit dem Kaifer, diefer und der Patriarch fandten Ge- 
ichenfe, die Kirchengemeinjchaft war ftillfchtweigend bergeftellt, und Konſtans wurde, als 

3 er 663 nach Nom fam, devot aufgenommen (Vit. Vital. Dud. 343; Mansi 11, 572EE; 
vgl. auch 200D, 345A). 

Indeſſen der für den Nugenblid verdedte Gegenſatz trat nad der Ermordung 
Konitans’ II. (668) und in den eriten Jahren Konftantins des Bärtigen (PBogonatus, 
668— 685), der durch Empörungen wie dur die Kämpfe mit Avaren, Bulgaren und 
Sarazenen vollftändig in Anfprud genommen war, wieder in Geltung. Der Verkehr 
zwifchen Rom und Konftantinopel hörte auf. Der Nachfolger des Petrus, Thomasll. 
(Ofterfonntag, das tft 17. April 667 bis 15.[?] November 669), unterließ es, angeblid 
wegen der durch die Sarazenen gebinderten Kommunikation, fein Antrittsjchreiben nad 
Rom zu fenden ; das Synodikon feines Nachfolgers Johannes V. (25. [Nov. [?] 669 bis 
18. Aug. 675) aber wurde von Vitalian von Nom und das Konftantins I. (2. Set. 
675 bis 9. Aug. 677) von Papſt Adeodat III. (11. April[?] 672 bis 17. Juni 676) nidt 
angenommen (Mansi 11, 576). Der neue Patriarch Tbeodor I. (23. Aug. [?] 677 
bis Nov. [Dez.] 679) entſchied fich daher, fein Synodikon, deſſen Nichtannabme er be 
fürchten mußte, dem Papſte gar nicht mitzuteilen und verlangte in Gemeinjchaft mit dem 
in Konstantinopel refidierenden Patriarchen Makarius von Antiohien vom Kaiſer die 
Streihbung des Namens Vitaltans aus den Diptychen. Einer derartigen Verfebärfung 
des Verhältniſſes ungeneigt forderte Konftantin den Papſt Donus (2. Nov, [?] 676 bis 
11. April 678) in einem längeren Schreiben (nur der lateinische Tert enthält die Datie- 
rung auf den 12. Auguft 678, die, da Donus damals ſchon Monate lang tot mar, 

45 fehlerhaft fein dürfte) auf, da die Zeitumftände eine allgemeine Synode nicht geftatteten, 
eine größere Deputation von Biſchöfen und Abten auf Staatskoften nach Konjtantinopel 
zu jenden, und verbeißt freies Geleit für den Fall, daß feine Einigkeit erzielt werde 
(Mansi 11, 195— 202). DaRom ſchwieg und Donus’ Nachfolger Agatbo (27. Juni |?) 
678 bis 10. Jan. 681) zögerte, feinen Geſandten nach Konjtantinopel zu jdhiden, jo ge 
nehmigte jeßt der Kaiſer die erneute Bitte der beiden Patriarchen und der konſtantinopo— 
litanifchen Synode um Streibung des Namens Vitalians (Mansi 11, 345). Der neue 
Papſt verichaffte ficb zunäcit den nötigen Nüdbalt im Abendlande, indem er überall 
Verfammlungen anregte (vgl. M. 196; den Brief der Mailänder Synode unter Man: 
juetus an den Naifer, M.203— 208; die Synode zu Hatfield in Hertfordihire vom Jahre 

5680, M. 175ff. [dazu Brigbt, Chapters of Early English Church History, 
Orf. 1878, 316—22]). Eine römiſche Synode (M. 785—188; wohl Oftern 680) von 
125 Biſchöfen jandte Deputierte an den Hof mit einem Spnodaljchreiben (M. 285— 316) 
und einer ausführliben Erklärung des Papſtes (M. 233— 286), die den langen Aufſchub 
mit der Entlegenbeit vieler abendländifchen Bistümer entſchuldigt, dabei aber mit ftarten 

 Zelbitbewußtiein Nom als die zuverläffige Bewahrerin der rechten Lehre geltend mad, 
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die die Brüder zu ftärfen babe, befonders ſeit die Patriarchen von Konjtantinopel eine 
fegeriiche Meinung in die Kirche einzuführen begonnen baben. Für folches Auftreten war 
innwiichen in Konitantinopel der Boden bereitet. Theodor war ſchon vor Ausgang des 
Jahres 679 (ſ. 0.) vom Kaifer entfernt worden, wohl weniger feines Monotheletismus 
wegen als weil er der Union mit Nom widerjtrebte (jo richtig Hefele 259 A. 3), und 
Georg (bis Frühjahr 686) auf den Patriarchenſtuhl erboben worden. Der Katjer, 
der die römischen Abgejandten ehrenvoll empfangen batte (Vit. Agath. Duch. 351, 1—9), 
beauftragte den Patriarchen jofort (nämlich unter dem 10. Sept. 680 [vgl. Hefele 260), 
die Metropoliten und Biichöfe feines Sprengels zufammenzuberufen und den Patriarchen 
Malarius mit entiprechender Inſtruktion zu verjeben (Mansi 201—204; das Datum nur 10 
in der Iateinifchen Überjegung). 

4. Die jehjte allgemeine Synode und ihre Nachſpiele. — Eine all 
aemeine Synode war nicht beabjichtigt getweien. Aber die nun am 7. November 680 in 
dem gewölbten Saal (roodAkos, daher trullanifche Synode) des kaiſerlichen Palaſtes zu— 
jammentretende Berfammlung bezeichnete ſich gleich in der erſten Sitzung als ökumeniſch 
(Mansi 11, 209C), wie fte denn auc wider Erwarten von den Watriarchen von 
Aerandrien und Jerufalem beichidt worden war. Mit längeren Unterbrechungen bat die 
Synode in achtzehn Sitzungen bis zum 16. September 681 getagt (die Akten im griech. 
Original und in zwei alten lateinifchen Überjegungen erhalten, bei M. 11, 189-922). 
Tie Römer bejchwerten jich über die jeit 40 Jahren neu aufgetauchte Yebre, als deren 20 
zäber Verteidiger ſich Makarius von Antiochien zeigte, der ſich wie auf Sergius, Por: 
rbus u. a. auch auf Honorius berief. Die Schrift des Mennas an Bigilius, auf die 
Sergius fich bejonders berufen batte, durfte, als in die Akten der 5. öfumenifchen Synode 
erit eingetragen (dies ließ fich erweifen, vgl. M. 588 ff.) und angeblich unecht (bierfür 
blieben die Nömer den Beweis fchuldig, proteftierten dafür aber um jo lauter gegen die 20 
Echtheit; M. 225. 528), nicht verlefen werden. Die beiden Briefe, in denen Papſt Bi: 
gilius Nuftinian und Theodora feine Sinnesänderung angefündigt batte (ſ. M. 9, 351 
und den A. Vigilius), wurden von den Römern des darin vorfommenden Belenntnifjes 
ur una operatio wegen ebenfalls für unecht erflärt (M. 225. 528; wiederum feblt 
jeder Beweis, auch für die moderne [Baronius ad ann. 680 n. 47; Baluzius, Praef. » 
in acta cone. V bei Mansi 9, 163ff.; Sefele 2,857 f. u. a.] Bebauptung, daß der 
inkriminierte Ausdrud dur einen Monotbeleten in die echten Briefe eingefchoben worden 
ji. Sodann bradte Makarius ein umfangreiches Material patrijtiicher Zeugniſſe für 
die monotheletiſche Auffaffung bei, denen dann die Römer die Zeugnifje für die dyothe— 
letiiche gegenüberftellten. Der Patriarch Georg, offenbar von vorne berein willens, jich 35 
für Agatbo zu entjcheiden, erklärte ſih am 7. März 681 (8. Sitzung, M. 336) durd 
deſſen Darlegung überzeugt, und ibm folgten nad und nad, dur Akklamation, ſämt— 
lihe Biichöfe feines Sprengels und einige andere. In diefer miflichen Yage machte der 
Abt Stephan aus Antiochien, der entjchiedenfte Bundesgenofie des Mafartus (M. 665: 
d torrov uadnmys uäkrkov Ö& Akyew zadınynris), noch den vergeblichen Verſuch, durd au 
den von ibm vorgejchobenen „bäuriſchen“ (zworxös, M. 340 0) Biſchof von Melitene eine 
bermittelnde, die Streitfrage unentjchieden laffende und dadurch die Monotbeleten vor 
Verdammung jchügende Erklärung berbeizufübren. Jetzt wird der Name Vitalians in 
den Diptychen wieder bergeitellt (M. 345 A). Mafartus und Stepbanus werden wegen 
Verfälibung der Dogmen und der Väterlebre und wegen Ketzerei ibrer geiftlichen Würden 15 
beraubt, die aber, welche ihre bisherigen rrtümer verbefjern, follen in ibren Amtern 
verbleiben (9. Sitzung, M. 385). Endlid wurde in der 13. Sigung vom 28. März mit 
allen den in Agathos Schreiben vertworfenen Namen (Zergius, Cyrus, Porrbus, Paulus, 
Petrus, Theodor von Pharan) auch der Name des Honorius mit dem Anatbem belegt, 
weil fein Schreiben an Sergius zeige, daß er diefem durchaus folge und feine gott 5 
lofen Lehren beitätige (M. 556). Das Manöver des Mönche Polvchronius, dem Mo— 
notbeletismus durch ein Gottesgericht zum Siege zu verbelfen, mißglüdte (15. Zigung, 
M. 605—12); dann trat der Presbyter Honitantin aus Apamea mit einer interejlanten 
Yebrvermittelung auf (er gebe zwei Energien zu, denn fie gebörten zu den Eigentümlich— 
feiten der ziver Naturen; aber es jet in Chriſtus nur ein perfünlicher Mille, der des 55 
%ogos |Heinua Ev Atyw Toü noooWnov tod Aöyov], neben diejem ein natürlicher 
Ipvozn Deinors)|, der menſchliche; diefen babe der Herr ausgezogen, als er am Kreuze 
Aleiih und Alt auszog), wurde aber damit als neuer Manichäer und Apollinarijt ab- 
gewieſen (16. Situng, M. 617ff.). Georg von Konstantinopel fuchte wenigſtens durch 
zujegen, daß feine verurteilten Borgänger auf dem Batriarcbenftubl (Sergius bis ‘Petrus; 0 

or 
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an Thomas, Kobannes und Konftantin hatte die Synode nichts Häretifches gefunden) 
twenigitens nicht in den Schlußaftlamationen namentlich verdammt würden ; aber die 
Synode bebarrte auch bierbei (620f.). Endlich wurde in der 18. Sigung das Glaubens: 
defret angenommen, das den neuen von Chriſtus erweckten David preift, der nicht Rube 

5 gefunden, bis er durch dieſe heilige Verfammlung die volllommene Verfündigung der 
Ortbodorie fand (Ems Örov dia Ts ad’ Huäs Veoovilixtov talıms zai leoäs 
öunyvoews to tijs 6ododoklas nloe teisıov znovyua 636C; vgl. auch Afklamationen 
wie: ras releiörmtas av ÖVo gioewv Aoıorov Tod Heod Nudv ob 2idvwoas 
656B). Im Anichluß an die früberen ökumenischen Spnoden wird die Lehre bekannt 

1 und auf die zwei natürliben Willen (dVo pvowxal deinoes ro deinjuara) und zwei 
natürlichen Energien (dUo gpvorzal Evkoyeraı) werden die halcedonenfischen Bezeichnungen 
des Naturenverbältnifies angewendet. Die beiden, den Naturen zufommenden Rillen jind 
aber einander nicht entgegengefeht (dvVo gvaoa Veinuara oby Önevavria), vielmebr 
folgt der menſchliche Wille und ift untergeordnet * göttlichen und allmächtigen 

15 (Erduevov TO dydocnıvov abrod Veinua zal un) Avrınintov 9) Avrınakatrov, näh- 
hov usv olv zal bnoraooöusrov 1 Velm alrov zal navoderei deinuarı 6370); 
denn es mußte der Wille des Fleiſches fich beivegen, aber unterworfen fein dem gött: 
lichen. Wie (nach Athanaftus) fein Fleiſch des Gottes Logos Fleisch genannt wird und 
ift, jo wird auch der natürliche Wille feines Fleifches der eigene Wille des Gott Yogos 

20 genannt und iſt es; und wie fein beiliges fledenlofes bejeeltes Fleisch bei der Ver— 
gottung nicht aufgehoben wurde, jondern in feinen eigenen Schranfen und Verbältnifien 
lieb, jo wurde auch der menschliche Wille bei der Vergottung nicht aufgeboben, jondern 

erhalten (M. 637C D). Eine Adreffe an den Kaiſer (657— 82), ein Sonodalbrief an 
Agatbo (683 —94), und das öffentlib in der großen Kirche angeichlagene umfangreice 

25 fatferliche Edift (697 — 712) ergeben ſich in ähnlichen Wendungen. 
Agatbo hat jeinen Triumpb nicht erlebt, wenn die an und für ſich unverbächtige 

Angabe feiner Vita (Du. 350, 1; 355, 5), daß er am 10. Januar 681 ſtarb und 
jeinem Tode eine über 1’, jährige Vakanz folgte, richtig ift. Auffallend bleibt dabei, daß 
die Konzilsväter, als fie (doch nach dem 18. Sept. 681) den erwähnten Apr Simodul: 
brief erließen, den Papſt noch unter den Lebenden glaubten (daber 3. B. Hefele 3, 288 
den Tod des Papites 682 anfegt), andererfeits it das Schreiben des Kaiſers an den 
Nachfolger Yeo II. (M. 711-— 718), die Zuverläffigkeit der Angabe in der Überfchrift ſowobl 
des griechiichen mie des lateinischen Tertes vorausgefegt, vom 13. Dezember 681 (Ind. X, 
nicht XI, wie Jaffe nr. 2116 druden läßt) datiert. Uebrigens gelangte dieſes Schreiben 
erſt im Juli (oder juni) 682 (ſ. das päpftliche Anttwortichreiben |M. 725—36] p. 728B) 
an feine Adreffe. Leo II. (er wurde erit am 17. Auguft 682 ordiniert; get. 3. Juli 
683) wirkte im Abendlande für Annahme der Spnodalbeichlüffe, jo in der fpanifchen 
Kirche (ſ. feine Briefe M. 1050-58), wo fie indeffen erit auf der 14. toledanifchen 
Synode (val. M. 1088 B) angenommen wurden. Mafarius von Antiochien, den der 

40 Kaiſer mit Stepbanus, Bolvchronius u. a. nad Nom gefandt hatte, damit fie dort von 
ihrem Irrtum zurüdgebracht würden (j. fein Schreiben anYeo M. 716E.), wurde, da er 
den päpftlichen Gründen fich nicht beugte (f. Yeo an den Kaifer M. 733E), mit feinen 
Anbängern ins Kloſter geitedt (Vit. Leon. Duch. 359, 14 ff). Die von Juſtinian II. 
(685— 695) in Gegenwart einer Verfammlung geiftlicher und weltlicher Notabeln 687 aus 
geführte Sicherung und Vertvabrung der Aften der 6. Synode vor dem Verdacht der Fal- 
ſchung, worüber der Haifer Meldung nad Nom machte (M. 737), it in ihren Motiven duntel. 
Die zweite trullanifche Sonode von 692 (f. über fie den A. Trullanifche Synoden) 
ſchloß ſich der Verurteilung des Monotbeletismus und aucd der des Honorius an. 
Natürli war damit der Streit nicht aus der Melt geſchafft. Nach den Stürmen der 
nächiten Zeit, im denen Juſtinian geftürzt wurde, um fpäter mit Hilfe der Bulgaren 
fi) des Thrones twieder zu bemächtigen (705), bis er 711 durch Bardanes Thron und 
Yeben verlor, wurde noch einmal der Verfuch gemacht, den Monotbeletismus zur Geltung 
zu bringen. Philippikus Bardanes (711-—-713), von Haus aus der Monotbeleten: 
partei angebörig und noch durch jenen Abt Stephan (f. vo. ©. 109,39) unterrichtet, trat 
jofort gegen die 6. Synode auf, entfernte den Patriarchen Cyrus (? Sept. 705 bis Jan. 
7127) und erbob jtatt feiner Jobannes VI, der ſich gefügig zeigte (Jan. 712 [7] bie 
Juli Aug. 715 7): das Andenken der von der 6. Synode Verurteilten ward bergeitellt 
und eine fürmliche Verwerfung der Synode dur Unterjchrift verlangt. Nom (Bapit 
Konjtantin 25. März 708 bis 9. April 715) widerjetste ficb und erfannte Bardanes 

co nicht an; in Konſtantinopel dagegen ſcheint er nicht viel Widerjtand gefunden zu haben. 
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Doch dauerte die Reaktion nicht lange. Bardanes wurde am Pfingftionntag 4. Juni 
713 geftürzt, und fein Nachfolger Anaftafius II. (713— 715), den Johannes krönen 
mußte, ftellte das Anjeben der Synode wieder ber. Johannes aber machte feinen ‚Frieden 
mit Rom, indem er feine Anbequemung an den Tyrannen mit der Abficht, noch Schlim— 
meres zu verbüten, entjchuldigte (vgl. zum Vorſtehenden Agathonis Diaconi [zu Kon- 5 
ftantinopel; vgl. auch Hefele 287 U. 1] Peroratio bei Combefis.,, Auctuar. nov. 2, 
199—212, auch Mansi 12, 189-196; Joann. C. P. Apologia bei Comb. 211 bis 
230, M. 1, 195—208). 

5. Dogmengeſchichtliches. Der dogmengeichichtliben Betrachtung kann der 
monenergiftijche bezw. monotbeletiiche Streit als ein bloßes Nachipiel des monophyſi— 10 
tiſchen ericheinen. Und dennoch bietet auch er Eigentümliches, denn er zeigt, wie man 
bei forreft dyophyſitiſcher Gefinnung nicht zu dyotheletiſchen Konſequenzen fortichreiten zu 
müfjen glaubte. In feinem Briefe an Cyrus von Phaſis bat Sergius behauptet (Mansi 
11,528B), daß bisber feiner von denen, die als Verteidiger des Briefes Yeos aufgetreten 
jeien, ja überhaupt feiner der Yedrvevoro: ts Earinolas uvoraywyal von ÖVo Zw&g- 15 
yaıar geredet babe, und hinzugefügt, daß, wenn ein Sachverſtändiger dafür den Nachweis 
erbringen könne, ihm felbitverjtändlich Folge gegeben werden müfje. Soll diefe Behaup— 
tung den Sinn haben, daß nie zuvor auf dyophyſitiſcher Seite von Vo dreoyerar ge: 
redet worden fei, fo tjt fie unrichtig. Nicht nur bat Severus (vgl. die Stellen bei Mai, 
Nov. Coll. 7, 1, 71) die Nedeweife feinen Gegnern in den Mund gelegt, fondern der 20 
Mönch Euftatbius (Ep. de duabus naturis MSG 86, 1, 909B) bat fie ibm als zu 
Recht beitehend abgenommen. Auch Juſtinian bat fich in feinem Briefe an den Alexan— 
driner Zoilus (MSG 86, 1, 1149A) dazu bekannt, und die Ausführungen des Leontius 
von Byzanz (Ar. Nestor. et Eutych. MSG 86, 1 1,320 und adv. argumenta 
Severi 86, 2, 1932; vgl. dazu Loofs 70) zeigen, daß ibm der Gedanke geläufig war, & 
zum mindeſten aber feine Schwierigfeiten bereitete. Immerhin hatte Sergius jo Unrecht 
nicht, wenn er auf den Mangel an anerkannten patriftiichen Zeugniffen für diefe Yehre bin- 
wies: die Berufung auf die genannten Autoren konnte fie jedenfalls nicht erjegen. Noch) 
günftiger für ihn lagen die Dinge, wenn es fih um die dVo Beinuara handelte. Die Övas 
deinudra begegnet bei früberen Schriftitellern (f. Schon Polemo Sb 1 676, 10, bet Mai a. a. O. 0 
0b und Severus ebend. 71b) lediglich als den Gegnern zugefchobene legte Konſequenz 
der Zweinaturenlehre. Ob darüber überhaupt gejtritten worden ift (jo Harnack 400 
X. 2), bleibt zweifelhaft. Nun bat freilih Eulogius von Alerandrien in feiner erft vor kurzem 
und leider nicht vollftändig wieder aufgefundenen Schrift zeol rjs Aylas toıddos zal 
aepgi is Deias olxovouias (brag. von Bardenbewer, ſ. o. ©. 401,59; ein Bruchitüd 35 
ibon bei Mai, N. O. 7, 1, 177f. au MSG 86, 2, 2939—44) fowohl die dVo Zw£o- 
yaaı als auch die dvo Yeinuara in längerer Auseinanderjegung mit ungenannten 
Gegnern verfochten und dabei Ichon im wefentlichen die Gründe vorgebracht, die für die 
Konzilsväter von 680 beſtimmend geweſen ift. Diefe Schrift aber, an deren Gchtbeit 
zu zweifeln im übrigen fein Grund vorliegt, Tann über Alerandrien binaus nicht befannt 40 
geworden fein. Sergius bat fie nicht gefannt, was an ficb nicht auffallend fein mag, 
immerbin aber bei der Beitimmtbeit, mit der er in dem angegebenen Zufammenbang 
(M. 528A) bebauptet, daß auch Eulogius (in jeiner ovenyopla des Yehrbriefs Yeos) 
nichts von zivei Energien wiſſe, Gewicht bat. Auch Sopbronius hat ihrer nicht gedacht, 
und er war dem WBatriarchen perjönlich befreundet! Während des ganzen Streites bat 45 
man von ihr feine Notiz genommen, und jelbit dem Photius ift fie unbelannt geblieben, 
fo daß wir fein altes Zeugnis ihres Dafeins befigen. 

Man kann fomit füglich nicht jagen, daß der monenergiftiihe Streit ſchon in 
Juſtinians Zeit im Sinne der ſpäteren Ortbodorte entichieden geweſen fer (jo Yoofs 316). 
Wobl aber iſt es richtig, daß vom Standpunkt der metapbofiichen Betrachtung, auf dem 50 
ſich die jujtinianische Orthodorie die Terminologie der leoninifchen Zweinaturenlehre mund: 
gerecht gemacht hatte, Logijchertweife nichts dagegen einzuwenden war, daß den ÖWo 
piossz aud Vo gvorzai Breoyear (Sev. ]. ec.) zugejchrieben wurden (ſ. Die Aus: 
fübrungen bei Loofs 69). Man könnte es fogar als Wortklauberei bezeidinen, wenn 
Sergius, der Leos Brief als die Grundlage der Nechtgläubigfeit anerfannte (M. 525 E: 5 
us zowN to Ovu is Öododoklas orjin zadkornxe) und der die Worte: Zweoyer 
arepa uoppN) uera Ts Hareoov zowmwvias Öneo lörov Foynze ausdrücklich citiert 

(525 D), ſich darauf berief, daß Yeo eben doch die Vo Eurkoyerar nicht gelehrt babe 
(528 A). Es tft aber doch nicht zu verfennen, daß der Ausgangspunkt der monener: 
giſtiſchen Betrachtung keineswegs unortbodor war (vgl. vornehmlich Theodors von Bharan w 
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Sätze, ſ. o. 103,20): wird die Perſon des Gottmenſchen von der Perſon des Logos aus 
konſtruiert, die J alles Menſchliche aneignet und der als dem perſönlichen Gentrum die 
menschliche Natur, die vom Moment der Menfchtverdung eben im Logos Subſiſtenz ge 
winnt, zumächit, io ericheint e8 jachgemäß, alles, was Chriftus jagt oder thut, der Einen 

5 Energie (Wirfungsvermögen) des Gottmenfchen zuzujchreiben. Eben desbalb liefen ſich 
bierfür auch Außerungen früberer Väter leicht verwerten: fo Gregor von Nyſſa (val. 
Mansi 536AB), jo Gvrills, der (in Joann. lib. d MSG 73, 577C) mit Beziebung 
auf Ye 8,54 von Chriftus gejagt hatte: wa» te xal ovyyerij di dupoiv (nämlich das 
gebietende Wort und die Berübrung mit der Hand) Zmdewüs mv Ev£oyeıar (val. 

to Pyrrhus in der Disputatio |M. 10, 752B] MSG 91, 344B und des Marımus Gegen: 
bemerfungen ; aub Maximus, Opuse. Theol. ibid. 124 CD), vor allem aber die jo be: 
rühmte Stelle im 4. Briefe des Areopagiten (MSG 3, 1072 0), der das Stichwort bon 
der ua Beavögıen Eväoyeıa geboten batte, an dem Sergius und die Seinen die Be: 
rechtigung ibrer Ye * hauptſächlich darzutbun beitrebt waren. Die Vorſtellung it daber 

15 bei den Monenergiiten die, daß alle Aktionen des Gottmenſchen einen einbeitlichen Duell: 
punft haben und zwar in der göttlichen Natur, von der alle Heilswirffamfeit der Gott: 
menſchen Anregung und Verurſachung empfängt, die fib dann durd die vernünftige 
Seele vermittelt und durch den Yeib ausgeführt wird. Auch alle natürlichen Yebens- 
bewegungen und Betbätigungen Chriſti als eines befeelten Lebeweſens baben nicht in der 

0 menjchlichen Natur für ſich ihren Urſprung, da dieje nicht für fich jelbit, jondern in der 
göttlichen, für fich ſchon perfünlich gedachten Natur fubfiitiert. So ift in Ebrifto auch das der 
menschlichen Natur Entiprechende Wert Gottes; es iſt Eine Energie, ihr Schöpfer Gott, 
ihr Werkzeug die Menjchbeit, Ein Wille und dieſer göttlib. In der That konnte ſich 
Zergius darum (M. 536A) auf den auc in der Eftbefis wieder vorgebrachten (j. oben 
2. 405,11) Sag als einen rechtgläubigen ſich berufen, daß das geiftig bejeelte Fleiſch des 
Herrn feine natürliche Bewegung immer nur nad dem Maße des göttliben Willens 
ausführe, und fonnte jagen, wie unfer Yeib von der vernünftigen Seele beberrfcht werde, 
jo jei bei Chriftus der ganze Komplerx feiner menſchlichen Natur immerdar von der Gott: 
beit bewegt (deoxımntös). 

30 Die Bedenken gegen die Einbeit der dvkoyera (vgl. außer Marimus auch Anast. 
Presb. 195ff.; beſte Darftellung bei Dorner 231 ff.) ruben nun darauf, daß das ſpezifiſch 
Menschliche der eben aus der Gigentümlichkeit der Natur fich beftimmenden Wirkſamkeit 
aufgeboben werde, wenn nur eine Wweſentlich göttliche) Energie behauptet werde, bezw. 
daß die menschliche Natur zum toten Organ berabgejett, alfo als unbejeelt oder weniaftens 

5 als vernunftlos wie bei Apollinaris (vEoı "AnoAkıragiov Fryovor nennt ſchon Eulogius 
5,6 p.372 die Monotheleten) gedacht werden müfje (oder aber, daß, wenn die eine 
Energie als zufammengefete gedacht werde, diefes auf feverianifche Voritellungen von der 
einen zufammengejegten Natur zurüdgebe, denen freilich die ägyptiſchen Unionsſätze (ſ. o. 

103,38) in der Entwidelung der Naturenlebre jehr nabe fommen. Indem infolge des 
Riderfpruches Sergius und die Seinen den Streit über die Energie fallen lafjen wollen 
und die Vieldeutigteit des Ausdruds (Wirkungskraft, Wirkfamkeit, Wirkung) bemugend 
itatt von einer oder zwei bon jedweder göttlichen oder menſchlichen Energie reden (ſo die 
Ektheſis 903D: zäca Vela zai Avdownivn Eveoyeıa und ebenſo die Severianer bei 
Marimus 49C ; ähnlich Honorius M. 11, 511D: noAvroönws Eyvamuev adtov Fveg- 

15 yoüyra unter Berufung auf 1 Ko 12, 4), zieben fie ſich auf die perjönliche Einheit pr 
Wirkenden zurüd, und als eigentlicher Kern des von ihnen Beabfichtigten erjebeint nun: 
mebr die vorausgejehte Einheit des Willens, da zwer Willen im Unterjchiede von 
bloßen Trieben oder natürlichen Bewegungsrichtungen zwei wollende Subjekte erfordern 
würden. Wenn dabei die Monotbeleten, denen ja namentlich Stellen wie Mt 26, 39 mit 

ihrer Entgegenjegung des menſchlichen und des göttlichen Willens entgegengebalten wurden, 
jofort vorausjegen, daß zwei Willen notwendig im Gegenfag zu einander treten, cin: 
ander widerjtreben müſſen, und wenn fie deshalb aus der Unfündlichkeit der menſchlichen 
Natur gegen die Zweiwillenlehre argumentieren (jo z. B. Honorius oben ©. 404, 5), jo 
liegt dem ein ganz richtiges Gefühl davon zu Grunde, daß bei der Aneignung der 

55 menfchlichen Natur durch den perjönlichen Yogos ein in dem perfönlichen Subjekt des 
Gottmenſchen im Unterjchiede von feinem göttlichen Willen fich bemerkbar machender 
Wille nur auf eine ungöttlibe Nichtung in der angenommenen Natur zurüdgefübrt 
werden fönne. In dieſer Beziebung berief man ſich (j. Pyrrhus p. 316 ©) auf Gregors 
von Nyſſa (Orat. 2 de filio) Wort: To yao Fxeivov Deisıw obötv Ünevarriov Gᷓ 

ode, dewder Ökor. Aber die Monotbeleten geben noch weiter und behaupten aud die 
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Unmöglichkeit zweier nur von einander verſchiedener, wenn auch inhaltlich gleicher Willen 
(jo bon Sergius M. p. 531 E, noch deutlider Makarius p. 353D: ddıivaror yao to 
Pri xal oO auıd Koauord to Ve Nuiv dVo Ana zai zara radröv Evarria 7) zai 
duoa Öqıoravar Beinuara). In der That zeigt Die Art, wie die älteren Väter id) 
mit Stellen wie Mt 26, 39 abfanden, indem fie den Gottmenſchen in feinem beilsöfo- 5 
nomifchen Wirken gewiſſermaßen fich ſelbſt zu einem menjchliben Wollen, wie zur Über: 
nabme einer Rolle, bejtimmen ließen, wie fern ihnen noch die Theje von den zwei Willen 
lag. Nicht obne Grund geben die Monotbeleten die Meinung der Väter dabin an, der 
Herr babe zart’ olxeiwow einen menjchlicen Willen. Dabei wollen jie eine menfchliche 
Bewegung nicht leugnen, fie aber als ganz durch den göttlichen Willen bervorgerufen 10 
anjeben. Im Verhältnis zur göttlichen Energie wird die menjchliche zum ados (jo 
Borrbus p. 349C; M. 10, 756D), und wenn der Nyſſener (Orat. 1 de resurr. MSG 
46, 616 D) von Chriſtus jagt, die Seele wolle, jo fer jeine Meinung, dab das Wollen 
der Seele eben dur den göttliben Willen der ihr perfönlich geeinten Gottbeit geſchehe, 
alfo göttliches Mollen in menjchlicher Form ſei (Pyrrhus 317 A; M. 732D; val. die 15 
bezeichnenden Worte des Paulus von Konftantinopel M. 10, 1024 DE). Es läßt ſich 
nicht leugnen, daß die monotbeletifche Auffafiung der ganzen firchlihen Anſchauung vom 
Gottmenjchen jehr nabe lag; ſcheint doch ſelbſt Maximus anfangs gegen die von Sergius 
ausgegebene Parole, nachdem nur der Monenergismus nicht mebr gefordert wurde, nichts 
wejentliches einzuwenden gebabt zu haben (val. jeinen, von überſchwänglichen Yobeserbe: 0 
bungen triefenden Brief an Pyrrhus MSG 91, 589 ff.). 

Dennoch jiegte nun, und nicht zum wenigſten durch Marimus’ Bemühungen, die 
Gegentbeje kraft der Folgerichtigkeit der in den chalcedonenfischen Bejtimmungen ein: 
geſchlagenen Richtung, freilib um den Preis unerträglicer Zujpisung des in der kirch— 
liben Zweinaturenlehre liegenden Widerſpruchs. Das Wollen, wırd nun gejagt, jei der 3 
menjchlicben Natur, als geiftig-vernünftiger, twejentlih; wie der Pflanze das Wachen, 
der empfindenden Kreatur das Begebren, jo jet dem denkenden Gejchöpfe das Wollen 
natureigen, jei Sache der Natur. Wer den menjchlichen Willen in Chriſto leugne, leugne 
die menjchliche Seele in ibm. Hat Chriftus nicht einen menjchlichen Willen angenommen, 
jondern nur durch (Aneignung) olxeiwors ſich in das Verhältnis (oy£ors) eines menjchlich 30 
Wollenden verjegt, und ift Wille beim Menſchen von Natur wejentlich, jo wird auch die 
Annabme alles anderen Menfchlichen zu einer bloß uneigentlichen Aneignung und die 
ganze Menjchwerdung dofetiih. Aber freilihb muß nun doch das der formalen Folge: 
rihtigleitt und dem religiöfen nterefje an der wahren Menjchbeit Chrijti zuliebe Be: 
bauptete wieder umgebogen werden; man muß leugnen, daß Chriſtus einen „gnomiſchen“ 35 
Willen (j. dazu Dorner 241.) in dem Sinne diefes Ausdruds gebabt babe, wonach er 
eine auf Wahl rubende, durd Erwägung von für und wider berbeigeführte Entjcheidung 
für das Gute bezeichnet: denn feine menfchliche Natur darf nicht wandelbar erſcheinen, 
jeinem menjchlihen Willen fehlt das adre£ovorov, er iſt vermöge der Einigung mit und 
Aneignung und Ausprägung durd den Yogos vom Augenblid der Menjchwerdung an 0 
vergottet, mithin mit Notwendigkeit auf das Gute gerichtet; ja Marimus jcheut den 
Ausdrud nicht, der Gottmenſch babe einen der Natur nach menjchlicben, dem Weſen nad) 
göttliben Willen (p. 8BUC: ötı inua zara pioıw elyer dvdodawor dboreooür 
»ai zart’ oboiav Below alrös drudeixyuraı noodnkos 6 Aöyos |nämlid Wit 16, 39). 
Wie wenig ſich dies dedit mit den für die Ziweibeit des Willens berangezogenen Schrift: #5 
ttellen (menjchliber Wille: Jo 1,43. 17,24. 19,285 Mt 27,34 u. a.; göttlicher: Ye 
13,24; Jo 5, 21), und wie nabe es andererjeits jachlih an die obigen monotbeletijchen 
Erörterungen jtreift, liegt auf der Hand. 

Auf Grund der Entſcheidung der jechiten allgemeinen Synode und unter Benügung 
befonders der ſcharfſinnigen Erörterungen des Marimus bat dann im 8. Nabrbundert 
sobannes von Damaskus (j. d. A. Bd IX ©. 256-—300) die dyotheletiſche Lehre als 
die Vollendung der chalcedonenſiſchen jorgfältig entwidelt und dialektiſch verteidigt. Er 
bat die ſchon jeit Athanafius vorbereitete, ſeit Cyrill zur Herrſchaft gelangte Grund: 
anihauung von der Aufnahme des Menſchlichen durd den Logos in der Yebre von der 
Enhypoſtaſie (in der ihm übrigens Yeontius vorangegangen war, vgl. Yoofs 65f.) der 5 
menjblichen Natur im Yogos zu charakteriſtiſcher Ausprägung gebracht, ohne darum be- 
greiflicher gemacht zu baben, wie menjchliches Denten und Wollen obne menschliche 
Verfönlichkeit, wahrhaft menſchliches Wefen ohne eigene Subſiſtenz an einer fremden 
Lerjönlichfeit wirkliche Exiſtenz baben könne. 

z — 

(W. Möller 7) G. Krüger. w 
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Monftranz. — C. Weiß, Die gotiſche Monjtranze der Domkirche zu u (Mitteil. 
der .E Gentraltommijjion zur Erforihung der Baudenfmäler I, Wien 1856, ©. 206 fi.); 
J. Gorblet, Des ostensoirs (Revuc de l’art. chret, 1886, ©. 49); H. Dtte, Handbuch der 
firchlichen Kunſtarchäologie des deutſchen Mittelalters, 5. Aufl., I, Leipzig 1883, ©. 240 ff. — 

5 Abbildungen u. a.: E. Aus'm Weerth, Kunſtdenkmäler des hriftlichen ittelalters in den 
Rheinlanden, I Bildnerei, Leipzig 1857 ff.; Fr. Bod, Das heil. Köln, Leipzig 1859; Chr. 
Wilh. Schmidt, Kirchenmöbel und Uteniilien aus dem Mittelalter in den Diöcejen Köln, Trier 
und Münjter, Trier 1869, 

Das Fronleichnamsfeſt führte in dem Stadium feiner Enttwidelung, wo Prozeffionen 
10 und öffentliche Schauftellung der Hoftie berbortretende Akte desjelben wurden (ſ. d. A. 
Bd 6 ©. 299) zu Heritellung und Gebrauch eines Gerätes, welches das beilige Sakra— 
ment würdevoll und fichtbar zugleih den Augen darbieten Tollte, der Monſtranz (mon- 
strantia, ostensorium, custodia, tabernaculum). Doc bedurfte es nicht einer neuen 
Erfindung, vielmehr beichräntte man jich darauf, die ſchon vorhandenen, durch denſelben 

15 Zweck beſtimmten durchſichtigen Reliquiarien und die Ciborien nachzubilden. So wurde 
für den Fuß der gotiſche Kelch in der Mannigfaltigkeit ſeiner Formen maßgebend; 
ebenſo kehrt der Knauf (nodus) desſelben wieder, hier allerdings mit größerer Neigung 
zu Prachtentfaltung. Auf dieſem Träger erhebt ſich ein —— Aufbau im 
Schema des Durchſchnitts einer drei- oder fünfſchiffigen Kirche mit aufgelöſten Flächen, 

20 in einfacher oder reicher Ausſtattung mit Streben, Fialen, Waſſerſpeiern, überragt von 
einem oder mehreren Türmchen (daber die Bezeichnung turrieula), Durch Einjegung 
von Perlen und wertvollen Steinen werden die Eremplare zutveilen noch fojtbarer ge: 
macht. Engel: und SHeiligenfiguren find bäufig eingefügt. Den Abſchluß bildet eine 
Kreuzblume, ein einfaches Kreuz, öfters der Kruzifixus. Andere Entwürfe ſind ſelten, jo 

25 die Kreuzesform (ein Beiſpiel bei 2b, Die chriſtliche Kunſt in Wort und Bild, Negens- 
burg 1889, < ©. 386) oder eine Figur (Chriftus, Maria, Johannes), welche die Hoftie 

trägt. In einem jchönen Stüde der Welfenfammlung it das bimmlijche Jerufalem, wie 
in tomanijchen Hadleuchtern, bineingezogen (Neumann, Der Reliquienſchatz des Hauſes 
Braunſchweig— Lüneburg, Wien 1891, S. 287). Da die Monſtranzen erſt mit dem 14. \abr: 

30 hundert einjegen, jo tragen fie das Gepräge des gotiſchen Stils. In dem offenen Aufbau 
befindet fich, in der Negel durch zwei Engel gebalten, eine balbmondförmige Zwinge (lu- 
nula) zur Aufnabme der Hoſtie. Ein liegender oder meiftens aufrechter Glas— oder 
Kriftalleylinder umſchließt beide; doc ſoll darauf geachtet werden, daß die Hoſtie mit 
dem Glaſe nicht in Berührung kommt. In der Spätgotik tritt eine Verwilderung der 

35 Formen ein (Ottel, S. 241 Fig. 88). Die Renaiſſanee erſetzte die vorgefundenen Formen 
durch ihre eigenen und zeigte eine beſondere Vorliebe für bildneriſchen Schmuck. Zugleich 
wurde jetzt ftatt des Cylinders eine Sonnenſcheibe zum Träger der Hoſtie gemacht mit 
oft mächtigen Strahlen, in die das Rococco gern Wolken, Engel, Gott Vater, die 
Taube u. ſ. mw. einſetzte, ein —— ebenſo der überfchwenglichen Verehrung der Hoitie 

40 wie künſtleriſcher Geichmadlofigteit 
Als eritrebensiwertes Material galten Gold und Silber, bejonders für die Zwinge. 

Doch begnügte man fich in der Negel mit vergoldetem Kupfer oder Mejling, ja aud Hol; 
fommt vor. Die Größe wechjelt. Während man in Italien im allgemeinen £leine Dion: 
itranzen (0,30—0,35 m) vorzog und in Deutjchland ein mittleres Maß liebte, hatte man 

5 in Frankreich und Spanien eine Neigung zu koloſſalen Formen (Notre Dame in Paris 
1,35 m; Valladolid 2 m; Toledo 4,50 m). Die Niefenmonjtranzen twurden allerdings 
entiveder gar nicht in Prozeſſion getragen oder waren andernfalls mit Handhaben 
verjeben. 

Mit dem jpäten Auftreten der Monftranz bängt zufammen, daß liturgijche Vor: 
5 Schriften über fie nur fpärlid vorbanden find. Im römifchen Ritual findet fich eine 

Benediktionsformel; die Kongregation der beiligen Riten bat als Krönung ein Kreuz vor: 
geichrieben, im Caeremoniale Episcoporum wird auf edeles Metall, Gold oder Silber, 
Wert „gelegt. 

Der Reichtum einzelner Kirchen an Monftranzen war ein großer. In D Deutjchland 
55 hat beionders der dreigigjäbrige Krieg, in Frantreich die Revolution damit aufgeräumt, 

nachdem vorber ſchon da, wo die Reformation Fuß gefaßt, zahlloſe Exemplare aus— 
geſchieden waren. Denn in der Monſtranz ſah man ſozuſagen verkörpert die „eitel Ab— 
götterei“ (Luther) des Fronleichnamsfeſtes. 

Bictor Schultze. 
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Montalembert, Charles: Korbes-Neng, Graf, geit. 1870. — Ch. Foisset, Le 
Comte de Montalembert, Paris et Lyon 1877; Dourlens, M. de Montalembert, sa bio- 
graphie et extraits de ses ocuvres 1569; A. Perraud, Le Comte de Montalembert, Paris 
18:0; Augustin Cochin, Le Comte de Montalembert, Paris 1870; Miss. Oliphant, Me- 
moires of count de Montalembert; Sainte-Beuve, Causeries du lundi B. 1; Leon Gautier, 5 
Portraits litt6raires, 1868; Duc d’Aumale, Discours de r@ception à l’Acad@mie frangaise, 
3 Avril 1873; De Mazade, Portraits d’histoire morale et politique, 1875: Lecanuet, la 
Jeunesse de Montalembert, in dem Correspondant, 25 Dez. 1894; Anatole Leroy-Beaulieu, 
le Catholicisme liberal, 1885; D’Tbaussonville, Lacordaire, 1895; Oll&-Laprune in la France 
chrötienne, 1896. 10 

Montalembert, der bervorragendite Vertreter der liberalen katholiſchen Partei in 
Aranfreih, wurde in London geboren den 15. April 1810 und jtarb in Paris den 
12. März 1870. Sein Vater, Marc Rene, batte unter Condé gegen die Nevolution 
gelämpft, und war nach Auflöfung deſſen Heeres in englijche Dienfte getreten, woſelbſt 
er fih mit der einzigen Tochter des James Forbes (von den irifchen Grafen Granard 15 
abitammend) verebelichte. Won James Forbes erbielt er eine vortreffliche Erziebung; nad) 
deilen Tod (1819) ließ ihn fein Vater, der unterdejlen Pair de France getvorden, nad) 
Varıs fommen. Er batte von Jugend auf ein frommes Gemüt. Ron feiner erjten Kom: 
munion jagt er: „Zum erjtenmale babe ich an diejem Tage begriffen, daß das Sterben 
lteblib fein könne”; und den Prieſter, der ihn zu derjelben zulieh, nannte er ſpäter 20 
„leinen eriten Wobltbäter nach jeinem Großvater“. Der Verkehr mit feinen Mitjchülern 
in dem College Sainte-Barbe batte nichts anziebendes für ibn: „In der Unterhaltung 
diefer jungen Leute, jehrieb er, die do von den Vorzüglichiten find, berricht eine Gott: 
lofigteit und eine Unzuct, die mich erjchreden“. Als im Jahre 1828 fein Vater zum 
franzöftichen Botjchafter in Schweden ernannt wurde, folgte er ihm nah Stodbolm und 25 
ſchrieb, kaum 20 Jahre alt, einen bemerkenswerten Artikel über Schweden für die Revue 
frangaise. Er begeijterte fi für den großen ren O'Connel, welcher damals Katholi— 
cismus und Freiheit zu vereinigen jtrebte, und den er auf einer Reife nach Irland be: 
ſuchte; ſchon zu jener Zeit reifte in ibm der Gedanke, O’Connels Rolle in Frankreich zu 
fielen. Im Bafke 1830 verband er fidh mit Yamennais, dem er mit der größeiten Ver— 39 
ebrung anbing, wurde fein Mitarbeiter am Avenir (f. d. A. „Yamennais” Bd XI ©. 231) 
und eröffnete mit Yacordaire den Feldzug für die Yebrfreibeit, gegen das Monopol des 
Staates und der Univerfität (das Wort Univerfität wurde damals ın Frankreich in einem 
anderen Sinne als in Deutjchland gebraucht. Die Universit6 de France begriff das 
ganze Unterrichtstvefen und hatte Akademien und Fakultäten). Yacordaire eröffnete eine 35 
freie Schule, an welder Montalembert und de Gour mit ibm den Unterricht erteilen 
jollten. Tag und Stunde der Gröffnung wurden im voraus im Avenir angezeigt. Erſt 
am zweiten Tage jchritt die Polizei ein. Yacordaire proteitierte im Namen der Eltern, 
und die Lehrer wie die Schüler wichen nur der Gewalt. Da durch den Tod jeines Vaters 
Montalembert in die Pairskammer eingetreten war, mußte das gerichtliche Verfahren gegen 40 
die drei Yehrer vor dieje Kammer gezogen werden; am 19. Sept. 1831 wurde die Sadıe 
verbandelt vor einer großen Zubörermenge in den Tribünen. Montalembert batte am 
Morgen diejes Tages die Kommunion genommen. Auf die übliche Frage nach Stand 
und Alter antwortete er: „Charles, Graf v. Montalembert, 21 Jahre alt, Schulmeifter 
und Pair de France” ; er bielt ſodann eine glübende Verteidigungsrede, wo er ſich, als 45 
Vertreter der katholiſchen Partei, gegen den Unglauben und die anftedende Zweifelſucht 
erbob, die in der Univerjität berichten; legtere nannte er: „une er&ature de la Con- 
vention et de l’Empire“. Nachdem noch Yacordaire geiprochen, wurden jie zur gelin- 
deiten Strafe (100 Franken Geldbuße) verurteilt; es war dies eher ein Sieg als eine 
Niederlage. In demjelben Jahre batte er die Bekanntſchaft von Fr. von Sweiſchine ge: co 
macht, die er oft zu Nat zog und die fpäter nicht ohne Einfluß auf ibn war. Er lernte 
au den Polen Adam Midiewis fennen, deſſen „Polniſche Pilger“, zu melden er eine 
Lorrede jchrieb, er ins Franzöſiſche überfegte. Als die Enchklika des 15. Auguft 1832 
Yamennais und jeine Freunde verurteilte, konnte Montalembert nur mit Mühe, durch den 
Einfluß von Lacordaire und Fr. v. Swetſchine dazu gebracht werden, daß er fih von 55 
demjelben losſagte; den 8. Dez. 1834 fchidte er endlich ein Fategorifches Untertverfungs- 
Ibreiben an den Kardinal Bacca ab. 
WMontalembert brachte jodann einige Jahre auf Neifen zu, namentlich in Italien und 
in Deutjchland, bielt fich längere Zeit in München auf, wo ihn Scelling, Görres und 
Baader anzogen; er trat in Verkehr mit Heß, Schnorr, Cornelius u. a.; ferner mit den 0 
Brüdern Grimm, Dtfr. Müller, Heeren, Schloſſer, Greuger, Mittermeier, Naumer, Wolf: 
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gang Menzel u.a. Er ftudierte vornehmlich die rel. Kunſt und die Legenden der Vorzeit 
und zeigte eine a Vorliebe für die Kunſt des Mittelalters: „I Ror allem, jchreibt 
er, ift fie eine katholiſche; fie ijt die impofantefte Offenbarung der Kirche, deren Kind ich 
bin, die glängendite Schöpfung des Glaubens, den mir meine Väter binterlaffen baben. 
Ich betrachte die alten Denkmäler des Katbolicismus mit ebenfoviel Yiebe als die Yeute, 
twelche ihr Yeben und ihr Geld bingaben, um fie zu gründen; für mich vertreten jie nicht 
bloß eine Idee, eine Epoche, einen Glauben, die längjt erlojhen; es find im Gegenteil 
die Symbole dejjen, was am meiften Yeben bat in meiner Seele.“ (Du Vandalisme et 
du Catholieisme dans l’Art.) „Man muß, fchreibt er ferner, die Zeiten des Glau: 

ıo bens, die man jo verleumderifch Zeiten der Finſternis genannt hat, wieder zu Ehren 
bringen... . Daß man die Gefchichte der katholischen Jabrbunderte jo ſehr vergejlen und 
verachtet bat, das iſt die Haupturfache des Sieges der Härefie und der Gottloſi ed hr 
den legten Zeiten . . . Wir müſſen das, was die Seele der katholischen Geſellſcha 
wiederum würdigen lernen, glauben, was fie glaubte, lieben, was fie liebte, fühlen, — * 

15 ſie fühlte. Man muß auch ihre Überlieferungen und ihre Yegenden, den blühendſten 
Zweig der Traditionen, wiederum würdigen lernen ..“ Die Frucht dieſer Reiſen und 
Studien war die Yebensbeichreibung der bl. Elijabetb von Ungarn, die 1836 erjchien. 
„In Montalemberts Geift, jchreibt deilen Biograpb und Freund Foiſſet, der ihn wobl 
am beiten gekannt bat, war nicht die geringite Spur von Nationalismus; der Glaube 

29 war ibm angeboren. Die Yebensgejchichten der Heiligen des Mittelalters bezauberten jeine 
Phantaſie und feuerten feine Frömmigkeit an; er ftellte feine weitere Prüfungen an, er 
war unter dem Zauber. Diejes jo berzliche und unbedingte Sichgebenlaffen (laisser 
aller) ijt es gerade, was jeiner Geſchichte der hl. Eliſabeth ihren eigentümlichen Reis 
verleibt.” Danach fünnen wir aber auch ermefjen, was wir von feinem biftorifchen Sinn 

25 zu balten und zu erwarten baben. — Im Sabre 1836 vermäblte fih Montalembert mit 
einer Tochter des Grafen Felix de Mérode, welcher das Haupt der fatbolifhen Partei 
in Belgien war. Im Monat Oktober 1842 mußte er fi, wegen der Gejundbeit der 
Gräfin, nad der Inſel Madeira begeben, woſelbſt er nabe an zwei Jahre blieb, während 
welcher Zeit er jedoch jeine politische Thätigfeit fortſetzte, indem er mehrere Broſchůren 
über die brennenden Tagesfragen ſchrieb. 

In der Pairskammer war er der Vorfämpfer des Hatbolicismus; doch trennte er 
ſich von der legitimiltiichen ‘Partei und verbeblte nicht feine Sympathie für die aus der 
Julirevolution bervorgegangene Monardie. Sein Streben war, für die fatbolifche Kirche 
die verlorene geiftige Macht wieder zu gewinnen. Yacordaire predigte damals mit großem 
Erfolg und zog alle Gebildeten an, ſodaß Montalembert die beiten Hoffnungen  begte, 
das Yand wieder unter den Einfluß der Religion zu bringen. Er wollte eine feſtorgani— 
jierte katholiſche Partei gründen, fand jedoch wenig Anklang bei den Biſchöfen, Die vor 
der Einmiſchung der Laien in firchliche und religiöfe ragen große Furcht begten. In 
der Pairskammer verteidigte er in leidenfchaftlihen Reden die Jeſuiten, Polen, Griechen: 

0 land, die Ehriften Syriens, Irland, den Sonderbund; immer trat die religiöje ‚Frage ın 
den Vordergrund: „Wir find die Söhne der Kreuzfahrer, rief er einmal aus, und werden 
vor den Söhnen Voltaires nicht zurückweichen!“ — Als Pius IX. den Stubl Betri 
bejtieg, hoffte Montalembert zuverfichtlih den Sieg des liberalen Katbolicismus; und als 
der neue Papſt einige Reformen gewährte, nannte er ihn „den Abgott Europas“ (Ipäter 
aber, als er die Unfehlbarkeit beanjpruchte, „den Gögen des Vatikan“); aud der Papſt 
iprach mit großer Achtung von Montalembert: „Sein Name allein ift ein Lob; dies it 
ein vero campione.“ Die Februarrevolution von 1848 erfreute zuerſt Montalembert, 
welcher boffte, daß fie zu Gunſten der Kirche ausfallen würde. Er wurde von dem 
Doubsdepartement zum Wolfsvertreter (reprösentant du peuple) in die National: 
verfammlung gewählt, und vertrat auch bier die Sache der Kirche; er befämpfte das all: 
gemeine Stimmrecht, trug viel zum römischen Feldzug bei, und verteidigte den Prinzen 
Louis Napoleon, der ſich Nom günitig zeigte. Zum X Lohn für ihren Beiſtand erhielt die 
katholiſche Partei 1850 ein neues Üünterrichtsgeſetz (Loi Falloux), durch welches Die 
Schulen in die Hände des Klerus geliefert wurden. Der Staatsftreihb vom 2. Dezember 

55 1851 überrafchte wohl Montalembert, doc trat er ibm bei, wurde Mitglied der Com- 
mission consultative, und von 1852 —1857 des Corps legislatif. Cr mußte aber 
bier wie in feinen iatholiſchen Beſtrebungen erkennen, daß er nur ein Werkzeug in den 
Händen Anderer geweſen und eigentlich für die Gegner der Freiheit und für die der 
Religion gearbeitet hatte. Dieſe Zeit nannte er felbit die betrübtefte und verdienſwollſte 

co feines Yebens: „Ich allein verteidigte die Ehre und die Freiheit Frankreichs, ohne daß 
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mir jemand dafür Dank wußte, ja ohne daß nur irgend jemand tim Volke darauf zu 
achten ſchien. Ich kämpfte als ein Berzweifelter, wie in einem Keller obne Luft no 
Licht.“ So ſehr er die Freiheit liebte, hatte er ihr doch ſchlechte Dienſte geleiftet, da er 
fie nie gegen die Angriffe Roms offen zu verteidigen wagte. Als er ſich von aller öffent: 
liben Thätigkeit zurüdgezogen hatte, vertrat er den liberalen Katholicismus nur nod in 5 
der Zeitichrift le Correspondant. Er erkannte bald, daß die faijerliche Politi die welt— 
lie Macht des Papſtes bedrohte, und abnte die verbängnisvollen Folgen des italienischen 
Feldzugs; feinen Befürchtungen gab er in der Schrift: Pie IX et la France en 1848 
et en 1859 Ausdrud. Als im Jahre 1863 der liberale Katholizismus noch einmal auf 
dem Kongreß von Malines fich zu erbeben verfuchte, hielt Montalembert eine begeifterte 
Rede: „Sch erkläre es alfo, ich habe einen unüberwindlichen Abſcheu gegen alle Ver: 
folgungen und Gewaltthaten (supplices) die, unter dem Vorwand der Neligion, an der 
Menjchbeit verübt werden. Die von fatbolifcher Hand angezündeten Scheiterbaufen find 
mir ebenjo ſehr ein Greuel als die Schaffote, auf welchen die Protejtanten jo viele Mär— 
torer bingejchlachtet haben. Den Anebel im Munde eines Mannes, der mit reinem Herzen 15 
feinen Glauben predigen will, füble ich zwiſchen meinen eigenen Zähnen und er erfüllt 
mich mit ſchmerzlichem Entſetzen.“ Als eine Antwort darauf erfchien im folgenden Jahre 
der Syllabus mit der Erklärung, „daß der Papft ſich unmöglich mit dem Fortſchritt, dem 
Yiberalismus und der modernen Kultur verjtändigen fünne”, Eine ſchmerzliche und lang: 
wierige Krankheit ertrug Montalembert mit der edeljten Geduld, und fuchte Troft in den 20 
Studien feiner Jugend, daraus feine Histoire des Moines d’Oceident (unvollendet 
geblieben) hervorging; es weht darin eine große Liebe für Chriftentum und Freiheit, 
jedoch vermißt man allzufehr den fritifchen Sinn, den jedes Gejchichtswerf erfordert. Sein 
Yebensende wurde durch die Verherrlichung der perjönlichen Unfehlbarkeit des Papſtes 
getrübt, twelche Yacordaire „la plus grande insolence qui se soit encore autorisde 28 
du nom de Jesus Christ“ nannte. Er jtarb, ehe fie vollzogen wurde. Was bätte 
er getban, wenn er das Ende des vatifanifchen Konzils erlebt hätte? Das fann man 
vielleicht aus folgendem Briefe jchließen, den er am 9. Oktober 1869 an Lady Herbert 
ſchtieb: „Sch gehöre zur Oppofition, foviel als nur möglich; jedoch bin ich entſchloſſen, 
was auch gejcheben und jo ſchwer es mir fallen mag, niemals die unverleglichen Grenzen 30 
zu überjchreiten . . . Die Kirche bleibt nichtsdeftorweniger die Kirche, d. b. die einzige In— 
baberin der Wahrheiten und der Tugenden, welche in der modernen Welt die notwen— 
digften und zugleich die am fchmweriten zu erringenden find. Mebr als je bat fie, und 
fie allein, den Schlüffel der zwei größeften Gebeimnifje des Menjchenlebens, des Schmerzes 
und der Sünde. Auch bin ıch für fie mit einer immer mwachjenden Yiebe und Ehrfurcht 35 
erfüllt . ..“ Foiſſet berichtet, er babe fichb drei Wochen vor feinem Tode folgendermaßen 
über diefe Frage ausgefproden: „Was mich anwidert, das ift nicht die Unfeblbarkeit des 
Vapftes in Glaubensfachen, fondern feine Omnipotenz in den politiichen Fragen, welche 
man als Folgerung der Unfehlbarkeit zum Dogma erbeben würde.” Derjelbe behauptet, 
daß er fogar ausdrüdlich erklärt hätte, daß er, wenn die Unfehlbarkeit proflamiert würde, 40 
fh unterwerfen twürde, und zwar nicht bloß äußerlih: „Je n’arrangerai rien du 
tout. Je soumettrai ma volont@ comme on la soumet en matiöre de foi. Le 
bon Dieu ne me demandera pas de combiner quoi que ce soit; il me de- 
mandera de soumettre mon intelligence et ma volonte, et je les soumettrai". 
Doh darf man diefem Berichte nicht unbedingtes Vertrauen jchenten. Die liberalen Ka— 45 
tbolifen, Foiſſet, Montalembert, Gratry, Dupanloup u. a. übten allezeit gegenfeitige Be: 
wunderung und jtellten die Ihrigen als die edeliten Ideale dar; darum muß man aud) 
die Biographien Montalemberts mit großer Worficht leſen; er war keineswegs eine fo 
engelbafte, feblerloje Perfönlichkeit, wie ihn feine Biograpben und Lobredner Foiſſet, 
Perraud und Cochin darftellen; er war vielmehr eine äußerjt beftige und gewaltſame so 
Natur, ertrug ſchwer den Widerfpruch und war oft ſehr wenig liebenswürdig im Um: 
gang; es fehlte ihm an Einficht, ſodaß alles, was er unternahm, feblgeichlagen 
oder zu Gunjten feiner Gegner ausgefallen ift. Er teilte das Schidjal des franzö— 
ſiſchen Gallicanismus, dem das vatikaniſche Konzil den Todesſtoß brachte. 

E. Piender. 5 

m 0 

Montanismnd. — Quellen: Die Ausfprüche der montaniftiichen Propheten f. bei Bon— 
wetſch (f. u.) S.197 ff. und N. Hilgenfeld, Kepergejchichte des Urchriſtentums ©. 560 ff. Ferner: 
Tertullians montaniftiihe Schriften, bei. De pudicitia, De ieiunio, De monogamia; feine 
Särift De ecstasi (7 BB.) iſt verloren. Martyr. Carpi etc, Pass. Perpet. ©. 13 ff. 61 ff. ed. 

Real⸗Encytlopãdie für Theologte und Kirche. 3. U. XIII. 27 
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Gebh.; Hippolyt, Philof. VIII, 19. X, 255. In Dan. IV, 18—20; Pieudotertullian, Adr. 
omn. haer.21; Eufebius 8% V,3. 16— 19 (antim. Schriften aus dem Ende des 2. Zahrh.); Bafılius, 
Ad Amph. ep. can. 1,1 S. 576f.; Didymus, De trinit. III, 41 MSG 39, 984 ff. ; Hieronymus 
ep. 41 ad Marcellam (beide aus alter antim. Quelle); Epiphanius haer, 48.49 (teild auf Hippolyts 

5 Syntagma berubend, teils auf einem antim. Wert wahricheinlich Hippolyts); Philaſtrius haer. 49 
(nit auch 51) 74— 76; Makarius Magn. ed. Blondel ©. 189, 9ff.; Maruthas von Wair 
pberkat, Ketzerlatalog (Harnad TU, NF, IV,1b S. 11f); Auguftin, De haer. 26 ff. 627. 86; 
Prädeitinatus 26 ff. 625. 86; Germanus MSG 98 Sp. 44. (Zu Ascens. Jesaj. 3, 21-31, 
vgl. Harnad, Litt. Geſch. II, 575f.). — Litteratur: A. Neander, Allg. Geſch. d. chriſtl. 

10 Rel. u. 8. 1,3 (1827) ©. 870ff.; A. Schwegler, Ter Mont. u. d. rijtl. Kirche des 2. Jahrh., 
Tüb. 1841; F. Chr. Baur, Wejen des Mont., Th. Ibb. 1851, Heft4; A. Hilgenfeld, Glofio: 
lalie, Leipz. 1850, ©. 115ff. Ketzerg. €. 560ff.; A. Ritſchl, Entjtehung der alttathol. Kirche‘, 
Bonn 1857, ©. 462 fi; N. Bonwetſch, Geſch. des Mont., Erl. 1881 (bier noch weit. Litt.), 
und D. Brophetie im apoſtol. und nadapojtol. Zeitalter, ZWL 1584 ©. 460 ff.; ———— The3 

15 1882, Ep. 74ff.: W. Möller in d. 2. Aufl. Bd X, 255 ff.; G. Salmon, DehrB III, 935 fi.; 
M. v. Engelhardt, Die erjten Verſuche zur Aufrichtung d. wahren Chrijtent. in e. Gem. v. 
Heiligen, Mitt. u. Nachr. f. d. ev. Kirdye in Rußl. 1881, S. 455ff.; W. Belck, Geſch. d. Mont,, 
Leipz. 1882 (zumeijt unjelbjtändiger Auszug aus Bonwetid, vgl. Gga 1884, €. 352 fi.); 
D. Bölter, Das Urjprungsjahr des Mont, ZmTh 27 ©.23 ff.; U. Harnad, Dogmengejd.* 1, 

20 389 ff. ZITHR I, 114 ff. Litt. Geſch. II, 363 ff. EVA 1898, ©. 517 ff.; Die Miſſion und Aus: 
breitung d. Ehrijtent. in den erjten 3 Jahrh., Leipz. 1902, €. 4795.; Th. Zahn, Geſch. des 
neutejtamentl. Kanons, Erl.1858, I ©. 4ff.; Die Chronologie des Mont., in Forſch. 3. Geih. 
d. neutejtamentl. Kanons, V,3f.; 9. ©. Voigt, Eine verjchollene Urkunde des antim. Kamıpies, 
Leipz. 1891; E. Rolffs, Das Andulgenzeditt des römischen Biſchofs Kalliit, und Urkunden aus 

25 dem antimont. Kampf, TU XI,3. XII, 4a; R. Seeberg, Dogmengeih. I, 65 ff.; I. Friedrid, 
Ueber die Genones der Montanijten bei Hieronymus, End 1895, II, 207— 221; Zülicer, 
Ein gall. Bifchofsichreiben des 6. Jahrh. ald Zeuge für die Verfaffung der Montanijtentirde, 
BRE 1896 (Bd 16) ©. 664 - 671; Weinel, Die Birtungen des Geiſtes und der Geijter im 
nadapojtol. Zeitalter bis auf Jrenäus, Freib. 1899, E. C. Selwyn, The Christian Prophets 

30 and the Prophetic. Apocalypse, London 1900. 

1. Chronologie. Als Ausgangspunkt für die Chronologie der montaniftifchen 
Bewegung bat zu dienen die Bemerkung des antimontaniftiihen Anonymus bei Eufeb. V, 
17, 4, daß feit dem Tod der montanijtifhen Propbetin Marimilla dreizehn Jahre krieg: 
lofer Zeit verfloffen feien. An die Jahre vor 212—14 (fo in m. Geſch. d. Mont.) ift nicht 

35 zu denken, ſchon weil bier von einem dauernden Frieden nicht wohl geredet werden fann 
(vgl. GgA 1884 ©. 355 und Zabn V, 18 N.) Vielmehr wird der Anonymus (nad 
Hieron., De vir. ill. 40 Rhodon, für den noch Hilgenfeld, Ketzergeſch. A. 949 ſehr ent- 
ſchieden eintritt; eine Vermiſchung der Berichte des Anonymus und des Apollonius bei 
Eufebius durch Hieronymus bleibt doch wahrſcheinlich, trog der Berührung der Quelle 

40 des Hieronymus ep. 41 ad Marcellam mit der des Didymus, De trin. III, 41 und 
diefer wieder [41, 3] mit dem Anonymus, Euf. KG V, 16) unmittelbar vor den Wirren 
nad) der Ermordung des Commodus, aljo etwa 192—193 gejchrieben haben. Marimilla 
ift danach 179 geitorben. Ihres Todesjahres wird aud) Epiph. haer. 48, 2 gedacht; & 
bat ſich alſo der Erinnerung eingeprägt und tft polemifch verwertet worden, weil fie ihren 

4 Tod mit dem MWeltende in Verbindung gebracht hatte. Epipbanius fügt binzu, daß von 
da an bis auf feine Zeit d. b. bis zum 12, Jahr des Valentinian, Valens und Gra: 
tian (alfo 375 oder 376, vol. Zahn, Gef. d. Kan. II, 220 A. 1) 290 Jahre verflofien 
jeien. Da aber an das Jahr 85 oder 86 als das Todesjahr der Marimilla unmöglid 
gedacht jein fann, ift in der That mit Zahn, Forſch. V, 30 nad der Verbeſſerung Sca— 

oo ligers dvveaxaidexa für dvverjxorra zu leſen (anders Harnad, Yitt. Gejch. II, 1, 3727.). 
Dann wäre das Jahr 156 oder 157 der Nusgangspunft feiner Nechnung, d. b. aber das des 
Todes der Marimilla und nicht etwa des Zeitpunktes ihrer Weisfagung, denn von jenem 
an beginnt die Zeit „nach“ ibr (gegen Zahn, Forſch. V, 31). Eben dies Jahr 1561157, 
das 19. des Antoninus Pius, nennt Epiphanius haer. 48, 1 als das des Auftretens 

55 Montans. Es muß aljo ein ihm überliefertes Jahr fein. Nun hat aber Epipbanius 
furz zuvor haer. 46, 1 bei Tatian für ein Kaiſerjahr Mark Aurels ein ſolches des An: 
tonınus Pius gefegt (vgl. Zabn, Forſch. I, 282f. II, 292). Ein gleiches bier zu ver: 
muten find wir berechtigt, denn das 19. Jahr Mark Aurels, 179, ift ja wirklich das 
Todesjahr der Marimilla, auf das haer. 48, 2 binweift. Epiphanius bat dann 48, 1 

co das einzige ibm für die Zeit des Montanismus überlieferte Jahr zur chronologiſchen Da: 
tierung des Auftretens Montans verwertet (vgl. TbYBL. 1895, Sp. 218 gegen Zabn, 
Forſch. V, 31f.). Für diefes felbit Liegt dann freilich ein Datum nicht vor. Der Ano: 
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numus des Eufebius V, 16, 7 nennt allerdings den Profonjulat des Gratus. Es liegt 
nabe, das zara Joärov für aus xara Kodpäror entitanden zu halten (m. Geſch. d. 
M. u. Zahn, Forſch. V, 324). Ein Quadratus war 155, ein anderer 166 Eleinafia- 
tiicher Wolonſul, in eines der beiden Jahre wäre dann der Beginn der montaniſtiſchen 
Bewegung anzuſetzen. Die Märtyrer zu Lyon 177 hatten Anlaß ſich für den kirchlichen 5 
Frieden Kleinaſiens zu verwenden. Die montaniſtiſche Bewegung muß damals ſchon eine 
längere Entwickelung hinter ſich gehabt haben und ſtand keinenfalls in ihren erſten An— 
fängen (jo Euſ. V, 3, 4 don tore no@rov). Schon in dem von Serapion (Euf. V, 
19, 3. 4) beigelegten Schreiben des Apollinaris jcheinen VBerwerfungsurteile über den 
Montanismus beigegeben geweſen zu fein (Zabn V, 5ff.), mit Mitteilungen jogar über 
das Vorgehen bereits gejtorbener Bijchöfe. Ferner ift Marimilla nicht unweſentlich jpäter 
geitorben als Montan und Priska (der Anonymus bei Euf. V, 16, 13 „nicht gleichzeitig, 
jondern ein jeder zur Zeit feines Todes”); es ift auch zu beachten, daß die über Ver— 
tolgungen von fetten der Kirche Elagenden Propbetenausfprühe nur der Marimilla an- 
gebören. Somit fann das in der Chronik des Eufebius angegebene Jahr 172 nicht die 15 
Zeit des Auftretens Montans bezeichnen (jo Voigt ©. 51ff.; auch Yoofs, ThYz 1893, 
S. 301 f); wahrſcheinlich berubt es darauf, daß Eufebius den in feiner Vorftellung mit 
der Anfangszeit des Montanismus verbundenen Apollinaris von Hierapolis dem J. 171 
zuweiſen zu jollen glaubte (Zahn V, 1 ff.; Hamad, Litt. Geſch. II, 1,374). Einer ver: 
geblib verſuchten Überführung der Marimilla bat (wie der Anonymus Euf. V, 16, 17f., fo) 
der Antimontanift Apollonius Euf. V, 18, 13 im Zuſammenhang mit dem etwa gleich 
zeitigen Martyrium des Thrajeas gedacht. Diefen Thrafeas nennt Polykrates in jeiner 
Autzäblung nicht geographiſch, ſondern chronologisch geordneter kleinaſiatiſcher Leuchten 
zwiichen Polykarp und Sagaris, deſſen Martyrium nad dem griechiichen und forifchen 
Tert unter Servilius Paulus (Euf. IV, 26, 3), richtiger (gegen Voigt ©. 84 ff.) nach 5 
Kufın unter jenen Sergius Paulus fällt, der wahrjcheinlib um 166/167 Prokonſul in 
Kleinafien war (m. Geſch. d. Mont. ©. 142 und bei. Zahn V, 25 ff.; anders Harnad 
I, 1, 3713. 5). Dies führt mindeftens in die Anfänge der fechziger Jahre. Dazu 
fommt, daß die Gegnerihaft der fpäter fogenannten Aloger gegen die johanneiſchen 
Schriften wabrfcheinlih durch die Berufung der Montaniſten auf diefelben bervorgerufen 30 
worden ift (vgl. ren. III, 11, 9 und Epipb. haer. 51,33); aber ſchon Melito bat die 
Verteidigung der johanneischen Schriften geführt. Haben ferner die montaniftiichen Pro- 
pbeten behauptet, die Prophetenangabe von Duadratus und der Ammia empfangen zu 
baben, jo konnten diefe zeitlich nicht zu weit zurüdliegen. Den Quadratus aber nennt 
Eufebius III, 37,1 gleich nach Ignatius und noch vor Papias (vgl. dazu auch Harnad 35 
IT, 368f.). Endlich aber zeigt der Bericht über das Martyrium Polykarps, daß zur 
Zeit desjelben in Phrygien Neigungen vorhanden waren, die den montaniftijchen ent: 
Ipreben; denn jener Duintus, der fich jelbit als Chrift angegeben batte, wird mit Nach— 
drud ale Phrygier und eben aus Phrygien gekommen bezeichnet, und die energiiche Er: 
Härung des Berichts gegen das freiwillige Martyrium kann nicht unveranlaßt fein (Geſch. 10 
d. Mont. ©. 143f. Zahn V, 33). Gerade über Phrygien erging damals die Verfolgung 
(die vor Polykarp Märtyrer Gewordenen waren alle oder zum Teil aus Philadelphia, 
Mart. Polye. 19, 1). Somit muß die montaniftische Bewegung bald nah der Mitte 
des 2. Jahrh. ihren Anfang genommen baben. Unbejtimmt jagt Didymus, De Trin. 
II, 41, 3 MSG 39 Sp. 989, Montan ſei mehr als 100 Jahre nach Chriſti Himmel: 45 
fahrt aufgetreten. Keinerlei feiten Anbalt zur chronologiſchen Datierung bietet die An— 
gabe bei Epiphanius haer. 51,33, daß 93 Jahre nach der Himmelfabrt Jeſu die Kirche 
durch die phrygiſche Härefie fei verwirrt worden, und daß nun nach 112 Jahren die da- 
mals ganz bäretifche Gemeinde zu Thyatira fatbolifch ſei (dazu Zahn V, 35ff.; Harnad 
II, 1, 376 ff.; anders G. Salmon, Hermatbena VIII [1892] ©. 189); aber aud nicht so 
des Apollonius Bemerkung, vor 40 Nabren ſei Montan bervorgetreten (Euf. V, 18, 12), 
und in dem durch deſſen Ausdrucksweiſe ertwedten irrigen Scein, als ob zur Zeit feiner 
Schrift noch eine der Prophetinnen lebe (vgl. Zahn V, 21 f.; Harnack II, 1, ©. 370). 

2. Geſchichte und Weſen des Montanismus. Um die Mitte des 2. chriit: 
liben Jahrbunderts begann fich eine Wandlung im Leben der Kirche zu vollzieben. Noch 55 
fpottete man beidnifcherfeits zwar darüber, daß die Ghriften fich nur aus Ungebildeten, 
SHaven und Frauen refrutierten (vgl. 3. B. Orig, C. Cels. III, 18. 44. VIII, 75). 
Aber die Apologeten find ein Beweis dafür, daß jetzt auch weltliche Bildung in die Kirche 
eingefebrt war. Hatten ferner zuvor, wie AG 13, 1ff. und die Didache zeigen, Propheten 
die erſte Autorität in den Gemeinden gebildet, jo find es jetzt die Inhaber des geord- 60 

27" 

— 0 

0 15 



420 Montanismns 

neten Gemeindeamtes, auf die man die Prädifate der Geiftbegabten überträgt (Mart. 
Polye. 5, 2. 12, 3. 16, 2). Schon weiß jich die Kirche als katholiſche gegenüber den 
Häretifern (ebd. 16, 2). Ihnen beginnt man das apoftoliihe Schrifttum und die kirch— 
liche Überlieferung entgegenzubalten und wird fich jo der maßgebenden Autorität der: 

5 felben bewußt. Mit der größeren Gliederzabl war aber auch ein Eindringen irbiichen 
Sinnes wie von ſelbſt gegeben. Die lebendige Erwartung des Endes (1 Glem. 59, 4; 
Barn. 4, 3. 9; 15, 5ff.; Did. 9, 3; 10, 5. 16; 2 Glem. 20, 2. 3), das Loſungswort: 
„Die Welt vergehe, die Gnade fomme” (Did. 10, 6) verlieren ihre beherrſchende Macht, 
und man beginnt fi — nicht grundfäßlich, aber thatſächlich — auf eine längere Welt- 

10 dauer einzurichten. Cine Reaktion biergegen mit der um fo energifcheren Forderung, die 
anfängliche Geftalt der Kirche feſtzuhalten, konnte nicht ausbleiben. Gerade in Kleinafien 
aber mußte der Konflikt beider Richtungen akut werden und zum Austrag fommen. Hier 
hatte das Ghriftentum jchon feit der Wirkſamkeit eines Paulus und Johannes die größte 
Ausbreitung gefunden. Hier berrichte in der Kirche auch das regfte Xeben, wie die kirch— 

15 lichen und theologiſchen Größen und die Kämpfe über die Dfterfeier und die Yogoslebre 
befunden. Vielleicht vollzog fich bier zuerſt die Konfolidierung der Kirche in feften Formen. 
Andererjeits hatte gerade dieſe Kirche prophetifche Leuchten aufzumweifen (vgl. Euf. III, 31. 
V, 1, 49. 3,2); bier war daber bejonderer Anlaß gegeben die propbetifche Gabe, die zu 
erlöjchen drohte, um fo energifcher zu erneutem Yeben zu eriweden. Dazu mußten jene 

20 Berfolgungen, die über die kleinaſiatiſche Kirche feit der Nitte des 2. Jahrbunderts immer 
wieder ergingen, den Gegenſatz zur „Welt“ verfchärfen, die Erwartung des Endes fteigern 
und propbetijche Erjcheinungen in verftärftem Maße hervorrufen. 

Montan, erſt kurz vorber Chrift geworden, it in einem Flecken Phrygiens als ein 
folcher Prophet und mit dem Anjpruch eine neue Epoche der Prophetie zu begründen 

35 aufgetreten. Der Name „Phryger“ oder „Kataphryger“, mit dem jeine Anbänger ſchon 
durch Clemens und Hippolyt bezeichnet werden, läßt erfennen, daß dem Montanismus 
ein nationaler Zug anbaftete, und da man einen Zufammenbang wahrnehmen zu fönnen 
glaubte zwiſchen der Weife der neuen Propbeten und der Art phrygiſcher Religiofität. 
Nach Hieronymus war Montan vor feinem Chriſtwerden Kybeleprieſter. Die „neue Pro: 

so phetie” ift ficher nicht aus dem phrygiſchen Vollkscharakter zu erklären, aber fie ift durch 
denſelben und fein „eigentümliches Gemifh von wildem Enthufiasmus und von Ermit“ 
(Harnad, Die Miffton u. ſ. w. ©. 479) beeinflußt. Das an die Weiſe efftatifcher Der: 
wiſche im Montanismus Erinnernde und die Formen feiner Askeſe empfangen hierdurch 
ein Licht (vgl. Tert., De ieiun. 2). 

35 Von Montan wird berichtet, daß er ſich abfichtlih in einen Zuftand des Nichtwiſſens 
verjegt habe, der dann in einen folchen unfreimilliger Raferei übergegangen ſei (Euf. V, 
17, 2). Er jelbft erblidte gerade in diefem Zurüdtreten des Selbſtbewußtſeins des Pro- 
pheten und in feiner Hingabe als willenlofes Werkzeug an die Gottheit den Beweis für die 
in ihm erichienene Vollendung der Propbetie. „Siehe, der Menſch ift wie eine Leber 

so und ich fliege herzu wie ein Plektron“, fpricht der Geiſt durch ihn. „Der Menſch ſchläft 
und id wache. Siehe, der Herr iſt es, der in Ekſtaſe verſetzt die Herzen der Menſchen, 
der auch das Herz den Menjchen giebt” (Epipb., haer. 48, 4). Darum redet der Geift 
in der eriten Perſon, auch durch die Prophetinnen in Maskulinform, in kurz abgebrochenen 

. Sägen, ein Zeichen des Herborbrechens aus der Tiefe des geifterfüllten Gemüts. Nicht 
45 iſt der Geift dem Propheten, fondern der Prophet ift dem Geift unterthan. Einen Wider- 

ſpruch gegen die firchliche Sitte erblidte man ın diefer Weife des Weisſagens. Nun wird 
es auch vor Montan an ähnlichen Erſcheinungen im criftlihen Propbetentum nicht ge: 
fehlt haben (vgl. Celſus bei Orig., C. Cels. VII, 9). Die Didache bat Kp. 11 die Pro- 
pheten in Bezug auf manches an ihrem Verhalten Befremdlihe in Schuß zu nehmen. 

so Auch machte die Theorie der Inipiration den Propheten zum willenloſen Organ (Atbenag,, 
Suppl. 7.9; Sipp., De ant.2; Wfeudojuft., Cohort. 8). Aber was wir von propbetifcher 
Rede in den neuteftamentlichen Schriften, bei Hermas, Ignatius, Polykarp vernehmen, 
trägt feinerlei Züge eines derwiſchartigen Enthufiasmus. Das dv nvevuarı Aaleiv des 
Propheten fette nicht nur voraus, daß es ein geiftgewirktes war, fondern auch, daß es 

55 unabhängig von eigener Neflerion geſchah (vol. Ignat., Ad Philad. 7), aber für das Be- 
fremdettverden der Antimontaniften durch die Werfe der neuen Prophetie genügt doch nicht 
die Annahme, daß man damals an das Vorbandenfein von Propbeten in der Hleinafia- 
tiſchen Kirche nur noch glaubte (Harnad, TU II, 1, 127; Weizſ, THLZ 1882 Sp. 78), 
fondern das ekſtatiſche Reden Montans muß, mindeftens graduell, andersartig geweſen 

oo jein als das in der Kirche übliche (vgl. Harnad, DG* I, 392 „daß dhriftl. Propb. fo 
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geſprochen haben wie Montan ... ift ſchwerlich das Gemöhnliche geweſen“; gegen Weinel 
2.91). Die Montaniften beriefen ſich für die Weife ihrer Prophetie auf die in der 
Schrift bezeugten Beifpiele von Ekſtaſe (Epipb., haer. 48,4.7; Tert., Adv. Mare. IV, 22; 
De an. 45. 21. 11; in feiner verlorenen Schrift De eestasi). Jugleih aber ward ihnen 
die Weife ihrer Propbetie zum Beweis für die Größe diefer neuen Offenbarung: „Nicht : 
find die eriten Charismen den legten gleich” (Epiph., haer. 48, 8). Sie iſt nicht nur 
eine neutejtamentliche gegenüber der alttejtamentlichen, jondern auch die Vollendung des 
Geſetzes Chrifti. In ihr ift der verheißene „Paraklet“ erjchienen, der in alle Wahrheit 
leiten fol. Wegen der menjchlichen Schwachheit (So 16, 12) ſei erſt jet dem kindlichen 
Zuftand 1Ko 13, 11 die volle Mannesreife gefolgt (Didym., De trin. III, 41, 2). Der 
Tbeolog des Montanismus, Tertullian, bat im Anſchluß an die übliche Lehre von der 
allmählich offenbar werdenden Gerechtigkeit (vgl. 3. B. ren. IV, 13. 9, 3, ſpäter Method, 
Sympoſ. 1, 2ff. 10, 1 ff.) darauf bingewiefen, daß wie in der Natur der Keim fich zu 
Stamm, Baum, Zweigen, Blättern, Knospe, Blüte entwidelt, jo die anfänglid natürliche 
Gerechtigkeit durch Gejeg und Propheten, dann durch das Evangelium zunehme, bis fie 
dur den Parakleten zur Neife gelange. Die „meue Prophetie“ bedeutet daher nicht nur 
die Behauptung der Prophetie gegen ihre Unterdrüdung, fondern den Anſpruch, weil das 
unmittelbar nabe Ende vorbereitend, das Leben in der Kirche zu bejtimmen. 

An eine Weitererfchliegung der Heilswahrbeit denkt diefe Prophetie fo wenig wie die 
eines Hermas oder der Propheten der Didache. Wo propbetiiche Ausfprüche dogmatifche 
tagen berühren, da war dies durch Auseinanderjegungen darüber in der Kirche veranlaßt 
und jollte nur die Eirchliche Überlieferung befräftigen. Von den Gnoftitern erklärte die 
Propbetin Prisfa: „Sie haſſen das Fleiſch und find doch Fleiſch“. Die Verhandlungen 
über die Kogoschriftologie werden die Ausjprüche veranlagt haben, Gott babe den Logos 
bervorgebradht wie die Wurzel den Stamm, die Quelle den Bad, die Sonne den Strahl, : 
Ausjagen, die von einem Tertullian trinitarifch gedeutet werden (Adv. Prax. 2. 8. 30), 
aber jedenfalls auf feinem dem Montanismus eigentümlichen Intereſſe beruhen, daber 
gerade auch der Monarhianismus von feinen Anbängern vertreten wurde (Hipp., Philoſ. 
VIII, 19; Pſeudotert. 21; Did., Detrin. III, 41,1). Worte des Geiftes durch Montan 
wie: „Sch bin der Water, das Wort und der Paraklet“ (Div., De trin. III, 41, 1) ober: 
Ich, Gott der Herr, der Allmächtige, weilend in einem Menſchen“ und „Weder ein Engel 
noch ein Gejandter, jondern ich Gott der Herr der Vater bin gekommen“ (Epipb. 48, 11) 
jollen der Größe der neuen Offenbarung Ausdrud verleiben. Unklar bleibt, wie die in 
der Patrum doctrina de verbi incarnatione (Mai, Nova coll. VII, 69) mitgeteilten 
Worte aus den „Liedern Montans” von der Einen Natur und Wirkungsweile vor und 
nah der Menfchwerbung zu verjteben find. Nur das praftiiche Anliegen der montaniftt- 
hen Zutunftserwartung führte zur Bejtätigung der Auferſtehungshoffnung (Tert., De 
resurr. 63) und reicheren Ausgeftaltung der Eschatologie. So follte das neue Jerufalem 
vor jeiner Herabfunft in den Wolfen gejchaut werden (Tert., Adv. Mare. III, 24), 
Pepuza der Ort derjelben fein (Epipb. 48, 14; 49,1; Pbilaftr. 49). Große Verheigungen 
gab der Paraklet den Seinen (vgl. Euf. V, 16, 9); jo in Verftärfung von Mt 13, 43: 
„Der Gerechte wird leuchten bundertmal mehr denn die Sonne, die geringen Geretteten 
unter Euch werden leuchten bundertmal mehr denn der Mond” (Epipb. 48, 10). Kriege 
und Unruben jollten dem naben Ende vorangeben (Euf. V, 16, 18). — Die ganze Auf: 
gabe der neuen Propbetie aber galt der Vorbereitung für das nahe Ende. Durch feine 
Erwartung follte das ganze Leben des Chriften bejtimmt jein und deshalb durch ent: 
ihlofiene Weltverleugnung jeine Gerechtigkeit volllommen werden. Nicht neue Formen 
freilich führte die neue Propbetie zumeift ein, aber was bis dahin Sache der Freiheit 
geweſen, follte num Pflicht jein (Euf. V, 18,2 6 vmoreias vouodernoas, Tert., De iei. 
2. 10). Befürtortete die Kirche die nur einmalige Ehe und die Virginität (Fuftin, Apol. : 
I, 29; Atbenag., Suppl. 33; Theopb., Ad Autol. III, 15; Epiph. 48, 9), jo beurteilte 
die neue Propbetie die zweite Ehe als Unzucht (Euf. V, 18, 2), jchloß daher ziveimal 
Verbeiratete aus (Epiph. 48, 9; Tert., De pud. 1), und empfahl energiich die Birginität (Tert., 
De exh. cast. 1. 3. 4. 9. De mon. 3). Gejchlechtliche Neinbeit galt als Vorausſetzung 
für den Empfang von Dffenbarungen (Priska bei Tert,, De exh. cast. 10). Die auf 
Freiwilligkeit beruhenden Faſten an den ſog. Stationstagen wurden zumeift bis 6 (itatt 
bis 3) Uhr nachmittags ausgedehnt und verpflichtend gemacht (Tert., De iei. 2. 10 sta- 
tiones nostras ut indietas, quasdam vero et in serum constitutas). Dazu famen 
Halbfajten, die jog. Kerophagien, bejtehend in Entbaltung von Fleiſch, Brühe und jaftigeren 
Früchten, jeiunia propria, wie e8 jcheint, gleichzeitig mit den den Montaniften eigentümlichen 
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gemeinſamen Feſten (Epiph. 48, 14; Philaſtr. 49 publice mysteria celebrant; Tert., De 
iei. 13). Wo in der Kirche ein Gegenſatz zwiſchen laxerer und ſtrengerer Sitte, erklärte 
der Montanismus nur die letztere für zuläſſig (Tert, De virg. vel. 1; De cor.). 
Sah auch die Kirche die volllommenfte Bewährung des Chrijten im Martyrium, jo ver: 
warf der Paraklet die Flucht in der Verfolgung und begeifterte dazu zum Martyrium 
fih berzuzudrängen. „Wollet nicht in Betten, noch in Kindesnöten und in mweidhlichen 
Fiebern zu fterben wünſchen, jondern in Martyrien, damit verberrlidht werde, der für 
Euch gelitten (Tert., De fuga9; De an.55). „Wirjt du Gegenftand öffentliher Schmad, 
gut iſt e8 dir; denn mer nicht bei den Menfchen jo veröffentlicht wird, wird bei Gott 
jo veröffentlicht. Was ſchämſt du dich Lob davon tragend. Macht erweiſt fich, wenn 
du geſchaut wirft von den Menſchen“ (ebd.). Die Agathonike ſchließt fich freiwillig dem 
Martyrium des Karpus an (Mart. Carp. 42ff. ©. 16, 22ff. ed. v. Gebb.). Gerade 
im Martyrium erweift fich die Kraft des Geiftes, auf die fih der Montanismus berief 
(Euf. V, 16, 17; vgl. 16, 20; Tert., De fuga 14). 

15 Alle jene Forderungen aber jtellte der Paraklet, weil jest das Ende bevorfteht (gegen 
MWeizfäder, der auf die neue Geſetzgebung den Accent legt, ©. 76; richtig v. Engelb. 
©. 456). Die Zeit der Ebe ift jet vorüber (Tert., Adv. Marc. I,29 eonnubii res ... 
matura defungi, ut ipsi sanctitati reservata), denn die lette Verfolgung drobt mit 
ihren bejonderen Schrednifjen, daber man ſich vom Verderben nicht freiend übereilen lafien 
darf (Tert., De exhort. cast. 9; De mon. 16; aber auch ſchon Ad uxor. I, 5). Megen 
des Kortjchritts der Zeiten (tempore iam collectiore) fann der Paraklet die Nachſicht 
eined Paulus abtbun, wie einſt Chriftus die des Mofes (Tert., De mon. 14). In Bezua 
auf die Faften fpricht Tertullian es beftimmt aus, daß das eigentliche Motiv dafür nicht 
Askeſe, jondern Bereitung für die letzte Drangfal ift (De iei. 12 ad praemuniendam 

20 per nosmetipsos novissimorum temporum condicionem). Das Martyrium ift 
ſchon darum nicht mehr durch Losfaufen zu umgeben, weil jetzt der Antichrift vor der 
Thür ſteht, der nicht nach dem Geld, jondern nad dem Blut der Chrijten dürftet (Tert., 
De fuga 12); zur Erduldung des Martyriums aber reicht der Paraflet die Kraft dar 
(ebd. 14). Sünder find vornehmlich deshalb in der Kirche nicht zu dulden, weil die 

30 Kirche fich als reine Braut Chrifti bereiten foll, den Bräutigam zu empfangen. 
Angefichts des naben Endes bat aber der Montanismus auch eine weitere Konie: 

quenz nicht gejcheut. Er veranlaßte feine Gläubigen, ſich aus ihrer firchlichen Gemeinſchaft 
zu löfen (Bbilajtr. 49; Epipb. 48,1) und fih in Pepuza in Phrygien zu fammeln. Hier 
nämlich follte nach einer der Prisfa gewordenen Offenbarung das obere Nerufalem berab: 

35 fommen (Epipb. 49, 1; vgl. 48, 14; Bbilaftr. 49). Montan bat es offenbar als jene 
Wüſte angejeben, in welche nach Apk. 12, 14 die Gemeinde der Endzeit geflüchtet werden 
folle; denn jo wird die Bezeichnung Pepuzas als eines nunmehr „wüſten“ Ortes (Epipb. 
48, 14) zu erfären fein (Gefch. d. Mont. 78 A. 3; Stud. z. Hipp, TU NFI2E. 76). 
Hierbin wollte daber Montan feine Gläubigen aus der verderbten Melt und Weltkirche 

40 retten, um die Wiederkunft Chrifti zu ertvarten. Von verwandten Erjcheinungen berichtet 
Sippolvt, In Dan. IV, 18f. In Syrien veranlaßte ein Bijchof viele Chriften mit rau 
und Kindern Ghrijto entgegen in die Wüſte zu geben; in den Bergen umberirrend bätten 
jie faft eine Verfolgung bervorgerufen. Ein anderer eifrig asketiſcher Bifchof hat in 
Pontus auf Grund dreimaliger Traumgefichte das Ende als binnen Jahresfriſt bevor: 

45 jtebend mit abjoluter Gewißheit angelündigt und dadurch Vernachläſſigung der Arbeit, 
Preisgeben der Beſitztümer und Unterlaffung von Ebeichliegungen veranlaft. — In 
Pepuza bat Montan offenbar verjucht, eine Gemeinde der Heiligen zu verwirklichen. Nicht 
die Abjicht, eine Gemeinde von ihren bisherigen Beziehungen entnommenen Heiligen zu 
organifieren, bat ibn bejtimmt, fondern die Erwartung der Paruſie; aber von jelbjt ward 

dann bier der Mittelpunkt der Organifation, die er feinen Gläubigen zu geben verftand. 
Zugleih ordnete er zum Zweck der Propaganda Männer, die von feinen —— 
Gaben einzuziehen hatten (Euſ. V, 18, 2 6 noaxtjpas zaraoıroas, ... 6 En’ Öwo- 
naros ν Öwooinyplav Erureyvousvos; vgl.18,7), welde zur Bejoldung 
der Evangeliiten der neuen Prophetie dienten (ebd. 6 oakdoıa ywony@v Tois xnoVUr- 

55 Tovow abrov tor Aoyov). Als Propbetinnen jtanden ibm zur Seite Priska (oder —* 
cilla) und Maximilla. Ihre Ausſprüche wie die Montans wurden von ihren Anhängern 
geſammelt. Die Analogie zu den Evangelien, in die man ſie ſetzte, zeigt ſich ſchon darin, 
daß eine dieſer Sammlungen als (moopnrteia) zara ’Aotjorw Oöoßaré'y bezeichnet 
war (Eu. V, 16, vgl. Geſch. d. Mont. 17). Eine Sammlung entbielt Montans eigene 

 Ausiprücde (Epiph. 48, 10 Afyeı yao Ev Ti) Eavrod Aeyousvn rooynteia) ; zablreider 
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waren offenbar die der Meisfagungen der Propbetinnen, da über folche vornehmlich ge: 
Hagt wird, Gajus ae Euf. VI, 20; Hipp., Pbilof. VIII, 19; Epipb. 49, 2; Tbeodoret, 
Fab. haer. III, 2; Marutbas ©. 12; = Nicepb. 17. 22: bei. aber Div., De trin. III, 
11, 3. Eine folde "Rodifizierung | — doch ſchon ein Weichen von dem. Grundgedanten 
des Montanismus. Kräftige Unterſtützung muß die Sache Montans an einem Alki— 
biades (Miltiades?) und Theodotus gefunden haben, da ſie in den Augen der Zeit: 
genoſſen in Parallele mit ibm traten, ja eradezu als die Leiter der Bervegung er: 
jbeinen (vgl. Euf. V, 3, 4 dv Ani 1öv Movravöv xal Alxıfıdönv »al Oeödoror. 
V, 16, 3 zara Mitudönv); Theodot ward jpöttiih als eriter Sachwalter der neuen 
Propbetie bezeichnet (Euf. V, 16, 14). Eine ähnliche Stellung batte wohl etwas ſpäter 
Themiſon inne (Euf. V, 16, 17 of neol Oeulowva ; dazu Harnad, Pitt. Geſch. II, 366). 
Die von ibm „in Rachahmung des Mpoftelsr verfaßt va oh Eruoroh (Cu, V,18,5) 
fügte zur noopnreia auch einen dndorolos (vgl. Geld. d. Mont. ©. 18 und Zahn, 
Geſch. d. Kan. I, 9). In langjähriger naber \ — Euſ. v 18, 6 @ ovve- 
ordrae) mit einer Prophetin — wahrſcheinlich Marimilla — lebte ein Märtyrer Alerander, 
der hohe Verehrung bei den Montaniften genoß (ebd.). Nachfolger der Gefährten der 
Propbeten waren die Genonen oder zomwwol, die in der auägebildeten montaniſtiſchen 
Organiſation die nächſte Stellung nach den „Patriarchen“, noch über den Bifchöfen ein- 
— u dieſer Deutung der des Hieronymus ep. 41 bat mich (Geſch. 
d. Mont. ©. 165 4. 3. 211) Cod. "Tust. I, 5,20 bejtimmt; fpäter ift beſonders Hilgen: 2 
feld wiederholt (Kegergeih. ©. 578. 598; wah 26,107. 38, 63: 5 ff.) für jene als Ge: 
führten des Patriarchen eingetreten. Unzutre end ift Friedrichs auf ein jpäteres Schreiben 
aalliiber Biſchöfe fih gründende Vermutung, daß es fih um sociae handele, d. b. um 
Nachfolgerinnen der Propheten, die am Altar fommuniziert hätten. 

Nur ein Bruchteil der Anhänger Montans fonnte natürlich die Löſung von allen 
bisherigen Verbältniffen vollziehen — wandten ſich doc) ganze Gemeinden, wie die zu Thya⸗ 
tira, Epiph. 51, 33, der neuen Prophetie zu, aber alle ſtanden auch noch ſpäterhin in 
lebendiger Beziehung zu Pepuza. Am Feſt des Parakleten, alſo doch wohl zu Pfingſten, 
fanden ſich ihre Abgeſandten bier ein (Epipb. 48, 14 Zxei drreoydusvor uvorjord tıva 
Zurelovom &v To Ton xal äyıdzovonv, Philaftr. 49 publice mysteria celebrant), : 
während fie ſelbſt Durch gemeinfames Faſten wenigſtens im Geiſt teilnahmen (Tert., De iei. 13 
ista solemnia . .. nos quoque in diversis provinciis fungimur in spiritu in- 
vicem repraesentati). Trauer und ‚freude famen bei diefer Feier zum Ausdrud (Tert. 
l. e. dolere cum dolentibus et ... . congaudere gaudentibus) ; weisfagende weiß: 
gefleidete Jungfrauen führten zu einem Klagen der Buße (Epipb. 1. c), aber eine Abend: : 
mahlefeier fchloß jih an, von der Gaben den zerftreuten Glaubensgenofjen gejandt wurden 
Philaſtr. 49). 

Nie und warn fich diefe Vereinigung zu einer jelbititändigen Gemeinfchaft der wahren 
Chriften vollzog, bleibt unficher. Ebenjo läßt fi die Annahme Weizjäders ©. 75 f., 
daß erft jeit 177 die Bewegung nab nur beichränttem Anfang größere Bedeutung ge: 
wonnen babe, nicht begründen. Keinenfall® wollten die der neuen Prophetie Gläubigen 
aufbören Glieder der Großkirche zu fein; zu einer Ausſcheidung ift es wider ihren Willen 
gekommen. Yange bat die Kirche gefchwantt, ehe fie ſich definitiv gegen die neue Propbetie 
entichied. Unbegründete Ablehnung von Brophetie galt ibr ja als Sünde wider den heiligen 
Geiſt (Didache 11, 7; Iren. III, 11,9). Dazu entſprach ihrem eigenen fittlichen Jdeal, : 
was die Propheten lehrten in Hinficht des ehelichen Lebens, Faſtens, des Martyriums, 
der geipannten Erwartung des Endes. Gufebius, der das Ringen der Kirche nach Klar— 
beit und Einjtimmigfeit des Urteils (Zahn, Forſch. V, 44) zu verjchleiern jucht, muß 
wider Willen auf Grund feiner Quellen bezeugen, daß aunächh viele geneigt waren, Die 
neue Propbetie als echte anzuerkennen (KG V,3). Dennod bat fi auch jehr bald cin 
Iharfer Widerfpruch gegen die neue Propbetie erboben. Als Hauptlämpfer gegen fie in 
ihren Anfängen, d. h. noch bei Yebzeiten der Propheten (Zahn, Forſch. V, 8), nennt 
Eufebius den Apollinaris. In einem Brief des Serapion bat er ein Sendfchreiben des 
Apollinaris mitgeteilt gefunden, dem auch Gutachten anderer Biſchöfe gegen den Monta- 
nismus beigefügt waren (Euf. V, 19, 2), An eimem ſolchen fonnte bereits von dem 
Verjuch eines, nunmehr bereits verftorbenen (Bahn, Forſch. V, N. 2), thraciſchen Biſchofs 
berichtet werden, die Priska zu erorzifieren (Euf. V, 19, 3), wie dies fpäter gegenüber 
Marimilla verjucht, worden ut (Euf. V, 16, 175; 18, 13). Auf verjchiedenen Synoden 
Kleinaſiens (Euf. V, 16, 10) ward über diefe Bropbetie viel bin und ber verhandelt. 
Mehr injtinktiv empfand man die drobende Gefahr, und doc befaß man feine Formel, 

or 
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mit der man die Erſcheinung als eine fremde Fennzeichnen konnte. Ihre enthuſiaſtiſche 
Art scheint zunächſt Anſtoß gegeben zu haben. Gegen fie wandte fih die Schrift des 
Miltiades eol tod um dev noopnmr Ev Exoraosı Aakeiv (Euf. V, 17). Eine wejent- 
liche Verkhärtung des Gegenfages jtellen die jpäter fogenannten Aloger (j. d. A. I, 386 

bund Zahn, Geſch. d. Kan. I, 240 ff.) dar, die wegen der montaniftifchen Berufung auf 
die Verheigung des Varakleten im 4. Evangelium und auf die Apofalypfe alle joban: 
neiſchen Schriften ablehnten und fie dem von Johannes befämpften Kerintb zuwieſen 
(ren. III, 11; Epipb. 51). Aber auch Gegner der legteren wie der ſelbſt als Prophet 
gefeierte Melito (vgl. feine Schrift zeoi od dıaßdkov |l. ebayyeklov] zai Tijs Anoxa- 

10 Auweos ’Iodyvyov) müſſen ſich gegen die neue Prophetie ablebnend verhalten haben; dies 
wohl die Stellungnahme feiner Schrift neoi nodıreias zai ngopntaw (Euf. IV, 26, 2). 
Die Anbänger der neuen Propbetie aber forderten den Geift auf, nur um jo kühner zu 
zeugen (Euf. V, 16, 8. 9); und diefer urteilte nun mit jcharfem Tadel über das Ber: 
derben der Kirche, während er zugleih an feinen Gläubigen des Amtes des Trojtes wie 

15 der Nüge mwaltete (ebd. 16, 9). In den fiebziger Jahren des 2. Jahrh. muß die gegen 
die neue Propbetie feindfelige Haltung zur berribenden geworden fein. est Klagen die 
Ausſprüche der offenbar allein noch lebenden Prophetin Marimilla bitter über Verfolgung. 
Der Geift beſchwert ſich dur fie, daß er wie ein Wolf aus der Herde vertrieben werde, 
obwohl nicht Wolf, fondern Wort und Geift und Kraft (ebd. 16, 17). Der Herr babe 

© ihn geſandt mit der Aufgabe, wollend oder nicht mwollend diefen neuen Bund und dieje 
neue Verheißung zu offenbaren (Epipb. 48, 13). Er berief ſich darauf, daß Chrijtus ihn 
ja angekündigt: „Nicht mich böret, ſondern Chriftus höret“ (ebd. 48, 12)! Die Monta: 
nijten jaben den propbetiichen Geiſt aus der Kirche vertrieben (Epipb. 51, 35), den von 
Ghriftus Jo 16, 12 ff. verbeißenen Parakleten verſchmäht (Did., De trin. III, 41, 2), 

25 die Meisfagung Jeſu Mt 23, 34 von der jeinen Propheten bevorjtehenden Verfolgung 
erfüllt (ebd. 41,3). Die Efftafe der Propheten belegten fie mit Gen.2,7 ff.; Pille, 11; 
AG 10, 10 (Epipb. 48, 4.7; vgl. Tert., Adv. Mare. IV, 22; V,8; Dean. 11. 21.45 
und Voigt S. 35ff.), und fte wieſen bin auf die Beiſpiele neuteſtamentlicher Propbetie 
in A® 15, 32; 21, 11; 180 12,28 und auf Yobannes, die Töchter des Philippus, die 

30 Ammia und Duadratus; das Necht von Propbetinnen faben fie durch Mirjam und De: 
bora begründet (Euf. V, 17, 3. 4; Epiph. 49, 2; 48, 8; Did. 1. ce. III, 41, 3; Hier. 
ep. 41, 2; Orig. in Gramers Gat. zu Co. ©. 279). Ihre Gegner aber erflärten — in 
welchem Umfang diefe Auseinanderjegungen ſchon jetzt jtatt batten, läßt fich nicht feit: 
ftellen — die Zeit der Propbetie für mit dem Täufer prinzipiell abgeſchloſſen (Pbilajtr. 78; 

s5 Tert., De iei. 2. 11) und durch Chriſti Leiden befiegelt (Hier. ep. 41, 2). Die Weis: 
jagung des Herrn Mt 7, 15 und der Apojtel 2 Tb 2, 9; 1 Io 4, 1—3 von faljchen 
Propheten, befonders 1 Ti 4, Uff. von folden, die hindern, ebelich zu werden und Ent: 
baltung von Speifen fordern, erfülle fi bier (Epipb. 48, 8; Tert., De iei. 2. 15; De 
mon. 15). Vielleicht jchon jegt ftellte man das Dilemma auf (Tert., De iei. 1. 11), 

ıo diefe neue Prophetie ſei, wenn geiſtgewirkt, teufliiche Pfeudopropbetie, wenn menſchlich, 
jo eine Erfindung des Antichriften und Häreſie. Die Yehre, jetzt erſt fei der Paraklet 
gefommen, fei eine Schmähung der Apojtel, die dann der vollen Erkenntnis entbebrt 
hätten (Sipp., Philoſ. VIII, 19; Did. 1. ec. III, 41, 2; Sier. ep. 41, 1; Tert., De 
mon.?2). Die geſetzlichen Vorfchriften diefer Propbetie aber zerftörten die hriftliche Freiheit 

45 (Euf. V, 18, 2; Epipb. 48, 9; Hier. ep. 41, 3; Tert., De iei. 2; De mon. 11f.), göſſen 
den neuen Wein in alte Schläuche und galatifierten (Philaſtr. 75; Tert., De iei. 14), ſeien, 
in Widerſpruch zu 1 Mo 7,39 (Tert., De mon. 11), von unleidlicher Härte (Epipb. 48, 9; 
Tert., De mon. 2. 15; De pud. 1) und verleugneten, Jeſ 58, 4f.; Ez 18, 23; Jer 
8,4; 3,22; Bi 51, 18; Me 7, 15; Mt 11, 19 widerftreitend, den Gott, der die 

so Buße des Sünders will (Hier. ep. 41, 3). Das Chriftentum beftehbe im Glauben und 
in der — und nicht in leeren Eingeweiden (Tert., De iei. 2). Vgl. Geſch. d. Mont. 
©. 1627. 

Um 177 faben ſich die Konfefforen und die Gemeinde zu Lyon veranlaßt, durd 
Schreiben an die Heinafiatifchen Gemeinden wie an den Biſchof Eleutherus zu Rom ein— 

55 zugreifen. Ohne die Anſchauungen der Montaniſten zu teilen, müſſen fie doch ein ge: 
wiſſes Gewährenlafjen der Charismen befürwortet und eine friedliche Verftändigung an- 
geitrebt haben (Euf. V, 3, 4ff.; vol. Zabn, Forſch. V, 13 ff). Eleutberus jcheint dennoch 
Jih gegen den Montanismus erflärt zu baben; denn nad Tertullian, Adv. Prax. 1 bat 
Prareas einen römischen Biſchof daran gebindert, durd Anerkennung der neuen Propbetie 

co den Frieden in der Eleinafiatiichen Kirche micderherzuftellen, indem er ihm die Entſchei— 
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dungen feiner Vorgänger entgegenbielt. Nach Voigt S. 71 und Zahn V, 49 war jener 
Biſchof Viktor (vgl. Pfeudotert., Adv. omn. haer. 25); für Eleutherus m. Gefch. d. Mont. 
S. 140. 174 und im ganzen auch Harnad, Litt. Geſch. II, 1, 375f. Dagegen ift die 
Angabe des jog. Prädeitinatus e. 26. 86 über Soter als bereits Gegner des Monta: 
nismus wertlos (gegen Voigt S. 71ff., Zahn V, 51ff. und Harnack II, 1, 369 f), wie 5 
faft alle eigentümlihen Mitteilungen diefes Schriftitellers über ältere Vorgänge. — Nur 
allmäblib bat ſich die volljtändige Ausicheidung des Montanismus aus der Firchlichen 
Gemeinſchaft vollzogen. Noh um 192/193 fand der Anonymus Euf. V, 16, 4 die Kirche 
zu Ancyra von der neuen Propbetie ganz übertäubt; Apollonius hatte fie noch 40 Jahre 
nah Montans Auftreten zu befämpfen, und Serapion von Antiochien um 200 mußte 10 
von ihrer Verwerflichkeit zu überzeugen fuchen. Origenes (In Tit. IV, 696 de la Rue) 
und Dionvfius (bei Baſil. ep. II, 183 ad Amph. MSG 32 Sp. 664 f.) ſchwanken nod), 
ob die Montaniiten als Schismatiker oder Häretifer anzufehen feien. Die Synode zu 
Ikonium um 230 verfagte ihnen dagegen die Anerkennung ihrer Taufe (Cypr. ep. 75, 19). — 
Namentlib in Phrygien und Galatien behaupteten ſich jedoch die montaniftiichen Ge: 15 
meinden, zum Teil vielleicht in einem gewiſſen Zufammenbang mit dem Novatianismus, 
Hatten fie fih ſchon früber als Pneumatiker gegenüber den Pſychikern beurteilt, jo jaben 
je jetzt um fo mehr ſtolz auf dieſe herab (Orig. 1. c. „Ne accedas ad me quia 
mundus sum; non enim accepi uxorem, nec est sepulcrum patens guttur 
meum, sed sum Nazarenus Dei non bibens vinum sicut illi). Wie fie jelbjt 0 
erflärten, daß von ihnen der dhriftlihe Glaube feinen Ausgang genommen (Atban., De 
syn. MSG. 26, 688), fo galten fie aud in den Augen der draußen Stebenden als die 
Chriſten religionis antiquae (Acta Achat. 4,8). Sie bewahrten von denen der Groß: 
fire abweichende Ordnungen. So berechneten fie Oftern nur nad der Sonne und feierten 
ed am 8. vor den Iden des April oder am darauffolgenden Sonntag (Sozom. VII, 18 u. a.; 
ſ. Geh. d. M. 166 ff). Frauen follen bei ihnen felbjt Presbyter und Bilchöfe geworden 
jein, unter Berufung auf Ga 3, 28 (Epipb. 49, 2); weibliche Diafonen begründeten jie 
mit 1 Ti 3, 11 (Ambr. zu d. St.). Nab Hieronymus ep. 41 bielten fie 3, nad) Ma: 
rutbas (f. Bd XII, 392) 4 Kaftenzeiten (TU NE. IV, 1b ©. 12). Was der Batriard) 
Sermanus MSG 98, 44 von ihrer Lehre von 8 Himmeln und den Qualen der Ber: w 
dammten berichtet, weift auf den Gebraud von Apokalypſen. Die früber gegen die 
Chriften überhaupt erhobenen Verleumdungen wurden jeßt gegen die Montanijten vorgebradht. 
Nah Marutbas 1. e. jollten fie auch die Marta Göttin nennen und fagen, ein Archon 
babe fih mit ibr verbunden. Scon feit Konftantin ergingen gegen fie Faiferliche Erlaffe, 
aber wenigjtens in Phrygien und feiner Umgebung waren diefelben zunächſt nicht durch- 35 
zuführen (Sozom. II, 32). Schließlich konnte der Montanismus fein Dafein doc nur 
im Verborgenen frijten. Um 861 wurden aucd die Gebeine Montans ausgegraben (Aſſem., 
Bibl. or. II, 11 ©. 58). 

Eine Erſcheinung zunächſt der Heinafiatifchen Kirche, ift der Montaniemus doc auch 
bald ins Abendland verpflanzt worden, aber in feiner bereits modifizierten Geftalt unter 40 
— des Enthuſiasmus und Hervorkehrung ſeiner ſittlichen Forderungen. In 
Rom bat er durch Proklus (Tert., Adv. Val. 5; Pacian ep. I, 2) eine hervorragende 
Vertretung gefunden, deſſen Dialog mit Cajus um 200—215 (Euf. II, 25, 6; III, 28. 
31, 4; VI, 20, 3) jtatt batte, und der im Unterfchied von dem Montaniiten Ajchines 
die Logoslehre verfocht (Pjeudotert. 21). Auch in In Dan. IV, 20, 3 fiebt Hippolyt 6 
ih veranlaßt, gegen die montaniſtiſchen Faftenordnungen zu polemifieren. — Der große 
Montanift aber des Abendlandes ift Tertullian (f. d. A). Der fittliche Ernft des Mon: 
tanismus bat es ihm offenbar angetban. Schon zuvor dur den Kampf gegen alle Welt: 
förmigfeit bejtimmt (De spect., De idolol., De eultu fem.), bat Tertullian in der 
neuen Propbetie das göttliche Siegel auf feine Beitrebungen erblickt. Ihre Anerkennung 5 
ſcheint noch nicht ſofort einen Bruch mit der Kirche in ſich geichloflen zu haben; fie zählte 
ihre Anhänger unter den Gliedern der ftrengeren Partei (Tert., De virg. vel. 1). Die 
wahrjcheinlih von Tertullian verfaßte Pass. Perpet. läßt montaniftiiche Stimmungen 
nicht verfennen und gibt zugleich Kunde von Kämpfen innerhalb der karthagiſchen Ge: 
meinde (cp. 13). Bereitd De corona 1 erklärt Tertullian, der Anwalt der neuen Pro— 55 
pbetie (Adv. Prax. 1), es feble nur no, daß man auch die Martyrien veriverfe, tie 
ſchon die Propbetien desfelben Geiftes, und redet von den Bilchöfen der Kirche als Löwen 
im Frieden, Hirſchen im Streit; ebenfo geifelt er De fuga 11 das Fliehen der Kleriker. 
Er war doch vornehmlih als Montanift der Vorfämpfer der Kirche gegen die Gnofis, 
jeiner Überzeugung nach dazu jet erſt recht befähigt (De res. 63. De an. 58. Adv. o 
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Prax. 30). Aus dem Gottesdienft der gejonderten Montaniftengemeinde berichtet Ter: 
tullian De an. 9, wie während der Feier von einer Vifionärin geſchaute Gefichte, in 
denen fie mit Engeln, ja mit dem Herrn verkehrte, Gebeimniffe vernabm, die Herzen 
durchſchaute und Heilmittel anwies, nachber von den Gemeindeleitern geprüft wurden. In 

5 De ecstasi hat Tertullian die montaniftiiche Offenbarung, zum Teil fpeziell gegen Apol: 
lonius, vertreten (Sier., De vir. ill. 40). Seine weitere Augeinanderfegung mit der Kirche 
iſt dann wie es icheint ns im Gegenfag gegen Kallift von Rom erfolgt (Harnad, 
ZIThR I, 114 ff; Nolffs 1. ce). So namentlich (do f. auch Bd III 641, 14 ff.) in De 
pudieitia jeine "entrüftete Abweifung der Erklärung des römischen Biſchofs über die 
Wiederannahme in Unzuchtſünden Gefallener. Nur der Geiſt in dem Pneumatiker ſoll 
in der Zuchtfrage entſcheiden, nicht die Menge der Biſchöfe (ep. 21). Gegen ſcheinbar 
echt evangelifche Ausführungen (Harnad 1. ce.) befämpft er in dem Echriftenpaar De 
monogamia und De ieiunio nicht minder fchroff die Katholiſchen als die Pfuchiker, 
deren Eſausſinn mißfällt, was des Geiſtes ift (De iei. 1. 17. De mon. 2). Wie wenig 
mit der Vertverfung des Montanismus alle Offenbarungen jchon unterdrüdt waren, zeigt 
das Beifpiel Cyprians (vgl. Harnad, IntlW III, 177 ff). Den Neft der Tertullianiften 
betvog Auguftin zur Nüdfehr in die Tatholiiche Kirche (Aug., De haer. 86). Won dem 
Verſuch der Begründung einer Tertullianiftengemeinde in Rom erzäblt Prädeſt. 

Bonwetid. 

Monte Eaffins. — Leo v. Dftia (geft. nad) 1115), Chronicon Casinense (in MG 
Ser. VII, 581sq.); Petrus Diafonus (gejt. ca. 1188), De viris illustribus Casinensibus — 
jpäter fortgefeßt durch Placidus Romanus (bis ca. 1600) und durd Angelus de Nuce in 
jeinen Chronica s. monasterii Casinensis, Paris 1668. Vgl. Alfani Versus de situ, con- 
structione et renovatione monasterii Casinensis (bei Ozanam, Documents in@dits, Par. 1750, 
p. 261— 268), fowie das Bullarium Casinense v. Gornel. Margarini, 2 tomi (t. I Venet 
1650; t. II Tuderti 1670). 

Bufammenfafiende Darjtellungen aus den beiden lepten Jahrhunderten: Erasmus Gattula, 
Historia Abbatiae Casinensis per saeculorum seriem distributa, Pars I et II, Venet. 1733 
(nebjt 2 Teilen Accessiones, ibid. 1734). — Luigi Tofti, Storia della Badia di Monte-Cas- 
sino, 3 voll., Napoli 1841 ff. (neue Ausgabe in t. 14—16 feiner or omnia, Rom 1888j.). 
Andrea Garavita (Prefatto del Archivio Casinense), I codici e le arti a Monte-Cassino, 
2 voll., Napoli 1870. — Bgl. W. Giejebredt, > litterarum studiis apud Italos, Berlin 
1844. Ferd. Hirſch, Deſiderius v. M. Eafjino, in den Forichungen 3. d. Geſch. VII, 1—1W8. 
W. Wattenbad, Deutihlands Geſchichtsquellen ꝛc. 6. Aufl. I, 167. 306. 417; II, 234 ff. 48. 

35 6. Kräßinger, Der Benediktinerorden und die Kultur, Heidelberg 1876. I. Peter, Le cen- 
tenaire de St. Benoit au Mont-Cassino, in der Revue Chriötienne, Juillet 1781. Ricken⸗ 
bach, Monte Caſſino von ſeiner Grüdung bis zu jeiner höchſten Blüte unter Abt Dejiderius 
(gejt. 1087), Einjiedeln 18845. ©. Grützmacher, Die Bedeutung Benedifts von Nurfia :c, 
Berlin 1892, ©. 51 ff. Guſtave Claufje, Les origines benedietines: Subiaco, Monte Cassino, 
Monte Oliveto, Paris 1899 (p. 8I—110 widtig bei. in baugeſchichtlicher Hinſicht); O. Kaem— 
mel, Herbitbilder aus Stalien u. Sizilien, Leipz. 1900 (bef. S. 135—183 die eichreibung des 
Gebäudefompleres, wie er gegenwärtig iſt). 

Vgl. noch Neher, Art M. Caſſino im KRL.” VIII, 1842 ff., ſowie z. Teil die von uns 
im Art. „Benediftinerorden“ N II ©. 584, 14—36) angei. Litteratur. 

Die Gründungsgeicichte des Benediktiner-Mutterklofters bat im Art. „Benedikt von 
Nurfia” Bd II ©. 579, 13—58 bereits ihre Darjtellung erfahren. Hier gilt es die be: 
jonderen Schidjale des Klofters ſeit Benedikt, feine Stellung inmitten der zablreiden 
Tochterflöfter und namentlich feine Einwirkung auf Kunſt und Wiſſenſchaft der Kirche in 
älterer tie neuerer Zeit zu betrachten. — Wie ſchon im römijchen Altertum die Berg: 
jtadt der Gaftnaten (Casinum, Liv. IX, 28, 8; XXL, 13; XXVI, 9; vol. Sil. It. 
IV, 227; Cie. Phil. II, 4 ete.) ſamt ibren Umgebungen Schauplat mancher friege: 
riſchen Ereigniſſe geweſen war, jo batte die auf ihren Trümmern errichtete, im Grenz 
gebiete zwiſchen Mittel: und Unteritalien gelegene Abtei das ganze Mittelalter bindurd 
twiederbolte Feindfeligfeiten und Zeritörungen zu beiteben. Unter den drei nächſten Abten 
nach Benedikt (geit. 513): Nonftantinus, Simplicius und Vitalis fanden zwar mwiederbolte 
Beunrubigungen durch barbarifche Horden ftatt, aber die Gebeine des Heiligen und feiner 
Schweſter Scholaftifa, beigeſetzt an der Stätte des einft von jenem umgeftürzten Apollo: 
Altars und frübzeitig als wundertbätig verehrt, erwieſen ficb fürs Erjte noch als bin- 
reibender Schuß für die heilige Anfiedelung. Unter dem vierten Abte Bonitus fand dur 
die Yongobarden eine erfte ZJeritörung des Klofters jtatt (589). Die Mönche entlamen 
fämtlih nad Nom, wohin ſie auch (angeblich) die Original-Handſchrift ihrer Ordensregel 
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jamt den vom Stifter eingeführten Maßen für ihre täglichen Brot: und Meinrationen, 
die berübmte libra und hemina, retteten. Papſt Belagius II. geftattete ihnen unmittel- 
bar neben dem lateranenſiſchen Palaſt ein Klofter zu errichten, wo fie, bejonders durch 
Gregor den Großen ausgezeichnet und mit weitreichendem Einfluffe ausgeitattet, fajt 
1", Nabrbunderte bindurd ihren Sit bebielten (vol. Bd II ©. 582,2— m). In diefe 5 
Zeit einer längeren Verödung Monte-Gaffinos, in defjen Trümmern nur zeitweilig, wie 
es fcheint, einzelne Anachoreten bauften, fällt die angebliche Entführung der Gebeine Bene: 
dilts und Scholaſtikas durch den fränkiſchen Mönd Nigulf nad deſſen Klofter Fleury 
a. d. Yoire (von wo die der Scholaftifa jpäter nad Worms gefommen fein ſollen). An 
diefe etwa ins Jahr 653 zu ſetzende Translation der Reliquien Benedikts, um deren 
willen Fleury ſich fortan den ſtolzen Namen St. Benoit sur Loire beilegte, fnüpften 
ſich langwierige Streitigkeiten zwijchen den Mönchen des wiederbergeitellten Monte-Caffino 
und den Floriacenſern. Erjtere behaupteten nach wie vor im Beſitze der echten Reliquien 
des Drdensftifters und feiner Schwefter zu fein, wofür eine Bulle des Papftes Zacharias 
angeführt werden kann, welche, wie es jcheint, ihr thatſächliches Vorbandenfein an der 
urjprünglichen Begräbnisjtätte um das Jahr 742 vorausfegt. Der Streit wird gewöhnlich 
dur die Annahme, daß Aigulf und feine Gefährten lediglich einige Partikeln der beiden 
beiligen Leichname entführt haben, zu jchlichten verfucht (vgl. den Neobollandiiten Van 
der Hede in f. Vita S. Berarii, Acta SS. 17. Oet., p. 152sq., jowie die in Anal. 
Boll. I, p. 75—84 ebierte Translatio S. Benedieti [angeblib vom Jahre 830, in 20 
Wirklichkeit jedoch erit aus dem 9. Jahrhundert; ſ. Holder-Egger im NA. XIT, 1886, 
S. 131f. P. 

Die erſte Wiederherſtellung des caſinenſiſchen Kloſters erfolgte gegen 720 unter Papſt 
Gregor II., und zwar durch den Abt Petronax aus Brescia, der von da an noch mehrere 
Jahrzehnte, bis zu ſeinem 750 erfolgten Tode, der Abtei vorſtand und dieſelbe zu neuer 35 
Blüte erbob. Unter ibm ging Willibald, erjter Bischof von Eichftädt (jeit 741), aus dem 
Klofter bervor und verbrachte Pippins Bruder Karlmann, der einstige oſtfränkiſche Haus: 
meier, bier feine legten Yebensjahre, der Sage nah Gänſe und Lämmer bütend, ja einit 
in ftiller Demut eine Züctigung ins Angefiht obne Verfuh zur Rache binnehmend. 
Papſt Zacharias joll 748 jenes bis dahin in Rom gebliebene Autograpbon der Negel 30 
Benedifts, welches übrigens fpäter (896) zu Teanum, angeblih bis auf ein das letzte 
Kapitel entbaltendes Blatt, durch eine Feuersbrunſt zu Grunde ging, dem Klofter zurüd- 
eritattet, dasjelbe auch mit Privilegien verfchiedener Art ausgeftattet und feine Bibliothek 
mit etlichen Bibelbandichriften, namentlich einem jchönen Evangelienkoder „mit Miniatur: 
malerei und Vergoldung“ (con figure miniate e dorature) bejchenft baben (wegen 35 
der mehrfach dunklen Verhältniſſe der Tertgefchichte der Benediktusregel f. überhaupt 
Traube SMA 1898 und E. C. Butler im IthSt 1901, p. 458— 468). Jedenfalls beginnt 
feit des Petronax' Verwaltung ein allmäbliches Eingreifen Monte-Caffinos in die Yitte- 
ratur: und Kunſtentwickelung, wodurd es den auf diefem Gebiete teilmweife ihm voraus- 
geeilten Tochterklöftern wie St. Gallen, Reichenau, Corvey ꝛc. ziemlich bald es gleich 40 
tbat. Paul MWarnefried, der einftige Kanzler des letzten Longobardenkönigs Defiderius, 
war teild vor, teild nach feinem Aufenthalte am Hofe Karls d. Gr. Inſaſſe unjeres 
Klofters, wo er jeine Historia Longobardorum jowie feine Expositio in_regulam 
S. Benedieti jchrieb. Kurz nach diefes berühmten Gelehrten Tode, der (wie Dahn nad: 
gewieſen bat) wohl ſchon 795 zu jegen tft, wurde Gifolfus aus dem Gejchlechte der Her: 45 
zoge von Benevent Abt von Monte-Caflino (797-817), deilen Kirche und ſonſtige Ge- 
baude damals weſentlich vergrößert und verjchönert twurben. In bie nächftfolgende Zeit 
fallen bedeutende Bereicherungen des Grundeigentums oder Patrimoniums der Abtei durch 
fürftlihe Schenkungen. Als nicht unbedeutender Gelehrter galt Abt Bertbarius (856 bis 
884), der Auslegungen zu biblifchen Büchern des Alten und Neuen Teftamentes, aber 0 
auch Schriften über Grammatik und Medizin binterließ (letztere teils patbologiichen In— 
balts, wie De innumeris morbis, teils pharmakologiſchen, wie De innumeris reme- 
diorum utilitatibus). An jeinen Nanıen als erſten geſchichtlichen Anbaltspuntt knüpft 
ih, was über Monte-Caifinos Verdienfte um die Förderung der medizinischen Wiſſenſchaft 
Italiens, vor Entſtehung der Hochſchule von Salerno als deren fpäterem Hauptfite, über: 55 
liefert wird. Irrig ift jedenfalls, daß eine fürmliche Arztefchule auf dem Monte-Gajjino 
beitanden babe (j. dagegen Mever, Geſch. der Bot. III, 435f.; Haefer, Gejchichte der 
Mediz., 3. Bearb. 1875, I, 615). Aber eine qute Krankenpflege: und Heilanftalt muß 
das Kloſter zeitweilig gebabt baben. Es gebt dies daraus bervor, daß daſelbſt Kaifer 
Heinrich II. einjt gegen ein Steinleiden dort Hilfe fuchte und — angeblich durch perfünliches co 
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Erſcheinen des bl. Benedikt, um ibm den Stein auszufchneiden — fie auch fand. Aud bat 
Konjtantin der Afritaner, der berühmte Arzt und Naturforscher aus Salerno (geit. 1087), 
im Kloſter des bI. Benedikt längere Zeit gewohnt und eine Sammlung von Meditamenten, 
das Vorbild für die klöſterlichen Apotheken der Folgezeit daſelbſt eingerichtet. Salerno 
batte nachweislich ſchon ſeit 694 ein benediktiniſches Kloſter mit gutem Hofpital; die 
Annahme, daß ſowohl dieje wohltbätige Anftalt wie weiterhin das Entjteben der Aerzte: 
ſchule ebendafelbjt fih auf Einflüffe von Monte-Caſſino ber zurüdfübren, ſcheint nabe 
genug zu liegen (vgl. Laurie in d. „Universitas“ 1886, jowie Acad. 1887, 22. Yan.). 

Eine neue Epoche der Verödung des Klofters und des Erils feiner Mönche, diesmal von 
10 fait 7Ojähriger Dauer, bob an mit einer Plünderung und Zerftörung durch die an der Liris- 
Mündung angefiedelten Saracenen, wobei jener Abt Bertharius am Altar der Kirche ge 
tötet wurde (884). Die überlebenden Mönche floben nach Teano, unter Mitnahme einiger 
ihrer Heiligtümer und Dofumente, u. a. jenes Ur-Manuftripts der Negel, das aber fünf 
Jahre jpäter in Flammen aufging (f. o.). Nach 30jährigem Verweilen in Teano unter 

15 dem Schuße des dortigen Grafen, der freilich gleichzeitig einen beträchtlichen Teil der lie 
genden Güter des Kloſters an ſich riß, verlegten die Mönche ihren Sit nad) Capua, dazu 
bejtimmt durch ihren Abt Johannes I., einen Better des capuanifhen Fürften und Er: 
bauer einer ſchönen St. Benebiktusfirche nebjt daran ſtoßenden Kloftergebäuden ebenba- 
jelbit (915). Allein fie fanden bier, teils unter dem genannten Abte, teild unter deſſen 
Nachfolgern feit 934, auch in moralijbem Sinne ihr Capua. Die arg in Verfall ge 
ratene Zucht unternahm Abt Aligernus (949—985) wieder berzuftellen, ein Neapolitaner, 
der wieder auf dem Monte-Gaffino feinen Sig nahm, in Anlehnung an Odos v. Clugny 
Grundſätze auf eine ftrengere Haltung feiner Mönche hinwirkte, einen Teil der geraubten 
Hüter ans Klofter zurüdbracte, fie mit Kolonijten bejette und mit neuen Kirchenbauten 

> verfab, auch einiges zur Wiedereinführung wifjenfchaftliher und künftlerifcher Beitrebungen 
that (4. B. codiceem evangeliorum auro et gemmis optimis adornavit, Chron. 
Casin. I, 33). Unter feinem Nachfolger Manfo, der zum Verdruß und Abſcheu des bl. 
Nilus von Gaëta eine üppige Hofbaltung einrichtete und viel mit berumfabrenden Sängern 
und veriveltlichten Mönchen verkehrte (985— 996), gingen Zucht und Ordnung des Kloſters 
wieder ziemlich zurüd. Desgleichen jpäter unter Atenulf (1011— 1022), bis nach deſſen 
Flucht der deutich gefinnte Theobald (1022— 35), unterftüßt von dem damals Italien 
bereifenden Odilo v. Clugny, die jtrengeren Grundſätze wieder berftellte. Nach ihnen re 
gierten dann die folgenden Abte, namentlich Richer (1038-—55), der vertraute Ratgeber 
und Freund Yeos IX., dem diejer Papſt die Kirche St. Croce in Gerufalenme zu Rom 

35 ſchenkte, fowie der lotbringifche Prinz Friedrich (1056—57), der fpäter als Stepban IX. 
Papſt wurde, aber jchon im folgenden Jahre ftarb. Die von Papſt Viktor II. vollzogene 
Urkunde der Betätigung diefes Abts ‚Friedrich (eigenhändig gejchrieben vom Kardinal 
Humbert ſowie von diefem und von Hildebrand unterzeichnet, iſt jüngjt wieder aufgefunden 
worden (ſ. Kehr in den Gött. Nachrichten 1900, S. 104f., und vgl. Haud, KG Deutic- 
lands III, 669 ff.; auch Mirbt, Art. „Humbert“ in Bb VIII, 446, 0 ff.). 

Unter diefes Friedrich Nachfolger Defiderius (1059—87), der , ebenfallö den 
päpftlichen Stuhl beitieg (als Viktor III, 1087, |. den A.), erlebte Monte-Gafjino jene 
eigentliche Glanzepoche, eine faſt 30jährige Zeit gleich mächtigen Einfluffes nach außen, 
wie twohlgeordneter innerer Verbältniffen und guter Disziplin (ſ. Ferd. Hirſch, Defiderius 

5». M.Caſſ., Forſchungen VII, 1ff. fowie G. Glauffe I. ec. p. 125—137). Defiderius 
var ein Fürſtenſohn aus dem Haufe der Grafen von Marſi und Herren von Benevent, 
zugleich aber auch römischer Kardinalpriefter vom Titel der bI. Cäcilia, in welches Amt 
Nikolaus IT. ihn gleichzeitig mit feiner Erbebung zum Abte von M.Caſſino einfegte. 
Seinem Kloſter fam diefe feine doppelte Machtitellung in nicht geringem Maße zu gut. 
Er bob dasfelbe auf alle Weiſe, brachte die Zahl der Mönde auf 200, reftaurierte die 
Gebäude und baute insbejondere die Klofterbafilifa mit großer Pracht, unter Herbeiziehung 
von Künitlern aus Oberitalien, Amalfı und Konftantinopel. Auf den in Konftantinopel 
gegofjenen ebernen Thüren dieſes Gebäudes ließ er die Namen der zablreihen, damals 
im Beſitz der Abtei befindlichen Ortichaften eingraben; bei der Einweihung, zu Anfang 

55 DOftober 1071, wurde ein acdttägiges glänzendes Kirchenfeft im Beifein Aleranders II., 
Damianis und vieler anderer Kardinäle gefeiert (Glauffe, a. a. DO.) Auch zur Pflege 
der Wiſſenſchaften trug Defiderius manches bei, wie er denn fojtbar ausgejtattete litur— 
giſche Bücher für den Gottesdienjt beritellen ließ, den Ghroniften Amatus (Berf. einer 
Historia Normannorum) ſowie jenen Afrikaner Konftantin im Klofter beherbergte, auch 

oo felber ein die medizinischen Studien berührendes Werk: „Uber die Heilmunder des hl. 
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Benedikt“, verfaßte, vor allem aber das Krankenhaus des Klofters vergrößerte und reich 
ausftattete. Über das bobe Anjeben, welches die Abtei damals ſowie zum Teil ſchon 
unter Defiderius Vorgängern bei der gejamten mittel- und unteritalichen Bevölkerung 
genoß, bemerkt Gregorovius (Gejchichte Noms im MA IV, 157): „Die freden Eroberer 
(Normannen) ſcheuten ſich vielleicht weniger vor dem Fluche des Yateran, als fie vor : 
dem Bannftrabl zurüdbebten, den der Abt auf feinem wolkenhohen Berge wie ein Kleiner 
Jupiter in Händen bielt und dann und mann auf ibre „nicht zufagenden“ Häupter 
beruntertvarf”. M.:Caffino — „der Sinai des Abendlands“, wie man es öfters genannt 
bat — war zugleich „das Mekka ſowohl der ſüdlichen Yangobarden als der Normannen”. 
„Sie plünderten, aber fie verehrten inbrünjtig St. Benedift und wallfabrteten pſalmen— 
fingend zu feiner Gruft“ (Gregoravius a. a. D.). 

Auch unter Oderifius I. (1087— 1105), dem Kortführer und Vollender mehrerer 
Bauten feines Vorgängers, namentlich jenes Kranfenbaufes, bielt das Klofter ſich noch 
weſentlich auf der eritiegenen Höbe, ſowohl in Firchlich-politifcher, wie in litterarifcher Hin- 
ſicht; desgleichen unter Abt Bruno, der zugleih Biihof von Segni war (1107—1123; 
vol. B. Gigalski, Bruno, Biſchof v. Segni, Münfter 1898). Unter ihnen jchrieb der 
berühmte Hiltorifer Leo v. Ditia fein Chronicon Casinense (j. oben und vgl. Hurter, 
Nomenelat. lit. IV, 40sq.). — Weiterbin im 12. Jahrhundert und noch mebr im 13. 
trat zunächit ein Sinken der äußeren Macht ein, infolge vieler Übergriffe der unrubigen 
Feudalherren, ſowie öfterer Anfeindungen dur die hohenſtaufiſchen Kaiſer, gegen welche a 
es die munizipalen Freiheiten zu verteidigen galt. Einzelne tüchtige Schriftiteller zierten 
dennoch auch in diefen Zeiten die Abtei, namentlich der Yitteraturbiltorifer Petrus Dia- 
fonus, geſt. um 1188, Fortjeger jener Chronik und Verfaſſer des wertvollen Schrift: 
fteller-Ratalogs De viris illustribus Casinensibus, den fpäter Placidus Romanus bis 
gegen Ende des 16. Jahrhunderts fortführte (ſ. Wattenbach, Deutichlands Gejchichtsquelln 
im MA, *II, 236f). Auch blübten in dem Klojter einige Kunſtzweige, bejonders die 
Glasmalerei. — Kaifer Friedrich 1. vertrieb 1240 die Mönche aus dem Kloöoſter, bejeßte 
dasjelbe mit feinen Soldaten und machte viele der koſtbaren Schäße zu Geld. Die Ne- 
organijationsverfuche des Mugen und gelehrten Abtes Bernardus Anglerius aus Lyon 
(1263— 82), Verfaflers einer neuen Auslegung der Ordensregel, fowie eines Speculum : 
mouachorum (worüber Hilarius Walter O.S.B. in d. StMBCO. 1900, ©. 411 ff. zu 
vergleichen), erwieſen ſich ebenſowenig zu dauerhafter MWiederberftellung der immer mebr 
verfallenden Disziplin im ftande, als Göleitins V. Verſuch, die Benediktiner M.Caſſinos 
in Göleftiner umzuwandeln (1294), oder als Johanns XXII. Erhebung der Abtei zu 
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einem Bistum und ihrer Mönche zu Kathedralgeiſtlichen (mittelſt Bulle vom Jahre 1331). 35 
Ein Erdbeben im Jahre 1349 zeritörte die ftolzen Bauten des Stifts faſt gänzlich, fo 
daß die wenigen übrig gebliebenen Mönche über ein Jahrzehnt in elenden Hütten auf 
den Trümmern wohnen mußten. Unter Urban V. nahm der von diefem Papſte ein: 
geſetzte Abt Andreas de Faenza, vorher Camaldulenjermönd, die notwendig gewordene 
äußere und innere Reorganifation feit 1370 in feine kräftige Hand, freilich obne bleibende 
Erfolge zu erzielen —— p. 143f.). 
Wegen der reichen Einkünfte der Abtei geriet fie ſeit Mitte des 15. Jahrhunderts 
für längere Zeit in die Hände von tweltliden Kommendataräbten, die fie jchonungslos 
ausraubten und die Disziplin aufs äufßerfte in Verfall brachten. Julius II. zwang 1504 

40 

das Klofter, die fchon ettwa 90 Jahre zuvor in Padua (durch Ludovico Barbo im Klofter 45 
der bl. Auftina um 1414) begründete Reform der bi. Auftina anzunehmen, welche jeit: 
dem den Namen der „Kongregation von Monte-Caſſino“ erbielt ( Helyot, Ordres mona- 
stiques, VI, 239sq.). So wurde der eingerifjenen Verweltlichung wenigſtens in etwas 
geiteuert; doch blieb diejelbe in vieler Hinficht immer noch groß genug. Eine prachtvolle 
bauliche Renovation wurde 1515 unter Abt Squarcialupi begonnen, nad einem von Bra= zo 
mante entworfenen Plan (Glauffe 147 ff.). 

Ungebeure Neichtümer bejaß das Stift noch während des ganzen 16. Jahrhunderts: 
fein Abt verfügte über 4 Bistümer, 2 Kürftentümer, 20 Grafichaften, 350 Schlöffer, 
440 Dörfer und Villen, 336 Bachtböfe, 23 Seebäfen, 33 Inſeln, 200 Mühlen, 1662 Kirchen; 
iin Einfommen wurde auf eine halbe Million Dukaten geichägt (vgl. Häften, Com- 
mentar. in vit. S. Benedicti, p. 105). Wichtiger als diefe materiellen Schäße ericheint, 
was Monte-Caſſino bis herab auf unsere Zeit an Geiſtesſchätzen und litterarifchen Samm— 
lungen bewahrt bat. Es it in gewiſſem Sinne doch richtig, was einer feiner jüngiten 
Geſchichtſchreiber, der Archivpräfelt Caravita rühmt: während der 1300jährigen Ertitenz 

55 

ſeiner Abtei jeien in ibr die Studien und die Liebe zu den Künſten niemals untergegangen. 60 
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Derjelbe giebt den Beltand ihres Archivs — das ſchon Mabillon bei feinem Bejuch des 
Klofters im Jahre 1645 (Iter Italicum, p. 125; vgl. Broglie, Mabillon II, p. 12 bis 
17) als das bedeutendite von Italien und als eines der wertvollſten in ganz Europa 
rübmen durfte — an auf „über 1000 Urkunden von Fürjten, Königen, Kaifern und 

5 Bäpiten, über 800 Handichriften teils auf Pergament, teils auf Papier aus der Zeit vor 
dem 14. Jahrhundert, ſowie zabllofe Bapierhandichriften aus der jpäteren Zeit”. Eine 
Vertvertung diejes reichen Yitteraturfchages für die wiſſenſchaftliche Arbeit weiterer Kreiſe 
haben erit die legten Jahrzehnte gebradt. Seiner einjtigen Bedeutung als Centralſitzes 
des mächtigjten aller katholiſchen Orden it Monte-Gafjino feit 1866 — wo «8 zum 

10 Nationaldenftmal des Königreihs Italien erklärt und in eine geijtliche Grziehungsanttalı 
(mit etwa 40 Mönchen als Lehrern und 200 Zöglingen) verwandelt wurde — verlujtig 
gegangen; aber es bat ſeit ebendiefer Zeit durch Mitteilung feiner reichen litterarifchen 
Schäge und Kunſtdenkmäler an weiteſte Kreife um jo fruchtbringender zu wirfen begonnen. 
Gegen die Zeit der 14. Gentenarfeier der Geburt des Ordensili tifters wurde ein Geſamt— 

15 verzeichnis der Caſſinenſer Handjcriften in mebreren Bänden Folio zu veröffentlichen be- 
gonnen (Bibliotheca Casinensis, s. codiecum mss. qui in tabulario Casinensi 
asservantur series, per paginas singillatim enucleata, 5 voll. 1873—-1894). Als 
Ergänzung der Hauptbibliothet und Mittel zu deren bequemeren Benugung wurde 1899, 
bei der 1100jährigen Gedenkfeier des Paulus Diakonus (geft. 799), eine Handbibliotbel 

>0 für die Archiv: und Bibliotbefbenuger, unter dem Namen Bibliotheca Paulina (genauer: 
Bibl. Consultationis a Paulo Diacono nuncupata) errichtet. Zwei größere Publi- 
fationsferien bringen periodiſch erfcheinende Berichte über die Schäge der Bibliothek: das 
Spicilegium Casinense (mit mehr oder weniger belangreiden Tertveröffentlihungen 
teils klaſſiſchen teils kirchlichen Inhalts — 4 Bde bis 1896) und die feit 1897 erſchei— 

2, nende Zeitjchrift Miscellanea Cassinese mit abbandelnden Beiträgen und Urkunden zur 
Geſchichte, Yitteraturgeichichte und Kunftgefchichte Monte:Gaffinos und des Benediftiner: 
ordens überhaupt. Auch die zur Illuſtration der Schriftarten der Caſinenſer Codices 
dienenden Farbendrudtafeln, welche 187684 unter dem Titel Paleografia artistica 
di Montecassino erſchienen, ſowie das die Miniaturen derjelben Handichriften beban- 

30 delnde Prachtivert: Le Miniature nei codiei Cassinesi; documenti per la storia 
della miniatura in Italia (2 Serien, 1888— 1896) gebören zu diejen den litterarijchen 
Ruhm des Ordens in neuem Glanze erjtrablen machenden Rubtifationen des Mutter: 
flofters. Auf Bebauptung des alten Ehrennamens ihres Sites als eines vor anderen 
einflußreihen Hauptberds und Brennpunkts der abendländif —— Kulturentwicke⸗ 

35 lung find alſo auch die dermaligen Inſaſſen der ehrwürdigen Erzabtei mit rüſtigem Eifer 
und nicht obne guten Erfolg bedacht. Bödler. 

‚ Montenegro. — Litteratur: Goplevic, Montenegro; P. Coquelle, Histoire du 
Montenegro; A. Shef, Allgem. Gejepbuc 2c. für Montenegro. 

Montenegro erbielt feine Grenzen und alljeitig anerkannte jtaatliche Selbititändigfeit 
a durch den Berliner Kongreß von 1878, jo daß es beute 9030 qkm —5 von 

252000 Seelen bewohnt. Zum ſerbiſchen Volke gehörig, find die Montenegriner faſt 
— Mitglieder der orthodoxen Kirche, alſo dem orientaliſch-chriſtlichen Bekenntnis 
zugethan. Lange Zeit, von 1516—1851 (1852), unterſtand das Ländchen geiſtlichen 
Fürſten. Aus Sorge nämlich, es würden die Häuptlinge durch Zwietracht Montenegros 

4 Selbſtſtändigkeit zu Grunde richten, ließ der im Jahre 1516 geſtorbene Fürſt Georg 
durch diefelben ſchwören, nach jeinem Tode dem damaligen Metropoliten oder Bifchof die 
Fürſtenwürde zu übertragen. Dieje Einrichtung wurde beibebalten, während von vorn: 
berein ein weltlicher Statthalter für die Angelegenheiten der Bewaffnung und Hrieg- 
führung bejtellt war. Die mit der Bezeichnung Wladika einander folgenden geiftlichen 

50 Yandesberren wurden von der verfammelten Wolksgemeinde gewählt, bis der kriegeriſche 
Wladika Daniel I. (1697— 1737) feiner Familie, nach dem großen Dorfe Njegoſch dur 
ihn benannt, die Nachfolge ficherte ; nur mangels eines zuläfligen männlichen Mitgliedes 
fünne die Wahl auf ein ſolches aus anderer vornebmer Familie fallen. Aber die An- 
erfennung der geiſtlichen Würde durch den ferbiichen Patriarchen früber zu Ipek, ſpäter zu 

55 Karlowit (oder aud jenen von Belgrad, 1750), ward für unerläßlich angejeben, während 
ſchon Peter der Große als politifcher Proteltor feiner Erflärung gemäß anerfannt ward. 
Erſt 1852 wurde das Fürſtentum gleichjam fäfularifiert, da Danilo, der Neffe des legten 
Wladika, ſich durch eine neue Verfaſſung als weltlichen Fürſten anerkennen ließ, wovon 
nur dem Zaren durch befondere Geſandtſchaft Mitteilung zu geben beftimmt wurde. — 
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Die kirchliche Verwaltung des Landes unterfteht nur dem Metropoliten von Getinje, 
welder eine größere Anzahl von Klöftern (13), jowie die von Popen bejegten Parochien, 
gegen 90, unter fih bat; deren Sprengel richtet fich größtenteils nad) den Grenzen der 
83 Hapetandiftrifte des Staates. 

Hinfichtlich des Schulweſens bejtebt der fürjtlichen Verordnung gemäß allgemeine 5 
Schulpflicht (auf 4 Jahre); fie wird natürlib infolge der Yandesbeichaffenbeit und der 
verbreiteten großen Armut nicht ftrenge durchgeführt. Je eine Mittelfchule in Getinje, 
desgl. in Dulcigno und PBodgoriga giebt von der Sorge für etwas höhere Bildung 
Zeugnis; eine böbere Töchterjhule mit Venfionat beftebt mit Erfolg ſchon feit bald 
30 Jabren in Cetinje. — Außer der ortbodoren Kirche iſt nur noch die römijch-fatho- 10 
liche nennenswert vertreten, namentlich im Südoften des Yandes; fie zählt im ganzen 
etwa 7000 Belenner, welche den Biſchöfen von Antivari und von Gattaro unterfteben. 
Die Seelforge üben jedoch fat nur Konventualen aus, namentlich des Franziskanerordens. 
Erft jeit 1886 ift die katholiſche Kirche durch das mit der Kurie in Nom abgejchlofjene 
Kontordat unter die „ſtaatlich anerfannten chriftlichen Religionsgejellichaften” aufgenommen 15 
und genießt die betr. Vorteile des neuen bürgerlichen Gejegbuches von 1888. — Die 
Mubammedaner der i. J. 1878 geivonnenen Yandesteile find mindejtens zur Hälfte aus: 
gewandert, jo daß ihre Zabl faum mehr 3000 erreiht. Am meiften bielten fie ſich in 
Dulcigno, woſelbſt etlihe Diebamjen (Betbäufer) noch baulich in ſtand gehalten werden. 
— Für Glaubensgenofjen evangelifcher Kirchen fehlt es an aller Bajtorierung, zumal auch 20 
faft nirgends protejtantifche Familien auf längere Dauer fich niedergelafjen — 

Montes pietatis. — W. Endemann, Die nationalökonom. Grundſätze der canonijtifchen 
Lehre, Ihrbb. j. Nationalökonomie, I, 1863, S. 324ff.; derſ., Studien in der romaniſch-kano— 
niſtiſchen Wirthichafts: u. Rechtslehre, I, 1874, S. 460ff.; Uhlhorn, Liebesthätigkeit, II, S. 446; 5 
Ratzinger, Geſchichte der kirchlichen Armenpflege, 2. Aufl. S. 402f. 

Montes pietatis (Monte de Pietä, Table de Pröt) find urſprünglich milde Stif— 
tungen zur Unterjtügung Armer getwejen, die gegen ein zureichendes Pfand Geldvorſchüſſe 
obne Zinszahlung empfingen, mit der Bedingung, die Vorfchüffe zu einer beſtimmten Zeit 
wieder zurüdzugeben, im Unterlafjungsfalle aber fi dem Verkaufe des Pfandes zu unter: 30 
werfen, um den Kapitalſtock unverlegt zu erhalten, von deſſen Zinſen die Vorſchüſſe ge 
währt wurden. Dieje Montes pietatis hat man daber als Yeibanjtalten oder Yeibbäufer 
zu betrachten; fie follten die Armen namentlich auch davor fchügen, den Wucherern an: 
beimzufallen, gegen die jelbjt auf mebreren Konzilien Disziplinarbeitimmungen  erlafjen 
worden waren. Zur Beltreitung der Vertvaltungskojten fügte man dann eine Zinszablung 35 
für die Geldvorfchüffe hinzu, doch bejtanden auch Anftalten fort, bei denen die Borgenden 
nur die Pfänder einfegten, weil beitimmte Summen zur Dedung der Unkoſten gejtiftet 
waren. Die Montes pietatis find jpäter rein weltliche Anjtalten geworden ; ee ent: 
itanden in |talien, wo der Kardinal von Ditia 1463 in Orvieto ein derartiges Leihhaus 
errichtete; Pius II. hat es beftätigt. Seinem Beifpiel folgte der Minorit Barnabas, der 10 
das Yerbbaus zu Perugia 1467 in das Yeben rief, es erbielt von Paul II. die Bejtäti- 
gung. Irrig ift es, wenn Yeo X. als derjenige Papſt genannt wird, twelcher die Montes 
pietatis zuerſt (1515) bejtätigt babe. Aber er bat dadurd das Unternehmen gefördert, 
daß er in der 10. Sitzung der 5. Yateranfunode, 4. Mat 1515, die Konftitution Inter 
multiplices vorlegte, welche die Montes pietatis im allgemeinen billigte und ihre Gegner 
für erfommuniziert erflärte, Bullar. Rom. V, S. 621. Ihre Einführung verbreitete 
ih bald nach der Yombardei und der venetianifchen Terra ferma (nah Padua 1491), 
dann auch nach anderen Yändern, wie nad) Frankreich, Holland, England ꝛc. In Deutjch: 
land bat Nürnberg 1498 ihre Einführung zuerſt gejeben. Neudecker F (Hand). 

— 

1 

. 

Montfancon, Bernard, geit. 1741. — Litteratur: Tafjin, Hist. litter. de la 60 
congr@g. de Saint-Maur p. 585—616 (deutfche Ausgabe II, 292—343); Wanel, Les Béné- 
dietins (Titel ſ. s. v. Martianay) p. 199— 204; Emmanuel de Broglie, La société de l’ab- 
baye de Saint-Germain des Prés au 18. sidele: Bernard de Montfaucon et les Bernar- 
dins, 2 Bde, Paris 1891 (II, 311—323 eine interejjante Autobiographie und »biblivgraphie 
M.2); 9. Omont, B. de Montf. sa famille et ses premitres anndes (Annales du midi 5 
— 84— 90), andere intereſſante Beiträge Omonts zu Montf. führt Tamizey (ſ. u) 
p. an. 

Bernard de Montfaucon, lat. Montefaleonius, geb. den 16. (oder 17.,nicht 13.) Jau 
1655 zu Soulatge (Dorf in Südfrankreih, Dep. Aude), 1719 Mitglied der Académie 
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des inscriptions et belles lettres, geit. 21. Dezember 1741 zu Paris, wo er in der 
Kirche St. Germain an der Seite feines großen Ordensbruders Mabillen begraben liegt. 
Aus altadeligem Geſchlecht entiprofien, Sohn Timoleons von Montfaucon, Herm 
von Noquetatllade (das dortige Schloß war der gewöhnliche Wohnſitz der Familie), 

5 wurde Bernard für den Soldatenitand beitimmt, trat 1672 in die Armee und madte in 
den beiden folgenden Jahren als Freiwilliger den Feldzug des Marfchalls Turenne gegen 
Deutichland mit, kehrte aber infolge einer Krankheit nach dem Tode feiner Eltern zu den 
verlafienen Studien zurüd und trat 1675 in das zur Kongregation des bl. Maurus ge 
börige Benediktiner-Klofter Ya Daurade in Touloufe, wo er am 13. Mai 1676 Profeß 

ı0 ablegte. Nach wechſelndem Aufenthalt in verichiedenen Abteien — in Soröze, wo er 
das Studium des Griechifchben begann und die zahlreichen Handjchriften der Kloſter— 
bibliotbef durchforfchte, Ya Graffe und Bordeaur — wurde M. 1687 von feinen Oberen 
nach Saint-Germain des Prés, dem wiſſenſchaftlichen Centralpunft des Ordens, berufen, 
wo er fich vorzüglich der Bearbeitung der griechiichen Kirchenwäter zumandte. Schon 

15 im nächiten Jahre erichienen die Analecta graeca sive varia opuscula graeca hactenus 
non edita, tomus primus (et unicus, Paris 1688, 4°), von M. zufammen mit Jar. 
Lopin und Ant. Bouget bearbeitet; 1690 folgte die Schrift La verit& de l’histoire de 
Judith (2. &d. Paris 1692. 8°), worin M. die buchjtäbliche Geſchichtlichkeit Diefes Buches 
zu erweiſen fucht. Zehn Jahre nad den Analecta wurde die Ausgabe des Athanaſius 

20 vollendet (jein Mitarbeiter Yopin war 1693 geftorben), bis jest die beite Necenfion dieſes 
Kirchenvaters, welche zugleich eine umfangreiche Biograpbie desfelben und kritiſche An: 
merfungen zu feinen Werfen bietet (Athanasii archiepise. Alexandrini opera omnia, 
‘Baris 1698, fol., 2 tomi in 3 voll.; emendatiora et quarto volumine aucta cur. 
Nie. Ant. Giustiniani, Patav. 1777, wiederholt bei MSG Bd 25—28) Da aber 

25 für feine weiteren Pläne die Pariſer Handjcriften nicht ausreichten, jo faßte er den 
Entſchluß einer Reife nad Italien, die er im Begleitung jeines Ordensgenofjen Paul 
Brivis (geb. in Paris 1666, get. in Nom 10. Februar 1700) im Mai 1698 antrat. Ueber 
Mailand, wo fie Muratori fennen lernten, Parma, Modena, Venedig, Florenz, Bologna 
und Navenna gelangten fie im September nah Rom. Kalt drei Sabre blieb M. dort, eg 

mit Studien bejchäftigt und überall freundlichit aufgenommen; nad dem Tode des 
Seneralprofurators Claude Eitiennot (1699) war er eine Zeit lang Gejchäftsträger feiner 
Kongregation. In dieſe Zeit balbamtlicher Thätigfeit fällt die von M. pfeudonyn gegen 
die Angriffe der Jeſuiten verfaßte und perjönlih dem Papft Innocenz XII. überreichte 
Schrift Vindieiae editionis S. Augustini a Benedietinis adornatae adversus 

»5 episto)lam abbatis Germani, authore D. B. de Riviöre (Romae 1699 u. ö. val. 
Bader-Sommervogel, Bibl. de la comp. de Jesus s. v. Langlois), über deren 
Veranlaffung und glänzenden Erfolg im Art. Maffuet (Bd XII, ©. 412) gebanbelt 
it. Im März 1701 verließ er die ewige Stadt und kehrte nah Paris zurüd, um 
fih ganz feinen wiſſenſchaftlichen Arbeiten zu widmen. Diefer italieniſche Aufent— 

40 halt wurde ein Wendepunkt auch in den Studien Ms, der von da an das gejamte 
Altertum nicht nur in jeiner Yitteratur, jondern auch in feinen monumentalen Erſchei— 
nungen umfaßte: auf der einen Seite find es die Schriftiteller famt den Hilfsmitteln, 
welche Paläographie und die Schätze der Bibliotheken ihm boten, auf der anderen 
die Antifen bejonders von alien, Griechenland und Frankreich, die fein Intereſſe in 

45 Anfpruch nehmen. Zeuge dejjen tft fein Diarium italicum, sive monumentorum 
veterum, bibliothecarum, musaeorum etc. notitiae singulares in itinerario ita- 
lico collectae (‘Paris 1702, 4°), worin er einen ausführlichen Neifebericht, Infchriften fo: 
wohl des klaſſiſchen als des chriftlichen Altertums und des Mittelalters, Monumente, 
Bibliothekfataloge u. ſ. w. veröffentlicht. Wenige Jahre fpäter folgte die Palaeographia 

5 graeca, sive de ortu et progressu literarum graecarum, et de variis omnium 
saeculorum seriptionis graecae generibus (Paris 1708, Fol.) ein Meiſterwerk, voll: 
fommen muftergiltig für feine Zeit und jedem, der fich mit diefen Studien befchäftigt, un: 
entbehrlich, eine Leiſtung, durch welche eine neue Disziplin nicht nur begründet, fondern 
aud vollendet wurde und die um jo bervorragender tt, als M. gar feine Vorgänger 

55 hatte, fondern alles aus Nichts geſchaffen bat (vgl. Wattenbach, Schriftwejen im MA. 
3.4. ©. 37. 38 und Gardthaufen, Griech. Paläogr., Leipzig 1879, ©. 4-6). Die in 
der Palaeogr. gr. entiwidelten Grundjäge wandte M. praftiih an in der nicht minder 
ausgezeichneten Bibliotheca Coisliniana olim Segueriana (Paris 1715, %ol.), dem 
Verzeichnis von vpierhundert, jest einen Beftandteil der Parifer Nattonalbibliothef bilden: 

co den griechifchen Handichriften, welche nicht nur ausführlich bejchrieben, fordern zum Teil 
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auch verglichen find, jelbitverftändlih mit anecdota bene multa ex eadem bibl. 
desumta. Hier reiben wir, um diefe, ich möchte jagen bibliotbefariiche Seite von M.s 
Ihätigfeit abzufchließen, jogleich ein anderes wichtiges, noch jetst nicht entbehrlich gewordenes 
®Werf an, die Bibliotheca bibliothecarum manuseriptorum nova: ubi, quae in- 
numeris pene mstorum bibliotheeis continentur, ad quodvis literaturae genus 5 
spectantia et notatu digna, desceribuntur et indicantur (arts 1739, 2 voll. fol.). 
Unedierte Terte veröffentlichte er in der Collectio nova patrum et seriptorum graecorum 
(Baris 1706, Fol., 2 Bde, enthaltend des Eufeb. Cäfar. Kommentare zu den Palmen und 
zu Jeſaias, neuentdedte kleinere Schriften des Athan⸗ſiue und die chriſtliche Ortskunde des 
Indienfahrers“ Kosmas, ſ. Bardenhewer, Patrol. 2. A. ©. 219 und 490). 1713 folgte 10 
die Sammlung der Fragmente der Herapla des Drigenes (Hexaplorum Origenis quae 
supersunt, zwei Foliobände), welche 160 Jahre lang zu ben twertvolliten eregetijchen 
Hilfsmitteln gebörte und erit jetzt durch die neue, 1875 in zwei Quartbänden vollendete, 
jelbftverftändlich viel vollftändigere Ausgabe von Fr. Field abgelöjt ift, welcher praef. 
p. IV jeinen Vorgänger in der rühmendſten Weiſe anerkennt. 1718—1738 erjchien die 
Ausgabe des fruchtbariten griechiichen Kirchenvaters (Joannis Chrysostomi opera 
omnia, Paris, 13 Foliobände, twiederbolt Venet. 1734— 1741, ed. Parisina altera emen- 
data et aucta, 1835—1840, bejorgt von L. Sinner und Tb. Fir, abgedrudt bei MSG 
Bd 47—64) ſ. Bardenbewer 1. 1. 302}. — Der oben angebeutete Plan eines großen, 
das ganze Altertum in feiner fichtbaren Erſcheinung umfpannenden Werkes gelangte zur 
Ausführung in der für die damalige Zeit beivunderungswürdigen Riejenpublifation 
L’Antiquit& expliqu&e et reprösentee en figures (Paris 1719), 10 Foliobände mit 
nabezu 1200 Kupfertafeln und faſt 40000 gezeichneten ‚Figuren. Binnen zwei Monaten 
waren die 1800 Exemplare vergriffen, eine zweite Auflage erjchien 1722: ım engen An- 
blu an die Gliederung des Hauptiverfes noch fünf Supplementbände (Paris 1724). 2 
Zeitlich ſchloß M. mit der Mitte des 5. Jahrhunderts, dagegen werden in den einzelnen 
Kapiteln weder griechifches und römiſches Yeben von einander gejchieden, noch Epochen in 
einem der beiden bezeichnet ; das ganze Staatsweſen des Altertums ift ausgefchloffen, 
ſonſt aber die Mythologie, das Religionsweien, das ganze Privat: und Verfehrsleben 
bebandelt: Griehen und Römer find als Mittelpunft des Ganzen feftgebalten, aber »0 
daneben in einem befonderen Bande (II, 2) die religiöfen Denkmäler der Agypter, 
Araber, Syrer, Perſer, Skotben, Germanen, Gallier, Spanier, Kartbager bebandelt, 
dagegen die der Juden ausdrüdlih ausgefchloffen (Details und Ausjtellungen über 
ungenaue Zeichnungen, mangelnde Kritit u. ſ. w. fiebe bei C. B. Stark, Archäologie 
der Kunſt (1880), ©. 143 — 146 u. öh. Eine Fortſetzung des Ganzen, aber mit 35 
Beſchränkung auf Frankreich, find Les Monumens de la monarchie frangoise 
(bis auf Heinrich IV.), von denen aber nur die erfte, die dynaſtiſchen Denkmäler 
umfafjende Abteilung, in fünf Foliobänden (Paris 1729— 1733) erjchienen it. Won 
anderen Schriften M.s, der mit feinen Studien befruchtend auf die verjchiedenen theo— 
logiſchen Hilfswiſſenſchaften einwirkte, ift zu nennen (wegen der von ibm mit gewaltigem 40 
Material, aber anonym verfochtenen, ſchon von Eufebius ausgejprochenen Hypotheſe, daß 
die Therapeuten Chriſten waren) Le livre de Philon, de la vie contemplative, 
traduit sur l’original gree. Avec des observations, oü l’on fait voir que les 
Therapeutes dont il parle &toient Chrötiens (Paris 1709, 8°), die zu dem Bejten 
aebört, was in alter Zeit über de vita contempl. und über die jtrittige Frage ge⸗ 46 
ichrieben worden ift (Lucius, Die Therapeuten, Straßb. 1879, bat diefe Hypotheſe, jedoch mit 
neuer Mendung, wieder aufgenommen; gegen diejelbe Wendland, Jahrbb. f. klaſſ. Philol. 
Suppl. Bd XXII (1896), 693-770; Zeller, Geſch. d. Phil. III, 24, 377—384): die 
über den Gegenjtand mit Boubier geiver hielten Schriften jind vereinigt in den Lettres 
pour et contre sur la fameuse question, si les Solitaires, appellez Thera- 
peutes ... ötoient Chrötiens (Paris 1712, 8°). Die verjchiedenen Abhandlungen, 
welbe M. für die Mémoires de l’acad. des inser. ſchrieb, finden ſich aufgezählt in 
der Nouvelle Biographie générale XXXVI, 2287. Seine umfangreiche ——— 
liegt in der Nationalbibliothek zu Paris; einzelne Partien davon find berausgegeben von 
Valery, Correspondance inẽdite de Mabillon et de Montf. avec l’Italie (Baris 1846, 
3 Bde), von Ulyſſe Gapitaine, Correspondance de B. de M. avec le baron 
G. de Crassier (Liege 1855), von N. Dantier in den Archives des missions seientif. 
VI (1857), p. 308—353. 500—502, von Broglie in feiner oben genannten ausführ— 
lichen Biographie. Aus der fgl. Bibliothek in Kopenhagen (Brieffammlung Bölling) 
publizierte Em. Gigas viele Briefe von und an M. in den Lettres inddites de divers w 
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savants II, 1. 2 (Lettres des Böne@dietins de la congr£g. de St.-Maur 1652 — 
1741), Kopenb. 1892— 93, zwölf aus der franz. Sammlung „Wilbelm“ Pb. Tamizey 
de Yarroque, Benedietins méridionaux (Bord. 1896); fünf aus der Staatsbibliotbef 
in Münden %. A. Endres, Korrefpondenz der Mauriner mit den Emmeramern (Stuttg. 

5 1899), n. XXXI— XXXV. G. Laubmann. 

Moody, Dwight %., geit. 22. Dezember 1899. — The Life of Dwight L. Moody, 
by hie son William R. Moody, Fleming H. Revel Company, New York, Chicago, Toronto 
1900; Life and Labors of Dwight L. Moody, by Rev. Henry Davenport Northrop, D.D., 
Philadelphia, Pa: Globe Bible Publishing Co. 723 Chestnut St, Memorial Volume; 

10 Dwight L. Moody, Impressions and facts by Henry Drummond, New York, Mc Clure, 
Philipps & Co. 1900. — Eine gutgeſchriebene Biographie von M. iſt nod nicht vorhanden. 
Die erjtgenannten zwei Werke geben eine Fülle von Material und Bildern, entbehren aber 
der Klarheit und Sichtung. 

Divigbt Lyman Moody, amerikanischer Ermwedungsprediger, fogenannter Evan: 
15 gelift, wurde am 5. Februar 1837 in Northfield, Maflachufetts, geboren. Er war das 

Pinfte Kind von Edwin Moody und Betſy, geb. Holton. Der Vater ftarb bereits im 
Jahre 1841, die Familie in bitterer Armut zurüdlaffend. Die Geburt eines Zwillinge 
paares nach des Waters Tode trug keineswegs zur Verbefferung der äußeren Umftände 
bei. Die Mutter aber war eine tapfere Frau und nahm die ſchwere Aufgabe, eine jo 

20 zahlreiche Familie aufzuzieben, auf fih. Bald nad dem Ableben des Vaters wurden die 
imtlichen Kinder von dem Pfarrer der Unitarierfirhe in Nortbfield getauft. In der: 
jelben Kirche bejuchten die Kinder regelmäßig Gottesdienst und Sonntagsſchule; fie wurden 
auch dazu angehalten, Schüler für die Sonntagsſchule zu werben. Die religiöfe Aus- 
bildung ließ viel zu wünſchen übrig, doch berrichte im Moodyſchen Haufe ein chriftlicher 

25 Geiſt. Die Kinder wurden, jo lange es anging, zur Schule geichicdt, mußten aber ſchon 
in jebr jugendlichem Alter verdienen belfen, zu welchem Zwecke fie auf benachbarten Yand- 
gütern in Arbeit traten. Auch der junge Divigbt mußte fich dazu bequemen; die Arbeit 
auf dem Lande fagte ihm aber nicht fonderlih zu. Als er in feinem 17. Yebensjabre 
einmal mit Fällen und Fortſchaffen von Bäumen beichäftigt war, fagte er: „ch bin 

30 diefe Arbeit müde! ch bleibe nicht mehr länger bier, ich gebe in die Stadt.“ Er 
wandte ſich nach Boſton, wo er nach längerem erfolglofem Suchen endlich Beichäftigung 
fand bei einem Onkel, der ein Schubgejchäft betrieb. Er mußte dem Onkel veriprechen, 
unbedingten Geborfam zu leiften, regelmäßig zur Kirche und Sonntagsjchule zu geben 
und feinen Ort zu bejuchen, an dem feine Mutter ibn nicht feben dürfte. M. gab das 

35 Werfprechen, blieb und bewährte fib; ja er erwies ficb für das Geſchäft von großem 
Vorteile, indem er auf der Straße die Waren ausrief und Yeute, die obne Abficht, etwas 
einzufaufen, vorbeigingen, überredete, einzutreten und ſich etwas einzubandeln. Sonn: 
tagsichule und Gottesdienſt bejuchte er in der Mount Vernon Kongregationaliftenfirche. 
Sein Sonntagsjhullebrer gewann großen Einfluß auf ihn; durb ihn wurde auch M.s 

40 „Belehrung“ berbeigeführt, twelde am 16. Mai 1855 im rüdwärtigen Teile des Schub- 
ladens vor fihb ging. Seine Aufnabme in die Gemeinde begegnete einigen Schwierig: 
feiten, da es ibm allaufebr an der Kenntnis der Yehre mangelte. Auf die Frage, durd 
welche That Chriſtus ſich ein befonderes Anrecht auf unfere Liebe und Geborfam er: 
worben babe, batte er bei der Aufnabmeprüfung geantwortet: „ch glaube, daß er 

45 ziemlich wiel für uns getban bat, aber ich weiß von nichts, das er im befonderen getban 
bat.” Er wurde zurüdgejtellt und erſt ein Jahr fpäter aufgenommen. 

Nach zweijäbrigem Aufentbalte in Boston fchienen ibm die Verbältniffe dort zu be 
ſchränkt; er verlangte nad einem größeren Wirkungstreife, den er in Chicago zu Unden 
hoffte, wobin er im Serbite 1856 zog. Er fand daſelbſt bald lohnende Anjtellung, erit 

co ala Verkäufer, dann als Reifender für größere Schubtwarenbandlungen. Seine bereits in 
Bofton bewährte Methode, die Yeute durch Zureden zum Kaufen zu beivegen, trug auch 
bier gute Früchte. Auch in kirchlicher Beziehung war er nicht untbätig ; diejelbe Praxis, 
die er in feinem Berufe anmwendete, verfuchte er auch da; er mietete in der Plymouth— 
firche eine Bank und nahm ſich vor, diefelbe in jedem Gottesdienfte mit jungen Männern 

65 zu füllen. Zu diefem Zwecke rief er junge Yeute auf der Straße an, befuchte fie in 
ihren Koſthäuſern, ja bolte fie fogar aus Wirtsbäufern beraus, Bald fonnte er fonn: 
täglich vier Bänke bejegen. Nun verlegte er ſich auch auf die Sonntagsfchularbeit. In einer 
kleinen Miſſionsſonntagsſchule bot er fih als Lehrer an; er wurde aber nur unter der 
Bedingung angenommen, daß er feine eigenen Schüler bringe: am darauffolgenden Sonn: 
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tage erſchien er mit achtzehn auf der Straße aufgelefenen Knaben, Schubpuger:, Straßen: 
febrer:, und Zeitungsjungen im Sonntagsichulzimmer. Durch jeine anbaltende Bemühung 
wuchs die kleine Sonntagsſchule jo ſehr, daß ihr Raum nicht mehr ausreichte. Im 
Herbſt 1858 beſchloß M. die Gründung einer eigenen Sonntagsſchule. Cr mietete zu 
diefem Zwecke den über der nördlichen Markthalle gelegenen Saal, den er übrigens jeden 
Sonntag Morgen von dem Unrate reinigen mußte, den ein deuticher Verein am Abend 
vorber durch Bier: und Tanzbeluftigung verurſacht hatte. Mit diejer Sonntagsihule hatte 
er ungebeuren Erfolg; in kurzer Zeit war die Schülerzahl auf 1500 angewachſen. Dur 
die Schüler juchte M. dann auch auf die Eltern zu wirken. Er bielt an den Sonn: 
tagsabenden, jpäter au an Merktagsabenden Evangelifationsverfammlungen ; in diefen 10 
ließ er von Pfarrern und Studenten Predigten balten; bald fing er aud an, jelbjt als 
Redner aufzutreten. Kritifch gerichtete Yeute mahnten ab; er mache zu viel grammatifalifche 
Schniger. Einem, der ibm dies vorbielt, entgegnete Moodp: „Ste fennen die Gram: 
matif, was tbun Sie damit für den Herrn?“ Bald wuchs M.s Arbeit im Evangeli- 
ſationswerke jo, daß er fich vor die Frage geitellt jab, entweder diejes oder feinen Bez 15 
ruf aufzugeben; er entſchied ſich für das Letztere. Von da an war er unermüdlich thätig 
im perfönlichen Herbeiholen von Alten und ungen zu jeinen Verjammlungen und 
Sonntagsihulen. Während des Sezeſſionskrieges bejuchte er mehrere Schlachtfelder, 
unmittelbar nachdem große Schlachten geſchlagen waren, und leiftete den Verwundeten 
leiblichen und geiſtlichen Beiſtand. Nach dem Kriege errichtete er ein für feine Sonn: 20 
tagsihul=- und Evangelifationszwede geeignetes Gebäude, die jogenannte „Farwell-Hall“, 
und als diejes unverſehens niederbrannte, ein zweites unter dem gleichen Namen. Aber 
au diefes zweite Haus wurde im Jahre 1871 bei dem großen X rande bon Chicago in 
Aſche gelegt. Hierauf wurde ein proviforiiches Gebäude errichtet, befannt unter dem 
Namen North Side Tabernacle, jpäter wurde dasjelbe durch eine großartige Kirche 
erſetzt. 

Einen Wendepunkt in M.s Leben bedeutete feine Reife nad England, die er in 
Gemeinschaft mit dem Sänger und Komponiſten zahlreicher Evangeliumslieder ra 
D. Sanfey unternahm. Dort bielt er in zablreichen bedeutenden Städten Eriwedungs: 
verjammlungen, deren Erfolg, wie von vielen fompetenten Männern (unter denen Henry : 
Drummond) anerkannt wird, ein ungebeurer geweſen fein fol. Während diefer Reiſe wurde 
die Herausgabe des nunmehr überall betannten Viederbuches, genannt Gospel Hymns, geplant 
und beweriſtelligt. Durch die Berichte, welche von England nach Amerika über M. famen, 
wurde er in feinem eigenen Vaterlande erſt weiteren Kreiſen befannt. Als er nach zwei— 
jähriger Abweſenheit zurückkehrte und in feiner alten Heimat in Nortbfield Wohnung : 
nabm, erbielt er aus mehreren großen Städten Einladungen, „Bekehrungsfeldzüge” zu 
unternehmen. Die erften ſolchen Kampagnen wurden in Brooflon, Newyork und Phila— 
delpbia veranftaltet und waren alle von koloſſalem Erfolge. Taufende laujchten den 
Worten des ernjten Mahners zur Umkehr und des freundlichen Rufers zum Seile in 
Chriſto. Seitdem und bis an - Lebensende bat M. jede bedeutende Stadt der Ver: 40 
einigten Staaten befucht und überall gleichen Erfolg geerntet. 

Aber er beſchränkte jeine Arbeit nicht auf diefes Augenblidswerl. Das reihe Ein: 
fommen aus den „Gospel Hymns“, das er für fih zu verwenden ablehnte, jegte ibn 
in den Stand, mebrere Anitalten zu gründen, in welchen fefte chriftliche Sharattere ber: 
angebildet werden jollten. Er gründete ein Seminar für Jünglinge und eines für Jung- 45 
frauen, beide in Northfield. In diefen Anjtalten wird ein großer Teil der Zeit auf 
törperliche Arbeit verwandt. Dazu fam noch die Bibel:, Koch: und Nähſchule, die in dem 
tbemaligen Northfielder Hotel eingerichtet wurde, und das Bibelinftitut in Chicago, in 
welchem Alt und Jung in der Kenntnis der Bibel gefördert werden jollen. 

M. war verheiratet mit Emma C. Revel aus Chicago. Sein Familienleben joll ein so 
außerordentlich liebliches getveien fein. Seinen Sohn William betraute er mit der Ab: 
faſſung jeiner Biographie. Im November 1899 befand fih M. in Kanjas City, wo er 
in der für die demofratiihe Nationalfonvention für 1900 errichteten Halle Verſamm— 
lungen abhielt. Die Zahl jeiner Zubörer betrug dort in der Hegel 10 000—15 000. 
Hier war es, wo M. feine legte Anfprache hielt, und zwar am 16. November 1899. 55 
Am andern Tage mußte man ibn Krantheitshalber mitteljt Extrazuges in feine Heimat 
ibaffen. Dort jtarb er am 22. Dezember infolge von Herzſchwäche. 

M. war eine durchaus lautere und aufrichtige Perfönlichkeit. Ein Theologe war er 
nicht; die einzige Ausbildung, die er jemals genofjen bat, gab ibm die Landſchule in 
Nortbfield. Er war aber immer bereit, zu lernen; traf er mit Pfarrern zufammen, jo co 
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erfundigte er fid immer bei ihnen nad dem Verftändnis ibm dunkler Bibelftellen. Er 
wollte niemals als Pfarrer im eigentliben Sinne gelten, nur als ein Mann, der feinen 
Heiland im Herzen trägt und deshalb den Wunſch bat, andere mit gleibem SHeile zu 
beglüden. 

6 In feinen Erweckungsreden drang er auf ſofortige Belehrung, indem er fagte, Er: 
löfung jet eine Gabe Gottes, die man jeden Augenblid in Empfang nehmen fünne. Bei 
der Norbereitung für feine Reden verfubr er, wie 5. Drummond erzählt, jo, daß er 
große Briefumſchläge nabm und diefelben mit Themen verſah, wie z. B. Gnade, Bi 23, 
Evangelium. Dann zeichnete er fi fortwährend Gedanken auf, die ihm teils ſelbſt kamen, 

10 teils hatte er fie gebört oder geleſen; dieſe Aufzeichnungen, darunter viele Zeitungsausichnitte, 
Anekdoten u. a., ftete er dann in das bezügliche Kouvert, und wenn er eine Predigt zu 
balten batte, nahm er eines der Kouverte vor, fichtete die „Punkte“ und machte ſich mit 
großer Schrift Notizen. Daß M. endlich völlig interdenomationell war, bedarf wohl 
bloß der Erwähnung. Auch litterariich war er einigermaßen tbätig; zu nennen wären: 

16 „The Second Coming of Christ“, 1887; „The Way and the Word“, 1877; „The 
Secret of Power or The Secret of Success in Christian Life and Work“, 
1881; „The Way to God and How to Find it“, 1884; „Glad Tidings“, 1876; 
„Arrows and Anecdotes“, 1877; „Best Thoughts and Discourses“, 1877. 

2. Brendel. 

20 Moraliften, englifhe. — Selby-Bigge, British Moralists, Oyford 1897 (Texte u. Aus: 
züge): C. F. Stäudlin, Geſch. d. chrijtl. Moral, Göttingen 1808; €. Luthardt, Geſch. d. chriſtl. 

thit, Leipzig 1888/93; W. Gaß, Geſch. d. hrijtl. Ethik, Berlin 1881/87: Feuerlein, Sittenlehre 
d. Ehrijitentums, Zübin en 1855; Jodl, Geſch. d. Ethik in — — 1 Bbilofo bie I, Stuttgart 
1882; Tullod, Rational philosophy and christian philosophy in E uring the 17th. 

2 cent.t, Edingburgh 1874; Leslie Stephen, History of English em: — In the 18 th. cent.”, 
London 1881; Budle, Seid. d. Civilijation in England, deutſch von Ruge I, a. 1864; 
Abbey u. Overton, The English church in 18th. cent.?, London 1896; J. H. Fichte, Philo: 
fophifche Lehren von Recht, Staat u. Sitte feit Mitte des 18. Jahrh.s (Spitem der Ethik N), 
Leipzig 1850; Ch. Garve, Ueberfiht der vornehmiten Prinzipien der Sittenlehre, Breslau 

0 1798; Rémuſat, Histoire de la philosophie en Angleterre depuis Bacon jusqu’A Locke, 
Barig 1875; V. Goufin, Cours d’histoire de la philosophie morale au 18i®me siele, Paris 
1840-41; $. Janet, Histoire de la science politig ue dans ses rapports avec la morale ’, 
Baris 1887; U. Bender, Metaphyfit und in Arhiv f. Geſch. d. Philof. VI, 189; 
Troeltſch, Glundprobleme d. Ethit, Z. f. Th. u.f. 1902; M. Guyau, La morale anglaise con- 

35 temporaine, Paris 1900 (betrifft das 19. ur aber giebt iyitematijche , Ku — 
engliſchen Moral); H. Sidgwick, Art. „Ethies“ der Encyel. Britannica®, Bd V 

Die englischen Moralıften des 17. und 18. Jahrhunderts letften für die Ethik, was die 
engliſchen Deijten der gleichen Zeit für die Religionswilenichaft geleiftet haben. Wie diefe den 
Brud mit den der katholiſchen und proteftantifchen Dogmatik gemeinfamen religions- 

40 pbilojopbifchen Vorausſetzungen vollzogen und von einem pſychologiſch⸗metaphyſiſch begründeten 
Idealbegriff der Religion aus auf Grund einer piochologi] ch⸗phänomenologiſchen Religions 
analyſe fowie einer univerfal-biftorifchen, vergleichenden Religionsbetrachtung die Grund 
lage der Religionstbeorie des 18. Jahrhunderts und damit der modernen Religions 
philoſophie überhaupt gelegt baben, jo baben jene den Bruch mit den begrifflichen Vor: 

45 ausfegungen der bisherigen dogmatifch begründeten, Staat, Kirche und Privatleben regeln: 
den Moral vollzogen und das Begriffsſchema geſchaffen, innerhalb deſſen die moderne 
wiſſenſchaftliche Ethik entitand, und von dem aus auch die bisherige chriftliche Ethik eine neue 
miljenichaftliche Stellung fuchen mußte. Beide find gemeinfam das Ergebnis des großen 
von der englifhen Revolution gegebenen Anjtoßes, der für das 18. Jahrhundert das: 

50 jelbe bedeutet, was die Neformation und Renaifjance für das 16. und 17. und mas Die 
franzöftiche Nevolution für das 19. bedeutet. Beide zeigen den gemeinfamen Doppel: 
charakter des Ausgangspunftes von den kirchlich-fcholaftiichen Begriffen und der Aufnabme 
der bis dahin zurüdgedrängten Nenaiffance-Elemente; beide aber vereinigen diefe An- 
triebe nicht etwa efleftiich, jondern mit der vortwärtsdringenden Kraft originaler Theorien. 

55 Ste find getragen von der fih mächtig bebenden fulturellen und politischen Stellung 
Englands und infofern nur Beltandteile der dort fich bildenden umfaſſenden getjtigen 
Arbeit, welche alle Probleme der Wiſſenſchaft in dem neuen Geifte der Beobachtung und 
Erfahrung bearbeitete und dabei jene Spezialifierung der Einzelwiſſenſchaft begründete, 
die für Natur- und Geiſteswiſſenſchaft gleich bedeutſam wurde. So ſind hier Religions— 

60 wiſſenſchaft und Ethik Einzelwiſſenſchaften von beſonderen Methoden und Problemen 



Moraliften, englifche 437 

geworden in relativer Selbititändigfeit gegeneinander, ebenfo wie die in Erfenntnistbeorie 
und Pſychologie ſich auflöjende Metaphyſik, die Ajtbetif, Politik, Volkswirtſchaftslehre 
zu Einzelwiſſenſchaften mit neuen Grundlagen geworden ſind. Darin äußert ſich der 
beobachtende und analyſierende Geiſt der Engländer. Dem Kontinent blieb es überlaſſen, 
von dieſem neuen Boden aus wieder abſchließende allgemeine Begriffe zu ſuchen. Aber 5 
die Bafıs diefer neuen Begriffsbildung iſt überall und befonderd in der Ethik von den 
Engländern gejchaffen worden, und fie haben daber der fontinentalen Arbeit den Stoff 
und die twichtigiten Antriebe zu feiner Bearbeitung zugeführt. 

Das Weſen der Arbeit der engliſchen Moraltiten beitebt darin: 1. daß fie den von 
der chriſtlichen Ethik endgiltig praftifch berausgearbeiteten Begriff der Autonomie des Sitt- 
lichen wiſſenſchaftlich zu faſſen und auf alle ethiſche Urteile zu übertragen fuchten, ſowie daß 
fie neben die Zwecke ber chriftlichen Ethik teils feindfelig und auflöfend, teils ergänzend, 
teils vermittelnd die in ihrer Selbititändigkeit ſich praktiſch offenbarenden weltlichen Zwecke 
jegten; 2. daß fie an Stelle der bisherigen Ableitung des Sittlichen aus dogmatiſchen 
Autoritätslehren und aus der jupranatural-dualiftiichen Erlöfungs- und Gnadenlebre die ı5 
Metbode einer immanent-pſychologiſchen Analyje ihren Unterfuhungen zu Grunde legten. 
Daraus ergiebt fih die Aufgabe, zu zeigen 1. die Herausarbeitung der Autonomie und 
der Ergänzungsbedürftigkeit des chriſtlich-religiöſen Zweckes aus der chrijtlich-dogmatifch- 
etbifchen Entioidelung: 2. die Einführung der pivchologifch-analpfierenden Methode: 
3. die Theorien der englifchen Ethiker; 4. Bedeutung und hiſtoriſche Wirkung Ddiefer 2 
Theorien. 

I. 1. Maßgebend für die neue Grundlegung der Ethik ift zunächſt immer noch die 
von den eriten Nabrbunderten der chriftlihen Zeitrechnung an Fi bildende Formation 
der etbijchen Jdeen im Katbolicismus. Aus den bier zufammengefaßten Kräften und 
ihren Entwidelungen ift alles mweitere entjtanden. Das Charakteriftiiche diefes Syſtems ift, 
daß es Die urfprünglich weſentlich transcendente, rein religiös auf das Weltende und 
vollfommen gottinnige Leben gerichtete chriftliche Ethik jeit dem Zurüdtreten der Eschatologie 
und feit dem Eintritt pofitiver Auseinanderjegungen mit der Kulturwelt in Verbindung 
mit der antiken Kultur und vor allem mit ihren philoſoph-ethiſchen Theorien jegen lernte, 
Dabei verſchmolzen fich die religiöfen Elemente des Chrijtentums mit den religiöfen der: 
myſtiſchen Spekulation und die allmäblich bervortretenden fulturellen Elemente des 
Chriftentums mit der antiken Kulturethik. Die Sicherftellung der chriftlichen Elemente 
in diefem großen Amalgamierungsprozeß erfolgte im Zufammenbang mit der ganzen 
jupranatural-firchlichen Objettivierung des Chrijtentums durch die dee des übernatürlichen 
Kirhen- und Gnadeninftituts, das, auf befonderer einzigartiger göttliher That berubend, 
dem Handeln ſowohl ein übernatürlides Ziel ftedte als ibm übernatürlidhe, der erb: 
jündigen Schwäche entgegengefegte Kräfte verlieb. In Bibel und Kirche auf übernatür: 
lie Weife geoffenbart, war das Ziel auch inbaltlih übernatürlich, infofern die Gnaden: 
etbif dem kreatürlich-menſchlichen Weſen in der Anteilnabme an der göttlichen Weſens— 
jubftanz ein das Weſen der Kreatürlichkeit Durch befonderen göttliben Gnadenentſchluß 
überfchreitendes Ziel gewährt. Hierfür wurden die myſtiſchen neuplatonifchen Theorien 
zur begrifflihen Begründung herangezogen, injofern die Teilmabme am göttlichen esse 
als ein Ausnabmefall von der allgemein kreatürlichen Ordnung konſtruiert und dieſes 
myſtiſche summum bonum nur durd bejondere übernatürliche und ſakramentale Gnaden: 
wunder d. b. durch eine nicht dem freatürlichen und obendrein fündigen Willen, fondern 
nur dem pſychologiſchen Wunder der Gnade entipringende Kraft realifierbar gedacht wurde. 
Darın bat der Wechfel der katholiſchen Ethik zwiſchen prinzipieller Weltflucht der Seelen 
und prinzipieller Weltherrſchaft des Kircheninjtituts feinen Grund. Auf der anderen Seite 
aber die Geltung einer normalen natürliben Spbäre neben der Gnadenethik anerkannt 
und desbalb eine auf der dee freatürlicher Zwecke und freatürlicher Kräfte berubende, 
an fich ebenfalls auf Gott, aber eben nur auf gewöhnlich kreatürliche Weiſe, zurückzu— 
führende natürliche Etbif anerkannt, die es als Unterbau und Borftufe, ſowie als Objekt 
der Gnadenethik zu würdigen und nad firchlicben Geſichtspunkten zu leiten galt, um da= 
mit eine gewiſſe Übereinjtimmung dieſer beiden entgegengefegten Ethiken berbeizufübren. 
Darin bat der Ausbau des Katbolicismus zu einem grandiofen, irdifche und himmlische Ziele, 55 
natürliche und übernatürliche Kräfte, Staat und Kirche umfaſſenden Kulturſyſtem ſowie 
die unaufbebliche Spannung zwischen mönchiſch-klerikaler und laienbaft:bürgerliher Moral 
ihren Grund. Dieje natürliche Ethik wurde begrifflich konſtruiert durch die Heranziehung 
der bereits von der Antike breit ausgearbeiteten Kategorie der lex naturae, die aus der 
natürlichen Welt: und Seelenbeſchaffenheit und der dieſer Beſchaffenheit zu Grunde 
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liegenden kosmiſchen Vernunft die innerweltlichen fittlihen Aufgaben und Kräfte ablatet, 
wobei das Mittelalter in diefe lex naturae neben den urfprünglichen individualiftiihen, 
völferrechtlich-fosmopolitifchen und privatrechtlichen Beitandteilen (Diltben, Archiv f. Geſch. 
d. Philoſ. 1891 ©. 614—623) vor allem den ariftotelifchen Staatsbegriff binein arbeitete 
(Gierfe, Altbufius S. 270—274, 43). Der vage, an die Idee des mpertums ange: 
lehnte, Städte und ſtändiſche Gliederung im fih befaſſende Begriff des Staates wurde 
im Zujammenbang mit dem die Prinzipien von Recht, Moral und Wirtſchaft enthaltenden 
Begriff der lex naturae der eigentliche Träger der vom Katholicismus neben dem über: 
natürlichen Zweck anerkannten weltlichsfittliben Zivede. Die äfthetifche Ethik der Antike 

verſchwand vollſtändig; die mit der ariſtoteliſchen Lehre vom Vorzug der vita contem- 
plativa ſowie mit der neuplatonifchen Myſtik immer verbundene intelleftualiftiche, im Denten 
und Erkennen jelbititändige Zwecke und Werte anerfennende Ethik war dur die Verbin: 
dung mit der tbeologifchen Erkenntnis ibrem Weſen entfremdet und fiel mit den böberen 
ar des Glaubens zufammen. Die natürlich:pbilofophifche Ethik des Staates, in der die 

15 antifen Traditionen ſich ſammeln, und die übernatürliche, geoffenbarte, auf Gnadenverfitt- 
lihung berubende Ethik der Kirche bilden daher die beiden Quellen und Bereiche der Ethif. 
Dabei wurde durch die Lehre von der Identität des Dekalogs mit der lex naturae die 
relative Einbeit gewahrt und durch die abjolute Überordnung der kirchlichen Ethik der 
Spielraum der natürlichen Ethik und des Staates überall * die Gebiete eingeſchrãnkt, 
die die Kirche frei zu laſſen für dem Heil nicht gefährlich hielt, während die eigentlich 
wertvollen Leiſtungen der kirchlichen Moral angebörten und die Laienleiſtungen zwar für 
nötig, aber mindertvertig angefeben wurden. Der Doppelbeit der Uuellen entſpricht die 
fortwäbrende Spannung der übernatürlicen Ethik gegen die natürliche, die überall mög: 
lichſt durchgreifende Einſchränkung des natürlichefittlichen und itaatlichen Lebens durch das 

5 firchliche und die Unterſcheidung des verfchiedenen Wertes der Laienfittlichteit und der 
Sittlichkeit der Neligiöfen. Der ganze Kompromiß felbft aber ift nur möglich als ein Wert 
des objektiven göttlichen Kircheninftituts, das vermöge feiner Göttlichkeit die requlierende 
Macht ift und die Vorberrfchaft des religiöfen Zweckes über den weltlichen ſichert. Daber 
ftammt dann aber auch die Gefelichkeit diefer Ethik mit allen Folgen der Geſetzlichkeit, 
der Gewiſſenskontrolle, der Kafuiftif, der Motivierung aus Lohn und Strafe, wogegen 
die urfprüngliche Sriftliche Innerlichkeit und Freiheit des Sittlihen niemals zu reagieren 
aufhört. In der Spannung aller diejer Elemente liegt eine borwärtstreibende Macht, 
die ſowohl die autonome \nnerlichkeit als die Geltung der meltlichen Zwecke immer 
ftärfer accentuiert und den ? Rahmen fprengt, mit dem die katholiſch-kirchliche Kultur ibre 

5 Komponenten zufammengebalten batte (Kathrein, Moralpbilofopbie® I Freiburg 1899; 
v. Eiden, Geh. und Spitem der mittelalterliben Weltanfbauung, Stuttgart 1887; 
Troeltſch, Wiſſenſchaftliche Yage, Freiburg 1900 ©.12—27; Troeltſch, Anzeige von See— 
bergs Dogmengefchichte, GgA 1901 ©. 21—29; Maurenbrecher, Thomas v. A. Stellung 
zum Wirtichaftsleben feiner Zeit, Leipzig 1898). 

N) 2, it diefe Etbif weſentlich autoritativ und ftatutarisch, zugleich auch weſentlich trans: 
cendent und asketifch und ziebt fie die Weltzwede nur ſekundär in Betracht, fie zugleich 
zu Gunſten des firchlich-religiöfen Handelns möglichit zurüddrängend und von diefen Idealen 
aus beſtimmt modifizierend, ſo bringt die proteſtantiſche Ethik eine außerordentlich 
wichtige Fortbildung der in der chriſtlich-ſittlichen Idee liegenden Autonomie und eine 

5 nicht minder wichtige Ermäßigung des Dualismus, die der erſte Schritt zur Befreiung 
eigenartiger innermweltlicher fittlicher Werte neben dem religiöfen und firclichen Zwecke 
iſt. Wie aber die Autonomie des von Gott erneuerten Willens und Gewiſſens doch in 
unflarer Beziehung auf geoffenbarte Geſetze bleibt, jo it der Dualismus der fittlichen 
Zwecke diefes autonomen Handelns nur EL nicht überwunden. Nicht bloß bleibt 

50 08 beim jchroffen, überdies radikal verjchärften Dualismus zwiſchen den erbfündigen, völlig 
geſchwächten natürlichen Kräften und der rein fupranaturalen Gnadenverfittlihung, meld 
nur nicht mehr in faframentaler Eingiefung dinglicher Gnade, fondern in Erleuchtung 
von Gedanke und Wille durch das Wort ſich vollzieht. Vielmehr aud in der grund: 
legenden Neuerung diejer Ethik überbaupt, in der Säfularifierung von Staat, Gefellichaft 

55 und Arbeit, die fih im vollen Umfang ihrer natürlichen Notwendigkeit und Zweckmäßig— 
feit mit dem religiöfen Zwecke vertragen, bleibt in Wabrbeit die jchroffe Entgegenfeßung 
der bloß natürlichen, feinen eignen fittlichen Wert befigenden Zwecke und des allein berechtigten 
religiöjen Zweckes. Der Broteftantismus bebt allerdings den für den fatbolifchen Dua- 
lismus grundlegenden, mit neuplatonifchen Mitteln fonftruierten Gegenſatz zwifchen Natur 

sound Übernatur, Kreatürlichfeit und Gratia ereaturae condicionem excedens, natür: 
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lihem Urjtand und donum superadditum grundjäglih auf und behauptet für die nor: 
male Welt- und Lebensanſchauung die völlige, natürlide und weſenhafte Dedung der 
religiöfen Vollkommenheit und der natürlich-freatürliben Wejensausftattung. Die Voll: 
fommenbeit des Urjtandes gebörte zum Weſen des Menjchen, und die erlöfende Gnade 
jtellt das normale Weſen des Menjchen wieder ber. Der Dualismus ift nicht der von 5 
endlicher und unendlicher Zubftanz, der nur durch das Wunder einer befonderen Gnaben: 
einflößung auferordentlih aufgehoben werden fünnte, und der nicht von der Sünde erft 
geſchaffen, ſondern nur verjtärft würde, jondern er iſt ausfchließlih die Wirkung der 
Sünde, Die freilich das natürliche Weſen des Menfchen fo total zeritört bat, daß auch 
die Erlöfung erjt im Jenſeits eg wieder ganz beritellen kann. immerhin aber ift die 0 
Folge davon, daß alle aus den natürlichen Eigenjchaften und Erforderniffen des menschlichen 
Yebens folgenden weltlichen Lebensformationen und Aufgaben und damit vor allem der 
mit Obrigfeit, Polizei, Ständegliederung, Arbeitsgliederung und Arbeitstontrolle das Leben 
formende Staat von Grund aus gut und berechtigt find und feinerlei Zurüddrängung 
oder Yeitung durch priefterlich-Tirchliche Vorjchriften, feine Überordnung bejonderer Spbären 15 
religiös guter Werke verlangen. Der Staat ift Träger und Inbegriff aller Kulturethik 
und, wenn auch durch die Sünde faſt hoffnungslos verdorben, an ſich doch im vollem 
Umfange der in feinem Weſen liegenden Forderungen und Einrichtungen berechtigt. Das 
Handeln in diefen Lebensformen bedarf zur Chriftlichkeit nur der Bejeelung und Moti— 
vierung mit der richtigen chrüitlihen Gefinnung, die aus Buße und Glaube gewonnen zu 
wird und als freie innere Kraft des Handelns aus Liebe zu Gott in den Formen bes 
gegebenen natürlichen Lebens und Berufes ſich auswirken fan, ohne dem Werkdienſt befonderer 
religiöjer Handlungen und mönchiſch-prieſterlicher Leitungen irgend einen Borzug zugefteben 
zu müſſen; diefe find im Gegenteil ein Ausmweichen vor der wahren fittlihen Aufgabe. 
In diefen Grundgedanken find lutberifche und reformierte Ethik völlig einig: der in der 25 
itändifch-beruflichen Gliederung des Staates jtebende Chrift foll diefe Aufgaben nicht durch 
bejondere geiftlihe Werke überbieten und durch kirchlich-prieſterliche Vorſchriften meiftern 
wollen, jondern in ihnen und ihrer Arbeit jtebend foll er die rechte geiftliche Gefinnung 
der durch den Glauben in uns gepflanzten Kraft der Gotteinigfeit bethätigen. Nur bat 
Calvin den Gedanken einer wirklichen Gejtaltung diefer Naturgrundlagen des chriftlichen so 
Yebens nach den chriftlichen Regeln, den Yutbers Peſſimismus nad erjten Anläufen fallen 
ließ, in der feſten und letlich optimiftiichen Leitung durch feinen Prädeftinationsgedanten 
energisch aufgenommen. indem die von Melanchtbon ausgebildete und für beide Kon— 
feiftonen wirkſame ethische Theorie diefe Gedanken zu formulieren jtrebte, ging jie über 
diefe rein religiöfen Anſätze binaus und griff fie auf die bumaniftisch aufgefrifchte, alte 35 
firblicde Lehre von der lex naturae und ibrer Identität mit dem Defalog zurüd. 
Sie bezog die erfte Tafel des Dekalogs auf die Forderungen geiftliher Gefinnung, 
die zweite auf die Heritellung der natürlichen ftaatlich-fulturellen Lebensformen und lehrte 
jo in lex naturae und Dekalog bereit3 die Nebeneinanderftellung religiöfer, aus der 
Gnadengewißbeit geborener Gefinnung und weltlicher, aus der gegebenen Natur des 0 
Menſchen erwachſender Aufgaben und nititutionen. Das Chriftentum ift demgemäß die 
volle Wiederaufrihtung der urjtändlichen lex naturae, die im Defalog und in der 
lex Christi offiziell zufammengefaßt wird und bier ihren Schwerpunft in den geiftlichen 
Forderungen der eriten Tafel bat, welche eben deshalb nur fraft der a 
erfüllbar werden. Das Heidentum aber hat in der erbjündigen Nacht zwar die Haupt: 45 
forderungen, die der erjten Tafel, vergeflen, aber doch wenigitens die der zweiten aus der 
Urjtandsvolllommenbeit behalten und auf Grund diejer forterbenden Erinnerungen und 
Ideen feine philoſophiſche Staatslehre, Nechtölehre und Ethik aufgerichtet, welche eben: 
desbalb von den Ghriften acceptiert werden fünnen und nur mit det zur Erfüllung der 
Hauptgebote nötigen Gnadengefinnung befeelt zu werden brauchen. So verzichtet die pro: wo 
teftantische Ethik auf jede Überbietung und Ergänzung von Defalog und lex naturae 
durch bejondere, aus überkreatürlichen Zielen folgende religiös-kirchliche Sittengeſetze und 
consilia evangelica. Sie arbeitet ın den Rahmen der antiten Ethif und Staats: 
philoſophie den zünftigen und ftändifchen, aber gerade auch mit Hilfe der Neformationen 
ſich landesfürftlih und beamtenbaft organifierenden Territorialftaat als Prinzip der Kultur: 5 
etbil hinein, das Geje als Geſetz nur für den Untviedergeborenen bebandelnd, während 
für den Ghriften das Handeln in diefer geiftlich befeelten Berufs: und Staatsfittlichkeit 
ein freies Thun aus eigener innerer Nottvendigfeit des Guten ift. Auf diefer Grund- 
lage find die jpäteren fomplizierteren etbifchen, politifchen, juriftifchen, polizeilichen und 
fulturellen Theorien der proteitantifchen Kultur, die nicht bloß über Yutbers, jondern aud) co 
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über Galvins Zurüdbaltung gegenüber den natürlichen Verbältniffen binausgingen, aus: 
gearbeitet tworden, auch fie ein Ganzes der Kultur und Gefittung, das ſich in dem ge 
ichloffenen Charakter der Ronfeffionsfianten darftellt. Aber es liegt auf der Hand, daß 
in dieſer Ethik die außerreligiöjen Ziwede immer nod mie im Katholicismus auf Staat, 

5 Recht und Wirtſchaft eingefchränft find, und daß diefe ſämtlich überhaupt noch feine fitt- 
lichen Selbitzivede, jondern nur natürliche Yebensformen find, die der Chrift bei jeinem 
Suchen nad dem ewigen und geijtlichen Ziel duldet und erträgt als den tbatfächlich 
gegebenen Spielraum feines Handelns, und die er eben deshalb nicht verläßt zu Gunften 
eines fünftlich gemachten, angeblich höheren Spielraums chriftlicher Betbätigung. Der Chriſt 

10 als Pilger und Himmelfucher duldet diefe am irdiſchen Weſen notwendig hängenden Formen 
als Fügungen feines Gottes, der ihm damit die Naturbedingungen feines Erdenmwallens 
gegeben bat, und der ihm bei der fündigen Verdorbenbeit diejer Inftitutionen mit ihnen 
aud manches ſchwere Kreuz auflegt. Erit wenn der Staat unbibliihe Forderungen ftellt, 
beginnt das Miderftandsrecht, über welches dann freilich Luthertum und Galvinismus 

15 immer verjchiedenere Anfichten ausbilden, bei dem aber beide in der Hauptjache einig 
bleiben, daß nämlih Staat und Kultur fein fittliher Zweck um feiner jelbjt willen ift, 
jondern nur eine durch natürliche Ordnung berbeigeführte Form des Lebens, welche dur 
die zweite Tafel des Defalogs als göttliche Ordnung gebeiligt und zum geborfamen 
Ertragen und Dulden uns auferlegt ift (Ritſchl, Rechtfertigung und Verföhnung I ; deri., 

Geh. d. Piet. I; Yutbbardt, Geſch. der chriſtl. Ethik II; Troeltib, Vernunft und 
Dffenbarung bei ob. Gerbard und Melanditbon, Göttingen 1891; Hoennide, Studien 
zur altproteitantiichen Ethik, Berlin 1902; Thieme, Sittliche Triebkraft des Glaubens, 
Leipzig 1895; Brandenburg, Luthers Anſchauung von Staat und der Gejellfchaft, Halle 
1901; M. Schulze, Meditatio futurae vitae im Syſtem Galvins, Yeipzig 1901; Yob- 

25 jtein, Ethik Calvins, Straßburg 1877; Wiskemann, Darftellung der in Deutichland zur 
Zeit der Reformation berrfchenden nationalöfonomifhen Anfichten, Jablonowskiſche Preis- 
jchrift, Yeipzig 1861; Lobſtein, Zum Evangeliſchen Lebensideal in jeiner lutheriſchen 
er reformierten Ausprägung, Theolog. Abhh. für H. J. Holgmann, Tübingen 1902, 

. 159— 181). 
RN) 3. Sind hiermit die vom Katholicismus zurüdgedrängten Forderungen der chriftlichen 

Idee auf Innerlichkeit und Autonomie des &ittfichen u bober Entwidelung gefommen, 
und ift ebenfo die vom Katholicismus firchlich bejchränfte dee der lex naturae zu einer 
volleren, ihrem weltlichantifen Sinne entiprechenderen Geltung gelangt, jo ift doch weder 
die Autonomie vollendet und noch weniger die Selbititändigfeit weltlicher Sittlichfeit wirklich 

35 anerkannt. Die reformatorifche Ethik bedeutet wohl eine Berreiung des Staates von univerjal- 
firchlicher Vorherrſchaft, die volle Yegitimierung des Einzeljtaates und die Wertung der 
Thätigkeit im Staat als einer religiös gebilligten und anerkannten, die dem wabrbaft 
geiftlichen Handeln nicht hinderlich ift. Aber fie enthält mit alledem weder eine recht: 
fertigende Ableitung des Staates und der Kultur aus der chriftlichen dee, noch die 

#0 Einſetzung des Staates in das Hecht eines jelbjtitändigen, an ſich notwendigen fittlichen 
Zweckes, fondern fie duldet ihn nur als fchlechtiweg anzuerfennende natürlide Ordnung. 
Sie faßt ibn mit dem allein geltenden fittlichen Zwed, dem religiöjen, zur Ganzbeit einer 
Kultur und eines Staatslebens zufammen, in dem die Obrigkeit die Herrichaft der bib— 
lifchen Wahrheiten und Sittengebote durchjegt und fomit der Staat einerfeits die rejtlos 

45 anzuerfennende und zu duldende Form des Yebens, andererjeitS die von Gott berufene 
Schutzmacht und Erefutive der religiöfen Gebote ift. Da nun aber der Staat für Die 
protejtantifche Ethik mit feinen Nechtsbeftimmungen und feiner Betreibung der wirtſchaft⸗ 
liben Woblfabrt der Träger der fie allein interejfierenden weltlichen Kultur tft, jo voll: 
zieht fih die Säkulariſation der fittlihen Kulturzwecke in erſter Linie in der Emanzipation 

des Staates von der auch in der reformatoriſchen Ethik behaupteten bloßen Ein- und 
Unterordnung unter den allein geltenden religiöſen Zweck. Der begriffliche Träger dieſer 
Säkulariſierung und Emanzipation des Staates iſt nun aber die Fortentwickelung des 
von den Reformatoren wie von den Katholiken ihrem ethiſchen Syſtem 
zu Grunde gelegten Begriffes der lex naturae, ſoferne dieſer außer religiöſen, 

55 individualiftiichen, völferrechtlichen und privatrechtlichen Beſtimmungen aud die eigentliche 
Staatslehre und die Prinzipien der Jurisprudenz entbält. Diefer Begriff ift einer doppelten 
ganz verjchiedenen Wirkſamkeit fäbig, wie er eime foldhe bereits im Altertum ausgeübt 
batte und fie im 17. Jahrhundert nach mandherlei ſcholaſtiſchen und humaniſtiſchen Vor: 
bereitungen mit böchiter Energie von neuem ausübte (Hirzel, Ayoapos vouos, AEG, 

so PBhil.bift. Klaſſe, Yeipzig 1900 ©. 28). Der Begriff konnte konſervativ gewertet werden, 
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jofern er den Herborgang der berrichenden und darum als berechtigt angeſehenen poli- 
tiichen Ordnungen und der darin zufammengefaßten rechtlichen und ethiſchen Bejtim- 
mungen aus der natürlichen göttlichen Schöpfungsordnung hinnahm und fie als Voraus: 
jegung für alles Yeben binftellte, und fo haben die reformatorifche Ethik und die auf ihr 
aufgebaute Staatslebre und philoſophiſche Ethik ihn gewertet. Er fonnte aber auch 5 
fritijch und als Prinzip einer neuen vernunftgemäßen Geftaltung der Dinge behandelt werden, 
wofür dann freilich die Vorausfeßung ift, dab Staat und Necht jelbitftändige fittliche 
Ideen und ihren Zweck in ihrer Sphäre völlig frei auswirkende rationale Kräfte find. 
Das legtere bat Grotius getban, indem er die alte Kategorie der lex naturae von ihrer 
Gleichung mit dem Defalog und damit von ihrer tbeologifhen Sanktion und theolo- ı 
aifchen Orientierung befreite. Sie gilt lediglich kraft der Vernunft, auch wenn es feinen 
Gott gäbe, und gebt auf Gott nur injofern zurüd als diefer die Quelle der in menjchlicher 
Arbeit und Überlegung fi auswirtenden Vernunftideen ift, womit die Anerkennung der 
tbeologifchen und religiöjen Zwecke in ihrer Sphäre wohl vereinbar, aber die bisherige 
Dedung und Bertvacfung beider ausgeichlofien und die freie Entwidelung der ethiſchen 15 
Idee des Staates und des Nechtes eröffnet ift. Grotius’ Motiv ift dabei auch ausdrück— 
lich das Beftreben, für die fittliben Güter des Staats eine feite, den Religions: und 
Konfeffionstämpfen und theologischen Subtilitäten entrüdte Grundlage zu gewinnen, und 
deshalb bat er auch bei feiner der ftreng fupranaturalen Konfeffionen, fondern bei den 
die Sphäre des Natürlichen ertweiternden Arminianern feinen Plat gefunden. Die etbijche 
dee des Völkerrechtes joll dem Konfeifionalismus und feinen Kriegen entgegentreten. So 
wird die lex naturae im diejer neuen Faflung die wiſſenſchaftliche Form und etbijche 
Theorie, in die der reife Erwerb der Jahrhunderte langen Emanzipation des Staates von 
der firchlichen Kultur fowie der Ertrag der bisherigen weltlichen Jurisprudenz zu freier 
Bewegung eingebt, teild mit der Abficht rationeller Konſtruktion der Staatseinbeit und Staats: : 
jouveränität ſowie einer dabei zu bebauptenden etbifch-rechtlichen Selbitftändigfeit der In: 
dividuen, teils mit der Abficht einer rationellen Ableitung der Staats: und Kulturzivede, 
die bald mehr utilitariih in der Forderung der Wohlfahrt, bald mehr ibeell in der 
Durchführung der Geltung der Rechtsidee ald des höchſten weltlichen fittlihen Gutes bes 
iteben. Es ıft immer nody der Staat, dem die Kirche die innerlichen ethiſchen Aufgaben 30 
abnimmt und der zu den Kulturzwecken im weiteren Sinne noch fein Verhältnis ge: 
wonnen bat, der daber Selbitftändigfeit, Einbeit, Nechtsgeltung und Woblfahrt allein als 
jeine Ziele und damit als die Ziele der außerfirchlichen Sittlichfeit anfieht. Aber der jo 
veritandene Staat wird zum felbitftändigen etbifchen Prinzip, das in immer freierer Ab: 
itreifung der alten jtoifchen und artjtotelichen Elemente (Gierfe 300, 107) die lex naturae 3 
zur fittlichen Idee des modernen, nuancenreihen, aber gemeinjame ethiſche Vorausjegungen 
entbaltenden Naturrechtes enttwidelt und mit dem Naturrecht einen der grundlegenden und 
unveräußerlichen etbifchen Selbitziwede der modernen Kultur bervorbringt (Gierfe 318). 
Die Anerkennung jelbitftändiger innerweltlicher fittliher Werte und die pſychologiſch— 
biſtoriſche Ableitung der berridenden fittlichen Ndeen bat an dem Naturrecht den mich: 10 
tigjten Träger und Anreger, und die einfeitige Richtung des Naturrechtes und der bier: 
mit zufammenbängenden Ethik auf Probleme der Souveränität, der |ndividualrechte und 
der Wohlfahrt bat wiederum ibren Grund in der Ablöjfung des Naturrechtes von der den 
Staat und die weltliche Kultur auf dieje Fragen einichränfenden fonfeffionellen Ethik und 
Kultur. Die tbatfächlihe und vom Proteftantismus innerhalb gewifjer Grenzen legiti= 45 
mierte Emanzipation des Staates führt jchließlich zu einer völligen Befreiung des Staates 
und der Rechtäibeen zu einem jelbftjtändigen etbifchen Prinzip. Der Gedanke der Sou: 
veränität des Staates, der freilih immer noch in unklarer Vermifchung mit dem Nach: 
weis der Souveränität bejtimmter Staatsorgane bleibt, enthält die Erkenntnis des Staates 
als eines legten Selbitzwedes, und das Naturrecht, das bei aller Verquidung mit dieſen 0 
Konftruftionen der Drgan-Souveränität doch immer einen natürlichen Anteil des Indivi— 
duums an diefer Souveränität lehren muß, giebt jedem Individuum Recht und Pflicht 
der Beteiligung an diefem letzten Zweck weltlichen Yebens. freilich bleibt zunächſt noch 
viel unflare Verbindung mit der tbeologifchen Ethik. Aber die utopifche Verbindung der 
chriſtlichen Freibeit mit dem Naturrecht, die in der großen englifchen Revolution verjucht wurde, 55 
bat dann zu einer definitiven Trennung geführt, das Naturrecht, die politische Freiheit 
und den Staatszweck von jeder Beziebung zur Theologie gelöft und im englijchen Staate 
wie in der engliſchen Etbif jenes Vorbild rein politifcher Freiheit und rein rationaler 
Staatsorganifation geichaffen, das dann dem Kontinent praftifche Ideale und politische 
Theorien gab (Mobl, Geſch. u. Yitt. der Staatswifjenjchaften; Janet, II; Kaltenborn, 0 
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Vorläufer des Hugo Gratius, Yeipzig 1848; Gierfe, Altbufius, Breslau 1880; Jellinek, 
Recht des modernen Staates, I Berlin 1900, ©. 288—301, 399—424). 

4. Die reformatoriſche Modifikation der katholiſchen Ethik und die politifch rechtliche 
Theorie find die wichtigiten Ausgangspunfte der modernen Ethik, und diefe bat daber ihren 

5 entjcheidenden Ausgangspunkt in dem Yande genommen, das beide in ibrer engiten Verbindung 
zu fallen ſucht und damit zur Trennung beider gelangte. Weit geringer oder wenigftens ver: 
mittelter iſt der Einfluß der Nenaiffance. Zwar bat gerade ſie die Selbititändigfeit der 
innertveltlicben Sittlichfeit in fcharfem Gegenſatze gegen die bisherige chriſtliche Sittlichkeit 
mit ihrer Transcendenz proflamiert und den Individualismus auf die fchärfite Form gebracht. 

id Allein fie war, mwenigftens foweit die zum beidnifchen Geifte zurüdlenfende Hoch-Renaiſſance 
in Betracht kommt, bei der Maffe der gärenden Motive und Eindrüde zu ſtürmiſch und 
uneinbeitlih und zugleich in ihren pofitiven fittlichen Ideen zu ſchwach und unſchöpferiſch, 
um die innere Nichtung des Yebens und damit die etbijche Theorie zu beberrichen. br 
Individualismus, der zur Sfepfis und zum Anarchismus neigte und zudem völlig artito: 

15 fratifch und erflufiv gemeint iſt, bat überbaupt nad allgemeingiltigen und das Ganze 
ordnnenden Theorien nicht geitrebt und darum binter der chrijtlichen Autonomie mit ibren im 
Glauben ergriffenen ewigen und allgemeingiltigen Zielen und ibrem Drang zur Ordnung 
des Geſamtlebens an weltbiitorifcher Wirkung weit zurüdgeitanden. Ihre politifche Theorie, 
die bei Macchiavelli zu einjamer Größe und Härte erwächſt, und die bei Bodin den 

2» tbeologisch-naturrechtlihen Rahmen einbält, bat nur bei Hobbes einen ftarfen Einfluß geübt 
und bier vor allem gerade einen Gegenſatz gegen Hobbes bervorgerufen, der die von tbeo- 
logifch:naturrechtlicher Bafis ausgebende und bumane etbifche Ziele verfolgende Staatsidee 
zur ſtärkſten Entfaltung bradte. Die an Stoa und Epikuräismus genäbrte Kunſt der 
ethiſchen Analyje und Beobachtung bat wohl die dee pſychologiſcher Geſetze und einer 

25 pſychologiſchen Behandlung der Ethik vorbereitet, aber zu einer ſolchen ſelbſt nur aphoriſtiſch 
geführt. Sie ift teils durch bumaniftifche VBermittelung von der fonfejjionellen Ethik ac- 
ceptiert worden, teils überhaupt erit bei den engliſchen Moraliften zu ermftlicher Ver: 
wendung gekommen, die den Antrieb zu inbaltliben Neugeitaltungen empfanden. An 
inhaltlichen ſittlichen Ideen aber beſaß die Nenaiffance nur ſchwache Tendenzen, die zu: 

so dem in dem Zeitalter der fommenden großen religiöfen und politiihen Kämpfe ganz 
zurücktraten: einerfeits die äſthetiſche Sittlichfeit, die an eine mächtige Erhebung der 
Kunft und eine eingebende Aithetifierung der Lebensformen angelehnt ift und in plato: 
nifierenden Theorien ibren metaphyſiſchen Halt findet, ſoweit fie ſich nicht epikureifcher 
Skepſis ergiebt; andererjeits die intellektualiſtiſche Etbif, die im Denfen und der Erfennt: 

3 nis das Ziel und böchite Gut des Lebens fiebt und deshalb troß der verjchiedenartigiten 
und gärendjten wiſſenſchaftlichen Beitrebungen in die neuplatoniſch-myſtiſche Verberrlichung 
des über die Welt berrfchenden Allgemeinen ausmündet. In beiden Richtungen find 
freilich prinzipiell neue und pofitive etbifche Kräfte enthalten, allein fie find noch zu eng ver: 
bunden mit der Zügellofigkeit der Nenaiffance und treten noch zu weit zurüd hinter den Haupt: 

40 interefjen der Epoche, als daß fie in die Bildung der ethiſchen Ideen hätten maßgebend ein: 
greifen fönnen. Das wird erſt viel fpäter nach Erledigung der Hauptfragen und Schaffung 
relativer politifcher und religiöfer Freiheit möglich. So gebt daber auch die neue Ethif 
weder von dem Mutterland der Renaiſſance, von Italien, aus, das der Gegenreformation 
und der fpanifchen Fremdberrichaft feinen Widerftand entgegenzufegen vermochte, noch von 

45 ranfreich, das mit feiner bugenottischen Theologie und Staatslebre einen größeren Einfluf 
übte als mit feiner Nenaifjance, die ja auch bier in die Gegenreformation überging. In 
England aber ift nicht die Nenaiffance des 16. Jabrbunderts der Anitoß gewejen, jondern 
das große durch die Nevolution des 17. Jahrhunderts geftellte religiös-ethiſch-politiſche 
Problem (J. Burdbardt, Kultur d. N. in alten, Diltbev, Auffaffung und Analyſe 

so des Menſchen im 15. und 16. Jahrhundert; Archiv für Geſch. d. Philoſ. 1891/92; 
derf., Das natürlibe Syſtem der Geiſteswiſſenſchaften im 17. Nabrb., ebd. 1892/93; 
derf., Die Autonomie des Denkens, der fonftruftive Nationalismus und der pantheiſtiſche 
Monismus im 17. Nabrb., ebend. 1894; Taine, Histoire de la litterature anglaise 
I u. II; Tullob; Jodl, IT 83—98; K. Neumann, Rembrandt, Stuttgart 1902). 

55 5. Für die Bildung dieſes enticheidenden Ausgangspunftes fommt nun aber die 
protejtantiihe Moral in ihrer bejonderen reformierten Geſtalt in Betracht, 
wie für das Yeben und die Durchſetzung des Proteftantismus überhaupt die Kämpfe der 
reformierten Völker entjcheidend find. Dieſe Bejonderbeit liegt darin, daß die reformierte 
Ethik bei gleicher begrifflicher Grundlage wie die lutheriſche doch infolge der befonderen 

oo geichichtlichen Verhältniſſe Genfs, Frankreichs, Hollands und Englands und unter ber 
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immer ftärfer bervortretenden Herrſchaft des calvinifchen Prädeftinationsgedanfens die 
‘dee einer chriftlichen Kultur immer ftrenger, einbeitlicher und willensjtärter berausarbeitete. 
Unter Kultur veritebt freilihb auch ſie nur die politischen, fozialen und wirtjchaftlichen 
Beziehungen des Dafeins; die Wiſſenſchaft fällt ihr mit der Theologie und deren Vorftufen 
oder mit den rationellen Theorien des status eivilis zufammen, und die Kunft jpielt 5 
bei ihr als Träger ethiſcher Lebenswertung und Weltanjhauung überhaupt feine Rolle; 
der einzige, bei dem das der Fall it, Rembrandt, bielt ſich zu den Collegianten und den 
Myſtikern (Neumann, Rembrandt, ©. 523581). Aber in dieſen Grenzen verſucht fie eine 
wirkliche Kulturetbif, jtrebt fie = dem ı hrijtlichen, den gottgeorbneten status eivilis mit 
den religiöfen Zwecken vereinigenden, Staat. Sie bat mit der lutheriſchen Ethik die 
Begründung auf Sündenvergebung und bie Folgerung des fittlihen Handelns aus dem 
mit Gott verjühnten Gemüt innerhalb des Zpielraums des ordnungsmäßigen Berufes 
gemein, und ebenjo teilt fie mit ihr die Abſteckung diefes Spielraumes durch die Heran— 
ziebung der mit beiden Tafeln des Offenbarungsgefees identifchen lex naturae, die 
ibre natürlichen Folgerungen ſämtlich entwickeln % ann und foll und eben damit dem 
Evangelium dient. Ebendeshalb teilen fie auch die Formeln, die das Werbältnis der 
Kirche als der Trägerin des Evangeliums zu dem Staat ald dem in Defalog und lex 
naturae berufenen Träger und Mächter des natürlichen Kulturlebens regeln: fie ver: 
langen von ibm die unbedingte Durchjegung der reinen Lehre und eine wenigſtens äußer: 
li den chriftlichen Idealen entiprechende Yebensordnung, die diseiplina externa, ver: © 
möge deren Anſtoß vermieden wird und der robe Widerftand gebrochen wird, ſowie die 
eustodia utriusque tabulae, vermöge deren nicht bloß die justitia eivilis jondern auch 
die Neinbeit der Yehre, der Sakramente und der Lebensführung von ibm aufrecht er 
balten wird. Es iſt die proteftantifche Kultur mit ihrer Staat und Kirche, lex naturae 
und Heilsverfündigung gemeinfam beherrſchenden und zum Ganzen fügenden autonomen 2 
Bibliofratie an Stelle der katholiſchen Kultur mit ibrer Staat und Kirche, lex naturae und 
übernatürliche Gnadenleiftungen getrennt baltenden und in diefer Trennung die erfteren überall 
berabwertenden und meifternden bierarcbifchen Theofratie. Aber während das Yutbertum 
in den Berbältnifien des deutfchen Territorialftaates und bei der unpolitifchen Anlage 
Luthers ſich mit einigen chriſtlichen Modifikationen im bisherigen Staatsbetrieb begnügt, 
im übrigen den Staat völlig ſeiner eigenen Be Ha und natürlichen Funktion 
überläßt und bei der Schwäche feiner eigenen firchlichen Organifation der Obrigfeit als 
den membrum praecipuum gar die Regelung wichtiger firchliher Funktionen direkt 
überläßt, geftaltet der Galvinismus die Kirche kräftiger als erefutionsträftigen Träger der 
hriftlichen Forderungen und betrachtet er den Staat zuverfichtlicher als durch feine natürliche 35 
Organifation für den Dienft des Heils nicht bloß beftimmt, fondern auch fähig. Er verlangt 
vom Staat neben dem Schuß der kirchlichen Alleinwabhrheit auch die vollendete Anpaffung 
der Forderungen und Formen des bürgerlich⸗ politiſchen Lebens an die chriſtlich-ethiſchen Forde⸗ 
rungen, wie ſie von einer ſtark und ſelbſtſtändig organiſierten Kirche aus der Bibel vorgelegt 
werden und wie fie dem Weſen des Staates nach der lex naturae entſprechen. Er 1 
geitaltet eine wirkliche einbeitliche chriftliche Ethik und Kultur, die nicht in tbeologifche und 
politiſche Ethik zerfällt und die Zufammenftimmung beider Gott und der Gunſt der 
Umftände überläßt, jondern die das gefamte Yeben aus der Idee eines einheitlichen chriſt⸗ 
lichen Zieles in theologiſcher und natürlicher Ethik, in Staat und Kirche zuſammen ge— 
ſtaltet. Befähigt hierzu iſt der Calvinismus durch die allmählich die lutheriſchen Gedanken 45 
ganz in ſich aufſaugende Prädeſtinationslehre, die über Sündenvergebung, Erlöſung und 
Heiligung den oberften Gefichtspunft aufrichtet in dem Ziel einer das jenfeitige Yeben 
anbabnenden, Gottes Ehre verberrlichenden, von der erwählenden Gnade gewirkten ein: 
beitlichen fittlichen Yeiltung. Hierin erbält das proteſtantiſche Dogma nit bloß erit 
einen feiten Grund und Endbegriff, fondern auch die mächtigften aftiven Antriebe des so 
Handelns, infofern nicht bloß Sündentroft, fondern Perſeveranz der Gnade das Ziel ift, 
und infofern die zufammenbängende fittliche Yeiftung nicht bloß elendes Stückwerk, jondern 
Beweis und Kundmachung des GErwäbltieins it. Zuſammenſchluß der tbeologiichen 
Gedankenwelt und höchſte Energie des Handelns gebt auf diefe Weife von dem Prä- 
deitinationsdogma aus. Mit diefer Faſſung des Dogmas find dann aber noch zwei weitere, 56 
in die gleiche Richtung treibende Kräfte verbunden: eritlih der urfprünglich ariftofra- 
tiſch gedachte reformierte Kircbenbegriff, der nicht wie der der Yutberaner ſich auf Wort und 
Sakrament beichräntt und die immer unfontrollierbare Wirkung Gott anbeimitellt, fondern 
die Kirche als Genoſſenſchaft und Heiligungsanitalt der Prädeitinierten denkt und daber 
den in ihnen herrſchenden Chriſtus auch thatſächlich zum Herrn über den ganzen Umfang so 
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des Lebens macht, und zweitens der reformierte Biblicismus, der die Schrift nicht blof 
als Bußmittel und Gnadentroft, jondern in allen Stüden als wirkliche pofitive Norm 
und Mittel der Erwählung faßt und daher den Begriff des biblifchen Sittengejebes viel 
ſtärker betont als die Yutberaner. Die Neformierten lehnen die Beſchränkung des Geſetzes 
auf den bloßen usus elenchticus und usus politicus ab und fordern vielmehr aud 
eine Bedeutung des die lex naturae in ſich fajlenden biblifchen Sittengefeges gerade 
für das Leben der wiedergeborenen Chriften, indem gerade durch die Forderung dieſes 
Gefeges die Prädeftinationsgnade Weg und Kraft zur dauernden Heiligung zeigt. Das 
ergiebt nicht eine neue katholiſche Gefeglichkeit, ſondern einen der Geichloffenheit des Dogmas 

| entfprechenden geichlojjenen Gedanken der chriftlichen Kultur, den die Zerfloffenbeit der 
Zutberaner immer nur balb zu faſſen wagte. Aus allen diefen Gründen iſt denn aud 
die reformierte Ethik nicht in den privaten, Heinbürgerlichen Beziehungen feitgebalten wie 
die Iutberifche, jondern arbeitet zugleich auf die Gefamtgeitaltung eines öffentlichen chrift- 
lichen Lebens im Staate und damit auf eine andere Regelung des Verbältnifies zum 

15 Staate bin. Sie lehnen die Auslieferung der wichtigſten kirchlichen Funktionen an die 
Obrigkeit ald membrum praeeipuum beftig ab und bauen dafür um jo fonjequenter die 
Theorie von der custodia utriusque tabulae aus, vermögen deren der Staat als göttlich 
anerfannter Träger der Rechts: und Gefell ſchafisordnung kraft natürlichen und göttlichen 
Rechtes zur Aufrechterhaltung der bibliſchen Wahrheit und zur Durchführung der 

30 biblifchen Ordnungen in jeinem Bezirk verbunden ift. Der von Calvin durchaus arifto: 
fratiich gedachte Staat bat in der Ephorie Organe, durch die er fich ſelbſt auf die Rich: 
tigkeit feiner Leiſtungen fontrolliert. Für den Fall der Verfehlung diefer Leiſtungen aber 
iſt im ſtärkſten Gegenſatz gegen die Yutheraner ein zunächit eingejchränktes und verklau— 
juliertes, dann aber immer — und mächtiger entialteted Widerjtandsrecht worgejeben, 

25 das den Staat zur Einhaltung und Verwirklichung der chriftlihen Forderungen zwingt. 
Diefes Miderftandsrecht, das in den bugenottifen und niederländischen Kriegen in 
jenen Konfequenzen entwidelt wurde, iſt nicht wid die Seele der beroijchen Kämpfe 
des Galvinismus, jondern auch der Ausgangspuntt feiner eigentümlichen politijchen 
Iheorien, die jchließlih dabei anlangten, die Souveränität des chriftlichen Volkes als die 

so eigentliche Kontrollinitanz zu_proflamieren und damit die hriftliche Demokratie zu verfechten. 
Haben die Yutheraner die Ableitung des Staates aus der lex naturae in einem un 
fiheren Zwielicht zwiſchen theofratischer Betrauung des Staates mit der diseiplina 
externa und custodia utriusque tabulae und einer pſychologiſchen Ableitung dieſer 
Betrauung vermitteljt menjchlicher Zivedmäßigkeitreflerionen erjcheinen lafjen und unter 
allen Umijtänden diefer Staatstbeorie durchaus den konſervativen Charakter des An: 
ſpruchs auf leidenden Geborfam gegeben, jo bat der kämpfende Galvinismus aus dem 
Ephorat Galvins das Kontrolrecht des chriftlichen Volkes entwidelt und zu defien Be: 
gründung die im Staatsvertrag wirkende Volfsjouveränität in rabifaler Weiſe als Aus: 
fluß natürliben und göttlichen Rechtes betont. Sein Biblicismus fand in der alt: 

» teftamentlihen Bundesidee dann auch den Schriftbetveis für den Staatsvertrag. So 
entiteht das Ideal der in Staat und Kirche zuſammenwirlenden und in beiden von 
der Bibel geleiteten Kirchenkultur. In dieſem Sinne iſt die durchaus reformiert 
gedachte Politit des Althuſius und der Tyrannenhaß des Hubert Languet zu verſtehen. 
Auf dieſe Weiſe iſt die reformierte Ethik, Politik, Kultur und © Staatsbildung der große 
Knotenpunkt der modernen geiftigen Entividelung geworden. Dazu trägt aber noch be 
fonders ein letter Umstand bei, der in den Berhältniffen der weitlichen Kultur und in ber 
Perſönlichkeit Galvins feinen rund bat. Calvin gebört den gelehrten Ständen an und 
die calviniftifchen Yänder der fortgeichrittenen politifchen und merfantilen Entwidelung. So 
berrjcht bier nicht bloß eine freiere Neflerion über die dem Staatszweck am beiten dienende 

5 politische Organifation, ſondern auch eine freiere Stellung zum wirtfchaftlichen Verkehr und 
dem ihn befördernden Kapital. Im Gegenjag zu dem Patriarhalismus und naturaliirt: 
ſchaftlichen Konjervatismus der Yutberaner buldigen die Neformierten einem politifhen und 
wirtſchaftlichen Utilitarismus, der den Staat auf die Höhe feiner natürlichen Leiſtungs— 
fähigkeit bringen und damit ibn auch leiſtungsfähiger für feine chriftliche Beitimmung 

55 maden will; und diefen Utilitarismus unterjtügen die chriftlichen Forderungen der Mäßig— 
feit, Nechtlichfeit und Arbeitjamteit, in denen ſich das Evangelium als auch dem materiellen 
Gedeiben förderlich erweiſt. So werden die reformierten Yänder Träger der Kapital- 
wirtichaft, des Handels, der Anduftrie und eines chriftlich temperierten Utilitarismus, der 
ihre Kulturtbeorien wie ihre tbatfächliche Kraft bedeutſam beeinflußt bat. Neben ver 

co modernen politischen Enttwidelung iſt auch die mwirtfchaftliche von ihr mächtig gefördert 
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worden. Wer in der Prädejtination feines Zieles und des Jenſeits jo unbedingt ficher 
it, der kann die natürlichen Kräfte um jo freier auf den natürlichen Zived, den Erwerb, 
wenden und braucht feine übermäßige Yiebe zum irdifchen Gut dabei zu fürchten. Mit 
der reformierten Ethik fonnten daber die rein profanen Theorien ſich verbinden, die in 
Volitit und Wirtjchaft fih ausgebildet hatten, und aus der reformierten Ethik konnten 
fulturelle Beftandteile fich zu rein weltlichem Betrieb verfelbftitändigen. Bor allem aber 
entbielt fie, wenn auch unvolljtändig, fo doch eindrudsvoll und folgenreich, das Problem 
einer chriſtlichen Kultur überhaupt, der Zufammenfaflung religiöfer und weltlicher Zwecke, 
aus welchem Problem die tiefften Spannungen bervorgeben mußten, jobald mit ihm einmal 
radifaler praktiſcher Ernſt gemadt wurde. Dazu aber fam es erit durch die großen 10 
engliſchen Revolutionstämpfe (Lobſtein; Scheibe, Galvins Prädeftinationslebre, Halle 1897 ; 
Kampſchulte, Calvin 1869/1899; Schnedenburger, Vergleichende Daritellung des lutb. und 
ref. Yebrbegriffed, Stuttgart 1855; Hundesbagen, Beiträge zur ar er Pre 
Riesbaden 1864; Nieder, Grundjäße reformierter eg Yeipzig 1899 ; Eljter, 
Galvın als Staatsmann, Gefegeber und Nationalökonom, Jabrbb. für Nationalöfonomie 
und Statiftit 1878; Schmoller, Zur Geſch. d. nationalötonomifchen Anfichten in Deutjch- 
land während der reform. Periode, Tübinger 3. f. Staatswifjenjchaften 1860; Mards, 
Coligny I 256— 346; Roſcher, Geſch. d. Nationalöfonomif in Deutichland). 

6. NH England trat die Verwirklichung diefes reformierten deals unter bejondere, 
die radikale Durchführung ermöglichende Bedingungen, wobei es jedoch zugleich ſelbſt 20 
folgenreibe Modififationen erlitt, an die die moderne Entiwidelung pofitiv und negativ 
anfnüpfte. Hier war die große politiiche und religiöfe Frage des Zeitalterd noch ungelöft, 
infoferne ein die Souveränität im fejtländifchen Sinne anjtrebendes Königtum und eine 
an der Staatsregierung mitbeteiligte, formell fatbolifierende Kirche den parlamentarijch- 
ftändischen Volksrechten und der dee eines unabhängigen und rein geiftlichen Kirchentums 5 
gegenüberjtand. Aus diefem Konflitt entitand Schritt für Schritt die völlige Auflöfung 
der bisherigen politifchen und kirchlichen Ordnung und die Aufgabe eines politifch-firch- 
liben Neubaus, die in Ermangelung anderer geordneter und recbtmäßiger Gewalten 
ihließlih dem Heere und Cromwell zufiel, in welchen fich die religiöscpolitifche Oppofi- 
tion und ihr Ideal verkörpert hatte. So fielen die Kompromifje mit dem bisherigen po— 30 
litiſchen und fulturellen Zuftande weg, zu denen alle fejtländifchen reformierten Staaten 
gezwungen geweſen waren, und fonnte der Verſuch eines rein chriftlihen Staates auf dem 
revolutionär eingeebneten Boden gemacht werden. Und zwar bat fich dieſer Vorgang 
Schritt für Schritt aus dem mit den Barlamentsrechten verbündeten Galvinismus ergeben, 
der feinerjeits unter ſchottiſchem und feitländischem Einfluß das calviniftifche Kirchen: und as 
Kulturideal und zur Sicherftellung desjelben die Kontrolle der Regierung durch das ſou— 
veräne Volt im bugenottijchen Sinne forderte, beide Forderungen aber zugleich mit den 
alten Volksrechten und naturrechtlichen Theorien in Verbindung bradte. So faßt Barter 
die Motive des Puritanismus zufammen: „because the law of nature and charity 
requireth the defence of ourselves, posterity and country and because Scrip- 40 
ture requireth the same (Weingarten S. 52). Der fo berbeigeführte Bruch mit den 
biftorifchen Gewalten trieb durch jeine Unmiderruflichkeit immer weiter, und, indem er 
als aftionsfäbige Gewalt allein das Heer übrig ließ, wurde vom Heer aus die Rekon— 
itruftion des Staates verſucht. Das Heer aber, das die religiöspoltifche Revolution vor 
allem vollzogen batte, war der Sit der fortichreitenden — — Ideen, von denen 45 
aus auch die politifchen bejtimmt werden follten. Nm Heere nämlich berrichte eine indi— 
vidualiftiiche und piritualiftiiche Fortbildung des Galvinismus, die den chrijtlichen Gedanten 
der Autonomie bis zur Forderung der Toleranz verjebiedener chriſtlicher Gemeinſchaften, 
der vollen Trennung des Staates von den organifterten Kirchen fteigerte und dementjprechend 
auch die politifche Autonomie demokratischer Selbitregierung forderte, die aber mit alledem 50 
gerade den chriſtlichen Staat vertoirklichen wollte und von der Staatsregierung eine jtreng 
puritanifchreligiöfe Kontrolle und Leitung des bürgerlichen Lebens verlangte. Hierin ift 
freilih der Einfluß — Ideen nicht zu verkennen, die von Holland herüberwirkten 
und durch die nach Amerika überſiedelnden Independenten auf das Mutterland wirkſam 
blieben. Aber die Führer der Bewegung find ſich mit vollem Bewußtſein darüber klar, 55 
da fie damit nur die wejentlihe Grundtendenz der Reformation zur Geltung bringen, 
und daß fie nur Akkommodationen der älteren Neformatoren an äußere VBerbältnifje und 
hiſtoriſche Überlieferungen abſtoßen. Andererfeits ift der Zug zur Aufrichtung eines chrift: 
lihen Gemeinweſens nichts anderes als der weſentlich reformierte Grundgedanfe, der nicht 
von den rubigen, leidſamen bolländischen Täufern und nicht aus hiſtoriſchen Neminiscenzen 60 
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an Thomas Münzer, jondern geradetvegs aus dem Geiſte des in Frankreich und Schott: 
land rabdifalifierten Neformiertentums jtammt (Good 74ff., 128f.). Der Prädeitina- 
tionsglaube bildet überall in reformierter Weiſe die Spannkraft diefer Ethik, wie ſich aus 
ibm ja auch der Independentismus der ganz perjünlichen Heils- und Gnadengewißbeit 

5 leicht ableiten ließ. Viſionen, Eingebungen und Grleuchtungen find die naturgemäßen 
Begleiterfcheinungen einer ſolchen ſtarken religiöjen Bewegung und eines ſolchen Subjef: 
tivismus, die ſich zudem auf das Vorbild der Urchriftenbeit ae durften und die An- 
regungen bierzu direkt aus dem Neuen Tejtament jchöpften. Nicht minder ift der escha- 
tologijche Entbufiasmus aus dem Gefühl des radikalen Gegenjages gegen die biäberige 

10 Welt und der radikalen Neubeit des zu verwirklichenden deals begreiflic und aud) jeiner: 
feits von dem Neuen Tejtament genäbrt, dejjen Apofalyptif nun nicht mehr von einer offı- 
ziellen Theologie vertufcht wird. Die Freigebung der Kirchenbildung und der dogmattichen 
Ueberzeugung ftebt eben doch unter der Vorausfegung, daß dabei die hriftliche Wahrheit erit 
recht * werde, und daß in allen ſittlichen Forderungen die ſtrengſte Uebereinſtimmung 

15 beſtehen bleibt. Der Herr wird fein Volk nicht aus der Wahrheit fallen laſſen, und die 
Erzwingung der fittlichen Korrektheit bat er in die Hand der Vollsregierung gelegt. Nur 
Dogma und Kultus find in gewiſſen Grenzen freigegeben, das fittlihe Ideal joll in 
jeiner Geltung jtreng behauptet werden, und auch die Freigebung der erfteren iſt nur bie 
Folge der Ipezifiich:chriftlichen Sittlichfeit. Staat und Kirche bleiben eben auf den ge 

20 meinfamen Zweck der chriftlichen Kultur bezogen, und dieſe joll, wie Milton (Stern II 
447) und Grommell (Garlyle III 58f.) gemeinfam bezeugen, bier zum erften Male in 
der Welt rejtlos aufgerichtet worden. Natürlich bleibt auch jo immer noch Rückſicht auf 
konkrete politische Verhältniſſe und biftorisch gewordene Situationen genug. Aber die Idee 
bleibt doch die Aufrichtung eines chriftlihen Gemeinwejens, das von der frommen Mino: 

>; rität der laren Majorität aufgezwungen wird und deren Zuftimmung gewinnen foll, das 
in Glaubensfreibeit und Sittenitrenge den chriftlihen Geift verwirklichen und im feiner 
inneren wie äußeren Politik die religiöfen Mapitäbe anwenden fol. Auch ift der de 
mofratijche Charakter diefes Staates ſpezifiſch chrijtlich gedacht und von chriftlichen Ge 
danken abgeleitet, injofern alle Wahlen an die Qualififation des zu Wählenden, d. b. 

m an deſſen puritantiche Gefinnung und deſſen Anerkennung der neuen Ordnung gebunden 
bleiben. Das ift durchaus nicht bloß Schuß gegen royaliftifche Wahlen, jondern Forde— 
rung der dee, wie ja auch der Umstand, daß die Demokratie nie wirklich zu jtande kam, 
jondern Militärdiktatur und Proteftorat immer wieder in fie eingreifen mußte, nur als 
Folge noch ungenügender Heiligung des Volkes und als Konzeffion des deals an bie 

35 Wirklichkeit betrachtet wurde. 
Nepublit und Protektorat haben in der That nad Möglichkeit den chrijtlichen Staat 

aufgerichtet, reformierte und independentiftifche Ideen vereinigend, völlig zweifelsfrei in 
Bezug auf die Möglichkeit einer chriftlichen Kultur und das chriftlihe Recht von Staat 
und Krieg. In diefer legterer Hinficht iſt ihr Charakter ſpezifiſch proteftantiib und ge 

40 währt die befondere reformierte Anlehnung an die Bibel die Möglichkeit von Anleiben 
bei dem Alten Teftamente, die Bedenken über Net, Staat und Krieg innerbalb des 
chriftlichen deals nicht auffommen ließen. Das zeigt deutlich, wie wenig man es 
bier mit einer Erneuerung des Täufertums zu tbun bat. Es it eine dur die befon- 
deren englijchen Verhältniſſe ermöglichte und gefärbte Fortentwidelung der proteftan- 

45 tijchereformierten Frömmigkeit und Ethik, und es wird als Miffion des englifchen 
Volkes empfunden, in der Geltendmachung altengliicher Rechte dem chriſtlichen Staat 
zugleih die Bahn zu brechen. Innerhalb dieſer die hriftliche dee bereits mit Staat 
und Kirche verbindenden Borausfegungen aber jollte das chrijtliche Ideal zur vollen Ber: 
wirklichung fommen. Religibs-kirchliche Autonomie, politiſch-demokratiſche Selbitregierung 

so des Volkes, puritanifche Sittenftrenge, antitatbolifhe und proteſtantenſammelnde Kontinen: 
talpolitif, Bopularifierung und Verchriſtlichung von Recht und Prozeß, moraliſch-religiöſe 
Überwachung durch die General-Majore, chriftlihe Ordnung in Militär und Verwaltung, 
Wiſſenſchaft und Schule, Erwerbsleben und Privatleben fennzeichnen dieje Staatsbildung. 
Zugleich zeigt jich die eigentümliche Verbindung reformierter Gläubigfeit mit nüchternem 

55 Erwerbsfinn in der innigen Verbindung der religiös begründeten äußeren Volitif mit 
Nüdfichten der Handelspolitif. Handel und Erwerb nah Möglichkeit zu fürdern, gebört 
mit zu den Aufgaben einer chrijtlihen Negierung, und bier bat Grommwell den Grund 
gelegt für die großartige materielle Entwidelung Englands (Garbiner, E., ©. 178). Und 
auch die Weihe der chriftlichen Kunſt fehlt diefem Staatsideal nicht, infofern Milton, der 

co Feind der finnlichen bildenden Kunft, aber der Meifter der Muſik und des Werfes, in 
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feinen Sonetten diefen Staat befingt und in feinem „Paradies“ die reformierte Gläubig— 
feit independentiftifcher Färbung poetifch verförpert. Er ift der Dante diejes protejtan- 
tijch-reformierten Rulturideals, der nicht nur die der heidnifchen Formenſchönheit entgegen: 
geſetzte ſpiritualiſtiſche Innerlichkeit der chriftlihen Kunſtempfindung, jondern bei der 
ichrofferen und engeren Ebriftlichfeit des Proteftantismus auch die Unterordnung der Kunft : 
unter lebrbafte und moraliſche Zwecke typiſch verkörpert. 

Wenn diefer Staat jo kurze Zeit fich zu behaupten vermochte, jo liegt der Grund 
nicht bloß in der Unficherbeit feiner politijchen Fundamente und in der religiöfen In— 
differenz der Mafle, jondern in den inneren Schwierigkeiten der Aufgabe jelbit. Formell 
erwies fich die radikal durchgeführte entbufiaftiiche Autonomie, obwohl fie die Konjequenz ı 
der chrüjtlichen dee bildete, als völlig undurchführbar, infofern fie nicht bloß die kirch— 
lichen Organifationen zerrüttete, ſondern vor allem auch die politifhe dee individueller 
Hechte und Selbititändigfeiten unfontrollierbar und regellos machte. An der Anarchie, 
die von diefer Verbindung der politiichen dee mit der religiöfen ausging, bat fich der 
Staat Cromwells verblutet, und die Folgezeit bat die Errungenſchaften diejer Kämpfe nur 15 
in der Weiſe feftzubalten vermocht, daß ſie den religiöfen Autonomie-Gedanfen von der 
Idee der politifchen Freiheiten völlig trennte und die kirchliche und politiiche Sphäre als 
getrennte Sphären der Gefittung vorfichtig auseinanderbielt. Noch ſchwerer aber waren die 
aus dem Inhalt des fittlichen deals entitebenden Probleme. Der proteftantifche Geift 
der puritanifchen Ethik hatte Staat und Recht, Krieg und Politik, Eigentumsordnung : 
und Handelspolitik für chriftlich gefordert und berechtigt erachtet, fofern es fich dabei um 
die salus publica eines Gott dienenden Volkes handelt, und batte nur alle dieſe Thätig— 
feiten aus dem Begriff der chriftlichen Kultur zu begrenzen und zu requlieren gejtrebt, 
daneben das Privatleben den Forderungen eines Rigorismus untertvorfen, der überall 
Sinnlichkeit und Selbftfucht nad Möglichkeit befämpfte. Aber die Führer mußten dabei 3 
zunehmend erfahren, daß nicht bloß eine derartige Strenge die naiven Inſtinkte der Mafje 
nicht bewältigen kann (Gardiner, E., ©. 210), fondern daß vor allem auch die einzelnen 
weltliben Zwecke und Funktionen von Staat und Gefellfchaft eine innere Logik — 
die eine ſelbſtſtändige, durch die Natur dieſer Gebiete bedingte Entfaltung verlangt und 
nicht einfach durch chriſtliche Maßſtäbe vergewaltigt werden kann. Die weltlichen Zwecke #0 
zeigten ihre Selbititändigfeit und die Unmöglichkeit einer einfachen Regulierung aus dem 
chriſtlichen deal. Cromwell bat bier Stüd für Stüd nachgeben und die geijtlihen Maß— 
ftäbe mit weltlichen vertaufchen müſſen; er bat feinen religiöfen Entbufiasmus zum Op: 
portunismus jtimmen, feine Liebe und Freiheit erjtrebende innere Politik in Diktatur 
und feine idealiftifche religiöfe Weltpolitit in ſehr realiftiiche Handelspolitif vertvandeln 3 
müflen (Gardiner, C. a. P. II 295, 479. III 4f). Milton bat bei aller Begeijterung 
für den in England geichaffenen chriftlihen Staat zu der Diktatur Cromwells jchweigen 
und der Notwendigkeit fich fügen gelernt, daß die wahre chriftliche Sittlichfeit nicht von 
einem ganzen Volke, jondern nur von wenigen Erwählten verwirklicht werben fünne, und 
er bat jelbit in feinem großen Werke die Grenzen einer allzu konſequent fptritualiftischen 40 
und refleftierenden chrijtlihen Kunft enthüllt (Stern III 238). 

Noch ganz anders und boffnungslojer traten aber diefe Probleme in der Maſſe neben 
diejen beiden größten und klarſten Fübrern bervor. Hier wurde die Gewiffensfreibeit 
unmittelbar zur Sektenbildung und ließ die mangelnde Kenntnis der großen Welt die 
radifaliten Folgerungen aus der chriftlichen Etbif entjteben. Die populären Entbufiaften, vor 45 
allem die independenten Soldaten, vertwandelten die große dee der chriftlichen Kultur bei der 
Schwierigkeit ihrer Durchführung in ein Prinzip der Anarchie, das jeden zur Yoslöfung von 
den biöberigen Offenbarungen und zum Gehorſam gegen Eingebung und Gewiſſen anweiſt, 
bis die große Auflöfung fommt, die Wiederkunft Chrifti und die Aufrichtung des taufend: 
jährigen Reiches. Sie halten die Aufrichtung der chriftlihen Kultur überbaupt für fein d 
menihenmögliches Werk. Umgekehrt überwinden Duäfer und Baptiften die enthuſiaſtiſche 
Anſteckung und ziehen ſich auf das alte chriftliche Prinzip der leidenden Duldung aller 
weltlichen Ordnungen zurüd, das nur die religiöfe Gefinnung ſich vorbebält und dieſe in 
der Sphäre der religiöten Gemeinschaft und des Vrivatlebens ausübt. Andere haben die 
chriſtliche Gejtaltung der Wirklichkeit direft in Angriff nebmen wollen und mit radifaler 55 
Austilgung des biftorifhen Rechtes den Kommunismus und Sozialismus als chriftliche 
Forderung enttvicelt, während wieder andere aus dem chrijtlichen Prinzip lediglich die 
radifale Demokratie mit allgemeinem Stimmrecht und Mebrbeitsvertretung folgerten und 
damit die urfprünglich chrijtlichen Gedanken fäfularifierten. Und in all dem Wirrivarr 
bat es fchließlich auch an ſolchen nicht gefeblt, die an allen idealen Maßſtäben irre wurden 60 
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und nur das pofitive biftorifche Hecht als die einzige fichere, wenn auch zufällige Norm 
zur Geltung bringen wollten, höchſtens mit einigen berubigenden Konzeilionen an die 
Vertreter der idealen Mapitäbe. So bat die Nevolution nad allen Seiten zu einer 
ſchweren Krifis der reinen chriftlichen Ethik geführt und die natürliche Selbftverjtändlichkeit 

5 der bisherigen, aus Antike, Bibel und Gegenwart gemifchten chriftlichen Ethik aufgeboben. 
Ebendamit aber bat fie auch die jtärkiten Antriebe zu einer neuen Befinnung über die ethiſchen 
Grundprobleme der europäiichen Welt gegeben. Aus dem wilden Gegenftrom der zügel: 
lofen Nejtauration erhebt fich bei ernjteren Geiftern die ethiſche Selbitbefinnung, die nun 
einerjeits den Gedanken der Gewifjensfreibeit und Autonomie zunächſt rein objeftiv- 

10 wiſſenſchaftlich unterjucht, die andererfeits chriftliche und meltlihe Zwecke in einem neuen 
Verhältnis ſieht und Gegenſatz oder Vermittelung oder Übereinftimmung beider jib mit 
neuen wiſſenſchaftlichen Mitteln zum Gegenjtande macht. Damit find aber aud erit 
die wirfliben Aufgaben der modernen Ethik eröffnet. (Weingarten, Revolutionsfirchen 
Englands, Yeipzig 1868; Ranke, Engliſche Geichichte, Gef. WR Bd XVI-—XXL S. R. 

15 Sardiner, Commonwealth and Protectorat’, 1897—1901; derj., Cromwell 1899; 
derj., Cromwells place in history; Gooch, History of English democratic ideas 
in the 17th. cent., Cambridge 1898; Garlyle, Cromwells letters and speeches, WR 
Bd VI—IX; Stern, Milton und feine Zeit, 1877—99; A. „Puritaner“.) 

II. Das wichtigjte Mittel diefer wiſſenſchaftlichen Nekonftruftion der Ethik iſt die 
» analvfierende Piychologie, die ohne metaphyſiſche Vorausjegungen über das Weſen der 

Seele und über die Wirkung des Göttlichen auf fie, ſowie ohne fertige metaphyſiſch und 
offenbarungsmäßig bejtimmte Ziele des Handelns erft aus der Zerlegung und Zergliede 
rung des Seelengeſchehens die Gejege feines Handelns und die feiner Natur entiprechenden 
Ziele fuht. Damit erfolgt die grundlegende Abwendung von der bisherigen Methode 

25 der theologifierenden Ethik, die überhaupt nicht auf piochologifcher Analyje aufgebaut 
war, jondern auf metaphyſiſch fonftruierte Zielbegriffe und auf göttliche Offenbarungen, und 
die die Pſychologie nur ergänzend und gelegentlich für die Ethik herangezogen hatte. Nun aber 
wurde von den Unficherbeiten und Widerjprüchen der fittlihen Beurteilung und der fitt- 
lichen Mächte des praftifchen Yebens auf die pſychologiſche Analyje ald auf den einzigen 

3 fejten Orientierungspunft zurüdgegangen und von ihm aus erit ein Verſtändnis der Ge: 
ſchichte und der in ihr een Offenbarungen und Normen ſowie der für ihre Auf: 
faflung maßgebenden metaphyſiſchen Begriffe erjtrebt. 

Damit ijt aber dem ſcholaſtiſch-theologiſchen Syſtem gegenüber die Pſychologie nicht 
bloß aus ihrer bisherigen, bloß ergänzenden Nebenftellung bervorgezogen, jondern aud 

35 in ihrem Wefen und ihrer Tendenz verändert, zu tiefgreifenden Wirkungen aufgerufen, 
die dann fofort bervortreten müfjen, wenn die pſychologiſche Analyje wirklich in den 
Mittelpunkt des Intereſſes geftellt wird. Die bisherige Pſychologie war ein Kompromif 
der naiven antiken Volkspſychologie und der naiven religiöfen Sprache der Bibel mit der 
wiſſenſchaftlichen Viychologie der Antife gewejen, analog dem ganzen Kompromiß von 

0 Antife und Ghriftentum, den der Katbolicismus bewirkte. Die religiöfe naive Sprache 
und Empfindung betont vor allem den ewigen Wert und die Einheit und Überfinnlichkeit 
der Seele und führt alle auferordentlichen feelifchen Erregungen im Guten und Böfen 
auf transcendente Wirkungen an den Seelen, auf Gott, Engel und Dämonen zurüd, 
ebenſo wie alle außerordentliben Naturvorgänge zu unmittelbaren Wirkungen göttlicher 

45 oder teufliicher Gewalten werden. Diejen naiven pſychologiſchen Supranaturalismus bat 
die Kirche im Zufammenbang mit ihrer Yehre von der übernatürlichen Offenbarung, 
Kirchenanjtalt und Gnadenkraft und mit jtrenger Begründung durch ibre Erbjündenlebre 
zu einer geichloffenen Theorie des pſychologiſchen Wunders oder der Gnabenmitteilungen 
ausgebildet, durch die ſie ſowohl die grundlegenden Offenbarungen als das ethiſche und 

so religiöfe Wirkſamwerden diejer Offenbarungen an den Seelen auf ein pſychologiſches, mit 
den bejonderen DOffenbarungsveranftaltungen und mit Kirche und Sakrament verfnüpftes, 
Wunder zurüdführte. Daneben bat fie aber zur Unterftügung ihrer Metaphyſik der Seele 
die antike Pſychologie in allen irgend brauchbaren Elementen berangezogen und zugleid 
für die Sphäre des natürlichen Handelns auch in der Weiſe der Antike eine immanent: 

55 pſychologiſche Erklärung zugelafjen und ausgebildet. Der Schwerpunkt lag dabei für fie 
immerdar in der Metaphyſik der Seele, und die analytifche Zergliederung war troß der 
bedeutenden auguftinifchen Gedanken dabei immer Nebenfache. Sofern fie um eine foldhe 
ſich kümmerte, bezog dieje fih immer nur auf die Ableitung des natürlichen Handelns und 
Erkennens in feiner Sphäre. Daneben pflegte fie freilich die Analyfe der religiöfen 

w Empfindung in ibrer dabei vorausgejegten Wunderjphäre, wobei aber gerade die Unmög: 
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lichfeit der Übertragung der Voraus get und Methoden der erjteren auf die der 
zweiten das Hauptintereffe war. Höchftens daß man vermittelnde Übergänge zwifchen die 
natürlich-pfuchologiichen Vorgänge und die Wunder der Gnadenverfittlihung einſchob. 
Unter diefen Umftänden bat denn auch die pſychologiſche Analyſe für katholische und 
protejtantifche Ethik keinerlei grundlegende Bedeutung, jondern alle Hauptbegriffe der 
Ethik hängen an den aller immanent-pfuchologijchen Analyſe entzogenen metaphyſiſch— 
jupranaturalen Lehren von der Heilögefchichte, der Offenbarung und der verfittlichenden, 
prädejtinierenden Gnabdentraft. 

Dagegen erbob ſich aber jeit dem Beginn der modernen Welt im 13. Jahrhundert eine 
immer jtärfer und immer prinzipieller werdende Oppofition. Aus der Verſtärkung der 
auch vom Mittelalter nad antitem Mufter geübten immanent-pſychologiſchen Analyſe, vor 
allem aus der Durchführung der ſtoiſchen Affekten- und Charakterlehre, dann aus der 
mächtigen Herausbildung einer freien dichteriichen und künſtleriſchen Analyfe des Menſchen, 
wie fie die Renaiſſance-Litteratur und Kunſt erfüllt, jchließlich aus der religiöfen Gewöh— 
nung der Selbitzerglieverung und Selbjtbetrachtung ſelbſt erbob fih das Prinzip einer 
univerjalen pſychologiſchen Analyse, die das Ganze des Menſchen und des Cha: 
rafters, ja jeine Gejchichte und feine großen biftorischen Bildungen aus induftiv gewonne— 
nen und verallgemeinerten Beobachtungen zu erklären unternahm, und die in dieſem Be- 
itreben durch die glänzenden Erfolge der analogen analpfierenden Naturbetrachtung lebhaft 
ermutigt wurde. So baben Montaigne und Charron bereits bewußt die etbiiche Analyſe 20 
angewendet, indem fie konſtante Elemente der Willensregungen und Affelte nach An: 
latung der Stoa feititellten und aus ihnen Gejeße und Dr des Handelns ableiteten. 
Das gleiche Programm batte Bacon in feiner andeutenden Meife ausgefprochen und dabei 
auf die von Dichtern und Hiftorifern längft vollzogenen Analvjen als Mufter hingewieſen. 
Die gleichen Wege gingen die Begründer des Naturrechtes, die Staat und Recht aus 3 
immanenten siebolociihen Trieben und entjprechenden Vorſtellungen abzuleiten fuchten, 
während Macchiavelli, dem Hobbes und Spinoza folgten, die Pſychologie des durch den 
Staat zu bändigenden Kampfes aller gegen alle enttwidelte. Babnbrechend tft insbefon: 
dere Macchiavelli mit feiner pſychologiſchen Analyfe, feinen hiſtoriſchen Vergleichungen 
und ſeinen durch Empirie gefundenen Generaliſativnen. Überhaupt iſt auf die ganze, 30 
nad ſtoiſchem Vorgang die Affektenlebre bebandelnde Yitteratur zu verieifen, in der 
Gaſſendi, Descartes, Malebrandye und Bayle befonders bervorragen (Jodl I, 428). Ja, 
die bierbei immer mit einer gewiſſen Zurüdhaltung bebandelte tbeologifche Etbit fam 
ibrerfeitS diejen Bejtrebungen entgegen, indem Arminianer und Yatitudinarier die Sphäre 
des piuchologiichen Wunders und der Prädeftination zu Gunften einer von der Gnade 35 
nur unterjtüßten, rational veritändlichen Willensbewegung einjchränften. Den ent: 
Ibeidenden Schritt nach diefen Anläufen aber tbat Hobbes, der, durch die englischen 
Wirren zur Neubegründung der Ethik gedrängt, fie entſchloſſen auf eine rein immanent 
piohologifche Analyje begründete. Von Hobbes angeregt baben dann die weiteren eng: 
lichen Etbifer auf dem gleichen Boden gearbeitet, auch wenn fie zu inbaltlich ganz anderen 40 
Auffaffungen des Sittlihen binitrebten. Seine Gegner baben ebenfalls ibren Eriftlichen 
Standpunkt nunmehr auf der gleichen Vorausjegung pſychologiſcher Analyje begründen 
müflen. Neben Hobbes bat in der gleichen Richtung Spinoza babnbrecend gewirkt, der 
jeine Etbif geradezu als Lehre von der Mechanik der Affekte aufbaute und feinen theo— 
logijch-politifchen Traktat zu einer pſychologiſchen Ableitung der religiöfen Offenbarungen 45 
und Inſtitutionen gejtaltete. Die Führung aber verblieb den englischen Denkern, die 
in Nachfolge und Bekämpfung des Hobbes den Pſychologismus des 18. Yabrbunderts 
als Grundwifjenichaft und Urientierungsmittel für alle Vrobleme der geiftigen, fittlichen 
und hiſtoriſchen Welt aufgerichtet haben, und die bierin von der ganzen engliſchen Litte— 
ratur in den „moraliſchen Wocenjchriften” und im pſychologiſchen Sitten-:Roman unter © 
ſtützt wurden. 

Wird aber jo die zergliedernde Pſychologie der Hebel der wiſſenſchaftlichen Methode, 
jo tritt mit ihr auch eine völlige Veränderung der Anſchauung von der Geichichte und 
von den gejchichtlihen Normen ein, vor allem eine andere Begründung der etbifchen 
Normen jelbjt. Die tbeologifierende Ethik des Katbolicismus und Proteftantismus batte 55 
die Gejchichte zwar zu einem Ganzen zufammengefaßt, das in Urfprung und Ziel ein- 
beitlib ijt und im feinem Verlauf einer einbeitliben Macht unteritebt, das aljo dur 
allgemeine Begriffe beberrfcht wird. Aber dieje Begriffe entnabm jie aus been, die 
dur die Offenbarung der Kirche und Bibel und durch unterftügende metaphyſiſche De: 
duktionen über Weſen und Ziel der Welt feitgelegt waren, und die zu dem wirklichen wo 

Real-Enchflopäbdie für Theologie und Kirche. 3. Aufl. XIII. 29 
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Stoff der Geſchichte nur in dem Verbältnis einer ganz äußerlich teleologischen Gruppie- 
rung der Thatſachen und Vorgänge ftanden. br bat alles am theologiſch— metapboftjchen 
Erweis der Geltung diefer göttlichen Zwede gelegen, und in diefen Nabmen bat fie die 
biftorijben Grinnerungen, bibliſche Darftellung, antite Überlieferungen und moderner 

> Chroniken obne jedes Intereffe an Auffafiung und Konftruftion des faufalen Zuſammen— 
bangs und darum obne jede Kritif eingefügt. An Stelle diejer teleologijchen, die Normen 
jupranatural fonftruierenden Gefcichtsbetrachtung tritt nun aber mit der zergliedernden 
Pſychologie ganz von ſelbſt die faufale Gefhbichtserflärung, Die, wie der indivi— 
duelle Charakter aus pfuchologiichen Elementen erklärt wird, jo aud das univerjelle Ge: 

10 ſchehen und feine dauernden Hervorbringungen aus Verknüpfungen und Schiebungen 
der pſychologiſchen Elemente zu erklären jtrebt; und, wo man fich nicht bis zur mwirf- 
lihen Ableitung von Religion und Offenbarung und Offenbarungsfittlichteit vorwagt, da 
dehnt man doc die Sphäre der Kaufalerflärung foweit aus als möglich, um das pſychologiſche 
Wunder der Offenbarungen und Begnadungen doch auf ein Minimum zu reduzieren oder 

15 in feinem Inhalt dem Auch-Natürlic:Erflärbaren nab Möglichkeit anzunäbern. Mit der 
pivchologiich-faufalen Erklärung aber gebt Hand in Hand die Notwendigkeit einer 
neuen Begründung der ethiſchen Normen, die überdies dur die Konkurrenz der 
verjchiedenen Konfeffionen und ibrer Offenbarungen ſowie durch die Analogien der Sittlic- 
feit der fremden, aufßereuropätichen Volker nabe gelegt wurde. Man mußte auch die 

0 Normen ſelbſt aus der pſychologiſch-kauſalen Erklärung zu gewinnen jtreben, indem man 
aus ihr die allgemeingiltigen Elemente bervorfuchte und als Beweis der Allgemeingiltigkeit 
die tbatfächliche, pſychologiſch fonftatierbare Allgemeinbeit anfab. Der von der tbeologi: 
ſchen Ethik für die natürliche Sittlichkeit anerkannte consensus gentium bedurfte nur 
einer reicheren pſychologiſch-ethnologiſchen Ausführung um den feiten Grunditod aller 

» Etbif bilden zu können, und die geoffenbarten Normen liegen fi dazu immer noch im 
eine nachträgliche Beziehung jegen, wenn man in ibnen bejondere göttliche Zufammen- 
fafiungen oder Beglaubigungen der allgemeinen Sittlichleit erweifen konnte, womit dann 
zwar das Prinzip der pſychologiſchen Raufalität durchbrochen, aber doch jedenfalls in den 
grundlegenden Hauptpunkten anerkannt war. So entitand aus der pſychologiſchen Grund: 

30 legung das jog. natürlidbe Spitem der Geifteswilfenfhaften. das das 18. Yabr- 
bundert zum großen Jahrhundert der Refonftruftion der Ethik und der anderen Geiſtes— 
wiſſenſchaften auf pſychologiſtiſcher Bafis gemacht bat, wie das 17. Jahrhundert durd 
die analpfierende Naturwiffenjchaft zum großen naturwiffenfchaftlichen Jabrbundert und 
zur Zerſthrung des ſcholaſtiſchen Weltbildes geworden war. 

36 Derart ergab ſich eine völlig neue Metbode der Ethik, die auf der zergliedernden 
immanenten Erfabrungspfuchologie aufgebaut ift und damit von vorneherein die fämtlichen 
ſeeliſchen Vorgänge und Zuftände unter die Vorausfegung gleichartiger Erforſchung ftellt, 
auch wenn fie nachträglich von dem Ergebnis diefer Analyſe aus einen Unterfchied na- 
türlib und übernatürlic verurfachter Vorgänge feititellt, und die die ganze Gejchichte zu: 

0 nächſt faufal erflärend und allgemeine Urteile fuchend behandeln muß, auch wenn fie 
nacträglich noch übernatürlice und befondere Offenbarungen binzufügt. Die Sittlichtkeit 
als Gnadenwunder und das Sittengeſetz als Offenbarungsgejeg verliert die Selbitver- 
jtändlichkeit des NAusgangspunftes, und damit verfinten alle die früberen mit der Erweiſung 
dDiejes Ausgangspunftes zufammenbängenden dogmatischen Schulprobleme, während die 

5 pſychologiſchimmanente Analyſe den nächiten und allein fejten Ausgangspunkt gewährt 
und damit ganz neue Grundprobleme in den Vordergrund treten. 

In eriter Yinie fteben nunmehr die pſychogenetiſchen Probleme, ob die fitt 
liden Erjcheinungen aus vor= und unterfittlichen abzuleiten find, wie der Utilitarismus 
der verjchiedenen Formen nunmehr lebrt, oder ob fie eine jelbititändige Quelle baben, 

50 wie der ibealiftiiche Intuitionismus gleichfalls ſehr verfchiedener Formen behauptet. Das 
wird die Yebensfrage aller idealen und chriftlichen Sittlichfeit überbaupt, und darüber 
verſchwinden alle die alten prädeſtinatianiſchen, ſynergiſtiſchen und arminianiſchen Kontro— 
verſen. Ja, das chriſtliche Intereſſe hängt nun an demjenigen, was früher als ſelbſtver— 
ſtändliche Wahrheit der bloßen natürlichen Sittlichkeit galt und hinter der Gnadenſittlichkeit 

55 weit zurückſtand, an dem intuitioniſtiſchen Urſprung der ſittlichen Idee, von deſſen Er: 
“ans aus der Empfang diejer Ideen jelbit leicht als Gnade und ihre Zufammenfafjung 

leicht als Offenbarung bezeichnet werden fonnte. Cine andere Haupt ruppe von Pro: 
blemen entjpringt aus dem Streben nah pſychologiſchen Gefegen, deſſen naturgemäße 
Folge der Determinismus fein muß und gegen das der Gedanke eines eigenen un- 

so ableitbaren Wertes der fittliben Gebote immer wieder als Theorie des Indeterminismus 
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reagiert. In charakteriſtiſcher Verſchiebung wird nun das chriftliche Interefje Die Behauptung 
des ndeterminismus, wäbrend der kauſale Determinismus naturaliftiich den Wert des 
Zittlichen überhaupt zu begraben jcheint und mit den Intereſſen der alten Prädeftina- 
tionslebre gar nichts zu tbun bat. Dieſe letztere verſchwindet völlig, und der Indetermi— 
nismus ſcheint ſich mit der Gnade leicht einigen zu laſſen, während er mit dem Kauſa⸗ 5 
litätsbegriff beſtändige Nöte hat. Unter dieſen Umſtänden tritt nun auch das Prinzip 
der Autonomie das bisher vielfach unter dem Schatten der Offenbarungsgeſetze und 
der Kirchenautorität geitanden batte und jeine radikale Ausprägung erſt durch den in- 
dependenten Entbufiasmus gefunden batte, in den Vordergrund, wobei es freilich eine 
völlig neue Geſtalt gewinnt. Die proteitantifche direfte Unterftellung des Gewiſſens unter 10 
Gott wird zur Unterjtellung des Handelns unter die innere Notivendigfeit rationaler 
Einſicht oder pſychologiſcher Motivation. Aus der Gleichbeit aller vor Gott und dem 
allgemeinen Priejtertum wird die pſychologiſch fonftatierbare Gleicbartigkeit und Gleich: 
wertigfeit der Individuen, die ſich in der Forderung der Einbeziehung der individuellen 
Freiheit in den Staatsorganismus, der firchlichen Toleranz und religiöfen Dentfreibeit aus: 
wirft. Aus der inneren Notwendigkeit des heiligen Triebes des Wiedergeborenen wird 
die Wernunftnotivendigfeit und aus der unantaftbaren Souveränität des Glaubens werden 
die dem Eingriff des Staates entzogenen, in der Natur des Menjchen begründeten 
Menfchenrechte. Mit alledem aber taucht jegt ein Problem auf, das die theologijche 
Etbif überhaupt gar nicht gekannt bat und gar nicht fennen fonnte, das des Wer- 
bältnifjes von Sittlidfeit und Neligion. Für die alte Etbit war wahre 
Sittlichkeit und Religion identisch; es gab feine wahre Sittlichkeit ohne den wahren 
Glauben und die mit ihm verbundene Gnadenkraft; die Sittlichfeit obne den Glauben 
und der Gnadenkraft war bloße justitia eivilis. Die moralische Analyſe aber zeigte die 
etbiicben Vorgänge als jelbititändige typiſche Erjebeinungen und war genötigt, die Be: 5 
siebungen zur Religion erft nachträglich als befondere Modifikation zu unterfuchen. Dann 
aber mußte fie aud die Religion in gleicher Weiſe piuchologifch unterfuchen, und, wenn 
fie dabei die Religion auch voreilig in Abhängigkeit von der viel entwidelteren ethiſchen Ana— 
Ivje betrachtete, jo bat fie doch immer die bejonderen Beziebungen erit feititellen müſſen. 
Sie find ihr in den Begriffen der göttlichen Offenbarungsjanttion, der göttlichen Belob- 30 
nungen und Beltrafungen, der göttlich bewirkten oder angekündigten Sündenvergebung 
und der ftärfenden Gnadenbilfen gelegen. So entipinnt jicb als eine der neuen Haupt: 
fontroverien die Frage nad den Beziebungen des Neligiöfen und Sittlichen, der Notwen— 
digkeit oder Entbebrlichkeit göttlicher Sanktionen und jenjeitiger Revindifationen, der 
Bedeutung göttlicher Vergebung und Hilfe im Verhältnis zu dem jelbftftändigen und aus ſich » 
verftändlichen fittliben Streben und Wollen. Sollte aber ſchließlich das fachliche Verbältnis 
beitimmt werden, jo bedurfte es unter diefen neuen Verbältniffen einer Feititellung deſſen, 
was das chriftliche Sittengejeg fordert, von wo aus dann das Verbältnis zu dem allgemein 
pfychologiſch⸗ anthropologiſch begründeten Begriff des Sittengeſetzes ſachlich beſtimmt werden 
lonnte. So entſteht die Notwendigkeit, den inhalt des Sittengeſetzes als pſy-40 
bologijhes Prinzip mit der Möglichkeit der Ableitung aller Forde— 
rungen aus dem Grundgedanfen zu formulieren, und diefe Notwendigkeit 
siebt das Problem nad ji, analog auch das chriftlice Sittengeſetz zu formulieren und 
an beiden ‚Formulierungen dann die Beziebungen und Vergleihungen vorzunehmen. So 
muß ſowohl der alte lutberifche Standpunkt, die Ethik lediglib auf das Gnadenwunder 45 
und Die vom ibm ausgehenden freien Triebe ohne jede Ableitung der konkreten Regeln 
zu bejchränfen, als auch der alte reformierte Standpunkt, aus den rein pofitiven biblifchen 
Autoritäten die Sittengebote zufammenzufuchen, aufgegeben werden. Die chriftliche Ethik 
muß fich als ein inbaltliches jittliches Rrinzip erfafien, um zu der allgemeinen ethiſchen 
Analvje ein Berbältnis zu finden, und umgekehrt auch die allgemeine Analvje muß die 50 
chriſtliche Ethik als formuliertes Sittengejeß erkennen, um ibrerjeits freundlich, feindlich 
oder vermittelnd Stellung zu nebmen. Indem die neue Ethik aus der theologiſch-ſcho— 
lajtijchen berauswuchs, war vor allem am Anfang eine derartige Verbältnisbeitimmung 
das einzige Drientierungsmittel, bis Schließlich Die wiſſenſchaftliche ethiſche Analyſe ſo ſelbſt— 
ſtändige Grundbegriffe gefunden hatte, daß fie der Orientierung an dem chriſtlichen 5 
Sittengeſetze nicht mehr bedurfte und nach kurz entſchiedener Verhältnisbeſtimmung die 
Behandlung des chriſtlichen Sittengeſetzes der Theologie überließ. So kommt es zu neuen 
xormulierungen der inhaltlichen Prinzipien, die zunächit auf Beeinflußung des allgemeinen 
Begriffes durch chriftliche Jdeen und andererſeits der chriftlien Ideen durch angeblich 
rattonale binausliefen und zu allerband bloßen Zwitterbildungen führten, die aber doch « 
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überbaupt das Problem der begriffliben Formulierung der etbifchen Inhalte jtellten und 
die Untlarbeit der alten ſcholaſtiſchen, die dee des Sittlichen immer jelbjtveritändlich als 
inhaltlich klar betrachtenden und vorausfegenden, Beſtimmungen aufboben. 

Mit all diejen Problemen ſetzt daber auch die englifche Ethik ein, die in den Wirren 
der Nevolution und Neftauration und in der Erfchütterung der chrijtlichen Ethik jelbit 
gerade von diefem pſychologiſchen Boden aus Klärung ſchaffen und von ibm aus aud 
die neuen Errungenjcaften, die Har berausgeitellte, aber auf verjchiedenen Gebieten ver: 
ichiedener Anwendung bedürftige Autonomie und die Selbititändigfeit der weltlichen Zwecke 
neben oder gegenüber der chriſtlichen Ethik, zur Geltung bringen will. Dabei war der Verlauf 

10 der Gedankenbewegung im allgemeinen der, daß die Autonomie-Probleme erft Durch den beftigen 
radikalen Gegenftoß des Hobbes gegen alle Autonomie zu ernjter wiſſenſchaftlicher Dis: 
kuſſion kamen, während die Säfularifation der innerweltlichen Bezüge der Ethik und die 
Trennung des Moraliſchen und Religiöjen direft an die aus der Hedolution ſich ergeben- 
den “been der Yeveller, Eraſtianer, der Vorläufer der Deiften und anderer anknüpfen 
fonnte. (franz Delisih, Bibliſche Pivchologie?, 1861; Weinel, Wirkungen des Geiftes 
und der Geiſter, 1899; H. Siebed, Geſchichte der Pſychologie I 1880/84; Mar Deifoir, 
Geſchichte der neueren deutjchen Pſychologie I* 1897/1902; Diltbev, Einleitung in die 
Geifteswifjenfchaften I, 1883, ©. 418—446, 475— 490; derf., Auffaflung und Analvie 
des Menſchen im 15. u. 16. Nabrb., Arch. f. Geſch. d. Pbilof., IV 1891 und V 1892; 

20 derf., Natürlibe Spiten der Geifteswifjenichaften im 17. Jahrh., ebd. V 1892 und VI 
1893; derſ., Autonomie des Denkens, konſtruktiver Nationalismus und pantbeiftiicher 
Monismus im 17. Jahrh., ebd. VII 1894; derf., Ideen über eine befchreibende und zer: 
gliedernde Pſychologie, ABA, Bbil.-bift. KL. 1894; Weingarten, 286—320; Good, 118 
bis 122, 139—157, 195—206, 295; P. Janet, Les passions et les charactöres 
dans la litterature du 17*we siöele,* Paris 1888; Hegler, Pivchologie in Kants 
Ethik, Freiburg 1891, ©. 1—45.) 

III. 1. Den entjcheidenden Anjtoß gab der an der franzöfijchen und italienischen Re: 
naiffance gebildete Hobbes (1588— 1679), der in gleicher Weife von den jozial auflöfenden 
Wirkungen des reformiert:independentijchen Ideals wie von dem rigorijtijchen Spiritualismus 
diefer auf die Spitze getriebenen Ghriftlichkeit fich abgeftoßen fühlte. Dem religiös-beun: 
ruhigten fozialen deal jegt er das der ftrengiten politifch-fozialen Autorität entgegen und 
dem dieje Unruhen immer bervorbringenden Spiritualismus ſowohl ganz weltlich-politiſche 
Geſichtspunkte als eine völlig jenjualiftiiche Begründung des Sittlihen. Für das erite 
greift er auf die politiiche Anjchauung vom Staatsideal und von dem durch es zu bän- 
digenden Menjchen, wie es Macchiavelli entwidelt bat, für das zweite auf die materia- 
liſtiſchen und damit durcheinander fliegenden fenjualiftiichen Ideen, wie ſie Gaflendi ent: 
widelt hatte. Das Ganze ift auf eine pſychologiſche Analyſe begründet, die im Gegenſatze 
zu den Offenbarungen und Grleuchtungen auf das Allerficherfte, die finnlihen Empfin- 
dungen und Gefühle, zurüdgebt. Indem er von bier aus einen religiös-uniformen, 
abjoluten Staat im ſcheinbar konſervativſten Sinne fonftruiert, vollzieht er doch die radi— 
falite Revolution der Ethik: er orientiert feine etbiichen Begriffe rein an der weltlichen 
Sphäre und madt diefe Begriffe jelbit völlig nominaliſtiſch zu pſychologiſch-kauſal ableit- 
baren menſchlichen Willfürbildungen. Trotz alles Gegenſatzes vielfab noch im Banne 
der alten jcholaftisch-tbeologiichen Begriffswelt und der alten Dedung von Staat und 
Staatsreligion entwidelt er die bisber grundlegenden Ideen der lex naturae und der lex 
divina in einem völlig neuen Sinne. Die lex naturae, unterjchieden von dem den Urftand 
beberrichenden jus naturale, d.b. dem Recht den eigenen Bedürfniffen und Begierden unbe: 
dingt zu folgen, ijt nichts anderes als der aus der Einficht in die böſen Folgen dieſes 
Krieges aller gegen alle naturgemäß bervorgehende Entſchluß, durd Übertragung der bie: 

0 herigen natürlichen Rechte an eine abjolut berrichende Negterung Friede und Woblfabrt 
zu erlangen. In Ddiefem Entſchluß iſt der eigentlich bindende, aber aus dem Kampf 
der Intereſſen völlig veritändliche Hauptgedanfe der fo entſtehenden lex naturae enthalten, 
die Verpflichtung, Verträge um des eigenen Intereſſes willen unbedingt einzubalten. 
Der jo zu ftande kommende völlig abfolute Staat hat in feiner unbedingten Kompetenz 

65 auch die Aufrichtung einer jchlechtbin verbindlichen Staatsreligion. Dieje Staatsreligion 
bezieht fich da, wo fie die wahre Religion entbält, auf die lex divina, welche mit der 
lex naturae infofern in Übereinjtimntung fteht, als fie die aus dem natürlichen Pakt 
und Unteriverfungsvertrag folgenden, dem Gejamtwohl dienenden Gejege zugleich mit der 
Autorität der göttlihen Sanktion und mit den Folgen für jenfeitiges Wohl ausjtattet. 

co Das ift der Sinn der richtig gedeuteten Bibel, und infoferne iſt der flüglih aus der Idee 
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der Wohlfahrt gebildete Staat mit dem Chriftentum in voller Übereinstimmung. Wo man 
de lege ferenda Anordnungen zu treffen bat, it der auf das Wohlfahrtsintereſſe auf: 
gebaute Staat mit dem Chrijtentum als Staatsreligion gefeglih aufs engite zu verbinden. 
Freilich liegt es dann gänzlich im Belieben der Staatsautorität, welche Norm des Chriften: 
tums zur Staatöreligion gemacht werden folle; und diejenigen Staaten, deren Staats: 5 
religion eine beidnifche oder unwahre Religion ift, müſſen fich darein finden, daß um des 
Staatöinterefje® und damit der Geſamtwohlfahrt willen die Zivangsgeltung diefer Reli: 
gion nun einmal unabänderlib iſt. Ste fünnen ſich damit tröften, daß der Wabrbeits- 
aebalt aller Religionen, auch der nichtchriftlichen, die zur lex divina erhobene lex 
naturae der der Wohlfahrt dienenden Tugenden ift, und müffen im übrigen ebenſo wie 10 
die Diffenter gegenüber der chriftlihen Staatsreligion kritiſche Gedanken für fich behalten. 

Es ift eine merkwürdige, balb fonfervative, balb radikale, widerſpruchsvolle Umbil- 
dung der bisherigen theologiſchen Ethik und ihrer Beziehung der fonfeffionellen Staats: 
religion auf die mit der religiöfen dee eng zufammenhängende fittliche dee des Staates. 
Ihre Bedeutung liegt au nur in den neuen biermit eingeführten inhaltlihen und me: 15 
tbodifchen ‘Ideen, in der Konzentrierung auf das weltliche Intereſſe und in der pſychologi⸗ 
ſchen Methode, ſowie in der Aufrollung des bierbei fich ergebenden Problems des Sittlichen, 
ob es eine hiftorifche Willkürbildung oder eine ewige unveränderliche Seelenbeitimmtbeit * 
An dieſes Problem, das aus der Beobachtung der hiſtoriſchen Wandelbarkeit und Bedingt: 
beit des Sittlihen immer neue Nahrung onen und das die Anerkennung eines ewigen 20 
Weſenscharakters des Sittlichen immer unabhängiger von den bisherigen theologiſch— 
ſtoiſchen Theorien behandeln mußte, jchließt fich die ganze mweitere Entwidelung an. Einen 
engen Anschluß an die auffallendfte Theorie des Hobbes, an die Lehre vom der fünftlichen 
Hervorbringung der fittlichen Ideen, die nur durch Willkür und Gewalt zu folchen werben 
fonnen, bat nur Mandeville (1670-1733) bebauptet, indem er Hobbes überbietend 25 
die fonventionellen fittlicben Begriffe als fchlaue, zur Bändigung der Maſſe erfundenen 
Spekulationen auf die Eitelkeit betrachtet. Sofern er zugleich bervorbebt, daß nach dieſen 
nigorofen Regeln von allen Staatslenfern gar nicht wirklich gelebt wird und nicht gelebt 
werden kann, fpricht er den erniteren Gedanken aus, daß die fpezififch chriftlich- fittlichen 
Ideen bei wirklicher Durchführung, Staat, Gefeltjchaft, Handel und Wohlfahrt unmöglich 30 
machen würde, eine frage, die auch Bayle in aller Schärfe geftellt und gleichfalls ver: 
neint batte Jodi 1427). Es iſt der Nüdichlag gegen den Ariftlichen © Staat der Inde— 
vendenten, und die Aufrollung eines großen modernen Grundproblems. (Tönnies, Hobbes, 
Stuttgart 1896; Sakmann, Mandeville, Freiburg 1897.) 

2. Durch den gemeinfamen Gegenſatz gegen Hobbes und gegen den Subjektivismus 35 
der Independenten füblt ſich auch die mit der Nube der Rejtauration wieder in die alten 
Bahnen einlentende offizielle chriſtliche Ethik zu neuen pringipiellen Unterfucungen ge: 
nötigt. Sie führt zwar die alte Vorausfegung von den beiden Quellen der Etbif in der 
Offenbarung und im jtaatlihen Recht, ſowie die enge Verbindung diefer ſittlichen Ideen 
fott, aber ſie muß die in einer Art von gemäßigtem Durchſchnitt religiöſer und ſocialer 40 
lichten fich beivegende fittlihbe dee neu begründen. Und fie tbut das mit far er: 
lanntem Gegenſatz gegen den Senfualismus, Nominalismus und Hiltorismus des Hobbes, 
indem fie die Konftanz und Befonderbeit der fittliben Data des Bewußtſeins auftweift 
und diefe Ewigkeit und Unveränderlichkeit, Apriorität und  begrifflihe Notwendigkeit 
der ſittlichen Ideen metaphyſiſch begründet. Im Gegenfag gegen die dürftigen Fragmente 45 
ds Stoicismus und des Ariftotelismus, mit denen die bisherige Ethik die Aufgabe erledigt 
batte, zieben fie den von der Renaiffance belebten Platonismus beran und entwideln 
von ibm aus mit großer Klarheit und Schärfe das Problem. Es ift das Merk der 
Schule von Cambridge, die bis auf Yodes überragende Einwirkung bin die englifche 
Eihit beberrfchte und eine moderne Umbildung der bisherigen theologiſchen Ethik darſtellt. so 
Aus Puritanerkreifen hervorgegangen, aber doch vor allem von dem Wunſch nad einem 
Ende der Wirren befeelt und dadurch mit der rationalen Richtung der Anglitaner und 
Arminlane: fich berübrend, verlafjen fie bewußt und prinzipiell die Grundlage der bis- 
berigen reformierten Theologie und Etbif, indem fie ein rationales Kriterium des Wahren 
und Guten dem fchroffen calviniſtiſchen Vofinvismus und Rigorismus entgegenſtellen und 55 
von dieſem Kriterium aus erjt politiiche und religiöje Ethik gemeinfam fonftruieren, beide 
in der alten Meife auf einander beziebend. Auch fie ſuchen damit formell nur eine neue 
Durchführung der lex naturae, die ja mit der lex divina identiſch iſt und durch die 
ffenbarung und Erlöfung erit voll wirkungskräftig wird, aber fie heben inhaltlich in diefer 
Ausführung das Problem des Notwendigkeitscharakters im Zittliben und die Unmöglich- #0 
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feit einer bloß pſychologiſchen Begründung jcharf hervor und formulieren damit eines der 
Haupttbemata der modernen Ethik. Zu diefem Zweck gebt Cudworth (1617— 1688), das 
Haupt der Schule, aus von der Parallelifierung der fittlihen Gebote mit den matbema- 
tiſchen Ideen, daburd mie einft Platon und fpäter Kant den Notiwendigkeitscharatter 

5 des Sittliben und den des Logiſchen zufammenfafjend und das Problem des Verbält- 
nifjes des Apriorifch-Notwendigen zum bloß Pſychologiſch-Thatſächlichen ftellend. Er er: 
fennt mit voller Schärfe den Zufammenbang des Problems mit dem metaphyſiſchen Grunt: 
problem, ob der Geiſt ald die Duelle alles Notwwendigen das Prius und die finnlice 
Erfahrung als der bloße Stoff des Geiftes des Poſterius bilde oder ob umgefehrt das 
allein ficher Gegebene das Thatſächliche und Zufällige der Sinnlichkeit ſei, aus der man 
das Geiftige und Notwendige nad Vermögen und Belieben ableiten möge. Won bier 
aus mweitergebend, glaubt er die Notwendigkeit der fittlihen Jdeen aus ewigen bearifflid 
notiwendigen Beziehungen der Geifter aufeinander ableiten zu dürfen, wie das gleiche mit 
den matbematifchen Ideen in Bezug auf das Verhältnis der Körper der Fall ift, und 

15 dringt jo von der pſychologiſchen Analyſe zum platoniſchen Begriffsrealismus vor, der 
jeinen fejten Halt in der legten Zuſammenfaſſung alles Begrifflich-Notiwendigen, in Gott, 
findet und nur aus dem göttlichen Geift in den menſchlichen eingeftrablt wird. Henn 
More (1614—1687) vervollitändigt die pſychologiſche Analvfe, indem er zu der rem 
rationaliftisch-begrifflihen Begründung des Sittliden noch eine affeftive, gefühlsmäßige 

20 Motivationskraft hinzuzufügen ftrebt, die weſentliche Verbindung des Sittlihen mit Glüds: 
folgen, d. b. mit der Beförderung des Gemeinwohls und dadurch des Einzelwobles. Das 
Zittliche gehört jo einem befonderen jeelifchen Vermögen, der boniform faculty, an, in der 
das Rational-Notwendige und das Affektiv-Teleologifche verbunden fein follen, obne daß 
damit die Begründung der Geltung auf die Glüdsfolgen geſchoben werden joll. Es it 
das lediglich eine im göttlichen Weltplan begründete Koinciden;. Damit ift das Grund 
problem wieder um einen Schritt weiter gefördert, wenn auch freilih die Gefabr eu: 
dämoniftifcher Abwege nabegelegt. Dieſem Abweg näbert ſich bedenklich Cumberland 
(163251718), der die Folgen wahren und dauernden Glückes als empiriſches Kenn— 
zeichen des Sittlichen jtarf betont und das mit dem apriorifcherationalen Charakter des 

3o Sittliben nur dur ſtärkſte Hervorhebung der von Gott gewollten und beiwirften Kein: 
cidenz vereinigen fann. Auch wird mit diefer Betonung des teleologifchen Elementes des 
Sittlichen feine inbaltlihe Auffafiung enger, e8 wird zu Wohlwollen und Nächitenliebe, 
zum Altruismus, der Inbegriff der hriftlichen Sittlichkeit und vollkommenes Mittel der 
Wohlfahrt if. Das Hauptinterefje bat C. von bier aus auf die Befämpfung der Hob: 

35 besſchen Yehre vom Urjtand gewandt, gegen den er einwendet, daß Hobbes Schilderung 
des Menfchen zwar den fündig gewordenen Menjchen richtig daritelle, aber daß gerade 
die Staatsitiftung diefem fündigen Menſchen nur durch die auch in ibm noch vorbanden 
Einfiht in apriorifch fittliche Gebote möglich werde, und daß das Fundament des Staates, 
die Vertragstreue, auch bei Hobbes ſelbſt ein jolches apriorifches fittliches Element dar: 
jtelle. Die fittliben Ideen find fo Feine mwillfürlichen Erfindungen der Hiftorte, und aud 
die richtig betonte Verknüpfung wahrer Wohlfahrt mit den fittlichen Geboten berubt nidt 
auf Ablöfung der Gebote vom Nugen, jondern auf der metaphyſiſchen Koincidenz des 
Glückes und des Sittliben. So fördern Not und Elend, finnliche Eindrücke und Ge 
fühle das Hervortreten der fttliben Ideen, aber fie find bloß die Neizungsmittel, auf 
deren Anlaß fie bervortreten, nicht ihr Urfprung. 

Den Lehren der Gambridger nabe jtebt Samuel Glarfe (1675— 1729). Er betont 
die allen pofitiven Gejegen vorangebende der eines abfoluten Maßjtabes, an dem un: 
willfürlich alles Handeln gemefjen wird und aus deſſen Vorausfegung aud allein die 
pofitiven Geſetze, politiiche und geoffenbarte, möglich find. Die fittlihen Unterjcheidungen 
find daher nichts Zufälliges und bloß Hiſtoriſch-Gewordenes, fondern begründet auf einem 
in der Natur der Seelen liegenden wejentlichen Unterjchied zwiſchen einem dem abjoluten, 
begrifflich notwendigen Maßitab entiprecbenden und einem ihm tiderfprechenden Handeln. 
Der Maßſtab jelbit, der ſich in den typiſchen ſittlichen Ideen der Güte, Gerechtigkeit, 
Billigfeit und Wahrhaftigkeit darftellt, das jittlihe Urteil des plain man, verdankt jeine 

55 begriffliche Notwendigkeit den an ſich und notwendig zwiſchen den Beitandteilen der Welt 
beitebenden Relationen, die ibrerfeits wie die matbematijchen Verbältnifje aus der der 
des Ganzen folgen. Die Idee des Ganzen jelbjt aber berubt auf Gottes Willen. Als 
die notwendigen und normalen Verhältniſſe erweiſen ſich dieje fittlicben Verhältnisbeſtim— 
mungen dann freilich noch dadurd, dag auf ihnen Wohl und Erhaltung des Ganzen 

so berubt, und fo tritt auch bier die Idee der Woblfahrtsfolgen in die Beftimmung der fitt: 
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liben Begriffe ein. Auf diefe lex naturae wird dann im der üblichen Weife das po- 
ſitive menſchliche Gejeg und das pojitive göttliche Geſetz begründet, welches letztere zugleich 
in der Unjterblichfeitsidee die Vollendung des durch jittlihes Handeln zu eriverbenden 
Slüdes bringt und durd jeine Sanftion das natürliche Geſetz verjtärft. 

Noch jtärker betont Hartley (1705—1757), einer der jüngften Schüler der Cam- 5 
bridger, das teleologiiche oder Yuftmoment im Sittlichen, will aber aus der urfprünglichen 
Selbſtliebe das intereflelofe, objektive ſittliche Urteil als Ergebnis einer bejtändigen, von 
der unmittelbaren Beziebung auf das Ich ablöfenden Objeftivierung der Güter hervor: 
geben laſſen, jo daß die diefen Gütern entiprechenden Gebote die Selbitverjtändlichkeit 
eines Inſtinktes oder angeborener Gejege gewinnen. In der That find auch die fo ver— 10 
itandenen Produkte des pfuchologifchen Prozeſſes nichts anderes als die von Gott durd 
diefe Mittel gewirkten Einfichten in die ewigen Weſenszwecke der Menjchen. Gin deter- 
miniſtiſcher Panentbeismus, gekrönt von der Apofataftafis, giebt den Gütern und damit 
den auf ihre Verwirklichung gerichteten Geboten einen objektiven, göttlich-notwendigen 
Gharafter. 15 

Enger an Gumberland und Clarke jchließt fih ein Nachzügler der Gambridger an, 
der Nonkonformiſt Price (1723—1791). Gegenüber dem baltlojen Subjektivismus der 
Schotten, der pofitiven Autoritäts- und Geſetzesmoral der Lockeſchen Scule und dem 
piochologifchen Ableitungseifer der Senfualiften bebauptet er den objektiven, innerlich und 
rational nottwendigen, jchlieglich den intuittoniftiichen Charakter der fittlihen Billigungs: zu 
und Mipbilligungsurteile. Sie werden erjt verivorren vom Inſtinkt bejaht und dann vom 
Denken klar als notwendig und objektiv begründet erfannt. Sie beziehen ſich auf die 
gefinnungsmäßige, autonome Bewertung von berjuftellenden Thatbeitänden, deren Gedanke 
durch pſychologiſch nicht weiter ableitbare Intuition oder durch die produftive Kraft der 
Vernunft entitebt, die um ibrer jelbjt willen obne Rückſicht auf das Intereſſe verwirklicht 2 
werden, und deren Verwirklichung mit einem vom fenfuellen Luſtgefühl ganz verichiedenen 
idealen Befriedigungsgefühl verbunden ift. Ihr objeftiver Wert berubt lettlih auf der 
gottgefegten Ordnung und Beziehung der Geijter, auf einem objektiven, in Gottes Wefen 
begründeten Spitem der Werte. Auf diefer Weltordnung berubt jchließlich auch die 
Koincidenz der fittlihen Werte mit äußerem Glück. Es ift die dee objeftiver, in= w 
tuitioniſtiſch erfaßter, fittliher Werte, die jich in den Gütern der Selbitbeberrihung und 
der univerjalen Liebesgemeinſchaft daritellen. 

Alles in allem ift es rattonaliftifchschriftliche Ethik, die wenigſtens tbeoretifch und in 
Bezug auf den allgemeiniten fittlichen Gedanken mit dem Prinzip der Autonomie volliten 
Emjt macht und die eiwige Geltung der individuellen und focialen fittliben Ideale aus 35 
der Gegenwart Gottes in den menjchlichen Seelen ableitet, jofern diefe Gegenwart im 
Gedanfen des Notwendigen ſich vollziebt. Sie weiß nichts mehr von dem Gegenjat 
religiöfer und weltlicher Zivede und auch nichts mehr von dem Enthufiasmus der Ge: 
wiffenserleuchtungen, reduziert das religiöfe Element des Sittlichen auf die Gegenwart 
des göttlichen Geiftes und die dee abjolut verbindlicher Gebote. Sie hat nur ein un— 
ſicheres Verhältnis zur Erbfünden- und Gnadenlehre, während die Offenbarungs-Santtion 
und die im Jenſeits endgiltig bewirkte Koincidenz von fittlicher Würdigkeit und Glüd in 
den Vordergrund treten. Aber Autonomie und Göttlichkeit des Sittliben werden nur in 
einer über Staat, Kirche und Gefellichbaft gleichmäßig ſchwebenden Abjtraftbeit gelebrt. 
Weder die wirkliche Aufrichtung des chriitlichen Staates auf Grund diefer Autonomie, 45 
noch die Trennung religiöfer und politifch-rechtlicher Sittlichfeit, noch die wirflid autonome 
Geitaltung jeder diefer Sphären liegt im Gedankenkreife diefer Männer. Sie begründen 
nur von der neuen pſychologiſch-metaphyſiſthen Theorie des Sittlihen aus das alte fon: 
jervative Verhältnis von lex divina und lex naturae, von Staat und Kirche auf 
neue MWeife, wonach der Chrift dem aus dem göttlichen und natürlichen Geſetz folgenden 
Staat zum Gehorſam jo verbunden ift, wie ihn Gott nun einmal bat werden laffen. 
(Tullob; Hertling, Locke und die Schule von Cambridge, Freiburg 1892). 

3. Im Widerſpruch gegen ſolche apriorifch-idealiftiihe Theorien entwidelte Yode 
(1623—1704) eine apojteriortich-fenfualiftiiche Theorie, die im Zufammenbang mit feinem 
Prinzip der Erfahrungsphiloſophie alle angeborenen Ideen, alle platonifchen Antuitionen : 
und alle rationalen Deduktionen verivarf und den allein möglichen willenjchaftlichen Weg 
für die Konjtruftion der Erfenntni® wie der Ethik in dem Ausgang von den einfachiten 
Erfabrungselementen, den damit verbundenen Gefühlen von Yult und Unluft und dem 
Vermögen der Neflerion erkennen wollte. Der entjcheidende Beleg für die Nichtigkeit 
diefes Prinzips iſt ihm der Mangel jedes jicheren Kriteriums intuitiver Erfenntniffe und 6 
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vor allem die biftorifche und ethnographiſche Verfchiedenbeit der fittliben been. So 
fonftruiert er aus den einfachſten Elementen des A aus Perceptionen und be: 
gleitenden Gefühlen, die zufammengefegten feelifchen Gebilde und unter diefen auch die 
Regeln des Handelns, die in nichts anderem gegeben find als in einer möglichjt rubigen 

5 und flaren Einfiht in die Glüdsfolgen des Handelns. Aus diefer Einfiht ergeben ſich 
mit Notwendigkeit alle Hauptregeln und mit ihnen Moblfahrt und Frieden der Ge: 
ſellſchaft. Inſoferne die Menſchen zur Erreihung des Glüdszieles durch die göttliche 
Weltordnung befähigt und bejtimmt find, mag man die der Erreichung diefes Zieles 
dienenden und aus den thatjächlichen Erfolgen abjtrabierten Regeln lex naturae nennen. 

10 Unter diefe lex naturae gebören daber alle dem dauernden Wohl fürderlihen Hand- 
lungsweifen, ethiſche und politifche, aber auch volkswirtichaftlihe Regeln. Zu fitt- 
lihen Gefegen aber werden diefe Negeln erjt durch die Beziehung auf einen pofitiven 
gejeßgeberifhen Willen, der die Einbaltung feiner Regeln durch die Vorbaltung und 
Ausführung von Lohn und Strafe, aljo ebenfalls durch Zufügung von Luft oder Unluft, 

15 erzwingt. Hier fteht in eriter Yinie das geoffenbarte göttliche Gefeß, das dur die Auto- 
rität Mofis und Chriſti Fonftituiert ift und auf zeitliches mie jenfeitiges Wohl oder 
Übel feine Motivationskraft begründet. Daneben fteht das Staats: und Rechtsgeſetz, Das 
in den durch Socialvertrag ausdrüdlid oder ftillichtweigend anerkannten Beitimmungen 
jeine Norm und in öffentliber Wohlfahrt oder in Strafen feine Motivationsfraft ausübt. 

0 Ein drittes Gefeg nimmt die Sphäre dejjen ein, was weder durch Offenbarung noch durch 
Staatsgeſetz bergeftellt ift, jondern was dem freien Verkehr und Urteil der Gejellfchaft 
überlafjen tft, feine Sanktion in der öffentlichen Meinung und feine Motivation in dem 
Gut focialer Achtung oder dem Übel focialer Geringichägung bat. Alle diefe fittlichen 
Geſetze find durchaus heteronom und pofitiv, und find die höchſten Regeln des Handelns nur 

235 dadurch, daß am ihrer Befolgung die höchſten Glüdswirktungen hängen. Aber ihre inbalt- 
lichen Gebote erhalten doch eine gewiſſe Nationalität und Notwendigkeit dadurch, daß fie 
thatfächlich mit der lex naturae, den zum möglichiten Glüd führenden Regeln des Han: 
delns, übereinftimmen. Das Dffenbarungsgefeg ift eine von Gott vorgenommene Zu: 
fammenfaffung und Antecipation diefer an fih auch durch Erfahrung und Beobachtung 

80 feititellbaren Regeln, das —— eine durch Socialvertrag feſtgeſetzte Sanktion der 
Einſicht in die Bedingungen geſellſchaftlicher Wohlfahrt und das 84 der öffentlichen 
Meinung eine nach Umſtänden und Klarheit verſchiedene individuelle Beurteilung der 
Regeln des beſten Handelns, die ebendeshalb in der Hauptſache mit den Forderungen des 
Offenbarungsgeſetzes übereinkommt. Selbſtbeherrſchung und Wohlwollen find die Haupt: 

ss forderungen beider, während das Staatsgeſetz ſich zur Hauptaufgabe die Vereinigung der 
unaufgebliben religiöfen und politifchen individuellen Autonomie mit der für das Wohl 
des Ganzen imenbeheiigen Organifation der Negierungsgetvalt macht. 

Es iſt eine mit der allgemeinen Wendung des Denkens übereinftimmende Wendung 
der ethifchen Theorie zu jenfualiftifch-empiriftiichen und daber auch zu hiſtoriſtiſch-poſitiven 

10 Auffaffungen, die aber doch tweder die naturgemäße Notwendigkeit noch die Chriftlichkeit 
des Sittliben aufgeben will, und die dabei vor allem den baltbaren Erwerb der inde— 
pendentiftifchen Kämpfe, die religiöfe Getwiffensautonomie und die mit ihr zufammenbängende 
Sphäre unantaftbarer individueller politischer Nechte, firieren will. Freilich ftebt bier nun 
aber die Ghriftlichkeit des Sittlichen neben der politifchen Sittlichfeit und neben dem fitt: 

45 lichen Urteil der freien focialen Gemeinschaft, jo daß die bier feitgebaltene Chriftlichkeit 
trog allen Erntes und troß aller Betonung der formalen Offenbarung doch in Wabrbeit 
die fittlicben Wertſchätzungen wenig beeinflußt und diefe einer ganz freien und beweglichen 
eudämoniftifchen Gedantenbildung freizugeben ” find. Die mwirfli aus der chriftlichen 
Sittlichkeit adoptierten Gedanken, die Toleranz und Kirchenfreibeit und die der religiöfen 

so Autonomie blutsvertvandte politische Freibeit des Andividuums, haben nur mebr Schwachen 
Zuſammenhang mit der chriftlicben dee und tragen, indem fie von ihr immer mehr ſich 
löfen, erſt * zur Beſeitigung aller Grenzen und Vorausſetzungen der bisherigen ethi— 
ſchen Diskuſſion bei. Freilich trat dieſe letztere Wirkung weder bei den engliſchen noch 
bei den deutſchen Anhängern Lockes hervor, die vielmehr gerade die jo konſervierte Chriſt— 

55 lichkeit ftark betonten, und zwar bald mehr in rationaliftifcher, bald mebr in fupranatural: 
apologetiicher Abjicht. In England ift jo die Ethik Lodes einerjeits der Ausgangspunft 
einer radikalen, die Religion auf Moral reduzierenden Neligionsphilofopbie, des Deismus, 
andererjeits der rational-fupranaturaliftifchen Utilitäts: und Gefeßesetbif des Antideismus 
geworden. Der Deismus bat feinen Schwerpunkt in der Kritik der Wahrheits- und Offen: 

eo barungsanfprüche der pofitiven Neligionen und bängt mit der Etbif nur infoferne zu: 
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ſammen, als er das bei diejer Kritik übrig bleibende Allgemeine in Abhängigkeit von der 
Yodeiben Moral: und Religionspbilofopbie in dem Begriff eines natürlich-göttlichen Sitten: 
aefeges erfannte, das er aber näher auszuführen fein Intereſſe befaß. Der Antideismus, 
von Warburton (1698— 1779) geführt und von Paleys (1743— 1805) Ethik Fodifiziert, 
ttellt in gleicher Weiſe feinen Fortichritt der ethiſchen Analyſe dar, fondern nur die ge: 6 
waltfame Feſthaltung der ethiſchen Analyje bei dem von Lode ausgeführten Kompromiß 
wiſchen dem natürlich-rationellen Eudämonismus und dem übernatürlichen, auf Offenbarung, 
Erlöfungsbilfen, Himmel und Hölle begründeten Eudämonismus. Er bat ibn mit ‘der 
Maffivität einer die Anfprüche der Klugbeit wie das Glaubensbedürfnis gleich befriedigenden, 
äußerjt jelbftzufriedenen Theologie noch ſtark vergröbert und den gedanfenreichen Theo: 10 
rien der Gambridger ein Ende bereitet. In beiden Richtungen liegt die große Kontro- 
verje über das Verhältnis von Religion und Sittlichkeit vor, wie fie fih bei den einmal 
eingenommenen, total verengten Vorausjegungen gejtalten mußte. 

Co ftellt die Ethik Lodes das große Problem der Geltung fittlicher Normen bei 
Leugnung angeborner Ideen und der Befejtigung fittliher Normen angefichts der hiſto— 
riihen Mannigfaltigkeit des Sittlihen. Sie erweitert den Umfreis der zu beachtenden 
ſittlichen Mächte, indem fie neben der Religion die jelbitjtändige politifche und die fociale 
Zittlichleit geltend macht, und fie nimmt in ihren —— die Betonung der ſitt⸗ 
Iihen Autonomie als eines modernen Grundgedanfens auf, der fi in Freigebung der 
firhlihen Gemeinjchaftsbildung und in Reſpektierung der unveräußerlichen individuellen 20 
Rechte durch den Staat praftiih darftellt. Dadurch ift fie reicher an Problemen und 
reicher an thatfächlichem Inhalt als die Ethik der Cambridger, obwohl fie die charafteri- 
ſtiſchen Grundzüge des Sittlihen weniger würdigt als jene. Zugleich bat fie den Kom: 
promiß mit der Theologie nüchterner, mafjiwer und zurüdbaltender geichloffen, als die 
ſpiritualiſtiſche Theorie der Cambridger. Das erſtere hat fie zu den mächtigften Wirkungen 3 
auf den Kontinent befähigt, das leßtere bat fie den Engländern empfohlen (Tagart, 
Lockes writings and philosophy, London 1855; Artikel DeismusBd IV S.532; Yezius, 
Toleranzbegriff Lockes und Pufendorfs, Leipzig 1900). 

4. Iſt diefe Verbindung theologiſcher Elemente, eines jenfualiftiich-empiriftiichen Eu: 
dimonismus und eines pofitiwiftiichen Geſetzeszwanges vom Geifte ſcholaſtiſcher und chrijtlicher so 
Ethik bereits weit abgerüdt und bat fie ſowohl die pſychologiſche Unterſuchung als die in: 
baltlihe Charakterifierung der fittlihen Mächte zur freien Diskuſſion gejtellt, jo ift das 
noch mebr der Fall bei Shaftesbury (1671— 1713), der völlig als ein Philoſoph für 
die Welt die Ethik als eine Arithmetik der Affefte behandelt und in feinen ſchwer faß— 
baren Theorien jedenfalls die Autonomie, Apriorität, allgemeine Gleichartigfeit und durch 35 
fih jelbit beglüdende oder ftrafende Macht des Sittlihen behauptet, ohne dieje Gedanfen 
formell oder inhaltlich irgend an die chriftliche Ethik anzulehnen. Es iſt der äjthetifierende 
Geiſt der Antike und der Renaifjance, der in ibm zur Geltung fommt und bet ihm mo: 
derne weltmänntiche Formen annimmt. Seine Definition des Sittlichen erneuert die von 
chriſtlichen Angleihungen befreite Definition des honestum bei Gicero (Zielinsky, Cicero «0 
1896 ©. 52), und der allgemeine Hintergrund ift wie bei Cicero die theiſtiſch modifizierte 
ſtoiſche Lehre vom Meltorganismus (Diltbey, Archiv, 1891, 613—620). Der Horizont 
diefer Idee des Sittlihen aber ift der moderne Staat und die moderne Geſellſchaft. Nur 
in der twunderlichen Definition der altruiftiichen Affekte als der natürlichen und in der 
Betonung ihres Zufammenbangs mit der organischen Aufeinanderbeziebung der Dinge 4 
wirkt die alte Idee der lex naturae nad, während die chriftliben Einwirkungen fich auf 
eine gewiſſe Gefüblsweichheit und auf die Betonung der Majeftät des Sittlichen be- 
Ihränten. Bon diefen Vorausfegungen aus fonftruiert er das Sittlihe im Gegenfate 
gegen die ibm ſonſt nabe verwandten Gambridger, die die fittliben Werte durch Meſſung 
an einem rationalen Maßſtab gewonnen batten, und nod mehr im Gegenſatz gegen so 
Lodes Verflüchtigung der Selbititändigkeit des Sittlihen aus inftinktiven gefüblsmäßigen 
Verturteilen, die bei der Neflerion über die in uns wirkenden Triebe und Affekte ent: 
tteben und fo jelbit als Affefte höherer Ordnung zu wirken vermögen. Das Yodelche 
Reflerionsvermögen twird ibm aus der bloßen Fäbigteit, die Natureindrüde zu kombinieren 
und die LZuftempfindungen auf die Größe und Dauer der Luft bin zu beurteilen und zu 55 
Haffifisieren, zu einer produftiven Kraft des Bewußtſeins, die in der Neflerion auf die 
Affekte inftinltive und intuitive, Weſen und Art der Werte unterjcheidende, Urteile hervor: 
bringt. Wir billigen die auf die Harmonie der Gefellfchaft in Staat und freiem Verkehr, 
in Familie und Menſchheit abzielenden altruiftiichen Affefte und Triebe; wir billigen 
terner die Affelte der Selbitliebe, wenn fie in den durch diefe Richtung geftedten und 60 
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wahre Förderung des Selbit erſt ermöglichenden Grenzen gebalten werden, und wir 
billigen insbejondere die in Erziebung und Abwägung bergeitellte Harmonie unferes eigenen 
Inneren, das zwiſchen diefen Affekten richtig abzuwägen und jo den reihen und vollen 
gefunden Menſchen zu gewinnen bat. Dagegen mißbilligen wir alle Affekte, die die Har— 
monie der Gejellichaft oder die Harmonie unferes Inneren aufzubeben geeignet find, alio 
jedes Übermaß irgend einer diefer Klaſſen von Affekten, und vor allem die zu feiner ge 
börenden unnatürliben und zmedlojen Affefte torannischer Grauſamkeit und ähnliches. 
Zur Vorausjegung bat diefe ganze Ethik der Beförderung der Harmonie nach innen und 
nad außen die Harmonie des Weltorganismus, in dem die Natur alles auf einander 

10 bezogen bat und zum Gleichmaß erziebt. Was die Natur den untermenjchlichen Weſen 
im blinden Triebe ſchenkt, joll der Menſch in bewußter Neflerion über feine Triebe ge: 
winnen. Zu der pofitiven Religion bat diefe Ethik und Metaphyſik keinerlei Beziebung, 
womit Shaftesbury von den Deiften fich bewußt entfernt; der Atheismus als ſolcher bebt 
ibm die Sittlichkeit nicht auf; dagegen die pofitive Religion gefährdet fie leicht Durdh hetero: 

15 nome und jenfeitige Superftitionen und Fanatismus. Bon Sünde und Erlöſung weiß 
diefer Optimismus gar nichts, und ebenjowenig vom \enfeits, da ihm vermöge der orga: 
nifchen Einrichtung der Natur die fittlichen Inſtinkte ganz von ſelbſt die Mittel zur Ver: 
wirklichung des Glüdes find. 

Dieje Korrektur des Lockeſchen Vermögens der Neflerion auf die Bewußtſeinsinhalte 
wird noch klarer und energifcher zu einer intuitioniftifchen Theorie umgebildet von 
Butler (1692— 1752). Er fondert von dem Urteil über ihren etbifchen Wert die natürlichen 
Triebe noch jchärfer als Shaftesbury. Dieſe Affekte in Affekte der Selbitliebe und des Wobl: 
twollens einzuteilen und gar die leßteren aus den erjteren abzuleiten iſt eine völlige Ver: 
fennung des unklaren und verwidelten Begriffes der Selbitliebe. Die Affekte find zwar 
jämtlich durch Wert: und Luftgefühle bejtimmt und enthalten infoferne eine Beziebung 
auf das Selbjt, aber ihren unterjceidenden und weſentlichen Charakter erbalten fie durd 
die Objekte, auf die fie ſich bezieben, jo daß die auf die Förderung des eigenen Selbit 
direkt jich beziebenden Affekte im Sittliben nur einen geringen Raum einnehmen, während die 
durch Die verſchiedenſten Objekte bejtimmten Affefte oft mit bewußter Schädigung des Selbit 
die Hauptmafje ausmachen. Aber dieje Affekte find zunächit jämtlich Naturtriebe, auch die 
jocialen unter ihnen. Zittliche Urteile entitehen erſt, wenn die auf fie gerichtete Neflerion ibr 
Verhältnis zu einander und zu der Okonomie und Konftitution des Menſchen beitimmt. 
Diefe an dem deal völliger Harmonie inftinktiv alle Affekte meſſenden ſittlichen Ge- 
danken find die allgemeingiltige Autorität, aus der das Gewiſſen beftebt, und die in das 
Kräfteſpiel der Affekte regelnd eingreift. Als ihre Zentralidee erweift fich die alle Um: 
jtände und Verbältnifje berüdjichtigende Nächitenliebe oder das deal der Harmonie der 
Geſellſchaft, in die auch die harmonische Einfügung und damit das Glüd des eigenen 
Selbit eingejchloffen ift. Inſoferne als diefe Harmonie auf das Urbild der Liebe hinweiſt, 
iſt in das Sittliche auch die Gottesidee eingefchloffen, von der dann der Übergang zur 
Bi ng diefer fittlicben Kraft dur Offenbarung und Erlöfung im Cbriftentum ge 
macht wird. 

Eine weitere Einwirkung bat Shaftesbury in England nicht gebabt. Seine Yebre 
vom makrokosmiſchen und mifrofosmijchen Organismus bat auf die Deutjchen gewirkt, 
jeine piuchologifche Theorie der Gefühlsmoral auf die Schotten. In England bebauptete 

5 Yode bis auf weiteres das Feld, und Shaftesbury bleibt nur eine Andeutung der der 
bisberigen Chriſtlichkeit am jchärfiten entgegentretenden etbifchen dee, der Idee der vollen 
Ausbildung des geiftleiblichen Menſchen in allen Beziebungen feines Dajeins, wobei das 
Sittlibe nur die Herftellung der Harmonie oder die dee der Humanität ift. Wenn 
aber die englische Ethik diefen Begriff der Humanität nie wirklich erreicht bat, jo bat fie 

so noch weniger die in ibm eingeichloffenen Probleme der Maßſtäbe für die Beurteilung 
jolber Harmonie und Humanität unterfucht. Für die englische Ethik wird der alte Be 
griff von ftaatlicher und kirchlicher Moral zwar erjeßt durch den der humanity, aber 
die Humanität bleibt Menjchenliebe mit Einſchluß der berechtigten Selbitliebe und wo: 
möglich mit Einſchluß jenfeitiger Belohnungen. (v. Gizycky, Philoſophie Shaftesburvs, 

55 Heidelberg 1876; Gladſtone, Studies subsidiary to the works of Butler, Orford 
1896.) 

5. Die Schotten jegen die von Yode und Shaftesbury eröffnete Unterjuchung des 
Reflerionsvermögens fort, um aus ibm die Genefis der fittliben dee zu gewinnen und 
gelangen dabei zu einer die Engländer noch weit binter ſich lafjenden Unabhängigkeit 

0 gegenüber der jcholaftiichen und theologischen Moral. Statt an ihr orientieren fie fi 
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vor allem an Shaftesbury und fommen jo zu einer völlig modernen und unab— 
bängigen Bebandlungsmweife, in der fie zu den Klaſſikern der pfuchologiftiichen Ethik ge— 
worden find. An der Spite fteht Huth efon (1694— 1746), dem die ſchottiſche Gommon- 
Senie-Scule folgte. H. wendet fih gegen den Senfualismus und feinen nur ein 
Prinzip, das der Selbitliebe, veriwendenden Aufbau des Seelenlebens. Dieſer einfeitige 5 
Gegenfag und Ausgangspunkt bringt es mit fich, daß die von H. gelebrte prinzipielle 
Unterjcheidung eines fittlihen Prinzips von den jenjualen Gefühlen ausſchließlich am 
Wohlwollen oder am Altruismus bängen bleibt. Das Reflerionsvermögen enthält einen 
Inſtinkt oder gefühlsmäßigen Sinn, der überall das Woblwollen affettvoll bewundert 
und dur dieſen Berwunderungsaffeft unſer Handeln motiviert. So enthält das Nefle: 10 
rionsvermögen einen gefüblsmäßigen ntuitionismus, der durch Gefühle der Yiebe und 
Bewunderung alle altruiftiihen Handlungen billigt, der aber nicht die Einficht in die 
etwaige rationale Notwendigkeit des fittliben Handelns, jondern nur das einfache, un: 
beirrbare, inftinktive Gefühl für alle woblwollende Gefinnung enthält. Die weitere Re: 
flerion zeigt dann, daß diefes Wohlwollen die berechtigte Selbitliebe nicht aus- jondern 16 
einihließt, und daß aus ihm Harmonie und Glüd der menjchlichen Gejellfchaft entitebt. 
So wird die etbifche Theorie zu einem intuitioniftiich begründeten Socialeudämonismus, 
aus deſſen Grundgedanken die Reflerion alle fittlichen Urteile fafuiftiih und in mathe— 
matijcher Formulierung abzuleiten im jtande ift, und der den religiöfen Hintergrund 
eines rationaliftifch-optimiftiichen Ghriftentums fordert. Aus ibm regeln fich die Normen 20 
des Familienlebens, Privatlebens, der Geſellſchaft und des Staates, der Volkswirtichaft 
und der Arbeit in einem optimiftifch liberalen Sinne, infofern das richtige Gleichgewicht 
von Wohlwollen und Selbitliebe alle Verbältniffe befriedigend ordnet, die Nüdficht 
auf die RER. und die unveräufßerlichen Gemwiffensrechte, den Eigentumstrieb und 
die Nächitenliebe harmonisch verſöhnt. Die bijtorifche WVerfchiedenbeit des Sittlihen it 3 
nur eine Verſchiedenheit der verftandesmäßigen Neflerion auf das Gefühl und feine An: 
wendung oder iſt in der Übertwältigung des Moralfinnes durch die jelbitiichen Yeiden- 
Ihaften begründet, nicht aber in Differenzen des Gefübls felbit, das an ſich völlig einfach 
und unzweideutig it. 

Hume (1711--1776) verwirft als prinzipieller et oder befjer Poſitiviſt den so 
imaginären \ntuitionismus eines moral sense, der nad) angebornen Ideen und pſycho— 
logiichen Myſterien jchmedt, und ſucht ohne Syerbeiziebung eines ſolchen zweiten Prinzips 
lediglich aus den Senjationen und ibrem Luſt- und Unluftgefübl die fittlihen Prinzipien 
zu gewinnen, wenn er auch im Unterſchied von Hobbes und Locke bierbei den ſpezifiſchen 
Charakter derjelben feftbalten will. Er erreicht das durch die Einführung des Begriffes der 35 
Phantafie und Spmpatbie, zu denen ſich Affociation und Gewöhnung gefellen. Durch 
ſympathiſche Verjegung in fremdes Handeln, und zwar in ein möglichjt fremdes, uns 
perſönlich gar nicht berübrendes Handeln, und in den von diefem Handeln Betroffenen 
empfinden wir alles die natürlichen Triebe und Bedürfniffe fördernde und vollendende Han- 
deln mit. Daraus entjtebt bei Vergleichung vieler folder Fälle ein Durcjchnittsbegriff 
des fürdernden und vollendenden, \ndividuum und Gemeinjchaft beglüdenden Handelns, 
der von der Beteiligung der Selbitliebe des Betrachters ganz unabbängig if. Er ge 
winnt den Charakter eines objektiven deals, das wir bei eigenem und bei uns betreffen: 
dem Handeln anderer dann unwillkürlich als Maßſtab des Handelns anlegen. So entiteht 
auf dem Umweg über die Spmpatbie, aus der bald mit dem Handelnden bald mit dem 45 
Betroffenen füblenden Selbitliebe, die nicht direkt perfönlich intereffierte Schätzung eines 
‚Deals, das über den eigenen und über den fremden Intereſſen als gemeinfame Norm 
ſchwebt. Durch Erziehung, Bildung, Tradition und Geſetz wird dieſes deal zu einer 
iheinbar völlig objektiven Macht, die bald als Geſetz bald als Gewiſſensinſtinkt betrachtet 
wird und feinen Gedanken an ibren Urfprung mebr entbält. Das jo zu jtande fommende so 
„deal ſelbſt aber ift nach feinem Inhalt das deal einer gejund entfalteten Perjönlichkeit 
und barmonifchen Gejellichaft, die fich gegenfeitig dur Entfaltung aller Anlagen das 
möglichjte Glücksgefühl ficbern. Denn die mitempfindende Sympathie erftredt ſich nicht auf 
die Befriedigung der gemeinen Selbitliebe als jolcher, ſondern, wie Butler richtig geſehen bat, 
auf die Herftellung der dem Menſchen um ibrer jelbit twillen wertvollen Zujtände und 55 
Sadverbalte, jo daß aljo die Sympathie die Förderung und Verwirklichung des menſch— 
lichen Weſens in feinen natürlichen Trieben und Bedürfniffen mitempfindet. So gelangt 
Hume als umfaflender Denker, Menſchen- und Gejchichtsfenner zu der Shaftesbury ver: 
wandten dee der Humanität, die nur freilich auch bei ibm in einer weltmännijchen 
Utilitätsmoral jteden bleibt. Eines religiöfen Hintergrundes bedarf diefe Moral nicht, 0 
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An fih würde ihr ein optimiftifchsteleologifcher Theismus oder Pantbeismus am beſten 
entjprechen; aber gerade davon wiſſen die pofitiven Religionen nichts, die vielmehr um: 
gekehrt überall die Moral durch Zuperftitionen verderben. Insbeſondere das Chriftentum 
ift mit feinem fchroffen Spiritualismus und feinem daraus entipringenden asfetifchen 

5 Dualismus der wirkliden Moral des handelnden und vollen Menſchen gefährlib. Den 
Staat leitet Hume nicht aus diejen ethijchen Ideen ab, fondern aus der bewußten Or- 
ganifation foctaler Wohlfahrt, deren Regeln aber durch Affociation und Gewöhnung mit 
den fittliben Regeln verichmelzen. 

Eine ſehr ſcharfſinnige Fortbildung findet dieſes von Hume eingeführte Prinzip der 
10 Sympathie bei Adam Smith (1723—1790), dem Begründer der klaſſiſchen National 

öfonomie, der in der theory of moral sentiments die Prinzipien des Altruismus als 
die Grundlage von Geſellſchaft, Staat und Menfchbeitsgemeinjchaft entwidelt, wie er im 
wealth of nations den berechtigten, wohlverftandenen Egoismus als die Grundlage der 
wirtjchaftlichen Arbeit darftellt, und der beide Prinzipien vermöge der Harmonie des 

15 menschlichen Weſens und der teleologiſchen Aufeinanderbeziebung der Affekte ſich zum 
Ganzen der menſchlichen Gefittung zujammenjchließen läßt. Damit nimmt die Etbif 
endgiltig die Nichtung auf die allgemeine Kulturpbilofophie und unterfucht erſt innerbalb 
derjelben die ſpezifiſch ethiſchen Beurteilungen und deren Bedeutung und Wirkung für 
das Ganze bes Gemeinlebens. Dieſe Unterfuhung ſelbſt verläuft in einer Vertiefung 

© des Begriffes der Sympathie, der leiftet, was die Cambridger vergeblich durch ihre ratio- 
nale Konjtruftion der Notwendigkeit des Sittlichen verfucht hatten, und der die Thatfache 
aufweiſt, die die Theoretifer der Selbitliebe zugleich vorausgeſetzt und überſehen hatten, 
der aber aud von Humes utilitarifcher Behandlung fich zu entfernen bat. Die Sympathie 
ijt nämlich, jo fern fie für das Eittlihe in Betracht fommt, nicht Mitgefühl mit den 

25 folgen des Handelns und Berjegung in den Genuß diefer Folgen für den Handelnden 
und den Betroffenen, ſondern Mitempfindung mit den Motiven des Handelnden und mit den 
von den Betroffenen auf diefe Motive gerichteten Gefüblsreaktionen. Die fittlichen Ideen 
entjteben aus der Gemeinſchaft und durd die Gemeinschaft; fie beruben auf einer 
befonderen Gemeinjchaftlichkeit des Gefühls gegenüber dem mit: und nadempfundenen 

Motiv und der ſeeliſchen Wirkung des Handelns. Aus einzelnen folden Erfabrungen an 
anderen und aus der Nefleftierung der Urteile der anderen in die eigenen Empfindung 
entjtebt die dee eines unbeteiligten mit uns empfindenden Zufchauers, mit dem auch mir 
empfinden, der das verkörperte menfchliche Gemeinbewußtfein und der in Erziehung, öffent: 
licher Meinung und \nititutionen befeftigte Niederſchlag der einzelnen fittlichen Urteile ift. 

3 So fommt aus diefer Wurzelung im Gemeinbewußtjein der Nottvenbigteitecharakter des 
Sittliben zu ftande, der noch vermehrt wird durch die Einficht, daß diefe Regeln des 
Handelns zugleih die Negeln für Bewirfung von Harmonie und Glüd der Gejellichaft 
find. Das leßtere begründet freilich die fittlihe Geltung durchaus nicht, aber es verftärft 
fie dur ihre Eingliederung in die harmonische Organifation der ganzen Natur, die in 
Inſtinkten und Gefühlen uns mit den Regeln zur Erreihung des Menſchheitsglückes aus⸗ 
gerüſtet bat. Damit iſt der Begriff der Sympathie in den des Gemeinbewußtſeins und 
die Individualpſychologie in die Socialpfuchologie übergeführt, die freilihb einen wirk— 
liben Grund für die Allgemeingiltigkeit der fittlichen Urteile nicht angegeben bat, die 
aber die ganze piochologifche Unterfuhung von den nunmehr erſchöpften indivibualpfucho: 

45 logijchen Reflerionen zu anderen Quellen der Allgemeingiltigfeit hinweiſt. Materiell wird 
diefe optimiftische, Altruismus und Egoismus vereinigende und dieje Vereinigung auf eine 
theiſtiſche Metaphyſik ftügende Kulturpbilofopbie ala mit den Grundideen des Chriftentums 
übereinjtimmend betrachtet, wobei aber der chriftliche Altruismus erjt mit dem Staat und 
Wirtichaft erzeugenden Egoismus zufammen die Prinzipien des Handelns darftellt. 

(CE. Pfleiderer, Empirismus und Stepfis in D. Humes Vhilofopbie als abſchließende Zer: 
ſetzung der engliichen Erfenntnislehre, Moral und Neligionswifjenichaft, Berlin 1874; 
A. Onden, A. Smitb und Kant, Yeipzig 1877.) 

IV. Damit ist der Grundftod der Begriffe der modernen wiſſenſchaftlichen Ethik 
geichaffen. Malebranche und Bafcal haben dann tiefe Einfichten in das Mejen der religiöfen 

55 Ethik hinzugefügt, die aber für die nächite Zeit ohne Wirkung blieben. Bayle bat das 
Thema des Verbältniffes von Zittlichfeit und Neligion unter den Gefichtspunften der 
Sanktion und der übernatürlichen Hilfen einſchneidender behandelt. Spinoza bat die etbifche 
Bedeutung des Denkens und der Wiffenfchaft zum Zentrum ber Etbif gemacht. Die 
Franzoſen haben die jenjualiftifche Etbif der Selbitliebe in ihre Konfequenzen verfolgt. 

o Yeibniz hat die dee der Individualität und der Entwidelung des Selbft in die Etbif 
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eingeführt, und Rouſſeau die Gefühlsmoral belebt, indem er zugleich das folgenreiche 
Problem des Wertes der Kultur im Berbältnis zu den einfachiten etbifchen Gefühlen 
aufrollt. Die vor allem an die Schotten ſich anjchliegende Genfer und Berliner Auf: 
Härung bat die pſychologiſtiſche Analyſe Feinfinnig fortgejegt und metaphyſiſch fruftifiziert. 
Aber wejentlih Neues it mit alledem nicht geſchaffen. Erſt Kant jtellt die Frage der 5 
Allgemeingiltigkeit des Sittliben auf einen neuen Boden und löſt die Analyſe von den 
Methoden des Piuchologismus ab, indem er fie in die transcendentale Analvje des Be: 
wußtieins verwandelt. Andererjeits bat Schleiermacher die inhaltlichen Begriffe des Sitt- 
lien, die Humanitätsfittlichfeit und die Kulturidee, ethifch als Syſtem der Güter ordnen 
und bearbeiten gelehrt, womit die Veränderung und Ausweitung der ethiſchen Mächte erjt 10 
ihre begriffliche Bearbeitung findet. Moderne Socialpfochologie und Entwidelungslehre 
baben dann noch neue Momente hinzugefügt, in deren Zufammenfafjung mit den ge 
nannten fich die moderne Ethik darjtellt. Die Grundzüge der Gedanken aber entitammen 
der englijchen Ethik, mit deren Nachwirkungen Kant ſich auseinanderfegte und deren Ein- 
flüffe in Herbers Humanitätsidee unverkennbar find. So baben fich die unter dem Anſtoß ı5 
der großen engliſchen Krifis ausgearbeiteten Ideen der pſychologiſch-hiſtoriſchen Analyſe, der 
Abgrenzung verjchiedener jelbititändiger Sphären fittlicher Ziwede, der Auflöjung des 
alten dogmatischen Verhältniſſes von Heligion und Moral, der Autonomie und des Gegen: 
fages gegen den augujtinifchen Dualismus in der philoſophiſchen Ethik durchgefegt. Die 
Wirkung auf die Theologie beitand einerfeits in der Schöpfung einer an die 
Moralpſychologie angelebnten Religionspbilofopbie, die von den feſten mora= 
lichen Daten aus die Probleme der pofitiven Religionen aufzulöfen im ftande fein follte, 
andererfeitS in der Hervorbringung einer neuen Disziplin der theologiſchen Ethik. 
Die bisherige theologische Etbif war, ob jelbititändig bearbeitet oder nicht, eine Depen— 
den; der Dogmatit, die von der Dogmatit die Geltung der Offenbarung und damit der 5 
fittliben Vorſchriften entlehnte und ebenjo aus der Dogmatik die dee der Wiedergeburt 
und der Gnadenkräfte empfing, der daher bloß die befonderen Probleme des Verhältniſſes 
von Gnade und Freiheit, Glaube und Werken und die Kaſuiſtik verblieben. Dabei flocht 
fie Entlehnungen aus der philofophifchen Ethik ein, deren Verhältnis zu der Offenbarungs- 
und Gnadenethit vermöge der vorausgefegten prinzipiellen Jdentität von lex naturae s0 
und lex divina fein Problem war. m Gegenfage bierzu wird nun unter der Ein- 
wirfung der neuen ethiſchen Analyje und der von ihr beleuchteten Veränderung der fitt- 
lihen Werte die theologiſche Ethik zu einer felbitjtändigen Disziplin, die den von den 
Reformatoren zurüdgeihobenen Begriff eines chriftlichen Sittengejeges ausbilden muß und 
mit diefem wie mit der Anwendung diejes Geſetzes auf das Yeben eine neue Aufgabe 35 
gewinnt. Sie jucht von der allgemeinen ethiſchen Analyſe aus Begriff und Geltung der 
chriſtlichen Ethik feitzuftellen, vermittelt die Gnade pſychologiſch, d. b. verfucht fie im 
pſychologiſch verftändliche immanente Vorgänge aufzulöfen ohne Preisgabe übernatürlicher 
Antriebe und jtrebt die überweltliche chriftlihe Beurteilung der ethiſchen Werte mit einer 
innerweltlich-bumanen zu vereinigen. So wächſt die theologijche Ethik an Wichtigkeit 0 
eine Zeit u. der Dogmatif über den Kopf und läßt diefe zu einer Dependenz der 
Ethik herabſinken. Die Wiedererhebung der Dogmatik und die erneuerte Selbitjtändigkeit 
des religiöfen Elementes, die ſich auf die tbeologifche Neftauration und auf Schleier: 
macher zurücführten, baben zwar die Dogmatik der Ethik gegenüber wieder verfelbft: 
ftändigt, dafür aber die Probleme der theologifchen Ethik in um jo größerer Unordnung #5 
zurückgelaſſen. Hier hat erſt Richard Rothe, auf Fichte und Schleiermacher geſtützt, den 
Neubau vorgenommen, der durch die Gefamtlage gefordert wurde. (Gaß; Yutbarbdt ; 
Stäudlin, Neues Lehrbuch der Moral, Göttingen 1825, bier ältere Litteratur; de Wette, 
Überficht über Ausbildung der tbeol. Sittenlebre in d. luth. Kirche feit Galirtus, Schleier: 
macers Theol. Zeitfchr. I 247— 314, II 1—82, Berlin 1819/20, Stäublin ; Artikel so 
„Ethik“ Bob V ©. 556.) €. Tröltſch. 

Moralitäten ſ. Spiele, geiftliche. 

Morata, Dlimpia (eigentl. Olimpia Pellegrint), geb. 1526, geit. 1555. — Ihre 
Opera, bejtehend aus teilweije verjifizierten Stilübungen in lateinischer und griechiicher Sprache 
und aus Briefen, bat Celio Secondo Curione in Bajel herausgegeben; fie erjchienen zuerft 55 
1558, dann 1562, 1570 und 1580, die beiden lepten Ausgg. nicht unweſentlich vervollitändigt 
und gefolgt von Briefen von und an Curio ſowie fonjtigen Produkten feiner Feder (val. 
% IV ©. 353, 16). Wir citieren nad) der Ausgabe v. 1570. Ihr Titel lautet: Olympiae 
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Fulviac Moratae foeminae doctiss, ac plane div. Opera... Basileae apud Petrum 
Pernam. 

Allg. Litteratur: Tiraboschi, Storia della Lett. ital. t. IV, p. 160 (Mailand 1833); 
Peregrini Morati Carmina quaedam latina. Venet. 1533 (war mir nit zugänglid); Giu— 

5 feppe Campori, Fulvio Pellegrino Morato (Atti e Mem. della R. Deputaz, di Storia patria... 
Modena, vol. VIII) — G. A. Noltenii Comment. hist. erit. de Olympiae Moratae Vita, 
seriptis, fatis et laudibus, rec. nonnihil adjunxit ete. J. G. W. Heſſe, Francof. ad Viadrum 
1775 (Die Praefatio editoris umfaßt 50 S.); Knetſchke, De Olympia Fulvia Morata, Zittau 1808 
(mir unbefannt); Turnbull, The times, life and writhings of O. M., Bofton 1846 (deägl.): 

ı0 Jules Bonnet, Vie d’Olympie Morata, Paris 1850 u. ö., aud in ital., deutſcher und engl. 
Ueberſetzung. Das zuerjt in der ital, dann in der deutichen (von Dr. Merihmann. Hamburg 
1860) beigefügte angebliche Porträt Olimpias iſt frei erfunden trog der Angabe „tratto da 
un vecchio dipinto a fresco; dagegen bietet eine Darjtellung auf der Rüdjeite des letzten 
Blattes der PBrolegomena in der Musgabe der Opera von 1570, wo Dlimpia dem thronenden 

15 Ehrijtus anbetend nahet, die Möglichteit der Heritellung eines zuverläfiigeren Porträts. — 
Val. noch: yontana, Renata di — II, p. 283fj. (Roma 1893); Rodocanacchi, René« 
de France, Paris 1896, Chap. VIII; Maſi, I Burlamacchi e di ale. docc. intorno a Renata 
d’Este, Bologna 1876; dv. Druffel, Herkules von Ferrara (MSN 1878, I); Zendrini, Ol. M. 
und Renata v. Valois (Beilage z. Allg. Ztg. 1900, 133). 

20 In freundſchaftlichen Beziehungen zu Celio Secondo Curione, einem der Hauptver- 
treter der Reformation unter den Italienern des 16. Jahrhunderts, ſtand (vgl. Bo IV 
S. 354,3) in den dreißiger und vierziger Jabren der Humanift Fulvio Pellegrini mit 
dem Beinamen Moretto oder Morato. In dem Briefwechjel Curiones finden fich zwei 
nicht datierte Schreiben Morettos an diejen, deren eines tiefgefühlten Dank dafür zum 

> Ausdrud bringt, daß Curio dem Freunde in religiöfen Fragen den rechten Weg gezeigt 
babe (Ol. Moratae Opera, 1570, p. 315— 317), mwäbrend diefer in dem anderen jid 
von Gurione („optimum organum ac vas eleetum ad Dei gloriam“ nennt er ibn) 
verabjchiedet und ibn zu fpäterem Bejuche dringend einladet (ebd. ©. 313 f.). Es gebt 
aus diefen Briefen, welche wohl in die Zeit fur; vor oder nach der Überfiedelung Guriones 

so nad Yucca (vgl. oben Bd IV ©. 354,51) fallen, bervor, daß er es geweſen, der dem 
Haufe Pellegrinis den Stempel evangelifcher Frömmigkeit aufgedrüdt bat, welden aud 
die herrlichſte Blüte diefes Haufes, die liebliche Olimpia, trägt. 

Pellegrini war als Lehrer der Prinzen Ippolito und Alfonſo in Beziehungen zum 
Hofe in Ferrara getreten; er bat jpäterbin aud ein öffentliches Yebramt an der dortigen 

» Hoben Schule bekleidet. Im eigenen Haufe leitete er mit größter Sorgfallt die Erziebung 
jeiner Kinder, vor allem der bochbegabten 1526 in Ferrara geborenen Dlimpia. Ein 
heller Yichtitrabl fällt auf diefe in der Zeit, als jie ibr 15. Yebensjabr erreichte. Damals 
(1540) war Gurione in Ferrara. Olimpia entivarf und bielt vor einer zahlreichen Zu: 
börerjchaft einen Vortrag, „Prolegomena in Ciceronis Paradoxa“ — in drei Ab- 

40 teilungen geichieden find diefe Prolegomena an die Spite der „Opera“ geftellt. Auf die 
noch jeßt in der Bajeler Bibliotbef aufbewahrte Original:Niederfchrift bat Curione jelbit 
geichrieben: Haec Olympia suopte ingenio invenit, suo stylo et artificio elocuta 
est, sua manu exaravit, sua voce pronunciavit, me audiente cum multis aliis 
Ferrariae, annos nata XV, anno salutis MDXXXX, III Idus Juni. Haec ego 

 Caelius S. C. testor. (vgl. Rivista Cristiana, lovenz 1878, ©. 5). Wenn Pellegrini 
bei diefer Gelegenbeit ſtolz die erjten Früchte der von ihm geleiteten Erziebung feiner 
Tochter im humaniſtiſchen Geifte gereift jab, jo ift er doch nicht ihr einziger Yebrer ge: 
weſen: fie ſelbſt bezeugt in einem griechiſchen Schreiben an den deutſchen zeitweiſe im 
Ferrara wirkenden Humanijten Kilian Zinapius (Senf), den Bruder des als Profeſſor 

so der Medizin dort angeitellten Johann Sinapius, daß jener fie in die Kenntnis des Grie— 
chiſchen eingeführt babe (Opera, p. 73ff.). Nicht unwahrſcheinlich iſt es, daß der er: 
wähnte Vortrag Olimpias die Aufmerkfamkeit au am Hofe der Herzogin Renata von 
‚Ferrara (ſ. d. A.) auf fie gelenft bat. Wenigitens it fie vermutlich 1540 als Geſell— 
—— und Studiengenoſſin der 5 Jahre jüngeren Prinzeſſin Anna, der älteſten Tochter 

55 Renatas, an den Hof gezogen worden. Dort glänzte fie trotz ihrer Jugend und Be: 
jcheidenbeit bald als „ein Stern in dem um Nenata verfammelten jungfräulichen Chore“, 
wie Lelio Giraldi fagt und wie Galcagnini und andere es bejtätigen. Nach Herzenslujt 
fonnte nun Dlimpia fich den geliebten Studien bingeben an einem Hofe, an dem die 
Pflege der Wiſſenſchaften Tradition war. Als ein Höbepunft der dort gepflegten klaſſi— 

co ſchen Beichäftigungen und Liebhabereien erjcheint die jorgfältig vorbereitete, bei einem Be: 
ſuche Papſt Pauls IV. in Ferrara 1543 dargebotene Aufführung der Adelphi des Teren;, 
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bei welcher die Hauptrollen in den Händen der Prinzen und Brinzeffinnen des Haufes 
Eſte lagen (Muratori, Antichitä Est. II, p. >68). 

Wenn jo die Keime bumaniftiicher Erziebung, wie Olimpia fie aus dem Elternbaufe 
mitbracdhte, in günftigen Boden verpflanzt, weiter wuchien und ‚Früchte trugen, jo war 
der Aufenthalte am Hofe aucd nad) anderer Seite für Olimpia von Bedeutung. Zu Anna 5 
von Eſte trat fie in eine fehr innige Beziebung: dieje ſowohl wie die Mutter aben jie 
Jahre lang nicht wie eine Dienende, jondern wie eine liebe ‚jreundin und Schutzbefoh— 
lene betradhtet und bebanbelt. Wenn fie vom Elternbaufe religtöfe Grundanfcauungen 
mitbrachte, welche der Reformation entiprangen, jo ift ihr am Hofe auch darin fein Hin: 
dernis in den Weg gelegt worden, obwohl aus ihren eigenen jpäteren Außerungen ber: 
vorgeht, daß eine fördernde Pflege derjelben nicht jtattgefunden bat (ſ. unten und vol. 
d. Art. Renata von Ferrara). Alles in allem wird man äußerlich betrachtet die Zeit 
ihres Aufenthaltes am Hofe als die glüdlichite ihres Yebens bezeichnen fönnen. Einen 
jäben Abbruch follte diejelbe im Jahre 1548 finden, in deilen Verlauf mebrere ſchwere 
Schläge bintereinander fie trafen. Zunächſt verließ die Prinzeſſin Anna den Hof; fie 
heiratete den Herzog Franz von Yotbringen Guiſe) und zog nach Frankreich; es folgte 
der Austritt der nächſtſtehenden Freundin Lavinia della Rovera, welche ſich mit dem 
Fürſten Orſini vermählte. Dann traf Olimpia der Tod ihres Vatero, und als ſie aus 
dem Elternhauſe in tiefer Trauer an den Hof zurückkehrte, hatte ſich dort die Stimmung 
in ſo entſchiedener Weiſe gegen ſie geſtaltet, daß ſie erkannte, ihres Bleibens könne nicht 
länger ſein. Was den Umſchwung hervorgerufen, bleibt ungewiß: weder Olimpias Briefe, 
noch Außerungen von Renata oder fonft Nächjtbeteiligten geben Aufſchluß. Der jüngft 
durb Fontana (Renata di Francia, II |1893] ©. 297) angedeutete Weg, durch Sta: 
tuierung eines Konfliktes von Olimpias angeblich jpezifiich „lutheriſcher“ Richtung und Neigung 
mit den „calvinifchen” Traditionen des Hofes das Nätjel zu löſen, iſt völlig eblt, : 
zumal da Fontana lediglib auf das Verbältnis zwiſchen ibr und dem jungen fich eben 
wur medizinischen Promotion vorbereitenden, aus Schweinfurt jtammenden Grüntbler re: 
kurriert — eine Beziehung, melde thatſächlich erſt nad Olimpias Sturz und Weggang 
vom Hofe begonnen bat. jedenfalls liegt eine Hofintrigue bier vor, an der nad Bonnet 
wohl der damals in der Näbe der Herzogin lebende Bolfec (ſ. d. A. Bd III: 281) beteiligt war 
— vielleicht bat der Herzog jelber, der ſchon früber eingegriffen batte, wo ibm gewiſſe 
Vorgänge in Nenatas Nabe unbequem wurden, zur Entfernung der Tochter des verjtor: 
benen Ketzers den Anjtoß gegeben. Für Olimpia ſelbſt it die bittere Erfahrung ein 
Weg zu innerer Feſtigung geworden. Sie fpricht ſich in einem Briefe an Gurio (Oft. 
1551) folgendermaßen darüber aus: „Bald nad) dem Tode meines Vaters baben die: : 
jnigen, von denen ich es am wenigſten verdiente, mich verlaſſen und mich unwürdig be 
bandelt; und meine Schweſtern (ſie hatte deren drei) baben Gleiches ertragen müſſen — 
Haft für Hingabe und Dienfte. Keiner nahm Nüdfiht auf uns, und Schwierigkeiten 
drängten von allen Seiten auf uns ein. Aber der gütige Vater der Waiſen bat nicht 
gewollt, daß ich länger als zwei Jahre unter ſolchen Übeln bleiben ſollte . . . Jetzt iſt 
es mir lieb, daß ich das alles durchgemacht babe: wäre ich länger am Hofe geblieben, 
jo twäre es mit mir und mit meinem Seile ichlecht beſtellt geweſen — babe ich doch, jo: 
lange ich dort lebte, in den bödhiten Dingen feine Förderung erhalten und bin nicht zur 
Yeftüre der beiligen Schrift gefommen. Nachdem aber diejenige, welche uns bätte ſchützen 
müflen, durch Übelwollen und Verleumdungen fchlechter Menſchen unferer Familie abge: 
neigt wurde, haben alle die furzlebenden, flüchtigen und vergängliben Dinge ihren Wert 
für mich verloren“ . . (Opera, p. 94, 95). 

Sp trat Olimpia, innerlich gereift, gegen Ende 1550, in die Ehe. Daß fie ihrem 
Gatten, dem im Vaterlande gute Ausfichten winkten, dortbin folgen werde, ftand ihr von 
vornherein feit, wie ſchwer auch der Entſchluß ihr fallen mußte. Im Frühjahr 1551 
reiite fie, den achtjährigen Bruder Emilio mitnebmend, über die Alpen; zunmächit für 
mebrere Monate nah Augsburg, wo Grüntbler jeine Kunſt an dem jchwerfranten 
faiferliben Rate Georg Hermann bewies, und von wo jie zum Bejuche des nunmehr in 
Würzburg als Profefior an der Hochſchule wirkenden Johann Sinapius reiſten, um endlich 
in Schweinfurt, der Vaterſtadt Grünthlers, im Oktober 1551 das eigene Heim zu gründen. 5 
Auferlich gefichert führten fie über ein Yabı lang in dieſer Heinen freien Reichsſtadt 
ein ſtilles beſcheidenes Leben — „Olimpia zwar von den Anregungen, wie die Heimat fie 
bot, getrennt, aber glüdlih in der Liebe ihres Mannes, den fortgefeßten Studien, der 
Heranbildung ihres Bruders und der Führung ibres Heinen Hausbalts. Übertragungen 
von Palmen in griechifche gebundene Nede, audı einzelne Überbleibfel ihres Briefwechjels 
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zeugen von der alten Liebe zu den Wifjenichaften und von ihrer dauernden Anhänglich— 
feit an die Ihrigen. Zwei ihrer Schweftern waren inzwiſchen auch in die Ehe getreten, 
und die Mutter bei der jüngften geborgen. Für den Fortgang der Reformation in 
Italien zeigt ſich Dlimpia eifrig bemüht; fie regt ihre Yandsleute wie Vergerio (f. d. A.) 
und Flacius Illyricus (ſ. d. A.) an, litterarifch nad diefer Seite bin zu arbeiten, insbe- 
jonders geeignete Schriften Luthers ins Italieniſche zu überjegen. 

Da brad im Jahre 1553 über den Zufluchtsort, den fie gefunden, ein furdhtbarer 
Sturm berein. Der wilde Markgraf Albrebt von Brandenburg, obwohl dem vom Kur: 
fürjten Morit gegen den Kaiſer geſchloſſenen Fürftenbunde nicht angebörend, erjchien mit 

10 Truppen in Franken, um feine Pläne gegen die Bistümer Bamberg und Würzburg aus: 
zuführen, und warf ſich in die Stadt. Monate lang belagerten dann die Scharen der 
Biichöfe die Stadt; die Veit brach aus, die Lebenshaltung ward in jteigendem Maße 
erſchwert — endlich drangen durch eine Lift die Bilchöflichen ein, mordeten und plün- 
derten, und nur wie durch ein Wunder gelang es Grüntbler, mit den Seinen zu flüchten. 

15 Dlimpia giebt in Briefen (vgl. bei. den an ihre Schweiter Vittoria, jest im italienischen 
Original veröffentliht in Riv. Crist. 1878, ©. 5—7) genaue Auskunft über ibre aben- 
teuerliche Flucht: ausgeraubt bis auf das Yebte, gefangen, dann wieder freigegeben, 
fommen fie in das Schloß des Grafen von Erbach, der fie in edelfter Weiſe aufnimmt 
und endlich im Mai 1554 nach Heidelberg ziehen läßt, wo durch feine Vermittelung 

20 Grüntbler eine Profeffur der Medizin erhalten hatte. Aus diefem letzten Aſyl datieren 
Dlimpias legte Briefe. — Der zarte Körper hatte den furdhtbaren Entbebrungen und 
Erregungen nit Widerftand ni fönnen; eine tötlihe Krankheit hatte D. ſchon in 
Schweinfurt ergriffen, und unaufbaltfam verzehrte das Fieber ihre ſchwachen Kräfte — 
der Abſchiedsbrief an Gurione iſt voll Glaubensfreudigfeit, voll Dank gegen Gott für 

25 alles, was ihr gewährt worden (Opera ©. 185 ff.) und bezeugt ihre erbebende Todes- 
freudigfeit ebenfo wie der Bericht des troftlofen Gatten an denfelben über ihr Hinfcheiden 
(ebd. S. 187 ff.), welches am 26. Dftober 1555 erfolgte. Kurz nachher raffte auch die 
beiden Überlebenden der Tod dahin — in gemeinfamem Grabe in der Peterskirche bat 
man fie beitattet; Freunde ſetzten eine nfchrift auf den Grabitein, die folgendermaßen 

»% lautet: „DEO IMM. S. et virtuti ac memoriae Olympiae Moratae Fulvij Mo- 
rati Ferrariensis philosophi filiae, Andreae Grütleri conjugis, lectissimae femi- 
nae, ceuius ingenium ac singularis utriusque linguae cognitio, in moribus 
autem probitas summumque pietatis studium supra communem modum söper 
existimata sunt. Quod de ejus vita hominum iudieium beata mors sanctissime 

s et pacatissime ab ea obita divino quoque confirmavit testimonio. Obiit mutato 
solo A. salut. D. L. V. supra milles(imum), s. aetatis XXIX. Hic cum ma- 
rito et Aemilio fratre sepulta. Guilelmus Rascalonus, M(ed.) D(octor) BB. 
MM. PP. 

Auch die Stadt Schweinfurt bat das Andenken diejer edlen Frau, die als Gast kurze 
40 Zeit in ibr weilte, geebrt; man bat das Haus, in welchem Grüntbler wohnte, wieder 

bergeftellt und eine Tafel anbringen laffen mit der Auffchrift: 

Vilis et exilis domus haec quamvis, habitatrix 
Clara tamen claram sat facit et celebrem. 

Zahlreiche verfifizierte „Elogien“ find der Sitte der Zeit entſprechend der Verſtorbe— 
s5.nen von gelebrten Freunden gewidmet tworden — fie finden ſich als Anhang der „Opera“ 

245—265. Benrath. 

be 

A 

Mord bei den Hebr. ſ. d. A. Gericht u. Recht Bo VI ©. 579f. 

Morgan, Thomas, geit. 1743 5. d. A. Deismus Bd IV ©. 544, wfl. 

Morganatiihe Ehe j. d. A. Mifheirat, oben ©. 89, m. 

an Moria ſ. d. A. Jeruſalem Bd VIII ©. 677,0. 

Moris von Hefien ſ. d. A. Verbefferungspunkte. 

Moris von Sachſen j. d. A. Interim Bd IX ©. 210. 



Mormonismns 465 

Mormonismus. — The Book of Mormon: an account written by the hand of Mormon, 
upon plates taken from the plates of Nephi. By Joseph Smith, junior, author and proprietor, 
Balmyra 1830 (in allen fpäteren Auflagen iſt Smith nicht mehr als Autor, jondern nur alsüber: 
ſetzer bezeichnet). Erſte europäiſche Ausgabe, Liverp. 1841. Bejte Ausgabe „with division into 
chapters and verses by Orson Pratt sen.“, Salt Lake City 1879 (wiederholt neu gedrudt). 5 
Dad Buch ijt in 13 verichiedenen Sprachen überjegt. — Book of Doctrine and Covenants of 
the Church of Latter-day Saints, compiled by Joseph Smith, jun., Kirtland 1835 (282 Seiten). 
Third edition (444 Seiten), Nauvoo 1845. Dasf., „divided into verses“, Salt Lake City 1883. — 
The Pearl of Great Price: being a choice selection from the revelations etc. of Joseph 
Smith, First Prophet ete., Liverpool 1851 (Salt Lake City 1891). Dieje drei Werte, welche 10 
die Mormonen al3 heilige Schriften betrachten, find nebſt anderer offizieller mormonijcher 
Sitteratur, in deutjcher Ueberjegung und dem englifhen Tert in dem Miffionsbureau Frant- 
furter Allee 126 Berlin zu erhalten. "The Times and Seasons, Nauvoo 1839—45 (6 voll.). 
The Millennial Star, Liverpool, — 1840, offizielles Organ der europäiſchen Miſſion. 
Deseret News, gegründet 1852. t Lake City (Offizielles Organ der Mormonen). The ı5 
Saints’ Herald, gegründet 1860 (Dffizielles Organ der „Reorganized‘“ Church) Lamoni, 
lowa. — 5%. Jaques, Catechism for Children, Salt Lake City 1870. — Sacred Hymns 
and Spiritual Songs for the Church, Salt Lake City (several editions), — Parley 
P. Pratt, A Voice of Warning to all Nations, 1838 u. ö. (hat eine ſehr wichtige Rolle 
in der mormonifhen Propaganda geſpielt). Bon demjelben Verfaſſer: Key to Theology, 2 
Liverpool 1858, neue Ausgaben Salt Lake City. — Journal of Discourses by Brigham 
Young and others, Liverpool, 1854—76. — Joseph 3. [sic!] Smith and Heman C. Smith. 
History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1891 fol. (bis jet 4 Bde; vom 
Standpunkt der „Reorganized‘“ Church). Lucy Smith [des Propheten Wutter], Biographical 
Sketches of Joseph Smith and his Progenitors for many Generations, Liverp. 1853 (unterdrüdt 
von Präjident Brigham Young, neugedrudt 1880 von der „Reorganized‘“ Church). 3. E. Tal: 
mage (gegenwärtig die erjte wiſſenſchaftliche Autorität unter den Mormonen) Articles of Faith, 
Salt Lake City 1899. Ein Bild des gegenwärtigen Mormonismus gewähren die Schriften 
von B. H. Roberts, The Gospel; Ontlines of Eccles. History; New Witness for God u. a. Salt 
Lake City. Ferris, Utah and the Mormons, 1854; Stenhoufe (ein abgefallener Mormone), 30 
The Rocky Mountain Saints, 1873. H. H. Bancroft, History of Utah, 1890; Zinn, The Story 
of the Mormons, 1902 (da3 bejte und volljtändigite Wert); Riley, The Founder of Mor- 
monism, a psychological study ete. 1902 (lehrreidh). Schlagintweit, Die Mormonen u. ſ. w., 
2. Aufl., Köln 1878. Fotſch, Aur Kenntnis der Mormonen (in Denkwürdigkeiten der Neuen 
Sein Bd 2, ©. 126-351), [18912]. 35 

Mormonismus ift die gewöhnliche Bezeichnung einer religiöjen Sekte, die von Joſeph 
Smitb in Manceiter N. Y. im Jahre 1830 gegründet, und 1847 nad Utab mit der 
Hauptnieberlaflung in Salt Lake Gity verlegt wurde. Die Sekte felbft erkennt diejen, 
vom Titel ihrer erjten bl. Schrift entnommenen Namen nicht an, fie nennt fich offiziell 
„Die Kirche Jeſu Chriſti der Heiligen der letten Tage”. Das Wort Mormon ift ao 
wabrjcheinlich eine reine Erfindung (es iſt ſehr wenig Grund zu der Annahme eines 
rg mit dem griechiichen uopumv). Smith erllärt die Ableitung des 
Wortes im ex cathedra Stil wie folgt: Kir, die Englifchiprechenden, jagen nad dem 
ſächſiſchen good; die Dänen god; die Goten goda; die Deutjchen gut; die Holländer 

; die Yateiner bonus; die Griechen kalos; die Hebräer tob; die Agypter mon. 45 
Daher haben wir unter Hinzufügung von more, oder verfürjt mor, dag Wort Mormon, 
weldes wörtlich bedeutet mehr gut, more good. 

Smith wurde geboren in Sharon, Vermont am 23. Dezember 1805; er war das 
vierte unter zehn Kindern. Sein Vater war ein Mann von zweifelbaftem Rufe und 
von unbeftändiger, rubelofer Gemütsart. Er trieb ſich obne feiten Beruf und obne Aus: 50 
Dauer bei irgend welcher Arbeit baufierend umber, wahrſagte, verkaufte Segensſprüche u. dgl. 
Des Propheten Mutter war dem Bater an Intelligenz und Willenskraft überlegen; aber 
fie war ebenfo ungebildet und glaubte wie dieſer an Vifionen, Erjheinungen, Träume u. dgl. 
Nachdem die Familie ihren Wobnort nicht weniger als achtmal verändert batte, zog 
fie 1815 nah Palmyra, in Wayne (damals ein Teil von Ontario) County N.:I). Hier 55 
eröffnete der Water eine Kuchen: und Bierbandlung. Nebenbei verrichtete er und 
jeine Söhne alle Arten niedriger Arbeiten, wie fie diefelben befommen fonnten. Nach 
ungefähr vier Nabren in Palmyra bezog die Familie eine Farm in der Nähe des be- 
nachbarten Dorfes Manchefter. Sie ftand dort in feinem beſſeren Rufe. Es feblte ihr 
an Ehrlichkeit und Mabrheitsliebe Die Anaben waren arbeitsiheu und Landſtreicher, co 
einige von ihnen konnten nicht lefen. Joſeph war nicht beſſer als feine Brüder; er lief 
ungefäimmt umber, war unmäßig träge, und Spinnftubenmärcen und ungereimten Ge: 
jcbihten überaus ergeben; leſen fonnte er, wenn auch nicht ohne Schwierigkeit; außer: 
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den jchrieb' er eine ſehr unvollfonmene Hand und hatte eine ſehr beſchränkte Kenntnis 
von den Elementarregeln der Arithmetif. Das waren feine höchſten und einzigen Fort— 
ichritte (OD. Pratt, Remarkable Visions ete.). Als Jüngling wurde der zufünftige Prophet 
vielleicht noch weniger geachtet als feine Brüder. Doch galt er nicht eigentlich als bos— 

5 haft. — Die Entwidelung eines ſolchen Anaben zum Propheten und Begründer einer 
neuen Religion ift ein höchſt interejjantes pfuchologifches Problem. Die Löſung liegt in 
der Kenntnis der Vorfahren, feiner eigenen Gemütsbeichaffenbeit und feiner Umgebung 
während feiner Knaben- und Jugendzeit. J. Smith batte Träume, ſah Erfcheinungen 
und vollzog Heilungen durch Glauben; dasjelbe hatte fein Vater, feine Mutter und fein 

ı0 Großvater von mütterliber Seite getban (Riley p. 11). Sieben wunderbare Träume 
feines Vaters find überliefert. Bejonders das Yeben feiner Mutter war erfüllt von 
Träumen, Vifionen und Wunderfuren. Sie batte in Rutland County, Vermont gelebt, 
wo 1801 Yeute ihr Mejen trieben, welche behaupteten, den „St. Johannis-Stab“ zu 
befigen, durch den Gold und Silber in Überfluß, auch Wurzeln und Kräuter gefunden 

15 werden könnten, die alle Arten Krankheiten heilen würden. Sie behaupteten, das wären 
die Stäbe, welche (ion) Jeſaias erwähnt habe, unter denen Gott fein Bolt am jüngiten 
Tage durchgeben laſſen würde, wenn die Herrlichkeit der neuen Welt geoffenbart werden 
jollte. Durch fie würden die verlorenen Stämme JIsraels aus allen Völkern wieder ge 
jammelt werden. Sie hätten Macht über alle Zauberei; viel Gold und Silber liege in 

> der Erde verborgen, durch Zauberkraft fejtgebalten; aber dieje Stäbe könnten den Zauber 
brechen und die Schätze unter der Erde fortbeivegen und in einem Felde ſammeln, 
wo fie die Heiligen der letzten Tage finden und zur Erbauung des neuen Jeruſalem ver— 
wenden würden (Dorcheiter, Christianity in the United States, ©. 538). Dieſe 
Vorjpiegelungen machten offenbar einen bleibenden Eindrud auf Frau Smitb und ihren 

25 Gatten. Schon in Vermont war der lestere als Schaßgräber befannt. In Palmyra 
feste er diefe Arbeit fort. Sein Sohn Joſeph übertraf ibn bald im Rufe als Wabr- 
jager. Ehe er 18 Jahre alt war, begann er die Aufmerkjamkeit auf ſich zu Ienten. 
Als fein Medium benüßte er nicht einen Stab, ſondern bauptfächlih einen Wunderſtein 
(„peep stone“ oder gazing crystal, Im Jahre 1825 finden wir ibn im einer 

» Geſellſchaft von Schaßgräbern in Pennſylvanien. Dort fand er ein Mädchen, das er 
heiraten wollte; da der Vater feine Einwilligung nicht gab, jo entlief das Paar und 
wurde im Staate New-York 1827 getraut. 

So war J. Smith der Erbe der frankhaften Anlage jeiner Vorfahren; jein Yeben 
und Treiben reizte feine krankhafte Einbildungstkraft. Zu Heimlichfeiten geneigt, fantaſtiſch 

3 und empfänglich für Sinnlichkeit, geriet er in einen Zuſtand feelifcher Aufregungen, der 
zu epileptijchen Anfällen führte (vgl. Riley); dieje kehrten jedoch nicht zurüd, nachdem er 
völlige Neife erlangt batte. In feinem 15. Lebensjahre fing er jeinem eigenen Berichte 
nach an, Erfceinungen zu ſehen. Es war — im weftlichen New-York und durch das ganze 
Land — eine religiös und kirchlich erregte Zeit. Man hatte wenig Bücher; neben einigen 

40 Reifebejchreibungen und Schilderungen von Abenteuern hauptſächlich religiöfe Werte, 
darunter rationaliftifche, die meiften firchliche Streitichriften. Unter den firchlichen Ge 
meinjchaften waren einige gründlich fanatiſch, auch bei den adıtbareren fehlte es nicht an 
manchen Werjchrobenheiten. Joſephs Jugend fiel in die Zeit der „großen Erwedung“ ; 
wie Yauffeuer fegte fie durch das Yand und an vielen Orten führte fie zu epidemijchen 

45 frankhaften Erſcheinungen. Von diefem Getfte wurde Joſeph ergriffen: unter dem Ein: 
fluß veligiöfer Erregung batte er feine erite Bifion. Er ging in einen Hain, um zu beten. 
Kaum batte er zu fprecben begonnen, als er von einer Macht, die ibn völlig übermäl- 
tigte, ergriffen wurde. „Dichte Dunfelbeit umbüllte mich, und es ſchien mir eine Zeit 
lang als ob ich plößlich vernichtet werden würde. Aber im Augenblid der größten Be 

5 ftürzung, ſah ich eine Yichtfäule gerade über meinem Kopfe, den Glanz der Sonne über: 
itrablend, fie neigte ſich allmählich herab, bis fie auf mich fiel. Sobald fie erjchien, 
fühlte ich mich befreit von dem Feinde, der mich gefangen bielt. Als das Licht auf mir 
rubte, ſah ich zwei Perfonen, deren Glanz und Herrlichkeit jeder Beſchreibung jpotteten, 
über mir in der Luft ftehen.” Eine von ıbnen ſprach zu ibm, verficherte ihm die Ver: 

55 gebung feiner Sünden und befahl ibm, feiner der beſtehenden Sekten ſich anzujchließen, 
fie feien alle im Irrtum, aber ihm folle eines Tages die wahre Lehre geoffenbart werden. 
Seine zweite Viſion hatte er am 21. September abends. Der Engel Moroni erſchien 
ihm dreimal in großer Herrlichkeit und nachdem er ihm die Vergebung feiner Sünden 
verfichert batte, erzäblte er ibm jedesmal von goldenen Tafeln, melde unter einem 

co großen Felfen auf einem Berge in der Nähe von Manchefter verborgen wären; auf ibmen 
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jet die Gefchichte des weltlichen Kontinents gefchrieben, die Ergänzung zu der bl. Schrift 
des A und NITs. Nach mancher weiteren Belehrung ſchloß der Engel damit, daß er 
ihm empfabl, wenn er in Zukunft zum Beſitz der Tafeln gelangen follte, fie niemand zu 
wigen, ausgenommen wenn er Dazu angewwiefen wäre, damit er nicht vernichtet werde. 
Gerade vier Jahre nach diefer Erjcheinung mollte er zu der Stelle, die ihm der Engel : 
angegeben batte, gefommen fein, um von ibm die goldenen Tafeln zu empfangen. Sie 
waren mit Eleinen und jchön eingravierten Buchjtaben bededt in „neuformiertem Agyptiſch“. 
Außerdem empfing er ein Paar in Silberringe gefaßte Kryſtalle, angeblib das wahrbaf: 
tige Urim und Thummim der altteitament. Hobenprieiter, eine Art „übernatürliche Brille“, 
obne welche die gebeimnisvolle Schrift nicht überjet werden fonnte. 10 

Die erite Perſon, die thätiges Intereſſe an der Entdedung der goldenen Bibel nahm, 
war ein ‚armer, Martin Harris. Er mar ein Uuäfer geweſen, dann Univerjalift, 
Baptıft und Presboterianer, vom Anfang bis zum Ende ein Träumer und Schwärmer, 
der feit an Träume, Bifionen und Geifter glaubte und beftätigen konnte, daß er den 
Vorzug genofjen babe, den Mond zu beſuchen. Smith hatte finanzielle Hilfe nötig, um 
kin Buch berauszugeben; Harris war bereit fie zu gewähren, wenn er nur völlig über: 
zeugt werden konnte, daß das Buch von Gott war. Er war begierig, die goldenen Tafeln 
zu jeben, aber Smith war mit der Hilfe einer befonderen Offenbarung im ftande, ibn zus 
frieden zu ftellen, jo daß er glaubte, obne zu ſehen. Nun aber machte ihm Smith eine Abfchrift 
von einigen der Buchitaben, die jener dem ausgezeichneten Philologen Prof. Charles Anthon 20 
m New:Nork zeigte; obgleich ihn diefer vor. Betrug warnte, wurde fein Vertrauen nicht 
eribüttert. Er wurde nun Smitbs erjter Amanuenfis bei der Überjegung der goldenen 
Bibel, Als er 116 Seiten gefchrieben batte, zerjtörte feine ungläubige und entrüjtete 
Ehefrau diefelben. Smith zweifelte, ob fie wirklich vernichtet wären und befand fich des- 
balb eine Zeit lang in Verlegenbeit; aber er wurde durch eine Offenbarung belehrt, daß 5 
die Überfegung in die Hände gottlofer Menſchen gefallen jei, denen der Satan eingegeben 
babe, die Worte zu ändern, es wäre ibm daber Defoblen, das Verlorene nicht wieder zu 
uberjegen ; er folle jtatt deilen von den Tafeln des Nephi überjegen, die einen 
genaueren Bericht enthielten, ald das Buch Yebi, nach dem die erjte Überfegung gemacht 
worden ſei. Smith ftellte nun feine Frau als Amanuenfis an, bis der Dann, welcher zo 
ſein erfter Schriftführer wurde, Dliver Cowdery, erſchien. Cowdery war Grobſchmied ge 
weſen, und nachdem er fich ein geringes Maß von Wiffen angeeignet hatte, Schulmeifter 
geworden. Die Überfegung ging auf folgende Weiſe vor fih: quer über das Zimmer 
war em Vorhang gezogen, um das heilige Dokument vor profanen Augen zu bebüten ; 
dahinter ſitzend las Smith mit Hilfe des Urim und Thummim von den goldenen Tafeln 35 
dem Cowdery vor, der Sab für Sat, wie er überjegt wurde, niederſchrieb. Ehe das 
Verf vollendet war, wurden Smitb und Cowdery durch himmlische Boten für das 
anronittiche und melchifedekianifche Prieftertum geweiht, für das erftere durch Johannes 
den Täufer, für das letztere durch die Apoftel Petrus, Jalobus und Johannes. Das aaro: 
nitiſche Prieftertum gab ihnen die Macht Buße und Glauben zu verfündigen und durch 40 
Untertauchen im Waſſer zu taufen auf die Vergebung der Sünden. Das melchejedetia- 
nice Prieftertum verlieh ihnen die Befugnis, den Getauften die Hände aufzulegen und 
ihnen den bl. Geift zu verleiben. Dieje Macht, jagen die Mormonen, fonnte damals nur 
duch bimmlifche Boten vermittelt werden. Die wahre Kirche hatte völlig aufgehört, auf 
Erden zu exiſtieren; es gab niemand, der den bl. Geift hatte. Ph 

Mit Harris’ Hilfe gelang es Smith das Buch im Jabre 1830 in einer Auflage 
von 5000 Eremplaren druden zu laffen. Da der Verkauf lange dauerte, büßte Harrıs 
kein Vermögen ein. Dem Bude wurde die eidlihe Ausfage von Cowdery, Wbitmer 
und Harris beigegeben, daß fie die Tafeln gefeben hätten; überdies das Zeugnis von 
abt anderen Männern, daß fie diejelben fotwohl gefeben, als mit der Hand berührt hätten. zo 
Ein höchſt ehrenwerter Geiſtlicher legte einmal Harris die Frage vor: * Sie die 
Tafeln mit Ihren natürlichen Augen geſehen, gerade ſo wie Sie den Federkaſten in 
meiner Hand ſehen? — Harris entgegnete: Nun, ich ſah ſie nicht wie ich den Feder— 
laſten ſehe, aber ich ſah ſie mit dem Auge des Glaubens. Ich ſah ſie ſo deutlich wie 
ih irgend etwas um mich herum ſehe, obgleich fie zu der Zeit mit einem Tuche bedeckt 55 
waren (Clark, Gleanings by the Way 1842). Einige Sabre fpäter fielen alle drei 
Jeugen vom Mormonismus ab und erlärten ihr früheres Zeugnis als falfch., 

Das Bub Mormon enthält ungefähr balb jo viel Stoff wie das AT. In Bezug 
auf den Stil ift es eine grobe Nachahmung der ge: und propbetijchen Bücher des 
lezteren. Ungefähr ein Achtzebntel der Arbeit ift direft aus der Bibel entnommen, un= 0 
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gefähr 300 Stellen ganz und gar, nämlid große Teile von Jeſaias, Die ganze Berg: 
predigt (in Mt) und einige Verfe von Paulus. Das Werk ift im fünfzehn Bücher ein: 
geteilt, die nad ihrem inhalt von Nephi, Jakob (feinem Bruder), Enos, Jarom, 
Omni, Moftab, Zeniff, Alma, Helaman, Nepbi (Entel von Helaman), Nepbi (Sobn 

5 von Nepbi, ein Jünger Jeſu Chriſm Mormon, Ether, Moront gefchrieben ſein follen. 
Die Geſchichte ift jo unzujammenbängend und mit mabnenden und belehrenden Abjchnitten 
vermifcht, daß es nicht jo leicht ift, fie zu entwirren. Der Propbet felbjt (in Rupp, 
He Pasa Ekklesia, 1841) bat fie wie folgt kurz zufammengefaßt: „Wir werden durd 
diefe Aufzeichnungen belehrt, daß Amerifa vor alten Zeiten von zwei verjehiedenen 

ı0 Menjchenrafien bewohnt war. Die eriten biegen Jarediten und famen direft von dem 
Turme zu Babel. Die zweite Raſſe fam direft von Jerufalem ungefähr 600 Jahre vor 
Chrifti Geburt. Es waren bauptjächlich sraeliten, von der Nachkommenſchaft Joſephs. 
Die Narediten wurden, ſeitdem die Israeliten Lehi, feine rau und vier Söhne] von 
Jeruſalem famen, verdrängt und dieje folgten ihnen als Befiser des Landes. [Bei dem 

156 Tode Lehis beftimmte Gott Nepbi den jüngiten Sohn zum Führer; da die anderen ibm 
widerſtanden, beſtrafte ſie Gott dadurch, daß er ihnen dunkle Haut gab u. ſ. w. — d. h. 
er verwandelte ſie in Indianer. Zwiſchen den Nephiten und dieſen rebelliſchen, Lamiten“ 
wüteten beſtändig Kriege]. Die Hauptnation der zweiten Raſſe, die Nepbiten, fielen in 
einer Schlacht gegen das Ende des 4. Jahrhunderts [384 A. D.). Nur eine Handvoll 

20 entlam, unter ihnen Mormon und fein Sohn Moroni; aber die Linie erloſch bald. Die 
übrigen find die Indianer, die jetzt dieſes Yand beivohnen. Weiter erzäblt das Bud, 
daß der Herr nad) feiner Auferftebung in Amerifa erſchien, und dort das Evangelium 
in all jeinem Reichtum, jeiner Macht und Gnade pflanzte; die dortigen Gläubigen hätten 
Apoſtel, Bro upbeten, Hirten, Lehrer, und Evangeliften, diejelben Ordnungen, diejelbe Priefter: 

25 jchaft, diefelben Rangjtufen, Gaben, Kräfte und Segnungen gebabt wie auf dem öftlichen 
Kontinent; aber infolge jeiner Mifi ethaten fei diejes Wolf vernichtet worden; der lete 
der Bropheten, welcher unter ihnen wirkte, babe den Auftrag erbalten, einen Auszug 
ihrer Weisfagungen, ihrer Geſchichte u. j. w. aufzuzeichnen und ibn in die Erde zu ver: 
bergen. In den letzten Tagen werde er zum Vorſchein fommen und mit der Bibel ver- 

3 einigt der Wollendung der Gedanken Gottes dienen.” Mormon war demgemäß der 
Sammler und Bearbeiter der Bücher; fein Sohn Moroni brachte das Werk zum Abſchluß 
und ungefähr im Jahre 420 A. D., verbarg er die Tafeln unter dem Felſen auf dem 
Berge Cumora bei Mancheiter. 

Als litterariſches Werk beurteilt ift das Buch Mormon unerträglich langweilig. Cs 
35 hat feine Spur von Geſchmack, poetischen Heiz oder Gedantentiefe, ebenſowenig von 

religiöfer de eiterung oder moraliſchem Ernſt. Es ift voll grammatifcher Fehler und 
ftrogt von Albernheiten und Anachronismen. Von den ſprachlichen und anderen Fehlern 
der erſten Auflage find einige 3000 in den jpäteren Auflagen verbeflert worden; doc 
bleiben nod einige Taujende. Was die Lehre anlangt, fo enthält das Buch, verglichen 

40 mit den fpäteren Offenbarungen, wenig Erwähnensivertes. Es jagt die Berufung Jofepb 
Smiths zum Propheten der Herrlichkeit des jüngjten Tages voraus; es tft jtreng iliaftiich 
und erklärt, daß alle Gaben, Kräfte und Ämter der apoftolifchen Kirche in der wahren 
Kirche zu finden jeien; es ſchůeßt ſich an die kirchliche Lehre von der Dreieinigkeit an, 
verwirft die Kindertaufe und gebietet die Taufe durch Untertauchen zur Vergebung der 

5 Sünden; e8 behauptet, daß die Bibel von Gott ift, aber auch, daß dieje Thatjache weitere 
DOffenbarungen nicht ausjchließt ; endlich entbält es drei Stellen, welche nad richtiger Er— 
tlärung als Verurteilung der Polygamie verftanden werden müjjen. 

Die Frage nad den Quellen des Buches Mormon ift für unjern Zweck wichtig. 
— Um das Jahr 1809 wohnte in Conneaut, Obio, ein Mann namens S alomon Spaul: 

50 ding. Gr hatte im Dartmouth College, in New Hampfbire jtudiert, und danach 4 Jabre 
lang als presbyterianifcher Prediger Dienfte getban. Hierauf ergriff er einen weltlichen 
Beruf und widmete einen Teil feiner Zeit litterariichen Studien. Er gewann Intereſſe an 
indianischen Altertümern in der Nähe von Conneaut, und das fcheint ihm den Gedanken 
eingegeben zu baben, einen Roman über die Indianer vor Entvedung Amerikas dur 

65 Colombus zu ichreiben. Das Buch, das er verfaßte, wurde ungefähr 1812 vollendet; es 
erbielt den Titel: „Das gefundene Manuſkript“. Spaulding knüpfte an die befannte 
Fabel an, daß die amerifanifchen Indianer Nachkommen der verlorenen Stämme sraels 
jeien. Um feine Schrift pitant zu machen, gab er ihr die Form einer Überfegung einer 
Handjchrift, die von einem Gliede des alten Stammes geichrieben und neuerdings in 

0 einem indianischen Grabbügel entdedt worden fe. Spaulding z0g nad Pittsburg und 
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gedachte fein Manuffript dort druden zu laffen. Es lag eine geraume Zeit in der 
Druderei, wurde aber nie gedrudt; endlich wurde es dem Verfaſſer zurüdgegeben, der 
damals in Amity, Pennſylvania, lebte, wo er 1816 ftarb. Als nun das Buch Mor: 
mon erfchien, erflärten Spauldings Witwe und viele andere, die ibn aus feinem 
Manufkript hatten vorlefen bören, das Buch fer zum großen Teil dem nicht veröffent- & 
lihten Roman entnommen, mit zahlreichen theologiſchen Einſchaltungen. Spauldings 
Handichrift konnte jedoch nie gefunden werben, die Vergleihung mit dem Buche Mormon 
war alfo unmöglid. (Ein in Honolulu 1885 entdedtes Manuftript, welches ſich als 
Spauldings Indianer-Noman vorgab und feine Ähnlichkeit mit dem Buche Mormon 
batte, iſt wahrjcheinlich eine Fälſchung). Es wurde fpäter behauptet, daß ein gewiſſer 
Sidney Rigdon, der mit Smith 1829 in Verbindung ftand und fih früh zu dem neuen 
Glauben befehrte, während er als Buchdruder in Pittsburg ungefähr im Jahre 1812 
beihäftigt war, in den Befit der Handjchrift kam, fie abfchrieb und Smith zur Verfügun 
ftellte. Es find Gründe genug vorbanden, welche dieſe Behauptung als ſehr twahrfheinlich 
ericheinen laſſen, aber fie ift noch nicht betwiefen. Rigdon war der bei weitem fäbigjte 15 
und gebildetite der eriten Mormonen. Er mar Baptijten: und fpäter Campelliten-Pre— 
diger getvejen und hatte viel Einfluß auf die Bildung der Yehre und der Verfaffung der 
Mormonen. Bis ungefähr 1843 ftand fein Einfluß dem Smiths wenig nad; doc 
wurde er nach des Propheten Tode in den Kirchenbann getban. Wie gefagt, ift «8 
wabrjcheinlich, daß er das Spaulding-Manuffript gelefen batte und es ift möglich, daß 
er Smith eine Abjchrift zur Verfügung ſtellte; aber ein zwmeifellofer Beweis dafür iſt 
nicht vorbanden. Wiley beftreitet in fcharffinniger MWeife, daß die äußeren Beweiſe für 
diefe Anficht mangelhaft feien, während andererſeits der Stil und Inhalt des Buches 
Mormon derartig find, wie man es von einem Manne von Smiths Eigentümlichkeit und 
Umgebung erwarten muß. Er befaß eine kräftige, wenngleich proſaiſche Einbildungsfraft 
und ein treues Gedächtnis, aber fein Willen war gering und fein Urteil ſchwach. Das 
Buch zeigt von Anfang bis zum Ende diefe Züge. Der Verfaſſer entnabm, was er jagte 
— vielleicht unbewußt — aus verjchievenen und zum Teil einander twiderjprechenden 
Quellen. Daber die Verworrenheit feiner Theologie; es fehlt ihr gänzlich an innerem 
Zujammenbang; Xebren des verjchiedenften Urjprungs find unlogiſch zufammengebäuft. 30 
Es wird — natürlich nicht unter ihrem Namen — von Galvinismus, Univerfalismus, Me: 
tbodismus, Chiliasmus, Katholicismus, Deismus und Freimaurerei gebandelt, und dies in 
einer Meife, die Smiths Beziehungen zu diefen Lehrſyſtemen merkwürdig entjpricht. Gegen 
den Katbolicismus und die ‚Freimaurerei ftreitet er beftig. Das Buch ift einigermaßen 
ein Spiegel für feine Ei aber in noch höherem Maße eine Art (unbewußte) Selbit- » 
—— Smiths. Man könnte einwenden, dieſer ſei zu unwiſſend geweſen, um ein 
ſolches Buch verfaſſen zu können; aber es liegt am Tage, daß er alsbald im ſtande war, 
eine Menge plauſibler Offenbarungen zu produzieren und daß er als Redner nicht geringe 
Gewandtheit bewies. 

Mar nun Joſeph Smith ein überlegter Fälſcher und bewußter Betrüger? Die meiſten #0 
nichtmormonifchen Schriftfteller bejaben diefe Frage. Aber einige der jorgfältigiten Forſcher, 
bejonders Stenboufe und Riley, glauben, daß er vielmehr durch feine eigenen Halluci— 
nationen betrogen wurde. Er reiste und ftachelte feine krankhafte Phantaſie, bis er jede 
Albernheit glaubte. Stenboufe führt die „Überfegung” des Buches von Abraham als Beweis 
an. Smith war nämlich in den Befit einiger ägyptiſcher Bapyrusrollen gelangt, von welchen 45 
er behauptete, fie jeien eine Schrift Abrahams. Mit Hilfe des Urim und Thummim über: 
jegte er die Hieroglyphen. Agyptologen haben eine getreue Nachahmung der Papyrus- 
rollen geprüft und gefunden, daß fie die „Auferftebung des Oſiris“ und dergleichen 
enthalten. Nun ſchließt Stenboufe, dat Smitb die Unterfuhung der Papyri durch wiſſen— 
ſchaftliche Männer nicht geduldet haben würde, wenn er nicht Vertrauen zu feiner eignen 5 
Inſpiration gebabt hätte. Es würde freilich ſchwierig fein, alle Einzelbeiten feines Ver: 
baltens zu erflären, obne die Annahme von bewußtem Betrug bis zu einem gewiſſen 
Grad. Aber wenn er ein reiner Betrüger geweſen twäre, jo wäre es ebenfo ſchwer, 
die wunderbare Zäbigfeit, mit der er feinen Zweck verfolgte, zu erklären, ſowie feinen er: 
ftaunlichen Einfluß; auf andere. Ein reiner Betrüger mußte zufammenbrecen unter dem 55 
Sturm der Verfolgung, der über ihn fam. 

„Joſeph hatte Erfolg mit feinen Meisfagungen, weil der Boden bereitet war“. Von 
Anfang an bis jeßt berubt die Anziehungskraft des Mormonismus auf feinem Anſpruch, 
die Gabe der Propbetie zu befisen. Smith fing feine Yaufbahn als „Peepstone Joe“ 
Guckſtein-Joſeph) an und entwidelte ſich zum „Bropbeten, Seher und Offenbarer“. Die oo 
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beſchwerlichen Urim und Thummim verabfchiedete er nach der Überfeßung des Buches 
Abraham. Bon nun an fündigte er einfach, wenn er Hilfe nötig hatte, eine Offenbarung 
an, welche jich auf den vorliegenden Fall bezog. Dabei übte er jedoch bis zu einem ge: 
wiſſen Mafje Selbitbefchräntung: „Wir juchen an der Hand Gottes nur dann nad einer 

5 befonderen Offenbarung, wenn es feine vorbergegangene Offenbarung giebt, welche ſich 
auf den Fall antvenden ließe” (Times and Seasons V, 753). Offenbarungen fnüpften 
fib an beinahe jeden denkbaren Anlaß, nur nicht an die Religion im eigentlichen Sinn. 
Mit feinem Bropbetenamte verband Smith die Ausübung des Erorzismus und der Kranken— 
beilung durch den Glauben. 

10 Die formelle Gründung der neuen Sekte fand am 6. April 1830 in Fayette, N-Y)., 
Statt. Damals zählte fie einige 70 Anhänger. Ihr offizieller Name (f. oben) wurde 
etwas fpäter beitimmt. Durch Offenbarung nahm Smith den Titel: „Seber, Ueberjeter, 
Prophet, Apoftel Jeſu Chrifti und Ältefter der Kirche“ an. Er begann nun eifrig Propa⸗ 
ganda zu machen. Jeder, der ſich ibm anſchloß, wurde getauft — feine vorbergebende 

15 Taufe wurde anerkannt. Der erjte nambafte Bekehrte war Parley P. Pratt (Verfaſſer 
von The Voice of Warning). Bald folgte der einflußreichere Sidney Nigdon. Smitb er: 
kannte ihn als Genofjen in der Prophetie an; als aber Rigdon jpäter —* vorzudrängen 
ſuchte und ſeine Offenbarungen Smiths Wünſchen entgegen waren, tadelte und demütigte 
ihn der letztere ſcharf und entzog ihm zeitweiſe ſein Amt. Smith war jtets bereit Kat 

20 zu hören und jedem fähigen Mann ein Amt zuzuweiſen: aber im Propbezeiben mußten 
Ki ihm alle anderen unbedingt unteriverfen. 

Da er in der Umgegend feiner Heimat zu wenig Glauben fand, zog Smith mit 
vielen feiner Heiligen 1831 nad Kirtland, Obio. Nun machten fie die größten Fort: 
ichritte. Ihre Miffionare bewieſen ungebeuren Eifer, in Obio, Pennſylvanien, New-York, 

35 Indiana, Jllinois 2c. wurden Kirchen gegründet. Der gänzlihe Mangel jeglicher religiöfer 
Bildung bei der Mafje des Volks machte fie leicht zur Beute der Künſte Smitbs und 
feiner Prediger. Eine Menge wunderbarer Erfahrungen der frübeften Bekehrten wurden 
erzählt; freilich waren fie nicht jonderbarer als die, welche viele Befehrte bei den Er— 
wedungen und Lager-Verfammlungen der evangeliſchen Denominationen zu erzählen 

3 hatten. Innerhalb einiger Monate nah dem Umzug nad Kirtland wuchs die Zahl der 
Mormonen auf mwenigitens 1200 Seelen. Jedoch der MWiderftreit der „Ungläubigen” um 
fie herum, veranlaßte Smith die Augen nad dem Weiten zu wenden, nad) den Grenzen 
der Givilifation, um dort einen Pla zu finden, wo er feine Anſchauungen ungehindert 
und völlig durchführen könnte. Im Herbjt 1831 gründete er eine Kolonie in Jackſon 

3 County, Miffouri, wo jeht die Stadt ndependence liegt. Eine Offenbarung batte 
ausgejprocden, daß bier das Verbeifungsland und der Pla für die Stadt Zion jei. 
Große Landftreden wurden angekauft; eine monatliche und eine wöchentliche Zeitjchrift 
zur Verbreitung des neuen Glaubens wurden gegründet. Die induftriellen Unterneh— 
mungen der „Heiligen“ waren im ganzen bewundernswürdig. Doch wurde zuletzt be 

40 Khloffen Kirtland auf unbeftimmte Zeit zum Hauptfig der Heiligen zu machen. Smith 
fehrte 1832 dorthin zurüd und nahm feine propagandiftifche Arbeit fräftig wieder auf. 
Außerdem ſtürzte er die Gemeinſchaft in wilde finanzielle Spekulationen, alles unter 
Kontrolle der Kirche. Das führte zu einem Tumult. Zum Teil infolge religiöfer Feind- 
jeligfeiten, zum Teil aus Entrüftung über Smiths Herrſchaft in finanziellen Angelegen- 

45 heiten brach ein Volkshaufen in der Nacht des 22. Mai 1832 in des Propheten Haus 
ein, trieb ihn auf ein angrenzendes Feld und teerte und federte ihn. Rigdon widerfuhr 
dasjelbe Unglüd. Aber nichts jchredte fie ab. Smith predigte am folgenden Tage mit 
gejteigerter Inbrunſt und taufte 3 Bekehrte. Er führte feine verjchiedenen Unternehmungen 
energiſch weiter. Im Sabre 1833 wurde eine Verbefjerung in der Organifation der 

50 Kirche getroffen, indem ein Triumvirat, beftehend aus Smith, Rigdon und Williams, an 
die Spitze trat; der Prophet aber war ganz entfchieden die Hauptperfon. Diejes Triumvirat 
wurde die „Erjte Präſidentſchaft“ (Hauptpräfidium) genannt. Im Jahre 1835 wurde ein 
zweiter wichtiger Schritt in der Entwidelung der Hierarchie unternommen, die Begrün- 
dung der Körperfchaft der zwölf Apojtel. Einer von diefen war der fpäter berübmte 

55 Brigbam Moung. Er war gegen Ende 1832 Mormone geworden und batte dank feinem 
Scharfjinn und feiner Charakterftärke viel gethan, um die Streitigfeiten zu unterbrüden, 
welche in der Gejellichaft entjtanden waren. Ihr Hauptgrund war die zunehmende Ver: 
tworfenbeit des Propheten. Im Jahre 1837 wurden Orfon Hude und H. C. Kimball 
als Miffionare nach England geſchickt, wo fie mit merkwürdigem Erfolg arbeiteten, bejon- 

so ders unter den Arbeiterflaffen in den Fabrik- und Handelsitädten, Manchejter, Yiverpool, 
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Leeds, Birmingham, Glasgow und im Minendiftrilt von Süd-Wales. Nach dreijähriger 
Arbeit konnten fie 4019 Mormonen in England allein verzeichnen. Der Bericht für Juni 
1851 ergab eine Gefamtzahl von 30747 in dem vereinigten Königreihe und erklärte 
ferner: „Innerhalb der letzten 14 Jahre find mehr als 50 000 in England getauft worden, 
von denen beinabe 17 000 nad Zion auswanderten.” — Im Jahre 1833 ließ Smith einen 5 
Tempelbau in Kirtland beginnen; er wurde 1836 eingeweiht und koſtete 40000 Dollars. 
Im Geborfam gegen eine Offenbarung mwurde 1836 eine Bank gegründet. Sie über: 
tlutete das Land mit Banknoten, welde fih als unficher ertwiefen. Ungefähr am An: 
fange des Jahres 1838 ftellte fie die Zahlungen ein; nun wurde ein Gerichtsverfahren 
gegen den Propheten und andere wegen Schwindel eingeleitet. In diefem Augenblid ı0 
jedoch reiften Smith und Rigdon wieder einer Offenbarung folgend nah Mifjouri ab. 
Nah der Begründung diejer Kolonie hatte Smith 1834 die Viffourisheiligen befucht. 
Es war ihm damals gelungen, einige innere Uneinigfeiten zu berubigen und die Organi- 
fation weſentlich zu verbefjern. Seit jener Zeit jedoch hatten die Heiligen von ſeiten 
der „Ungläubigen“ viel zu leiden. Ste batten ſich mancher Vergeben jchuldig gemacht, 15 
man beargwöhnte und klagte fie auch wegen Dinge an, die fie nicht begangen batten. 
Infolge deſſen waren fie aus Jackſon- und Glay-Counties vertrieben worden. Zum größten 
Teil batten fie ſich in Caldwell-County niedergelaffen. Nun machte ſich Smith an die 
Arbeit, um die inneren Unordnungen, welche er in der Kolonie fand, zu befeitigen. Er 
batte dabei ziemlich guten Erfolg. Aber andere und größere Schwierigkeiten entftanden. 20 
Aus verfchiedenen Urfachen war die Feindfeligkeit der Nicht-Mormonen gegen die „Hei: 
ligen“ immer beftiger geworden. Es kam zu ernten Streitigkeiten, welche fchließlich die 
Geſtalt eines Bürgerkrieges annahmen. Nun wurde die Staatsmiliz aufgeboten und der 
Prophet und Rigdon ins Gefängnis geworfen. Die Klage lautete auf Mord und andere 
Verbrechen. Es gelang ihnen aber auf dem Wege zum Verhör zu entlommen — wahr: 25 
ſcheinlich durch Beitechung. 

Sie ritten nach Duinch, Illinois. Nach diefem Staat waren ſchon vorber die 
meiften Mormonen, ungefähr 15000, geflohen. Wiederum [?] kauften der Prophet 
und feine Begleiter große Landjtreden, in Hancod:County und jenfeits des Miffiffippt in 
Jowa. Am öjtlihen Ufer des Stroms fingen fie an, eine Stadt zu bauen. Durd eine so 
Offenbarung erbielt fie den Namen Nauvoo. Der Bau ging vorwärts mit wunderbarer 
Schnelligkeit. Smith brachte es zumege, daß die ftaatliche Legislation ihm einen Frei— 
brief für die Stadt gewährte, der ungewöhnliche Vorrechte ficherte. Sie wurde faft ganz 
unabbängig von der Staatsaufficht. Nett organifierte der Prophet eine militärtfche 
Körperſchaft unter dem Namen der „Nauvoo Legion“ ; er ernannte fich felbit zu ihrem Be: 35 
feblsbaber und nabm den Titel „General“ an, zugleih war er Kirchenpräfident und 
Bürgermeijter der Stadt. Am 6. April 1841 wurde der Grund zu einem neuen 
Tempel gelegt; am 1. Mat 1846 wurde er eingeweiht. Durch die Einwanderung euro: 
pätfcher Bekehrter wurden Stadt und Kirche in diefen Jahren fehr gefräftigt. Man 
ſchätzt die Zahl der fremden Bekehrten, die fihb in und um Nauvoo herum niederließen 40 
in den Nabren 1840—43 auf 3758. In feiner Würde als Prophet und militäriſcher 
Befehlshaber begann Smith nun an Staats: und Bundespolitit Intereſſe zu nehmen. 
In dem Organ der Mormonen kündigte er ſich als Kanditaten für die Präfidentfchaft der 
Vereinigten Staaten an. Aber in demjelben Maße, in dem feine Macht zunahm, wuchs 
auch feine Zügellofigkeit — denn es fteht außer Frage, daß er feiner Sinnlichkeit die a 
Zügel batte hießen laflen. In Nauvoo waren feine Ausfchweifungen jtabtbefannt. Um 
die Empörung feiner Frau zu beruhigen, veranitaltete der Prophet im Jahre 1843 eine 
Offenbarung, welche ibm und anderen, wenn er es erlaubte, gejtattete, eine Mehrzahl von 
Weibern zu baben. Dieje Offenbarung wurde Jahre lang gebeim gebalten und nur 
wenigen Auserwählten mitgeteilt. Erit 1852 wurde die Lehre von der Polygamie durch so 
Brigbam Young offen verfündigt. Der Verſuch der —— church“ (nicht 
vielehig), Smith von dem Vorwurf zu reinigen, daß er der Verfaſſer des Schriftſtückes 
ſei, ſcheint mißlungen (vgl. Linn). Doch iſt zuzugeben, daß Smith nicht in derfelben be: 
jtimmten Weife Polygamiſt war, wie die fpäteren Mormonen — d. b. jo, daß er mehr 
als ein richtig angetrautes Weib hatte. Die Folge waren neue Schwierigfeiten für die 55 
Gemeinde. Bon außen regte fich die allgemeine Teinbfeligteit gegen die Mormonen von 
neuem und in der Stadt fand die Entrüftung über die polygamiftifchen und andern Ab: 
fichten Smiths Ausdrud, befonders in dem „Expositor“, einer Zeitung, welche von einem 
Dr. Foſter herausgegeben wurde. Auf Smitbs Befehl wurde die Druderei des Expositor 
zerftört, und Dr. Folter aus der Stadt getrieben, Der lettere veranlaßte einen Verbafts: oo 
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befehl gegen den Propheten, feinen Bruder Hyrum und 16 andere. Smith leijtete Wider: 
ftand; nun beriefen die Graffchaftsbeamten die Milz und wandten fich an den Gouverneur 
um Beiftand. Der letztere kam nach Gartbage, der Bezirksſtadt, und nachdem er die Miliz ver: 
pflichtet hatte, fich aller Gewalttbaten zu enthalten, eröffnete er Smith und den anderen, daß 

5 wenn fie ſich nicht freiwillig ftellten, jie mit Gewalt in Haft genommen würden. Der 
Prophet fügte fich, er und fein Bruder Hyrum wurden in Gartbhage ins Gefängnis ge 
bracht (27. Juni 1844). Troß der Borlcht des Gouverneurs, der das Gefängnis be- 
wachen ließ, brach in der folgenden Nacht ein Haufe von ungefähr 200 rohen Geſellen 
in das Gefängnis ein und erſchoß die beiden Gefangenen. 

10 Das tragiſche Ende des Propheten war in Wirklichkeit ein Glück für die Sade der 
Mormonen, „es umgab den ermordeten Präfidenten mit dem Heiligenfchein des Mär: 
tyrertums“. Zunächſt jedoch verurſachte ſein Tod große Verwirrung unter feinen An- 
bängern. Rigdon und mehrere andere jtrebten nad feiner Nachfolge, aber die Wahl fiel 
auf Brigbam Noung (geb. in Wermont 1801). Obwohl urfprünglih nur ein einfacher 

15 Zimmermann, war er doch ein Mann von großen praktiſchen Fähigkeiten. Es gelang 
ihm Rigdon und einige andere Mißvergnügte auszufchliegen. Zu denen, die ſich Young 
nicht unterwarfen, gehörte Smithbs eigene Familie. Die Opponenten behaupteten, der 
Mantel des Propheten babe ſich rechtmäßig auf feinen Sohn berabgelaffen. Obne als 
Gemeinde organifiert zu fein, beitand die Uppofition fort bis 1860. In diefem Jahr 

20 reorganifierte fie auf einer Konferenz die Kirche; an die r. trat der gleichnamige Sohn 
Joſeph Smiths. Er nimmt diefe Stellung noch jest ein. Diefe „Neorganifierte Kirche“, 
die feine Beziehung zu den Utah-Mormonen unterhält, ijt von den amerikaniſchen Ge: 
richtshöfen zweimal als die von dem Propheten gegründete anerkannt worden. Ihre Yebre 
ift frei von den Dogmen, welde unter Noungs Verwaltung angenommen wurden. Sie 

25 behauptet, die Polygamie ſei dem Gejete Gottes zuwider, und läugnet, daß die jo- 
genannte Offenbarung von Smith jtamme. Mit ihrer „beidnifchen” Umgebung bat jie 
nie Streit gebabt. Ihr Gentral-Bureau befindet fih in Bamoni, Jowa. Ihre Mitglieder: 
zahl — nur getaufte Gläubige werden gezählt — betrug im Januar 1903 ungefähr 
50000, davon etwa 7000 im Auslande (Kanada, Europa und Auftralien 2c.). Neuer: 

0 dings entfaltet fie eine eifrige propagandiftiiche Thätigfeit. 
Im Jahre 1845 widerrief die Yegislation von Illinois den Freibrief der Stabt 

Nauvoo, und da die Feindſchaft der Nichtmormonen nicht im geringften nachgelafjen batte, 
bejchlofjen die „Heiligen“ auszumandern weit binaus über die Grenzen der Givilifation. 
m Jahre 1846 gingen die erjten Austwanderer bis Council Bluffs, Jowa, um dort die 

35 Nachrichten der vorausgejandten Hundfchafter zu erwarten. Der in Nauvoo zurüdgeblie- 
bene Reit wurde im September 1846 von den „Heiden“ gewaltfam vertrieben. Er folgte 
nun der vorausgegangenen Genofjen nah dem Weiten. Die Auswanderung der „Hei: 
ligen“ nad Utah ift ein wahrhaft wunderbares Stüd Gefchichte — der Mut, die Aus: 
dauer und die Begeifterung der Leute war einfach erſtaunlich. Doc iſt für ihre Gefchichte 

40 hier nicht der Plab. Der von den Kundfchaftern gewählte Ort für die Niederlaffung 
war das große Salzlee-Baffin zwiſchen den — und Nevada-Bergen. Brigham 
VYoung kam am 24. Juli 1847 dort an, und ſofort wurde mit der Begründung der 
Salzjee-Stadt begonnen. Die Hauptmaffe der Austvanderer traf im Herbite des folgen: 
den Jahres ein, bis zu feinem Schluß zählte die Kolonie ungefähr 4000 Seelen. Viele 

5 andere famen fpäter noch aus den verjchiedenen Anfiedlungen der Mormonen. Man batte 
einen „Emigrationsfond“ zur Unterftügung der Zuzügler gegründet und fchidte Emmiſſäre 
aus um Auswanderer anzuloden, bald fing der Zuzug derjelben an, zumeift aus Groß— 
Britannıen, Schweden und Norwegen und in geringerem Maße aus Deutjichland, der 
Schweiz und Franfreih, auch aus verjchiedenen Teilen der Vereinigten Staaten. Die 

5» Auswanderung der Mormonen aus Europa in den Jahren 1848—51 belief ſich auf 
6331 Seelen, und in den Jahren 1852—55 aus Groß-Britannien allein auf 9925. 

Die Gegend, in welcher fich die Mormonen niederließen, gebörte bis dahin zu Mexiko. 
Im Jahre 1848 kam fie in den Beſitz der Vereinigten Staaten. Mit Rüdficht darauf, 
daß die Bundesregierung nicht ſofort die Herrichaft in allen Teilen diejer entfernten Land— 

55 Schaften in die Hand nehmen fonnte, errichteten die Mormonen 1849 eine Regierung, 
welche der Regierung in Wafbington als „proviforifch” vorgeftellt wurde. Es ift jedoch 
gewiß, daß fie bofften, einen unabbängigen Staat gründen zu fünnen. Ihrem Staate 
gaben jie den Namen „Dejeret“ und jtedten ibm febr weite Grenzen. Der Flächenraum, 
den fie beanfpruchten, fam der Hälfte Europas gleih. Alsbald wurde eine geſetz— 

sw gebende Verfammlung getväblt, die eine Konftitution ausarbeitete. Diefe wurde in Wa: 
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ſhington mit der Bitte vorgelegt als Staat zugelaffen zu werden. Der Kongreß ver: 
weigerte jedoch die Anerkennung des neuen Staats und ignorierte den Namen Dejeret. 
Er organifierte im Jahre 1850 für die engere von den Mormonen bewohnte Gegend 
eine Territorialregierung unter den Bundesgefegen und gab dem neuen Territorium den 
Namen „Utah“. Der Präfivent ernannte Brigbam Young zum erjten Gouverneur; aud 5 
Diftriktsrichter wurden von der Bundesregierung ernannt. Allein Youngs Taktik war fo 
aggreifiv, daß die Bundesbeamten bald gezwungen waren, fich zurüdzuzieben. Infolge 
diefer kühnen Herausforderung der Bundesregierung wurde Young feiner Stellung ent- 
jet, und der Kolonel Steptoe zum Gouverneur ernannt. Der neue Statthalter Fam, 
begleitet von einem Bataillon Soldaten, 1854 in Utah an. Aber der Miderjtand, dem 
er begegnete, war jo ftarf, daß er nicht wagte jein Amt anzutreten. Im Sabre 1856 
mußten verjchiedene Diftriftsrichter der Bundesregierung ihr Amt niederlegen. Dieſe That: 
ſachen beftimmten den Präſidenten Buchanan einen neuen Gouverneur für das Terris 
torium zu ernennen. Derjelbe begab ſich 1857 mit einer Streitmadht von 2500 Sol: 
daten nach Utah. Nun rief Moung die Heiligen zu den Waffen. Diefe wußten Die 
Bundestruppen dadurch zu läbmen, daß ſie ibnen die Zufuhr abſchnitten. Sie mußten 
ſich in die MWinterquartiere zurüdzieben. Dasjelbe Jabr war Zeuge der jchredlichiten Ge— 
walttbat in der Gefchichte der Mormonen. Ein Haufen von Mormonen und Indianern, 
angejtadhelt und geführt von dem Mormonenbifhof 3. D. Lee, überfiel einen Zug von 
150 nichtmormonifcher Auswanderer in Mountain Meadows in der Nähe von Utah und 20 
meßelte fie alle nieder. Erſt nad einem Zeitraum von 20 Jahren konnte man Lee tvegen 
diefes Verbrechens vor Gericht ftellen; er wurde jest desbalb hingerichtet. Jm Beginn des 
Jahres 1858 jchidte der Präfident den General Th. L. Kane aus Pennſylvanien nad) 
Utab, um mit Young über eine friedlihe Unterwerfung zu verhandeln. Kane hatte 
Erfolg, e8 wurde den Bundestruppen die Errichtung eines Heinen Forts, 40 Meilen : 
weitlih von Salt⸗Lake-City zugeftanden; fie wurden erft 1860 zurüdgezogen. Nach 
Beendigung des amerikanischen Bürgerfrieges wurde wieder ein — ernannt. 
7 Jahre 1871 wurde vom Kongreß der Vereinigten Staaten die Polygamie als 
Kriminalverbrechen in allen Territorien erklärt. (Dabei darf nicht vergeſſen werden, daß 
die Staaten eigene Geſetze haben, wogegen die „Territorien“ in jeder Hinſicht unter 30 
den Bundesgejegen jteben; fein Staat bat jemals Polygamie erlaubt.) Nun wurde zwar 
Young wegen Volygamie verhaftet; aber das führte zu nichts. Überhaupt hatte die 
Bundesregierung bei ibren Bemübungen, die Polygamie zu unterdrüden, bis nad dem 
Tode dieſes merkwürdigen Defpoten feinen Erfolg. Er ftarb 1877 und binterließ ein 
Vermögen von 2000000 Dollars, Es follte unter feine 17 Frauen und 56 Kinder 35 
verteilt werden. Er hatte im ganzen 25 rauen. Nah dem Tode B. Youngs über: 
nabmen die zwölf Apoftel mit John Taylor als Haupt die Leitung der Kirche. Doc 
war die „Hauptpräfidentjchaft zu dreien“ noch nicht wieder [?] organifiert, ald am 10. Oft. 
1880 J. Taylor auf der Generalverfammlung als Präfident der Kirche zugelafien wurde 
mit George Q. Cannon und Joſeph F. Smith als erftem und ziveitem Beirat. Nach 40 
Taylor Tod 1887 hatten die zwölf Apoftel die oberjte Autorität bis 1889. Damals 
wurde Wilford Woodruff Präfident der Kirche. Als er 1898 ftarb, folgte ihm Yorenzo 
Snow. Sie alle waren erflärte Polygamiſten, Taylor und Woodruff hatten in der 
früheren Zeit der mormonifchen Geſchichte in der europätichen Miſſion wichtige Dienfte 
geleistet. Der Nachfolger Snows, gejt. 1901 it Joſ. F. Smith, ein Sohn des Märtyrer: 45 
patriarchen Hyrum Smiths, des Bruders des Propheten. 

Der Kongreß der Vereinigten Staaten batte den Kampf gegen die Polygamie fchon 
1862 aufgenommen. Damals ging das erjte ziemlich unangemeſſene Geſetz dagegen durd. 
Es war jedoch beinabe unmöglich, vor einem mormonijchen Schtwurgeriht das Schuldig 
über einen Polygamiſten zu erreichen. Die Präfidenten empfahlen einer nach dem andern wo 
dem Kongreß ein energifcheres Einfchreiten gegen die Mormonen: „Die Polygamie kann 
nur dadurch unterdrüdt werden, dak der Sekte die politifche Macht, welche ſie ermutigt 
und aufrecht erhält, genommen wird” (Botjchaft des Präfidenten Hayes [Dezember 1874)). 
Der erite wirklich ernfte Schlag, der vom Kongreß gegen die Polygamie geführt wurde, 
var das „Edmunds-Law“ 1882, verbefjert 1887 („„Edmunds-Tucker-Law“). In die Einzel- 55 
beiten einzugeben ift unnötig; es mag bemerkt werden, daß das Gejeg jo eingreifend zu 
wirfen verſprach, daß die Mormonen ihm den beftigften Widerftand entgegenjegten. Die 
Stimmung, in der fie fich befanden, ſieht man aus den folgenden Auszügen eines Briefes, 
den das Haupt ibrer Kirche an die Beamten und Mitglieder derjelben richtete, Oktober 
1885. „Der Krieg wird offen und unverbüllt gegen unjere Religion geführt. Der Wider: 60 
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ftand dagegen muß auf jede Weife wachgerufen werden. Nicht wir haben die bimmlifche 
Ehe [die Polygamie] entdedt. Wir können fie nicht zurüdnebmen, noch auf fie verzichten. 
Gott offenbarte fie, und er bat verfprochen, fie aufrecht zu erhalten, und die zu jegnen, 
welche fie anerkennen... Wer bätte angenommen, daß in dieſem Lande religiöfer Freiheit 
irgend jemand ſich vermefjen würde feinem Mitmenſchen zu jagen, er babe fein Recht zu 
tbun, was er für notwendig bält, um der Verdammnis zu entgeben?“ Die Strafein: 
fchreitungen gemäß dem Edmunds-Law begannen im Jahre 1884, Verurteilungen wegen 
Polygamie und ungejeglicher Beimohnung (meiftens das lettere) zählte man 3 im Jahre 
1884, 39 1885, 112 1886, 214 1887 und 100 1888 (vol. Linn S.599f.). Zu den Be- 
ftimmungen des Edmunds-Tucker-Geſetzes gebörte eine solche, die verfügte, daß den Verei- 
nigten Staaten zum Zwecke der Benutzung für öffentliche Schulen gewiſſe Befigtümer von Kor: 
porationen, die unter Verlegung bejtebender Borjchriften erworben werden, anheimfallen, und 
eine andere, welche die Korporation für aufgelöft erklärte, die unter dem Namen „die 
Kirche Jeſu Chrifti der Heiligen der legten Tage” befannt iſt. Im Jahre 1890 jehienen 

5 no ftrengere Mafregeln bevorzufteben. Am 19. Mai beftätigte das Übergericht der 
Vereinigten Staaten das Urteil eines Untergerichtes, welches gewiſſe Befigtümer der Kirche der 
Mormonen einzog und dieſe Kirchengemeinſchaft für eine organifierte Auflehnung erklärte. 
Nun erkannten die Führer der Mormonen, daß die Untertverfung unvermeidlich ſei. Dem: 
gemäß erlieh der Präfident Moodruff am 25. September 1890 eine Proflamation, 
welche fein Volk von der Verpflichtung der Polygamie entband und ſchloß wie folgt: 
„Und nun erfläre ich öffentlich, daß mein Rat für die Heiligen der legten Tage ift, ſich 
u enthalten, eine Ebe zu jchließen, melde von dem Geſetze des Yandes verboten ift.“ 
iefe Kundgebung wurde von der Generallonferenz der Kirche als bindend angenommen. 

Der „Rat“ iſt ziemlich allgemein befolgt tworden, obgleich Beweiſe vorhanden find, daß 
> die heimliche Ausübung der himmliſchen Ehe felbft jest noch nicht ungewöhnlich ift. 

Mormonen, die „ihre Religion leben“ (live their religion) — das ift der bezeichnende 
Ausdrud — werden noch ziemlich allgemein deswegen gelobt. Niemand, welcher den 
Mormonismus fennt, fann annehmen, daß die Vielweiberei prinzipiell vertvorfen fei; fie 
ift einfach mit göttliher Erlaubnis zeittveilig außer Gebraud. 

Die oft mwiederbolte Eingabe Utabs um Zulafjung als Staat der Union fonnte 
nun endlich gewährt werden. Durch die im November 1895 angenommene Konftitution 
find polpgamifche oder Vielehen für immer verboten. Am 4. Januar 1896 erlie der 
Präfident Cleveland die Proflamation, welche die Zulafjung des Staates Utah verfün- 
digte. Im Jahre 1898 erwählte Utab Brigham H. Roberts, einen offenbaren Polyga— 
miften, zum Vertreter im Kongreß, aber das Haus verweigerte ihm den Sig. Die ge: 
jeßgebende Verfammlung von Utah bat im Januar 1903 den Mormonenapoftel Smoot 
zum Senator der Vereinigten Staaten erwäblt; er ift der Polygamie nicht angeklagt. 

Vom wirtſchaftlichen Standpunkte aus betrachtet ift die Entwidelung von Salt Yale 
City und Utah fehr bemerkenswert. Das Yand bat ein angenehmes und gejundes Klima, 
und das Erdreich ift, wo die Bewäflerung durchgeführt ift, fruchtbar. Auch ift Utab reich 
an Mineralſchätzen. Die Hauptftadt ift reinlih und anziebend. Die Heiligen baben in 
ihr zwei nicht gewöhnliche Gebäude errichtet, das Tabernafle (Bethaus) und den Temple. 
Der letztere ift das koſtbarſte Gebäude für religiöje Zwecke in Amerifa. Für Erziebung 
und Bildung ift nur ziemlich gut geforgt. Freilich giebts felbft eine „Univerfität“, aber 

5 fie ift mit den richtigen Hochſchulen kaum zu vergleichen. 
Das foziale Yeben ift in vieler Hinficht der Achtung nicht unwert, obgleich die Lehre 

und Ausübung der Vielweiberei unberechenbaren Schaden verurfacht haben. Werderblich 
wirft auch die Moral einer Hierarchie, die Offenheit und Wahrhaftigkeit zu ſchätzen nicht 
mußte. Daß das Unternehmen in Utab großartigen Erfolg hatte, verdanft es hauptſächlich 
dem ganz außerordentlichen organifatorichen Talent Brigbam Youngs. Er war ein un: 
umfchränfter Herr, der mit eiferner Rute regierte; aber jeine Untertbanen bingen merk— 
würdig an ibm. Er gebörte zweifellos in die erfte Reihe der mächtigen Perjönlichkeiten 
jeiner Zeit. Obwohl roh und ungebildet, hatte er doch ungebeuere förperliche und geijtige 
Energie und alle Fähigkeiten, ein großer Volksführer zu fein. Ihm noch mehr als 
3%. Smith verdankt das Mormonentum feinen Zufammenbang und feine Bebarrlichkeit. Offen: 
barungen erhielt er, wenn er es nötig batte, doch war er mehr Organifater, als Propbet. 
Auch feinen Nachfolgern fehlte es nicht an Talent. 

Die Miffionsthätgkeit der Kirche, ftets eine wichtige Arbeit, ift in der jüngiten Zeit 
reger als jemals feit Beginn der fünfziger Jahre. Damals war die erjte Bekanntgabe 
der Yehre von der Polygamie ein unerwartetes Hindernis für die Ausbreitung in Europa _ 
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und Amerika. Jetzt, nachdem die Miffionare diefe Lehre nicht mehr zu lehren brauchen, 
fünnen fie mit verboppeltem Eifer vorgeben. Die Kirche fendet ungefähr 2000 Miffionare 
aus, indem fie alle zwei oder drei Jahre mit dem Perfonal mwechjelt. Die Miffionare 
wandern jtets in Heinen Gruppen von zwei oder mehreren; bei ihrer Propaganda machen 
fie reichlich Gebrauch von Traftaten und anderen Schriften. Bei ihrem Vorgehen find fie 5 
ſehr Hug; feine der abſtoßenden Seiten des Syſtems wird berührt. Dagegen werden in 
ihren Predigten zwei Dinge ftets befonders hervorgehoben: Der beftridende Gedanke einer 
ununterbrocdenen, bejonderen Offenbarung und die Verbeigung großer Vorrechte und Ehren 
im taufendjäbrigen Reich, das alles natürlich in böchit finnlicher Weiſe gedacht. An das 
Gewiſſen wird jo gut wie niemals appelliert. In allen an Utab angrenzenden Staaten ı 
und Territorien, bejonders in Idaho und Arizona haben die Mormonen feiten Fuß gefaßt; 
ihre politische Macht beginnt in allem ſich fühlbar zu machen. Einer ihrer Glaubens: 
artikel ift, daß ihre Kirche die Nation, ja endlich die ganze Welt beberrichen wird; 
das babe Gott jo verordnet. Doc in Utah jelbft bat die Ausbreitung der Mormonen: 
lehre den geringften Erfolg; dabin fommen Nichtmormonen in fo großer Zahl, daß fie 
die fogenannten Heiligen ziemlich gewiß bald an Zahl übertreffen werben. "Die Übertritte 
aus dem Mormonismus zu den evangelifchen Kirchen — die hbauptfächlichen find in 
Utah vertreten — find fortdauernd keineswegs unbedeutend, während die Mormonen 
Anhänger bei den Evangelifhen kaum mehr gewinnen. 

In den Vereinigten Staaten wird gegenwärtig die Zahl der (getauften gläubigen) 20 
Mormonen (das Ergebnis der amtlichen Volkszählung vom ‘jahre 1900 ift nod nicht 
zu bejchaffen) auf 300000 geſchätzt. Sie überjteigt diefe Ziffer jedenfalls beträchtlich. Die 
meiften wohnen in den Stales of Zion, fünfzig an der Zahl, die, abgefehen von denen 
in Utab, von Kanada bis Merito verftreut find. Es mag bier bemertt werden, daß die 
Stafes of Zion fo beißen im Unterfchied von dem als Zion, das für die Mor: 3 
monen immer noch Jackſon County, Miffouri, ift. Dortbin werden dereinft die Heiligen 
ſich ſammeln um fich für die Ankunft des Meſſias vorzubereiten. Yon den Mormonen lebt 
etwas mehr als die Hälfte in Utah, Die Mitgliederzahl außerhalb Amerikas betrug nad 
„Millennial Star” am 31. Dezember 1899 in Großbritannien 4588; Schweden und 
Nortvegen 5438; Deutſchland 1198 (jet 2000); die Schweiz 1078; Holland und Bel: w 
gien 1556. 

Nachſtehend geben wir im Umriß ein Bild von den innern Zuftänden des Mormo— 
nismus der Gegenwart. 

Regierungsform. — Der Mormonismus ift eine reine Theofratie, gegründet auf 
das Propbetentum und vermittelt durch eine Hierarchie. 3 

In feinen Anfängen berrichte im wejentlichen das freie en aber da man 
erfannte, welche Verwirrung entjteben würde, wenn jeder Menjch fein eigener Propbet 
wäre, enttvidelte man, um dem vorzubeugen, nab und nah ein großes bierarchifches 
Spitem; es wurde der ausjchließliche Vermittler des propbetifchen Wortes und aller Gnade. 

Das Prieftertum ift in zwei Hauptklaſſen eingeteilt, in die Melchiſedel- und die 40 
Aaronpriefterichaft. Jedes ertvachjene männliche Mitglied bat, fofern es deſſen würdig 
befunden ift, irgend einen Platz in der einen oder andern Prieſterklaſſe. Ungefähr einer 
von fünfen bat ein Amt oder irgend eine autoritative Stellung. Bon allen wird ertvartet, 
daß fie predigen oder ſonſt dem Evangelium dienen, obne Bezahlung — die Kirche trägt 
nur die notwendigen Ausgaben — zu Haus oder draußen, wenn fie dazu berufen werden. 45 
Die Melchijedekprieiterfchaft bat die geiftlichen, die Aaronprieiterichaft die weltlichen An: 
gelegenbeiten zu führen, doch befist die eritere auch in den weltlichen Angelegenheiten die 
oberſte Jurisdiktion. 

Die Grade der Melchiſedekprieſterſchaft ſind folgende: a) Das „Hauptpräſidium“ 
„Ihe couneil of the First Presideney“, aus drei Männern bejtebend, dur Amt und w 
Anſehen Petrus, Yalobus und Johannes gleidhitebend. Einer von dieſen it primus 
inter pares und Kirchenpräfident, die andern find jeine Räte. Er wird in einer General- 
verfammlung gewählt. Er bat unumjcräntte Gewalt. Seine Räte können ibm bei Be: 
ratungen ent gen. ſein, jedoch nie bei endgiltigen Entſcheidungen. Für die ganze Kirche 
iſt er „Prophet, Seher und Offenbarer“. Viele andere können an ber propbetifchen Gabe 55 
teilhaben, doch nur in geringerer, untergeorbneter Weife; unabhängige — gefchweige 
denn widerfprechende Weisſagungen — werden nicht geduldet. b) Die zwölf Apoftel oder 
außerordentliche Zeugen von Chriſti Namen in der ganzen Welt. In ibren Händen liegt 
bejonders die Einjeßung aller andern Beamten und die Verwaltung der Saframente. 
Wenn das Hauptpräfidium dur den Tod des Präfidenten aufgelöjt it, jo leiten die «o 
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12 Apoſtel die Kirche bis zur Bildung eines neuen Hauptpräfidbiums. Die Glieder diejer 
zwei Näte find fämtlid Propbeten; jedoch bat nur einer von ihnen, der Präfident, das 
Recht, Dffenbarungen von bleibender Wichtigkeit zu empfangen, neue Lehren zu verfün- 
digen oder allgemeine Anweifungen für die Führung und Xeitung der Kirche zu geben. 

5 c) Vorfiende der „Quorums“ der Siebzig. Dies find Näte für die verjchiedenen Kirchen- 
diftrifte. d) Patriarchen; e8 giebt in der Kirche einen Hauptpatriarchen und eine Anzahl 
örtlicher Patriarchen. e) Hobeprieiter. Diefe verrichten in Abweſenheit böberer Perſonen 
alle Funktionen. Aus ibren Reiben werden auch die Präſidenten der verfchiedenen „stakes“ 
gewählt. Jeder Stafe — eine Unterabteilung der Kirche, etwa entfprechend einer Diözeſe 

ı und im Umfang gewöhnlich mit einer Grafſchaft zufammenfallend — ift geleitet von 
einem Nat von drei Hobenpriejtern. Man bezeichnet ihn als Stafepräfidentichaft (Stake 
Presideney), er entſpricht der Hauptpräfiventichaft über die ganze Kirche. Unmittelbar 
unter ihm jteben 12 Hobeprieiter, die den hoben Nat (High Couneil) des Stafe bilden. 
Diefe boben Räte find die Appellböfe der Kirche. Ihre Entſcheidungen find endgiltig, 

15 ausgenommen wenn fie vom Hauptpräſidium revidiert werden. f) Alteften. Dieſe baben 
Macht zum Predigen des Evangeliums, Taufen, Handauflegen für die Gabe des beiligen 
Heiftes. Alle allgemeinen Beamten werden von der Generalverfjammlung der ganzen 
Priefterichaft gewählt. — Die Aaronprieſterſchaft hat folgende Ämter: a) Biſchöfe; fie haben 
die Auflicht über die Sammlung des Zehnten, die Armenverforgung ꝛc. Jeder „stake“ 

20 hat feinen Bischof, über den Biſchöfen fteht ein Hauptbifchof „general presiding bishop“. 
Dieje Biſchöfe werden von Unterbeamten unterjtügt. b) Priefter. c) „Lebrer.” d) Dia- 
fonen. Jeder Stake ift in Pflegen (wards) eingeteilt. Jeder Pflege präfidiert ein Bifchof 
und zwei Beiräte. Diefe drei bilden eine Unterbebörde (common court), von deren 
Entſcheidungen an den hoben Nat appelliert werden kann. Die ſchwerſte Strafe — nad 

25 den Staatögejegen fann es nicht anders fein — iſt die Erfommunifation. 
Dieje bis ins einzelne durchgeführte Organifation ermöglicht die genauefte und wirk— 

ſamſte Aufſicht. Brigbam Young erklärte, er habe das Necht alles vorzufchreiben und zu 
fontrollieren, „jelbjt bis zu den Bändern, die eine Frau tragen ſolle“. Jedes Unter: 
nehmen — Mifjionen, Bildung von Niederlafjungen x. — erfolgt auf bejonderen Befehl 

so und befondere Offenbarung. Es ift nur ein Zugeftändnis, das fich nicht verwerten läßt, 
daß die Mormonen einen Unterſchied zwiſchen Kirche und Staat zulaffen. 

Die Kirche wird erhalten durch die — ihrer Mitglieder, außerdem durch be— 
ſondere Gaben und Opfer. Die Wohlfahrtseinrichtungen der Kirche umfaſſen Unter— 
ſtützungsvereine, Sonntagsſchulen, Bildungs- und religiöſe Vereinigungen. Die Unter— 

35 ſtützungsvereine dienen beſonders den Armen und Kranken, fie haben über 30000 ſtändige 
Mitglieder, lauter Frauen. Die Deseret Sunday School Union zählt ungefähr 120000 
Lehrer und Schüler. Ein Mormonenfcriftiteller jagt: „Yon Anfang an haben die Mor: 
monen nicht als eine Sekte, ſondern als eine Gejellfchaft beftanden. Sie baben das jo- 
ziale und das religiöfe Element der Organifation vereint. Jetzt find fie eine neue foziale 

0 Macht in der Welt und in fich ſelbſt ein eimbeitliches Ganzes.” (Tullivge, Gefchichte von 
der Salz-See City, 1886). 

Lehre. — Der erite und beherrſchende Grundjat des Mormonismus ift der Lehrſatz 
von einer ununterbrochenen und fortichreitenden Offenbarung. Sie ift myſtiſch-apokalyp— 
tiſch gedacht. Die Vorſtellung einer biftorifchen, perjönlichen Offenbarung jcheint den 

45 Mormonen ganz abzugeben. Blinde Vertrauen in den Propheten, der an der Spitze 
der Kirche ſteht, iſt das Weſen des Mormonenglaubens. 

Es liegt in der Natur der Sache, daß eine Lehre, die aus einem Prophetismus ent- 
jpringt, der fein anderes Geſetz, feine andere Grenze kennt, als die mandherlei praftifchen 
Vorteile und Intereſſen der Theokratie, feine innerliche Übereinftimmung haben fann. 

Bon Zeit zu Zeit find in der Mormonenlehre bemerkenswerte Veränderungen vorgenommen 
und andere fünnen jederzeit eintreten. Sie iſt jo voll von Verwirrung und inneren 
Widerfprüchen, daß niemand mit voller Gewißheit angeben kann, was die Mormonen zu 
irgend einer gegebenen Zeit twirflih lehren und niemand weiß, was der nächſte Tag 
bringen wird. Diefe volllommene Ungemwißbeit ift das einzig Getoiffe im Mormonismus. 

65 Die beitändige Behauptung der Mormonen, der Kirche Belenntnis, Glaube, Ziele und 
Abſichten ſeien immer dieſelben geblieben, will mir als eine Selbſttäuſchung erſcheinen. 

Als Gottes Wort erkennen die Mormonen an die Bibel „ſoweit ſie richtig überſetzt 
iſt“, das Buch Mormon und die Offenbarungen, die in „Doctrine and Covenants“ 
und in ſpätern Veröffentlichungen enthalten ſind. Was die Bibel betrifft, ſo bereitete 

co Joſeph Smith eine „verbeſſerte“ Überſetzung vor; fie iſt erſt lange nach feinem Tode er: 
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ſchienen. Der Tert war, feinen Abfichten entfprechend, verändert, auch twaren einige lange 
Zuſätze gemacht. Dieje Freiheit dem Terte gegenüber rechtfertigen die Mormonen ganz 
folgerichtig mit dem Gedanken: der unfehlbar infpirierte Prophet ift im ftande „ebenfo 
gute‘ Schriften bervorzubringen, als je vorber gejchrieben waren. Streng genommen: ift 
die Bibel für die Mormonen feine Autorität. Das Mormonbuh, das in gefchichtlicher 
Hinficht außerordentlich wichtig ift, enthält ſehr wenige von den unterjcheidenden Lehren 
der Sekte. Das Hauptlebrbuch ijt das Book of doctrine and covenants. Auch die 
Pearl of Great Price wird zu den beiligen Büchern gerechnet. Im Jahre 1842 gab 
Joſeph Smith einen furzen Abri des Mormonenglaubens heraus. Hier ift die Lehre 
von der Dreieinigfeit anerfannt, dagegen geleugnet, daß wir für Adams Fall bejtraft 
werden. Die Erlöjung ift durch Chrifti Sühnopfer allen Menjchen möglich, unter Be- 
dingung des Geborfams gegen die Verordnungen des Evangeliums. Dieje find: Glaube, 
Buße, Taufe zur Vergebung der Sünden; die Handauflegung zum Empfang des beiligen 
Geiſtes. Die wahre Kirhe muß dieſelben Einribtungen und diefelben geiftlihen Gaben 
baben, mie die apoftolifche Kirche; weiter wird gelehrt die Sammlung des Volkes Ysrael 
und die MWiederberftellung der zehn Stämme. Zion wird irgendwo auf dem amerika— 
niſchen FFeitlande gebaut werden und Chriſtus wird in Perſon auf der Erde berricen, 
die zu parabiefticher Herrlichkeit erneuert werden wird. Alle Menjchen jollen im Befit 
religtöfer Freiheit jein, den Königen und allen Mactbabern joll Geborfam und Ehr— 
furcht erwieſen werden; ein reines, ebrenbaftes, keuſches, wohlthuendes Leben iſt eine 
beilige Pflicht. — Doch alles diefes giebt nur einen geringen Begriff davon, mas 
der Mormonismus damals war, um von feinen fpätern Grjcheinungen ganz abzu— 
jeben. So iſt 5. B. feine Lehre von Gott ganz verjchieden von dem, was bie 
chriftliche Kirche lehrt. Die Mormonengotthbeit it 3* nach buddhiſtiſchen Grundſätzen 
—— Daneben hat ſich ein Syſtem von Anthropomorphismen entwickelt, dem 
eine ketzeriſche chriſtliche Sekte je gleichgekommen iſt. Die Mormonen lehren, daß 
nichts „erſchaffen“, aber alles „erzeugt“ iſt. In mundi primordiis Deo foemina 
erat. Der höchſte Gott (der, einigen Quellen nach, in irgend einer Weiſe hervorgebracht 
iſt durch die Unendlichkeit der ſich ſelbſtbewegenden und intelligenten Materie) wohnt in 
dem mittelſten „Planeten Kolob“. Andere Götter find von ihm gezeugt. Alle haben : 
Körper, Teile und Leidenſchaften, denn „der Menſch iſt nach dem Bilde Gottes geichaffen”. 
Eine Hauptbejhäftigung diefer Götter ift, Seelen bervorzubringen für die Körper, 
welche ın diefer und anderen Welten gezeugt werden. Der Gejchlechtsgedante ziebt jich 
dur die ganze Mormonenvorftellung vom Weltall hindurch. Jede Welt bat ihren eigenen 
Gott; der Gott unfers Planeten iſt der Adam der Genefis (dies war eine von Voungs : 
bauptjächlichiten Offenbarungen), der allmählich zu feiner gegenmwärtigen Herrlichkeit gelangt 
it. „Er ift der einzige Gott, mit dem wir zu thun haben.” Alle Götter befinden fich 
in einer fortichreitenden Entwidelung. In die Reihe der Götter treten die Heiligen durch) 
ihren Tod ein; anfänglich it ibr Ban jebr niedrig, aber alle jchreiten fort, bis jeder 
den Adam:Gott an Herrlichkeit und Macht übertrifft. Unfer Gott ift dem Körper nad) 
im Raume, aber durch jeinen beiligen Geiſt allgegenmwärtig. Diefer ift „der feinfte unter 
den materiellen Subjtangen, er iſt weithin verbreitet durch den Weltenraum“. 

Adams Fall war ein Segen: „Adam fiel, auf daß Menſchen werden.“ Was Die 
Bedingungen der Erlöfung betrifft, fo betrachten die Mormonen den „jektiererifchen Lehrſatz“ 
bon der Rechtfertigung durch den Glauben als eine „verderbliche Lehre“. Gehorſam gegen 
die Gebote und Unterordnung unter die Autorität, das ift die Hauptjache beim Glauben. 

Die Taufe, durch die die Sünden abgewaſchen werden, ijt zum Heile unbedingt not- 
wendig. Die Kindertaufe ift eim „feierlicher Spott”; denn fleine Kinder haben feine 
Sünden zu bereuen und jtehen nicht unter dem Fluche Adams (Bk. Mormon., Mo- 
roni VIII). 

Eine dunkle aber entjeliche Xehre von der „Blutſühne“ — daß nämlich zur Er- 
löjung der unbeugjam Abgefallenen und ähnlicher das Vergießen ihres Blutes nötig ſei — 
— einſt von Brigham NYoung gelehrt, iſt aber glücklicherweiſe jetzt nicht mehr hervor: 
gehoben. 

Der Tert der Offenbarung, welche die Vielweiberei billigt (datiert vom 12. Juli 
1843) iſt eim ziemlich langes Schreiben und it betitelt: „Simmlifche Ehe, eine Offen: 
barung von der patriarchaliihen Einrichtung des Ebejtandes oder der Vielweiberei”. In 
den erjteren Jahren war die Vielmeiberei nur wenigen erlaubt, in fpäteren Jabren wurde 
fie gerübmt als wünfchenswert für alle, daher als relativ obligatorisch betrachtet. Die 
Verpflichtung dazu ift jeßt fuspendiert. Es wurde gelehrt, daß diejenigen ganz bejonders 
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gefegnet werden, welche Vielweiberei treiben. In der zukünftigen Melt wird ſich die 
Herrlichkeit eines Heiligen nach der Zabl feiner Weiber und Kinder richten. Unter gewiſſen 
Umftänden ift die Ausübung der Vielweiberei für die Erlöjfung fogar notwendig. Nach 
Ev. Jobannis 11 V. 5 ꝛc. habe auch Jeſus Vielweiberei getrieben. Stets haben die Mor: 

5 monen die Anfchauung vertreten, daß die Wielmeiberei große moralijhe Vorzüge babe, 
da fie die Proftitution ausſchließt. Der Präfident bat die Macht, Eben für nichtig zu 
erklären, die er beitätigt bat, während folche, die ohne jeine Einwilligung geichloffen find, 
ipso facto, in foro conscientiae nichtig find. 

Kirchliche Gebote und Gottesdienft. Die Taufe geſchieht nur durch Unter: 
ı0 tauchen. Niemand unter acht Jahren kann getauft werden. Die Taufe für Verjtorbene 

iſt im Gebrauch, damit diejenigen, welche obne Taufe geftorben find, durch Stellvertretung 
ihre Wohlthaten ie er wenn fie der Predigt der „Heiligen“ im Hades glauben. 
Bon diefem Gebrauch iſt bei einer großen Anzahl verftorbener „Heiden“ Anwendung ge: 
macht worden, auch bei Wafbington, Franklin, Lincoln und anderen. Der Taufe folgt 

15 fogleidh die Handauflegung. Was die Austeilung des heiligen Abendmahls betrifft, jo 
unterfagte eine Offenbarung des Joſeph Smith den Gebrauch von gegobrenem Wein. 
Der ungegobrene Traubenfaft war erlaubt; jegt aber wird ftatt deſſen Waſſer gebraucht. 
Die Handlung findet jeden Sonntag Statt; Brot und Wafjer werden den Abendmahls— 
gäften berumgereicht, während fie in ihren Kirchjtühlen figen. Die Mormonen haben ge 

0 wilje, gebeime Gebräuche, äbnlich den Myſterien der Freimaurer und der Oddfellows. Die 
wichtigiten davon find die, welche mit der Trauungsceremonie zufammenbängen, die My— 
jterien des „Gründungsbaufes” (Endowment House). Wahrſcheinlich find dieſe Ge— 
beimgebräuche von weniger Bedeutung, als die Uneingeweibten meiftens vorausjeßen. 
Soviel aber ift ziemlich ficher, man läßt die Leute fich eidlich verpflichten, dem Propheten 

25 und der Hierarchie unbedingt und auf immer unterworfen zu fein. est werden alle 
geheimen Gebräuche im Tempel vollzogen. Kein Nichtmormon bat Zutritt zum Tempel, 
dagegen jtebt der Zutritt zum Tabernakle jedermann frei. 

Der öffentlihe Gottesdienft beiteht in Gejang, Gebet, Predigt, der Feier des heiligen 
Abendmabls und zumeilen Segenerteilung durch den „Patriarchen“. In dem Taber- 

so nakle in Salzfee-City ift die Muſik ganz befonders gut; der Geſang wird von einem 
großen gemifchten Chor ausgeführt und von einer der größten Orgeln in Amerika be- 
gleitet. Auch von der ganzen Verfammlung erden Lieder gefungen. Meijtens pre 
digen zwei Verfonen in einem Gottesdienjte. Die Predigten find meiftens bloße Reden, 
gewöhnlich ohne einen Text, eine eigentümliche Miſchung von Religiöſem und Welt- 

35 lichem. Zuweilen ift der zu bebandelnde Gegenftand eine politiſche Streitfrage oder 
es handelt fihb um die Anlage einer neuen Niederlaſſung oder die Anlage irgend 
eines induftriellen Unternehmens. Es werden Berichte erteilt über Gefichte, über wunder: 
bare Heilungen ꝛc. Hin und iwieder werden die Leute ermahnt ihre Zehnten pünktlich 
u zablen oder daß jie ihre Kühe nicht frei umberlaufen lafjen und bergleichen mebr. 

40 Wird über „Religion“ geiprochen, jo gejchiebt das nur, um den Eifer der Leute für die 
Mormonenfahe anzufeuern, nicht aber um den perjönlichen Glauben an den lebendigen 
Gott zu erwecken. Das Ganze bat einen erjtaunlich weltlichen Anstrich, die Gemeinde 
zeigt wenig Ehrfurcht, im Gegenteil Yeichtfertigkeit und Luſtigkeit. Aber alles entfpricht 
augenfcheinlih dem Endzweck. 

45 Ueberblidt man das Ganze, jo muß man urteilen, daß der Mormonismus in wirt: 
Ichaftlicher Hinficht Großes geleitet und im jeiner fozialen Organijation eine wunderbare 
Kraft entfaltet bat. Die Wirkung für das individuelle Yeben ift nur zum Teil beilfam 
geweſen: Fleiß und Bebarrlichkeit wurden geübt, manche öffentliche Laſter zurüdgedrängt. 
Aber auf der anderen Seite bat die Vielweiberei dem Volkscharakter tief geſchadet und die 

so Geſamtanſchauung ift derartig, daß Wahrbeitsliebe, allgemeinere Menſchenfreundlichkeit, 
Vaterlandsliebe und überhaupt ein tiefer moralifher Ernſt als überflüffig erjcheinen. 
Als eine chriftliche Sekte fann der Mormonismus jchwerlidy betrachtet werden; die An- 
erfennung Chrifti, dem Namen nad, will nicht viel jagen. In der That erbeben die 
Mormonen den Anfpruch nicht ein Teil der biftorifhen Kirche Chriftt zu fein. 

65 J. R. van Belt. 

Morone, Giovanni, Kardinal, geb. 1509, geit. 1580. — Als von ihm ver: 
faht bezw. herausgegeben erwähnt ride bei Schelhorn, Amoenit. lit. XII, $.558}.: „Con- 
stitutiones Episcopatus Novariensis ad divinum ceultum, curam animarum et vitam Cleri- 
corum pertinentes“, item „Mutinensis Synodi Acta“ (vgl. Fabricius Bibl. graec. vol. XI, 
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. 303) vom Jahre 1565; „Oratio in Coneilio Tridentino habita* (bei Labbé, Cone. tom. 
XIV, p.1509sq.; bei Harduin, Conc. t. X, p. 375); „Leges pro Concordia Genuensium; 
Epistolae plures ad Principes viros et alios* (finden fid hier und da in verid. Samm— 
lungen); daß er „D. Hieronymi seripta ab Erasıno Roterod. edita erroribus castigavit“ hat 
ride jelber (vgl. ebd. &.559) nicht fonjtatieren fünnen — es beruht diefe Angabe wohl auf 5 
Berwehslung mit den Bemühungen der in Trient niedergefepten Kommijfion zur Revifion 
bezw. Ergänzung der ſchon vorhandenen Berzeichnifje verbotener Bücher (vgl. Reuſch, Inder 
I, 320, 347}. „Erasmus im Inder“). Depeſchen Morones aus jeinen Legationen in Deutſch— 
land jind zugänglich: in befchräntter Auswahl bei Lämmer, Monumenta Vaticana (Freiburg 
1861) cf. Index; die aus Worms bei Ranke, D. Geſch. VI, 165—185; die der Legation von 
1541 bei Dittrid (JG 1883; volljtändiger Abdrud in den „Nuntiaturberichten aus Deutſch— 
land“ I. Abt. herausg. durch d. fgl. preuß. Imjtitut in Nom ꝛc., Gotha 189275.) und zwar: 
Nuntiatur des Morone 1536— 38, bearb. v. Friedensburg (2, Bd), deögl. 1539 (3. Bd); desgl. 
1540—42 (5. Bd, jteht no aus). — Zum Prozeh vgl. (Vergerio) Articuli contra Card. 
M. de Luteranismo accusatum et in carcerem conjectum ... 1558 (j. Hubert, Bergerios 
publizift. Thätigteit (1893), S. 309. Neubrud in: Schelhorn, Amoenit. lit. XII ©. 537 ff. 
durch ride; die im Verlauf des Prozejied eingereichte „Confessio“ u.a. giebt Cantü, Gli 
Eretiei d’Italia Il, Disc. 28; die gejamten Prozehatten liegen, wie Ref. in HZ NF Bd VIII, 
©. 460 ff. nadygewiejen hat, erzerpiert vor in dem „Compendium Inquisitorum‘“ (abgedrudt 
im Arch, della Soc. Rom. Fi Storia patria voll. III, durd) Gorpijieri); in — hat 20 
Cantü ſie in Mailand eingeſehen. Den Vorſitz M.s beim Trient. Konzil betr. ſ. die 
Ausführungen bei Sarpi und Pallavicini, Hist. Conc. Trid. passim . .. — Allgem. Litt.: 
Sancelloti, Cronaca Modenese in: Monum. ... delle prov. Modenesi ..., Barma 1862 fi.) ; 
Fride (bei Schelhorn, Amoen. ſ. o.)) De Joanne Morone Card. ... Observatio, p. 537—586; 
Münd, Dentwürdigkeiten ..., ©. 213; derſ., Verm. Schriften II, 111; Tiraboschi, Storia a; 
della Lett. Ital., t. VII, p. I, 476 ff. (Milano 1824); Dittrich, Gasparo Contarini (Brauns: 
berg), passim.; Friedensbnrg, Einleitung zum 2. Bde der Nuntiaturberr. aus Deutſchland, 
I. Abt. (Gotha 1892), S. 7 fi.; Cantü, Eretici, j. o.; derj., Il Card. Giov. Morone in Memorie 
dell’Ist. Lombardo 1866; Gclopis, Le Card. Morone in Compte-Rendu de l’Acad. des 
Sciences morales ..., Baris 1869/70 (XC, XCI); Bernabei, Vita del Card. Giov. Morone, 30 
Modena 1885. — Briefe von Cochläus und Ed an Morone aus der Zeit jeiner Nuntiaturen 
in Deutichland hat Friedensburg in der ZRG, Bd KVI—XX veröffentliht unter den „Bei: 
trägen z. Briefw. d. fatholifchen Gelehrten .. .“ Einen an Contarini, deſſen Bita von Becca- 
an * wie Kard. Poles Briefwechſel (ed. Quirini) zu vergleichen iſt, druckt Sclopis a. a. O. 

‚©. 75f. a 

Geboren am 25. Januar 1509 in Mailand verlebte Giovanni Morone die Jahre 
der Kindheit in Modena, ftudierte Nechtswifjenichaft in Padua, trat aber alsbald in die 
firchliche Yaufbahn, in der ihn Papft Clemens XII. ſchon 1529 dur die Übertragung 
des Bistums Modena für die Dienjte belobnte, welche fein Vater Girolamo ſich um die 
Ausjöhnung von Kaifer und Papſt erivorben hatte. Freilih wurde ibm das Bistum go 
durch den Mailänder Erzbiſchof Ippolito von Eſte ftreitig gemacht auf Grund angeblich 
früher erhaltener Zufiherung, und erſt 1532 wurde ein Abkommen getroffen dahin 
gebend, daß Ippolito eine jährliche Zahlung von 400 Dufaten aus den Einfünften er: 
bielt, worauf denn Morone im gleichen Jahre jein Bistum antrat. Schon 1529 joll er 
im Auftrage Clemens’ VII. eine diplomatifhe Miffion nad Frankreich erhalten und aus: 5 
geführt haben. Kaum war Paul III. auf den päpftlihen Stuhl gejtiegen, als er den 
jungen Biihof 1535 zuerjt an den Herzog Sforza von Mailand jandte, dann im folgen: 
den Jahre ihm die wichtige Nuntiatiur übertrug, welche bis dahin Vergerio in Deutjch- 
land befleidet hatte. Morone war anfänglich zur Übernahme des ſchwierigen Poſtens 
nicht geneigt; jedoch erfchien er im Oftober in Nom beim Papſt, um jeine Abfertigung zo 
entgegen zu nebmen. Als Hauptgegenitand feiner Aufgabe diesjeits der Alpen erjcheint 
in der Inſtruktion (gedrudt bei Naynaldus ad a. 1537, $ 6, 7) die bei König ‚Ferdinand 
jowie in Ungarn und Böhmen zu betreibende Angelegenheit des Konzils, wie es auf das 
folgende Jahr nah Mantua angefagt war; u. a. foll er durch Ferdinands Vermittelung 
vom Kaifer freies Geleit für die Bejucher der Verfammlung (auch die Protejtanten je z; 
nad Bedarf) erwirken, ettvaigen Widerjpruch gegen die Wabl des italienischen Ortes be: 
ſchwichtigen, dann aber auch über alle Bortommnifje in Deutichland, die mit feinem Auf: 
trage in Beziebung jteben, berichten. In der Konzilsfrage lag ſchon eine Denkſchrift des 
Wiener Biſchofs Johann Faber vor (Praeparatoria futuri univers. ... Coneili, 
gerudt bei Raynald ad a. 1536 8 37). Eine Begutachtung derjelben durch Alerander go 
(ebenfalls bei Raynaldus gedrudt, $ 38), ließ man M. zugeben, und diejer wurde beauf: 
tragt, ſich mit Faber ins Einvernehmen zu jegen. Außerdem wurde ibm nicht nur die 
übliben Breven mitgegeben für den König, die Königin u. a, jondern auch die gewöhn— 
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lichen Borfchriften erteilt, wie er fid) auf der Neife zu verhalten babe in allen äußeren 
Dingen, mit welchen Leuten er zu verkehren babe u. f. w. Ende November gelangte M. 
nad Wien; von da ab bis zum Schluß der Nuntiatur begleitet er den Hof nad Paſſau, 
Prag, Steiermark, Krems, Prag, Schlefien, Mähren, Dresden zu Herzog Georg von 
Sachſen, Linz, von wo ihm im September 1538 auf feinen dringenden Wunſch die Rück— 
kehr geitattet wurde. M. hatte ſchon in den erjten Wochen ſchwere Enttäufchungen er: 
lebt, da fein Einfluß gering war und blieb, obwohl er perfünlih Anjeben genoß; dazu 
famen pekuniäre Verlegenbeiten, von denen mebrere dringlide Schreiben reden. Als im 
Herbit 1537 fein Bruder jtarb, der das zerrüttete väterliche Vermögen verwaltete, bat er 

um Erlaubnis zurückzukehren, aber er hat noch ein Jahr warten müſſen, bis er „Urlaub“ 
erhielt. An feine Stelle trat Fabio Mignanelli. Wenn M. mit dem Erfolge jeiner 
Miffion weniger zufrieden war, jo werden wir doch von jeinen Berichten mit großem 
Intereſſe Kenntnis nehmen, da fie inftruftive Schlaglichter auf Perſonen und Verbält: 
niffe werfen, ibn auch ſelbſt als einen vorfichtigen Beurteiler von klarem Blid und diplo- 

15 matifcher Gewandtheit zeigen — übrigens durd eine angenehme Bejcheidenbeit ſich auch 
vorteilbaft von denen feines mittelbaren Vorgängers Aleander abheben. Die reichlichen 
Ausführuugen Friedensburgs in der „Einleitung“ zu Bd 2 (S. 18—56) geben da ein 
deutliches Bild. Von Belang für die Beurteilung des Nuntius M. ift ein Brief an 
Sadoleto (j. d. A.), deſſen Mitteilung Nef. der Freundlichkeit Prof. Friedensburgs ver- 

> dankt, undatiert, aber aus dem legten Jahre diefer erften deutſchen Yegation berrübrend. 
M. ſpricht fich darın über das befannte, im CR (19. Juni 1537) gebrudte entgegen: 
fommende Schreiben Sadoletos an Melanchthon aus, an welchem die Eiferer großen An: 
jtoß genommen batten. „Sie meinen“, ſagt M., „unjere Religion beſtehe darin, daß mir 
die Lutheraner bafjen und dies durch Beleidigungen und immer neue Streitjchriften be: 

>5 weifen . . .“. Saboleto folle fie reden lafjen und ihnen durch Schweigen antworten ... 
Er ſei überzeugt, daß man vielleicht jet eine minder ſchwere Arbeit der Miedereinigung 
der Kirche haben würde, wenn von Anfang an in milder Weiſe mit jenen verfabren 
worden wäre... 

Man ftand damals kurz vor dem legten umfafenden Verſuch einer friedlichen Aus: 
0 gleihung. M. kehrte im Juli 1539 in feine Nuntiatur zurüd. Sofort berichtet er: der 

Vizefanzler Held bat offenbar im Auftrage des Kaifers einen Plan vorgelegt, daß Ge- 
lehrte bei den Neligionsparteien mit Vertretern des Papftes, des Kaifers, des römijchen 
und des franzöfiihen Königs zufammentreten follen, um die Kontordia vorzubereiten 
(Nuntiaturberichte IV [1893] ©. 127; auch bei Yämmer, Mon. Vatie. p. 242 ff.). Vor: 

35 läufig legte man in Rom 2 Projekt beifeite. Aber dasjelbe gewann doch jchließlich 
Geſtalt und veranlafte 1540 M.s Anweſenheit in Speier (bezw. Hagenau) beim Religions- 
geiprädh und dann in Worms, mo ein nennenswertes Nejultat nicht erzielt wurde. Um jo 
dringlicher machte fich der Wunjch des Kaiſers geltend, zu gleichem Zweck einen befonderen 
Legaten — und zwar den Kardinal Contarini (f. d. a Br IV ©. 278, 15) — für den 

40 bevorftebenden Neichstag zu erbalten, und es entſprach auch der Fürfprade und dem 
aufrichtigen Wunſche N als jener im Januar 1541 für Negensburg beitimmt wurde 
(vgl. Dittrih, Contarini ©. 547). Da M. von Rom aus angetviefen wurde, am Hofe 
weiterhin die päpftlichen Intereſſen zu vertreten, jo beginnt nun (mit dem Januar 1541) 
der dritte und michtigfte Teil feiner deutfchen Nuntiatur, über den vorläufig nur vor: 

5 liegt, was Schulte (ZRG III), Yämmer (Mon. Vat.), Dittrih (HG IV) u. a. ver: 
öffentlicht haben, während die „Nuntiaturberichte” noch nicht bis zu diefer Periode gelangt 
find. Ueber das Regensburger Geipräh vgl. d. A. und die Ausführungen Dittrichs 
(GIG IV, 399 }.). Eine maßgebende Rolle bat M. dort nicht gejpielt. Trogdem haben 
die Eiferer in der Kurie jpäter mit Gontarini auch ibn zu fompromittieren ſich bemübt. 

so Mährend M. noch in Deutichland war — er folgte dem Hofe nach Speier — wurde 
er Kardinal 1542. 

M. kehrte im Yaufe des Jahres 1542 nah Modena in feinen Bifchofsfig zurüd, um 
endlich dort Reſidenz zu halten, nachdem ihn die diplomatifhen Verhandlungen jabrelang 
fern gebalten hatten. Er fand dort Kebereien, deren Spuren fich ſchon feit 1537 gezeigt 

55 hatten (vgl. Benrath, Die Summa der bl. Schrift [1880], ©. IVf.), in bedenklichem Um: 
ichgreifen. Der Chronift Yancelotti (vgl. Cronaca Modenese ad a. 1543) giebt die 
Namen der hervorragendften Mitglieder der „Afademie der Grillenzoni“, in deren Schoße 
eine freiere Stellung zu firchlichen Lehren und Bräuchen berbortrat: neben jenen der 
Grieche Francesco da Porto aus Gandia, Filippo Valentino, der Arzt Machella u. a. 

co Der Kardinal Contarini jchrieb auf Wunſch Morones ein Glaubensbefenntnis in Kate: 
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hismusform (41 Fragen und Antworten; vgl. Dittrich, Contarini S. 807 ff.), welches 
von den Bürgern der Stadt unterzeichnet werden follte. Zugleich mahnte (11. Juni 
1502) Sabdoleto in einem Schreiben an Yudovico Gajtelvetro (diefes und die austveichende 
Antwort bei Dittrich, Negejten Gontarinis [1881], S. 389--391) diefen und die Aka— 
demifer, von Neuerungen abzulafjen, wäbrend Paul III. unter dem 23. Juni den Kardinal 
zum Vorgehen dagegen direft beauftragte. Weiteres f. b. Dittrich, Regeſten Contarinis, 
S.391-—-399 und bei Cantü, Eretici, II, 198. Nach längeren Verbandlungen zwijchen 
M. und den Afademifern wurden die Artikel unterichrieben. Modena blieb vorläufig 
von weiterem Vorgeben veridhont; 1556 aber ordnete Baul IV. eine neue Durchſuchung 
der Stadt nad Ketzern an: da werden der Dompropſt Bonifazio Valentio und der 
Buchhändler Gadaldino nach Rom abgeführt, Filippo Valentino und Caſtelvetro ent— 
lamen; der letztere hat noch Wechſelfälle mit der Inquiſition gehabt, bis er in das Grau— 
bündener Land floh, wo er auch 1571 geſtorben iſt. Wie nahe M. ſelbſt den reforma— 
toriſchen Grundgedanken von der Rechtfertigung durch den Glauben ſtand, zeigt ſeine 
Hochſchätzung des „Benefizio di Cristo“, welches er auf feine Koſten verbreitete (vgl. 
Art. 18 bei ‚ride in Schelborns Amoenit. XII, p. 576); von feinen Gegnern wurde 
es aus den mäßigenden Einfluß, den er in der kirchlichen Frage übte, gefolgert. 

Noch ehe das Jahr 1542 zu Ende ging, fandte Paul III. M. nad Trient zu dem 
angejagten Konzil, das doc erit 1545 begann — ſodann abermals zu Karl V., endlich nad) 
Bologna zur Übernahme der Legatenitelle, die jeit Contarinis Tode unbefegt war. Gleich: 2 
zeitig vertaufchte M. fein Bistum Modena gegen Novara. 1549 jtarb Paul III. Bei 
den jich rajch folgenden Kontlaven, aus welchen Marcellus II. und Julius III. hervor— 
gingen, wirkte M. mit. Der lestere jandte ihn abermals über die Alpen, um fich bei 
dem Augsburger Reichstage 1555 einzufinden — die Nachricht vom Tode des Papites rief 
ibn nad Rom zurüd. Und nun fam der fanatische Paul IV. auf den Thron, der nod 2 
ein altes Konto mit M. wegen der Mobdenejer Ketzerei zu begleichen batte: ihn nebit 
zwei anderen Biſchöfen, nämlich Sanfelice von Ya Cava und Foscarari von Modena (ſ. d. A. 
Bd VI,134) ließ er einferfern und Pole (ſ. d. A.) unter Prozeß jegen. Aus den Alten des 
Prozefjes gegen M., der am 12. Juni 1557 mit feiner Einferferung im Kaftel St. Angelo 
in Nom begann und der ihn bis zum Tode des Wapftes dort fejtbielt, bat Gantü fo: 
wobl in den Eretiei d’Italia (II) als in der jpeziellen Darjtellung Il Card. Giov. 
M., Commentario (Rendic. [Memorie| dell’ Istituto Lombardo 1866) reichlih ge— 
ſchöpft und Mitteilungen gemadt. Die 20 Artikel der Anklage gegen M. find ſchon 
1558 dur Bergerio mit „Scholien” veröffentlicht worden (Hubert, Vergerios publicift. 
Thät. S. 309, n. 128); danach haben Wolf (Leet. memor. II, 655ff.) und ride: 
(a.a. O. 5.568, doch ohne die „Scholien”) u. a. fie gedrudt. Pius IV., an deſſen 
Wabl M. teilgenommen hatte, erklärte ihn umfchuldig und annullierte den Prozeß (die 
Erklärung bei Gantü, II, ©. 190ff.). Er ging foweit im Gegenſatz zu feinem Wor: 
gänger, daß er ibn zum Konzilslegaten und 1563 jogar zu einem der Vorfigenden des 
Irienter Konzils ernannte (über j. Thätigkeit dort vgl. A. „Trienter Konzil”). Noch. 
börte die Verwendung des erfahrenen Diplomaten nicht auf: Gregor XIII. jandte ibn 
nad Genua, dann 1576 nodmals nach Negensburg zu Maximilian II, beidemale in 
jehr vertvidelten Angelegenheiten, über deren Thatbeftand, Bedeutung und Erledigung 
man Sclopis a. a. O. XCI (2. 55-—73) vergleiben möge. Längſt zum Dekan des 
Kardinalskollegiums ernannt, brachte M. die legten Jahre in Nom zu. Am 1. Dezember 
1580 ftarb er — in ber Kirche Sta.Maria sopra Minerva errichteten feine Neffen ibm 
ein bejcheidenes Grabmal. Benrath. 

Mortuarium ſ. d. A. Abgaben BIS. 95,7 ff. 

Morns, Samuel Friedrih Natbanael, angefehener ſächſiſcher Philolog und 
Theolog aus der Schule Erneftis, geit. 1792. — Quellen: Morus’ Sefbjtbiographie in 
Beyerd Magazin für Prediger, Bd 5, St.2; Dan. Bed, Recitatio de Moro, summo theo- 
logo, Lipsiae 1792; Voigt, ©. Fr. N. Morus, ein Beitrag zur Charakteriftit des unſterb— 
lien Mannes, Leipzig 1792; J. A. Martyni Laguna, Elegia ad manes Mori; 3. ©. Chr. 
Höpfner, Ueber das Leben und die VBerdienjte des verewigten Morus, Leipzig 1793; Weihe, 
Mujeum für fähfiihe Geſchichte, Bdl, ©. 26 ff.; Schlichtegroll, Netrolog der Deutſchen 1792, 
Bd 1, S. 304 ff.; ©. Lechler in der AdB 22, Leipzig 1885, ©. 342—344; S—r in Biographie 
universelle (Michaud) ancienne et moderne, Nouvelle &dition, Tome KXIX, Xaris 
p. 382-—383; J. D. Schulze, Abri einer Gejchichte der Leipziger Univerjität im Laufe des 
18. Jahrhunderts nebjt Küdbliden auf die früheren Zeiten, Leipzig 1802, S. 11. 12. 20. 25. 
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44. 53. 243. 359. 375; J. Chr. Dolz, D. Johann Georg Nofenmüllers Yeben und Birken, 
Leipzig 1816, ©. 25; Burjian, Geſchichte der Philologie in Deutichland von den Anfängen bis 
zur Gegenwart, Münden u. Leipzig 1853, ©. 419. 425; 5.9. Edftein, Yateinifher u. griechi— 
iher Unterriht. Mit einem Vorwort von W. Schrader. Herausgegeben von H. Heyden, 
Leipzig 1887, S. 111; W. Gaß, Geſchichte der ggg Dogmatit in ihrem Zujammen: 
hange mit der Theologie überhaupt, Berlin 1862, Bd 4, ©. 128ff.; Dorner, Geſchichte der 
protejtantijchen en in Deutichland, ©. 701; Sr. Blendmeiiter Sächfifche Kirchengeichichte, 
Dresden 1899, ©. 339 ; Goethes ſämtliche Werke. Vollſtändige ep abe in 44 Bänden. Mit 
Einleitung von Rudıia Geiger, 22. Bd, Leipzig, Heſſe, ©. 22. 34; TORE Bd VII®, 

10 ©. 738, 3.20; Bd X®?, ©. 196, 3. 47; Bd XII?, S. 534. — "Cem zahlreichen pbilolo« 
giſchen und theologischen Schriften finden fid) vollftändig bei Meufel, Das gelehrte Deutjchland, 
verzeichnet. 

Samuel Friedrich Natbanael Morus wurde den 30. November 1736 zu Yauban in 
der Oberlaufig geboren. Bis zu feinem 19. Jahre bildete er ſich im elterlichen Haufe 
unter der jorgfältigiten Yeitung feines Vaters, des vierten Lehrers an ber lateintfcben 
Schule zu Yauban, zu einem gelebrten Berufe vor. Dann bezog er im Jahre 1754 die 
Univerfität Veipzig, um ſich nad dem Beifpiel feines Vaters für den Schuldienjt vorzu— 
bereiten. Zu dem Ende hörte er mit großem Eifer tbeologifche, pbilofopbifche und pbilo- 
logische Vorlefungen; von allen feinen Lehrern gewann jedoch bald Ernefti, der Nefor: 
mator der Eregeje, einen überwiegenden Einfluß auf den talentvollen Jüngling. Denn 
das Prinzip der grammattjch-biftorifchen Methode der Auslegung der Bibel und die für 
die Anwendung diefer Metbode unbedingt notwendige Forderung der Unabhängigteit der 
Eregeje von dem dogmatischen Spitem — dieſe beiden Grundgedanten Grneitis, von 
denen die in der Mitte des 18. Jahrhunderts beginnende Neugeftaltung der Theologie 

25 getragen wurde, eignete ſich Morus volljtändig an. Damit batte er aber eine Errungen: 
ſchaft für feine geiftige Enttwidelung gewonnen, die ibn bei feinem religiöfen Zinn, bei 
feiner philologiſchen Tüchtigfeit und bei feiner gründlichen hiſtoriſchen, ſprachlichen und 
pbilofophifchen Bildung befäbigte, einmal ſelbſtſtändig an dem Ausbau der mifienjchaft: 
lien Theologie mitzuarbeiten. Auch die Führungen feines äußeren Yebens wieſen ibn auf 

»0 diefen Beruf. Nach abfolviertem Triennium übernahm er nämlich für einige Zeit die 
Erziehung des fpäteren Magifters Auftel, darauf die der Kinder des eriten Profeflors der 
Medizin Dr. Ludwig, in deſſen gaftlibem Haufe er auch Goethe fennen lernte, der 
ſich feiner freundlih annahm. Ludwig jowohl als Ermefti, mit dem Morus icbon von 
— Studienjahren her in innigen gt Beziehungen itand, ermunterten den 

3N Süngling, der fih in dem bildenden Verkehr des Ludwigſchen Haufes immer vielver: 
ipr hender entiwidelte, von einem Schulamt abzufeben und ſich der akademiſchen Yebr: 
Ki feit zu widmen. Morus folgte dieſem Nat und habilitierte ſich, nachdem er 1760 
die Magiftertwürde erlangt batte, im Jahre 1761 bei der philoſophiſchen Fakultät. Er 
begann jeine Thätigfeit damit, dafı er lateinifche und griechiiche Schriftiteller, namentlich 

40 den Yongin, mit vielem Beifall erflärte. 1769 gab er deſſen Schrift vom Erbabenen, 
1773 den Libellus animadversionum ad Longinum mit der vielgerübmten Ein: 
leitung De variata sublimitatis notione in commentario Longiniano, 1766 den 
Panegyrikus des Iſokrates (3. Aufl. 1804), 1778 Xenopbons ’Aydßaoıs Kvplov, 1783 
defien Cyropädie, 1775 anonym die Commentarii des Kaiſers Markus Antontnus, 1781 

4 Philos Liber de virtutibus, 1780 die Werke Julius Gäfars, 1776 die vita 3. J. 
Reiskii beraus. Der von ihm vermehrte und verbejlerte Abdrud der Euripidesausgabe 
des Samuel Musgravius (Leipzig 1778—88) wurde von Daniel Bed vollendet. 

Die öffentliche Anerkennung feiner Yeiftungen ließ nicht lange auf ſich warten; 
1763 erbielt er eine Kollegiatur im Fürſtenkollegium; 1768 wurde er außerorbentlicher 
Profeſſor, 1771 ordentlicer Profeſſor der ariechifchen und lateinischen Sprade, 1780 
Ephorus der Stipendiaten. Yon da an befdhäftigte er fich eifrigft mit der Exegefe des 
NIS und erflärte in feinen Vorlefungen alle Bücher desfelben außer der Apokalypſe, 
für deren kühne, bilderreiche Poeſie dem mebr nüchternen \nterpreten das Intereſſe und 
wohl auc das Verſtändnis abgeben mochte. Auf Grund diefer tbeologischen VBorlefungen wurde 
Morus 1782 beim Tode jeines Meifters Ernefti als defjen anerkannt beiter Schüler als vierter 
ordentlicher Profeſſor in die tbeologifche Fakultät verjegt, in der er 1785 zur dritten und 
ihon im folgenden Jahre zur zweiten Profeſſur aufrüdte. 1774 u. 1785 bekleidete er das 
Rektorat, viermal das Dekanat der tbeologijchen Fakultät. Die VBerleibung einer Präbende 
des Domftiftes Meißen an Morus 1786 und feine im Jahre 1787 erfolgende Ernennung 

co zum Mitglied des Konſiſtoriums jchlofjen endlich die Reihe der öffentlichen Anerkennungen, 
die dem um die Blüte des theologiſchen Studiums in Yeipzig und um den Rubm der 
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ſächſiſchen Gelehrſamkeit bocwerdienten Manne zu Teil wurden. Denn ſchon den 
11. November 1792, kurz vor Vollendung feines 56. Yebensjabres, ſtarb Morus, be: 
trauert von feinen Schülern und Kollegen, bis an jein Ende troß jeines jchwächlichen 
Körpers in feltenem Maße treu in feinem Berufe, fein ganzes Yeben hindurch aus- 
gezeichnet durch ungejchmintte Frömmigkeit, Demut und Liebe zum Frieden. Wiewohl 
der jchlichte und bejcheidene Mann noch genaue Beitimmungen zur Vermeidung von Pomp 
und Gepränge bei feiner Beerdigung getroffen batte, zeigte ſich doch eine allgemeine Teil: 
nabme, wie fie in Yeipzig ſeit Gellerts Yeichenbegängnis nicht wieder hervorgetreten war. 

Hauptjächlich bat 4 Morus um die Exegeſe des NT verdient gemacht, indem er 
nicht bloß in feinen Vorlefungen den Fußſtapfen Erneftis folgte, jondern auch namentlidy 10 
die Theorie der Hermeneutif im Geiſte feines Yehrers weiter bildete. Seine bierber ge: 
börenden Abhandlungen: De diserimine sensus et significationis in interpre- 
tando, Decausis, quibus nititur interpretatio allegoriarum und endlich De nexu 
significationum eiusdem verbi (in Mori Dissertat. Theol. et Philol. Vol. I, 
Lips. 1787, Vol. II, nad Morus Tode herausgegeben von Keil, Yeipzig 1794) fünnen ı5 
einen bleibenden Wert in Anfpruch nebmen, wenn auch jeine Praelectiones über die 
meiſten Bücher des NTs, nach jeinem Tode von dankbaren Schülern aus Kollegienbeften 
berausgegeben, unter fich ſelbſt von ungleihbem Wert, jegt nur noch für die Geſchichte 
der Wiſſenſchaft Bedeutung haben. Großes Anjeben genoß feine Überjegung des Hebräer- 
briefes. Gerade vermöge feiner eregetiiben Tüchtigkeit nahm Morus aber auch in der 20 
ſyſtematiſchen Theologie eine felbitjtändige und nicht unbedeutende Stellung ein. 
Man kann feiner Epitome Theologiae Christianae, einem weit verbreiteten dogmatiſchen 
Kompendium, das aus feinen Worlefungen bervorging und das zuerjt Yeipzig 1789, in 
zweiter Auflage 1791 erjchien, immerbin Mangel an Konfequenz und ſyſtematiſcher Schärfe 
vorwerfen, das Verdienſt bleibt ihr, daß fie von der Scholaftif der damaligen ortbodoren 5 
Dogmatik frei ift, und dennoch den pofitiven Inhalt des chriſtlichen Dogmas troß einzelner 
Abſchwächungen desjelben, namentlid in der Verſöhnungslehre, nicht neologiſch verflüch- 
tigt; denn fie macht den Verſuch, rein den exegetiſch ermittelten und am Konſenſus der 
Schrift geprüften Lehrinhalt der Bibel in ſyſtematiſcher Form darzuftellen, eine Arbeit, 
die um jo dantenswerter war, je fchroffer ſich jchon damals die alte Ortbodorie und eine 30 
neue fritifche, aber nur allzu oft unbiftorifche Richtung zu jcheiden begannen, zu der in- 
deffen nur ein jo gewiegter Ereget, wie Morus, fäbig war, der cben aus Reſpekt vor 
den Rejultaten der Eregeje eine Mitteljtellung zwifchen den ftreitenden Barteien einnabm. 
Auch Morus’ Vorlefungen über die hriitlihbe Moral, in denen er ſich an Grufius anſchloß, 
wurden von feinen Schülern gepriefen, wie auch feine Predigten gerübmt wurden. 35 
Eine Sammlung von diejen leteren, die 1786 in Yeipzig gedrudt ift, zeigt, daß dieſes 
Yob nicht ungerechtfertigt iſt; meift bebandeln diefe Predigten in biblischer Haltung der 
Gedanken und in ernfter, jchlichter Sprache Fragen aus der Moral; ganz frei von einer 
gewiſſen nüchternen Trodenbeit ift freilich feine derjelben ; aber ein jchönes Denkmal von 
Morus’ Pietät, das bier nicht unerwähnt bleiben foll, findet ſich im diefer Sammlung, 40 
feine Yeichenrede auf feinen Lehrer Ernefti, deſſen würdigſter Schüler unſer Morus war. 

Mangoldt r(Georg Müller). 

a 

Morus, Thomas ſ. am Ende des Werkes. 

Moschus. — Handichriften: Cod. Venet. Mare. cl. II, 21 s. X; Cod. Paris. gr. 
916. 1596, Coisl. 257. 369 alle aus dem 11. Jahrhundert, Paris 1599. 1605 beide aus dem 45 
12. Jahrhundert. Die meijten diejer Hii. find im Anfang verjtimmelt: ein Zeugnis für ihre 
eifrige Benußung. ferner Venet. Nanian. 42. Florent, Laur. III, 4. Athos. Dion. 146. 
224. Xeropot. 277. Panteleem. 122. Chiliant. 10, die legteren alle jünger und, wie es jcheint, 
teilweife auf eine Quelle zurüdgehend. 

Ausgaben: Eine halbwegs brauchbare Ausgabe fehlt noch, obwohl jie bei dem Reichtum 50 
an Sandfehriften verhältnismäßig leicht herzuftellen wäre. Der griehiiche Text wurde zuerjt 
füdenhaft gedrudt von Fronto du Duc (Ducaeus) im Auctarium biblioth. patrum II (Paris 
1624), p. 1057 sqq. (danady wiederholt in der Bibl. maxima, Paris. 1644. 1654, t. XIII). 
Ergänzungen zu diefem Drud lieferte 3. B. Eotelier, Ecclesiae Graecae Monumenta II 
(Paris 1681), p. 34legqg. Aus diefen beiden Druden ift der Abdrud bei MSG LXXXVII, 3, :: 
p- 2852sqq. bergejtellt, der vorläufig die einzig brauchbare Ausgabe bildet. Der Tert wie 
die litterarifche Kritik liegen noch völlig im Argen. Eine von Chr. C. Woog (Lips. 1758, 4°), 
nadı einem Cod. Bodl. herausgegebene historiola de Synesio episcopo et Evagrio philo- 
sopho entipricht c. 195 das Prat. spirit, 

or 

31* 



484 Moschus 

Ueberſebungen: Die alten italieniſchen, franzöſiſchen und lateiniſchen Ueberſetzungen 
zählt Fabricius-Harles, Biblioth. Graeca X, p. 126 (abgedrudt bei MSG LXXXVII, 3, 
2815/16) auf. Die ältefte gedrudte ift eine italienifdye, die 1479 in Vicenza erſchien. Sie 
ijt nad) der von Ambrojius Camaldulenjis herrührenden lateinifchen angefertigt, die zuerjt 
in den Vitae Sanctorum des Lipomanus (t. VII) gedrudt erjhien und die in mehrere 
Cammelwerte übergegangen ijt (jo in die Vitae patrum von H. Rosweyd, wo jie Buch X, 
einnimmt). 

Litteratur: Bibliographie bei U. Chevalier, R&pertoire des sources histor.du Moyen-Age 
I, p. 1212sq. Durd) die patriftiichen Werte jchleppen ſich im weſentlichen diejelben Notizen fort. 

10 Vgl. G. J. Voſſius, De histor, Graec. II, p. 220. ®. Cave, Histor. litter. I, 581sq. €. du Bin, 
Nouv. biblioth. XI, p. 575sq. R. Geillier, Hist. g@ner. des auteurs ecel&s. XXVII, p. 61039. 
Hamberger, Zuverläjj. Nachrichten III, ©. 469 ff. Fabricius-Harles, Bibl. Graeca X, 124 qq. 
Bardenhewer, bei Weper:Welte KU VIII (1893), ©. 1942. 9. Gelzer in db. 93 1889, ©. 3 fl. 
und in ſ. Ausgabe Leontius’ v. Neapolis Leben des Hl. Johannes d. Barmberzigen S. XVII. 

15 Ehrhardt, bei Krumbader, Byz. Litteraturgeih.?, S. 1875. Seine Vita jteht bei Ducäus, 
Auctarium II, p. 1054—1057. 

or 

Der Name des Mannes war nad dem übereinjtimmenden Zeugnis der Hand— 
ichriften Johannes; er trägt in den Handjchriften meift noch den Titel 6 eöxgaräs „der 
Enthaltfame” (vgl. Gotelier, Ecel. Graec. Mon. II, p. 655 B), oder er wird 6 uoraxös 
genannt. Pbotius (Bibl. ec. 199; I, p. 162,32. ed. Bekker) giebt ihm den Beinamen 
ö tod Moöoyov „Sobn des Moschus“, woher man ibn dann herkömmlicher, aber un: 
richtigertveife \jobannes Moschus oder au wohl nur Moschus zu nennen pflegt. Über 
jein Yeben beſitzen wir nur jpärliche Notizen, die auch durch jeine in mehreren Hand— 
jchriften feinem Werke vorausgejchidte, bereits von Photius benußte, Biographie nicht 

25 wejentlih vermehrt werden. Über feinen Geburtsort wiſſen wir nichts. Pbotius erzäblt 
von ibm (a. a. D.) nad der Vita, daß er in dem Klofter des bl. Theodofius (in Jeru— 
ſalem) als Mönd eingetreten fei; darauf babe er fih unter den Einftiedlern im Jordan: 
tbale aufgebalten, deren Felſenklauſen noch beute jichtbar find (Baedeker, Paläftıina und 
Sprien®, ©. 154), dann jei er zu den Mönchen in dem neuen Klojter des großen Sabas 

30 (nahe beim toten Meere, füdöftl. von Bethlehem) eingetreten. Hierauf babe er eine größere 
Reife unternommen, die ihn bis nach Agypten und zwar bis zu der großen Oaſe führte. 
Iſt eine Notiz in feinem Werke (ec. 112) zuverläffig, jo fand die Reife nad) . 
unter der Negierung des Kaiſers Tiberius II. (578—587) jtatt (£» rais doyais Tıiße- 
giov tod Baaıkdws xal zuotordrov xaloagos AnmAdouer eis "lacıv). Des Johannes 

35 Begleiter war Sopbronius, den er einen Sophiften nennt (ec. 69 naoeßdlouer dv 
"Alsefavöoeia Eyi xal ö zugıs Zwpoovıos 6 oopıorns go Tod Anordfaodaı alrörv) 
und den man mit dem fpäteren Patriarchen von Serufalem (geit. 638 ſ. d. A.) zu 
identifizieren pflegt, obwohl Photius nichts von diefer Jdentität zu wiſſen jeheint. Wie 
lange der Aufenthalt in Ägypien gedauert bat, läßt ſich aus den Notizen, die Johannes 

0 in jenem Werfe (e. 111 u. ö.) darüber macht, nicht mehr berechnen. Nah der Bio: 
rapbie joll er fpäter nadı Cypern und von da nad Rom gegangen fein, wo er um 619 
ach, Diefe zweite Reiſe kennt auch Photius (dia 79» adv altiav |d. b. um berübmte 
Asketen kennen zu lernen] xat vrjoovs iorognoduevos Ev ıjj ngös ıjv Poaunv dıd- 
im, Exeiot Te 1a napanlıjora Ö1egevvnodusvos xal BER Seine Bicgraphie 

5 berichtet noch, daß feine Schüler feinen Yeichnam in einem bölzernen Sarge nah Jeru— 
jalem gebradıt und dort in dem Klofter des bl. Theodofius beigejegt hätten. Den Wunjch 
ihres Meifters, feinen Yeihnam auf dem Sinai zu begraben, bätten jie wegen der durch 
die Araber drohenden Gefahr nicht zur Ausführung bringen fünnen. 

Sein Name iſt berübmt durch eine Arbeit, die von ihm, wie feine Biographie andeutet, 
so in Nom verfaßt worden it. Sie führt in den Handfchriften den Titel Acıuov „Wiefe‘. 

In der Vorrede erläutert er den Titel jelbit in folgender Weife: „Daber babe ih aud) 
diefe vorliegende Arbeit „Wieſe“ genannt, weil in ihr Frobjinn und Duft und Nugen 
erjcheint fir die Leſer.“ Gewidmet ift das Buch einem gewiſſen Sopbronius, wohl dem— 
jelben, der Johannes auf feiner Reife begleitete. Die Identifizierung diefes Sopbronius 

55 mit dem Patriarchen von Jeruſalem wird dadurch nabegelegt, daß Nicephorus Kallifthi 
(h. e. VIII, 41) und außer ibm nocd andere (Jobannes von Damaskus, pro imag. 
I, p. 328; II, p. 344; III, p. 352 und das zweite nicänische Konzil von 787 [Xabbe, 
Coneil. Coll. VII, 759sq.] ſ. d. Stellen bei Fabricius-Harles, Bibl. Gr. X, p. 127 — 
MSG LXXXXIL, 3, 2346 sq.) Sopbronius von Jerufalem zum Verfaſſer der Schrift 

so machen. Doch wird man nicht vergeffen dürfen, daß nah Photius der Name des 
Adrefjaten und damit auch des Neifebegleiters nicht ficher überliefert war (xal ro00- 

* 

— 
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povre Xopoori N Zopoovä, to olxeim uadnrjj a. a. O. p. 162b 2) und daß 
eine Verwechſelung der Namen gerade in diefem Falle außerordentlich nabe lag. 

Über die urfprünglibe Kompofition des Werkes zu fprechen, ſcheint eine unmögliche 
Aufgabe, jolange noch fein Verſuch gemacht ift, die Miderfprüche und Rätſel der band- 
jchriftlihen Überlieferung zu löſen. Wie die Schrift jetzt vorliegt, ift fie eine form: und 5 
zufammenbangloje Mafje von Einzelerzäblungen. Daß fih Johannes an ältere Quellen 
angelehnt bat, gebt aus der ganzen Art jener Erzählung bervor und man müßte es 
auch ohne feine eigenen Andeutungen aus dem Charakter der Schrift ſchließen. Er 
citiert aber ec. 212 (p. 3104 C Migne) jelbjt eine Schrift unter dem Titel /Jaodöeıoog, 
in der Väterſprüche ftanden und c. 55 begegnet uns ein vielleicht damit identiiches Buß- 10 
klov yeoovrıxöv. Das war wohl eine der Apophtbegmenfammlungen, deren wir in den 
verſchiedenſten Recenfionen noch eine ganze Anzahl bejisen. Doc iſt eine folche ſchwerlich 
jein Vorbild geweſen. Gewährt die von Cotelier veröffentlichte Recenſion feines Werkes 
einen zuverläfligeren Einblid in die urfprüngliche Kompofition der Arbeit, ald die form, 
die du Duc herausgegeben bat, jo bat Johannes ein Wert geben wollen etwa im Stil ıs 
der Kollationen Caſſians (ſ. d. A. oben Bd III, 746ff.) oder der historia monachorum 
Rufins, indem er perfönliche Erlebnifje mit berühmten Asfeten oder von diefen erzählte 
erbauliche Gefchichten mitteilte. Die zahlreichen Gefchichten im Stile unferer Traktätchen- 
litteratur find wohl erſt ſpäter in die Schrift eingefügt worden. Als Zweck der Schrift 
bezeichnet Photius, tweientlih in Übereinftimmung mit dem Provemium, daß der Ver: 20 
fajfer einen Beitrag zum asfetifchen Leben babe * wollen, indem er die Werke her— 
vorragender Männer und ihre nachahmungswürdigen Thaten beſchrieb (roös iv doxn- 
nv ra udhora ovvreloüöv Zorı nolırelav ... Av Ötı TOv uerayeveordgwr 
ivdodv FEoya te xal nodfes dfiolniorovs Avaygdpeı a. a. O. p. 162a, 28qq.). 
In der von Gotelier benugten Handjchrift waren die einzelnen Kapitel mit Überjchriften 25 
verjeben, die, wie e8 ſcheint, eine gewifje fachliche Ordnung andeuten follten. Wahrſcheinlich ift 
dies das Urfprüngliche. Doch war e8 in der Natur derartiger Sammelwerke begründet, daß 
ſich eine ftrenge jachlihe Ordnung nicht durchführen ließ. Der Umfang der Schrift läßt 
ſich jest nicht mehr beftimmen. Photius fannte verjchiedene Handſchriften verjchiedenen 
Umfangs; die eine, die er durchlas und ercerpierte, enthielt 304 Abſchnitte (dimyruara ; 30 
a.a.D. p. 162a, 23); andere enthielten 342, in denen einzelne Erzählungen in mehrere 
zerlegt, andere auch neu hinzugefügt worden waren. Über die Art der Darftellung 
macht Photius die nicht unbegründete Bemerkung, daß jein Stil im Verhältnis zu den 
älteren Darftellungen, deren er eine c. 198 befprochen bat, vulgärer und ungebildeter fei 
(eis 16 taneıvöregov »al duadEoregov änoxkiveı a.a.D. p. 126b, 58q.). 35 

Gerade darum aber entbehrt diefe Anefvotenfammlung nicht des Intereſſes. Ein: 
mal fann man aus ihr die Verbreitung der Klöfter namentlih in Paläjtina aber aud) 
in den anderen von Johannes befuchten Gegenden vortrefflich kennen lernen. Sodann 
führt er uns, ähnlich wie Palladius und die Apopbthegmen, in die Gnadenwelt jener 
Mönchskreife ein. Wunder, efftatiiche Vifionen u. ä. find dabei etwas alltägliches. Und 40 
zwar geicheben ſolche Wunder und Zeichen, wie einer der Alten bemerkte, wegen der in 
der Kirche auffprießenden Keßereien und Spaltungen, damit die Schwachen gejtärft und von dem 
Anichluß an jene Keger bewahrt werben (e. 213 col. 3105). Auch ſonſt bat Johannes 
vielfach bei feinen Darlegungen die Härefien feiner Zeit im Auge und darum ift feine 
Schrift dogmengefchichtlich nicht unwichtig. Wie der Kultus geübt wurde und welche 15 
Vorftellungen den Handlungen zu Grunde lagen oder mit ihnen verbunden wurden, 
fönnen wir aus ibm erſehen. So über die Taufe (ce. 3), Anapbora (25), Sonntagsfeier 
(e. 27), Kommunion (e. 29sq.) u. a. Die Kenntnis der politifhen Werbältniffe jener 
Zeit, die durch die Einfälle der Perfer und Araber verurfachten Bewegung läßt ſich eben- 
falls aus den Schilderungen des Johannes bereihern. Für die Aulturgefchichte, 3. B. 0 
die Gefchichte der Marienverebrung (ce. 45. 47. 81), fann ebenfalld mancherlei aus den 
naiven, mit fichtlicher Freude an allem Wunderbaren vorgetragenen Erzählungen entnommen 
werden 

Das Merk hat nicht bloß durch feinen Titel, fondern auch durch feinen Inhalt die 
fpätere Litteratur befruchtet (vol. über jpätere Nachabmungen M. Hoferer, Joannis mo- 55 
nachi Liber de Miraculis Pr. Würzburg 1884, ©. 48ff.). Nur daß die fpäteren 
Erzeugniffe meift weniger naiv, dafür um fo grobförniger ausgefallen find. In den 
Klöftern bat man Johannes offenbar noch lange gerne gelejen, wie die Handichriften aus: 
mweifen. Dabei mag dann manches Hiftörchen im Geſchmack der fpäteren eingejchoben 
und die Wieſe des Johannes um Kräuter und Pflanzen bereichert worden fein, die ein co 
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künſtlicheres und weniger anmutiges Parfum ausſtrömen, als die Gewächſe, die er ge— 
pflanzt hat; und jene Wieſe von dieſem Unkraut zu ſäubern wäre eine dankbare Auf— 
gabe für jemand, der die Geſchichte des orientaliſchen Mönchtums vor dem großen 
Arabereinbruch aufhellen wollte. Erwin Preuſchen. 

Moſe. — Siehe die Litteratur zur Geſchichte Israels Bd IX, ©. 458 f. Außerdem 
Niemeyer, Charakteriſtik der Bibel (1A. Halle 1775) III, 25 ff.; Bertholdt, De rebus a Mose 
in Aegypto 5 Erl. 1795; G. A. Schumann, Vita Mosis I, 1826; J. B. Friedreich, Zur 
Bibel, 1848, 1,95 ff. (zu den ägypt. Plagen), Stidel in ThStfir 1850 S. 328 ff. und Schleiden, 
Die Landenge von Sues 1858 zum Durdzug durchs Scilimeer; E. H. Ralmer, Der Schaur 
plaß der vierzigjährigen Wüjtenwanderung Israels, deutich 1876; H. Brugih Bey, L’Exode 
et les Monuments Egyptiens 1875; €. Hoffmeijter, Mojes und Joſua, eine kriegshiſtoriſche 
Studie 1878; F. I. Lauth, Mojes, der Ebräer 1868; derjelbe in Zdm& XXV, 142fj. 1871; 
derjelbe, Mose Hosarsyphos 1879; derjelbe, Aus Agyptens Vorzeit, 1881; Ed. Naville, The 
Store City of Pithom and the Route of the Exodus 1885; derfelbe, Goshen 1887; derjelbe, 

15 The Route of the Exodus 1891. — Fr. Giefebredt, Die Gefchichtlichleit de Sinaibundes 
1900; J. W. Rothjtein, Moſe ald Menſch und Prophet (Bilder aus der Geſchichte des Alten 
Bundes I) 1901. 

Ueber die litterarifche Bedeutung Moſes fiehe die Litt. zum Pentateuch, z. B. Driver, 
Einleitung in die Litteratur des AT, deutjch 1896, ©. 164 ff. Ueber die theologische Bedeutung 

20 Mojes und des Mojaismus fiehe die Darjtellungen der alttejtamentl. Theologie von Debler, 
9. Schultz, Smend, Dillmann (S. 101ff.), auch Klojtermann, Geſch. d. VB. Israel 1896 
©. 695. u.f.w. — Vgl. die Artt. Mofe in den biblifhen Wörterbüchern von Winer, Schentel, 
Niehm, Guthe u. a. Zur jüdischen Auffaffung Mojes ſowie über die jpäteren Legenden von 
jeiner Perſon fiehe Eifenmenger, Entdedtes Judentum (Sönigöberg 1711) I, 962ff. II, 1078; 

>5 3. Hamburger, Realencyklopädie ded Judentums I, ©. 768 ff. Ueber pfeudepigraphiiche 
Schriften unter Moſes Namen ſ. Kaugih, Apotryphen und Pjeudepigraphen II, ©. 311ff.; 
Schürer, Gef. des jüd. Voltes® III, ©. 213 ff. 

Der Befreier Israels aus der ägyptiſchen Anechtichaft, auf welchen die Überlieferung 
einjtimmig die geiftige Geſtaltung des israelitiihen Volkstums zurüdführt, trägt in der 

30 Bibel den Namen Möscheh (77), der Er2,10 als Erinnerungszeihen an feine wunder: 
bare Errettung in frübeiter Kindheit gefmüpft wird. Die ägyptiſche Königstochter legte 
dem Findelfind den Namen bei; denn fie ſprach: aus dem Wafler babe id ibn gezogen 
(HPrVS>) Diefe Deutung drüdt jedenfalls das aus, was das hebräiſche Sprachbewußt— 
jein aus dem an fich ägyptiſchen Namen berausbörte, und es kann bei einer jolchen volks— 

35 tümlichen nterpretation eines Cigennamens nicht ftören, daß man nach derjelben jtatt 
der aktiven vielmehr die paſſive Partizipialform erwarten müßte. Die nabeliegende aktive 
Deutung: der Herausziebende, Befreier, ift dagegen biblifch erſt Jeſ 63, 11 bezeugt, wo 
es übrigens auch nicht = "CT, fondern den Herauszieber aus der Flut — — Daß 
der Name nicht durchſichtiger iſt und in der ganzen Bibel von keinem andern getragen 

0 wird, macht feinen ägyptiſchen Urſprung wahrſcheinlich, welcher auch durch die bibliſche 
Erzählung gefordert wird. Won alters ber beliebt war die Ableitung vom ägyptiſch— 
foptiichen mo (Wafler) und udsche (gerettet) oder auch von mou (Majjer) und shi 
(nehmen). Aus einer folben Zuſammenſetzung entitanden dachten ſich das Wort jchon 
die LXX, melde deshalb konſtant Mwüons jchreiben, ebenjo Joſephus, Ant. 2, 6, 9, 
contra Ap. 1, 31, 4 (vgl. 3. G. Müller zu der Stelle ©. 202f.) und mande fpätere 
nach Jablonski (Opuse. I, 152 sqq.).. Dagegen baben ji alle neueren Agvptologen 
gegen eine ſolche Kompofition, wobei umgekehrte Wortitellung erforderlih wäre (IdmG 
XXV, 141), erklärt und fich dabin geeinigt, im bebr. Moscheh das ägyptiſche mes, mesu, 
Kind (nadı Brugſch Wörterbud S. 698 allerdings eigentlich extractus, aber ex utero) 

5 zu erkennen, das zwar getwöhnlid an Bötternamen gehängt, Perfonennamen bildet, 3. B. 
Tautmes, bei den Griechen Tutbmofis —, aber auch alleinftebend als Cigenname vor: 
kommt (Ebers, Durch Gofen, 2. A., €. 540), jo daß die immerbin nicht unwahrſchein— 
liche Annahme, der vorgeſetzte ägyptiſche Gottesname fei von Moſe jpäter fallen gelafjen 
tworden (Ewald u. a.), nicht gerade notwenig ift. Der bebraifierte Name mochte im Sinne 

55 von Jeſ 63, 11 oder Er 2, 10 gedeutet werden. 
Als Mofes Eltern werden Er 6, 20; Nu 26, 59 Amram und Sochebed erwähnt, 

beide aus dem Stamm Yevi, Nah Er 2, 1; Nu 26, 59 wäre fogar diefe Jochebed eine 
leibliche Tochter Yevis, demjelben in AÄghpten geboren. Man hat wohl den Ausdruck 
Bath Levi dabei mißverſtanden, wobei ſich dann ergab, daß dieſes Weib Amrams, eines 

so Enkels Levis, zugleich ſeine Vaterſchweſter geweſen ſei, was mit dem moſaiſchen Ehegeſetz 

or 
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Le 18, 12 nicht ſtimmen würde. Am meiſten aber widerſpricht jener ſtreng genealogiſchen 
Faſſung die Dauer des Aufenthalts in Agypten (430 Jahre nah Er 12, 40). Ebenſo 
it Amram nah Nu 3, 27f. ſchwerlich der eigentlihe Vater Mofes. Alter ale Moſe 
waren nad Er 7, 7 fein Bruder Maron (ſ. d. U. Bd I, ©. 13) und nad Er 2, 4 eine 
Schweiter, vielleicht die Nu 26,59 neben dieſem Brüderpaar genannte Mirjam. Geboren 5 
wurde der fünftige Befreier des Volks zur Zeit der bärtejten Bedrückung. Eben batte 
der Pharao, beforgt wegen des Überhandnehmens femitischer Bevölkerung im Nordoften 
jeines Reiches, befoblen, die neugeborenen Ysraelitenfnaben in den Nil zu werfen. Drei 
Monate lang wagte zwar die Mutter, diefem jtrengen Befehle trogend, das durch fein 
liebliches Ausfeben viel verjprechende Kind (vgl. AG 7,20) im Haufe zu bebalten; dann 
gab fie es bin, auf die Hilfe des Höchiten vertrauend, aber jo, daß fie in erfinderischer 
Weiſe für die Erhaltung feines Lebens eine Möglichkeit offen ließ. Daß diefe Mutter: 

‚ liebe dur Gottvertrauen getragen war, werden wir vom Verfaſſer des Hebräerbriefes 
(11, 23) gerne annehmen; entbehrlich it dagegen die Ausihmüdung bei Joſephus (Ant. 
2,9,3), Amram jei durd eine göttliche Offenbarung über die Miffion des Kindes belehrt 
worden. Das in einem Scilfläjthen am Flußufer ausgefeßte, immerhin von feiner 
Schweiter bewachte Knäblein wurde von der Tochter des Pharao entdedt, welche ſich im 
Fluſſe baden wollte. Demnad iſt Moje in einer Reſidenz dieſes Herrichers am untern 
Nil zur Welt gefommen. Manche denken an Tanis (bebr. Zoan); näher liegt das Goſen 
unmittelbar benabbarte Bubajtis, wo ſchon die Hufjosberricher oft refidiert hatten. Der 20 
betreffende Pharao iſt nicht Ramſes II, ſondern ein Herricher der XVIII. Dynaſtie. Die 
Retterin Moſis wird von einer Tradition (bei Eufeb., Praep. evang. 9, 27) M&ödıs 
genannt, bei den Rabbinen gewöhnlid Bitjah, was aus 1 Chr 4, 18 entlehnt ift; da: 
gegen von Joſephus (Ant. 2, 9, 5) O&ouovdıs. Daß die hohe Dame im Nil babe, 
bat man mit Unrecht befremblich gefunden; diefer Zug tt, wie die gefamte Erzählung, 25 
den ägyptiſchen Verhältnifjen ganz angemeſſen. Vgl. Ebers, Durch Gofen, 2 A., S. 81f. 
Adoption fremder Kinder war am königlichen Hof von jeher nicht ſelten. Vgl. Brugſch, 
Geſch. Ag., ©. 84f. Die mehr oder weniger ähnlichen Legenden, die aus der Kindheit 
anderer berühmter Yeute Rettung vor drobendem Untergang erzäblen (Semiramis nad) 
Diod. 2, 4; Verjeus nad Apollod. 2, 4, 1; Cyrus nad Herodot 1, 113; Romulus nad) 80 
Livius 1, 4; Sargon I) beweifen nichts gegen die Gejchichtlichkeit der vorliegenden Er: 
zäblung. Nur die unzweifelbaft ältere von Sargon I (vol. Maspero, Geſch. der morgenl. 
Völker S. 194; Alfr. Jeremias, Im Kampfe um Babel und Bibel, 1903, ©. 23) könnte 
als Vorbild in Betracht fommen. 

‚Für die Enttwidelung des jungen Moſe war die Art feiner Errettung von bober 35 
Wichtigkeit, indem fie ihn dabin führte, wo er die formale Worbildung zu jenen fpäteren 
Leiſtungen auf dem vielfeitigen Gebiet der Volksführung und Geſetzgebung erbielt. Nach: 
dem die Prinzeſſin den Findling dur dejien Mutter hatte fäugen und zum jtattlichen 
Knaben aufziehen laffen, nahm fie ibn an Sohnes Statt an und ließ ibn an ihrem Hofe 
erziehen, wobei er ohne Zweifel „in aller Weisheit der Agypter unterrichtet wurde” (AG 40 
7, 22), wenn auch Philo des Guten zu viel tbut, indem er ibn (Vita Mos. 1,5) in der 
ganzen bellenifchen und orientalifchen Weisheit, wie ſie jpäter in Alerandrien zufammenfloß, 
gejchult werden läßt. Daß er fo mit der ägyptiſchen Priefterfchaft in nähere Beziehung 
trat, welche die Pflegerin aller Wiſſenſchaft und Bildung war, ijt durchaus wahrſcheinlich. 
Manetbo (bei Joſephus contra Ap. 1, 26, 9 und 28, 12) behauptet fogar, er jet ur: #5 
fprünglich ein Prieſter des Oſiris ın Heliopolis gewejen, namens Oſarſif, und babe jid) 
erit jpäter den Namen Mofe beigelegt. Noch weniger weiß die Bibel etwas davon, daß 
der junge Moſe im ägyptiſchen Staat jogleich eine bedeutende, und zwar militärische Rolle 
gejpielt habe, wie Joſephus felber meint Ant. 2, 10: Er babe die fiegreih bis Memphis 
vorgedrungenen Ätbiopen auf die Bitte des Pharao an der er des ägyptiſchen Heeres so 
befiegt und in ihrer Hauptitadt Saba, fpäter Meroe genannt, belagert. Die ätbioptjche 
Königstochter Tharbis bätte ſich in ihn verliebt und ihm ibre Hand angetragen, was er 
fih unter der Bedingung gefallen ließ, daß fie die Stadt verrate. So wurde dieſe erobert 
und der Sieger Moje führte die Tharbis heim. Der Agyptologe Lauth (Mofes der He: 
bräer, 1868; 3dmG 1871, ©. 139 ff.) glaubt jogar, einen urkundlichen Beleg für dieje 5 
romantijche Epiſode entdedt zu baben, indem er den Mobar des Bapyrus Anaſtaſi I. mit 
Mofe identifiziert — eine unverläßliche Hypotheſe. Die ganze Fabel mag durd Ver: 
wechslung mit einem zu Ramſes II. Zeit lebenden Meſſi „Prinz von Kuſch“ (vgl. Ebers 
a. a. D. ©. 540) entitanden und durd Nu 12, 1 mitveranlaßt fein, two es von Moſe 
beißt, er babe ein „kuſchitiſches“ Weib genommen. Yebtere Stelle mag aud der rabbi— 60 
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nijchen Tradition zu Grunde liegen, wonach Mofe vielmehr als Feldherr des äthiopiſchen 
Königs Kyknus Krieg geführt hätte. 

Die Bibel weiß aus Mofes Jugend nur eine That zu erzählen, eine bedeutjame 
allerdings, welche beweilt, daß er troß feiner hoben Stellung und feinen Erziehung am 
ägyptiſchen Hofe feiner Herkunft ficb nicht ſchämte und ein warmes Herz für feine Brüder 
bewabhrte (Hbr 11,24). Der gewaltthätige Streich, durch melden er einen unmenjchlichen 
Fronvogt aus der Welt ſchaffte (Er 2, 11ff.), verrät den künftigen Volksbefreier, freilich 
noch nicht den gottberufenen Propbeten. Daß er unberufen fei, mußte er fich beim erjten 
Verſuch, feinen Gerectigkeitsfinn auch feinen Volksgenoſſen gegenüber zu betbätigen, von 

10 diefen jelber jagen laſſen, welche, undankbar genug, ibm jene That zum Vorwurfe machten, 
für die fie ibn hätten preifen follen. Um mit diefem launigen Volke (AG 7,25) fertig 
zu werden, mußte er erjt von einem böberen Willen ergriffen werden; die ob auch edeln 
Regungen des eigenen Herzens genügten bier nicht. Zunächſt war feines Bleibens in 
Agypten nicht. Er flob vor Pharaos Zorn ins Land Midian, d. b. bier nach dem ſüd— 

15 öſtlichen Teil der Sinaibalbinjel, wie daraus bervorgebt, daß von jenem Wohnort er 
nachher feine Schafe nach dem Berg Horeb bin mweidete, und daß der Weg von dort nad 
Agupten an eben diefem Berg vorüberführte Er 4, 27. Es bandelt ſich alfo nur um 
einen Zweig des Midianiterftammes. Diefer ſelbſt hatte fonjt feinen Sitz öftlih vom 
Golf von Akaba bis nadı Moab bin, weshalb Neuere jenen Berg dort fuchen. Siehe unten. 

» Ein ritterlicher Dienft am Brunnen, ähnlich dem von Jakob Gen 29,10 erzäblten, fübrte 
ihn ins Haus des mibianitifchen Priefters, der ibn bleibend in feinen Dienft nahm und 
ibm feine Tochter Zippora zum Weibe gab. Dieſer „Priefter Midians“, d. b. der in 
jener Gegend anfäffigen Midianiter, wäre nach Ohler zugleich als Stammhaupt (777 R37 
Onk. zu Er2,16; 3,1), als Imam und Scheich des Stammes zu denen, wobei immerhin 

25 die rüdjichtölofe Behandlung feiner Töchter dur die Hirten 2,17 auffiele. Er beißt 2,18 
Reguel; dagegen 3, 1 Jithro, ebenfo 4, 18 (mo das erfte Mal Jether Schreibfebler fein 
mag) und 18, 1ff. Aus Nu 10, 29 kann man fogar noch einen dritten Namen des 
Schwiegervater Mofes gewinnen: Chobab, Sohn Requels, ſofern man bier nad Ri 4, 11 
erklärt und für nr die Bedeutung Schwager nicht will gelten lafjen. Allein deutlich 

30 vertritt diefer Chobab eine jüngere Generation und ſteht nirgends in einem väterlichen 
Verhältnis zu Mofe; er iſt daber weder zu Jithro noch zu Neguel ein Doppelgänger. 
Diefe beiden dagegen laffen ſich nicht jo auseinanderbalten, daß ettwa Reguel der Groß— 
vater (a8 in ungenauem Sinn), Jithro der Vater jener fieben Töchter wäre. Wielmebr 
baben wir anzuerkennen, daß die Überlieferung mit beiderlei Namen den Schwiegervater 

35 Mofes bezeichnete. So gewiß aber zwei verfchiedene Erzähler 2, 18 (J) und 3, 1 (E) 
reden, bat der Redaktor feinen Widerſpruch in diefer doppelten Benennung gefunden. Es 
ift denn auch wohl möglich, daß jener angejehene Nomadenpriefter beide Namen tbat- 
fächlich getragen bat, indem etwa der eine von beiden ebrender Beiname war. Jithro 
(mm en, Vorzug, Erzellenz), fünnte wie das arabifche Jmäm den Vorſtand, Vor: 

0 fteber der Gemeinde bedeuten. So ſchon Joſephus, Ant. 2, 12, 1. Die verjchiedenen 
Tertänderungen dagegen, welche Ewald (Geſch. II, 38) und Dillmann vornehmen, find 
abzuweifen. Bei den Arabern beißt der Schwiegervater Mufas: Schofeib (aus Chobab 
verderbt? Ewald). Zippora, die Gattin Mofes, ift fchwerlih mit dem Nu 12,1 genannten 
„tuichitiihen Weibe“ identijh. Zwar könnte fie böswilligerweiſe jo bezeichnet worden 

5 fein, wenn die Midianiter ſich mit Kufchitern vermischt hätten, allein Nu 12 jcheint ein 
jpäteres Faktum vor Augen zu baben. Zwei Söhne wurden ihm in biefem mibianitifchen 
Gril geboren, deren Namen an diefe Verbannung (Gerfon Er 2, 22) und Gottes Durd)- 
hilfe (Eliefer 18, 4) erinnern. 

Nie der Aufentbalt am ägyptiſchen Hofe für die Entwidelung der Fähigkeiten Mofes, 
jo war fein notgedrungenes Verweilen in der MWüfteneinfamfeit für die Bildung jeines 
propbetifchen Charakters von größter Wichtigkeit. Von feinem Volke ganz abgejchnitten, 
mußte er die eigene Obnmadt, ibm zu belfen, recht inne werden, und diejes Gefühl tritt 
denn auch, in ſtarkem Abitand von jenem jelbjtbervußten Auftreten in der Jugend, cha— 
raftertftifch bervor bei der Berufung Moſes (Ex Kap. 3; 4), die an ihn von Gott erging 

55 zu einer Zeit, wo er friedlich Die ihm anvertraute Herde weidend, nichts weniger ald unter- 
nebmungsluftig war. Gin beträchtlicher Zeitraum (Er 2, 23) liegt zwiſchen der Flucht 
nach Midian und diefer Offenbarung Gottes. Nach der Rechnung des P (Er7,7) wäre 
Moſe erft als 80jähriger vor Pharao getreten, während er noch als junger Mann ge: 
floben fein muß. Die Überlieferung AG 7, 30 giebt ibm bei der Flucht immerbin ſchon 

40 Jahre, Das Geficht, in welchem er mit feinem Amte betraut wurde, ſchaute er an 

os 
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dem ſpäter durch die dem ganzen Volke geltende Offenbarung Gottes ausgezeichneten Berg 
Horeb oder Sinai (ſ. d. A.). Dort erſchien ibm unverſehens der Engel des Herrn oder 
nach der weiteren Erzählung der Herr — Soweit nämlich Gott in die Sinnwahr— 
nebmung eintritt, iſt jeine Manifeftation feine abfolute, fondern eine angelifch vermittelte. 
Der Engel fommt aber dabei nicht nach einer felbitjtändigen Bedeutung in Betracht, fon= 5 
dern lediglich als Organ des erjcheinenden Gottes; es ift der Herr felbit, der fich in ibm 
offenbart und aus ihm fprict. Die Form der Erſcheinung war aber bier nicht eine 
menjchliche, fondern eine elementare: eine Feuerflamme bot ſich dem Blide dar, melde 
aus einem Dornſtrauch aufitieg, aber diefen nicht verzehrte und ſich jo als übernatürliche 
zu erkennen gab. Das göttliche Feuer ift nicht auf die Drangfal zu deuten, welche das 10 
Volk in Agypten zu befteben batte, obne davon verzehrt zu werden (Keil, Köhler), jondern 
es ijt das theophaniſche Element (vgl. Gen 15, 17), bejonders geeignet, die verzehrende 
Heiligkeit Gottes darzuftellen. Wenn e8 aber den dürren Strauch, der gewählt ıft, weil 
er der Flamme am wenigſten widerſtehen kann, nicht verjengt, jo bildet ſich darin ab, 
daß der bl. Gott ſich erbarmungsvoll herniederlaffe, in der Kreatur zu wohnen, die jonjt 
feine Gegenwart nicht ertragen fann. Es tft aljo ein Spmbol, welches das Wunder des 
Bundes darftellt, der durch Moſe foll vermittelt werden: der heilige Gott wohnend in 
feinem fjündigen Wolfe, obne es dur feine Heiligkeit zu verzehren (jo Hofmann, Kurtz, 
J. B. Lange). Die göttlibe Stimme, welche Mofe vernimmt, fündet fi als die des 
Gottes der bereits in den Bund aufgenommenen Väter an und jendet Moje zum Werk 20 
der Befreiung des in Ägypten fehmachtenden Volkes und feiner Ausführung nad Kanaan 
im Namen diejes abjoluten Gottes Jahveh (vgl. 3, 14 mit 6, 3). Siehe über diefen 
Gottesnamen Bd VIII, S.529 ff. Vorläufig fol Mofe im Namen dieſes Gottes fordern, 
daß der Pharao Israel, welches ibm in Agypten nicht ungeftört dienen konnte, zu einem 
Feſte feines Gottes drei Tagereifen in die life zteben lafje (3, 18). Ein Betrug des 35 
äguptifchen Herrſchers iſt dabei nicht beabfichtigt, da Gott, wie 3, 19 ausdrüdlich hervor: 
gehoben wird, wußte, er werde nicht einmal dieſe geringfte Forderung bewilligen und fo 
jein Recht über diefes Volk, wenn er überhaupt eines bejaß, völlig verlieren. Auch follten 
die Israeliten nicht als gewöhnliche Flüchtlinge, ſondern in J Ehren, mit reichem 
Lohn, mit Siegesbeute ausziehen, nachdem die Agypter die Übermacht ihres Gottes geſpürt so 
bätten. Bon bloßem Entlehnen von Koſtbarkeiten iſt 3, 21f.; 11, 2; 12, 35 nicht die 
Nede. Hätten doch die Ägypter ſich nimmer der von Seraeliten getragenen Kleider oder 
ſolcher Geräte bedient, welche für den von ihnen verabjcheuten ſemitiſchen Opferdienit 
waren verwendet worden. Mit großer pſychologiſcher Wahrheit wird der Widerſtand 
Mofes gegen diefe Berufung dargeitell. Er macht allerlei Bedenken und Gegengründe 35 
geltend, und nachdem ihm der Herr ſie der Reihe nad aus der Hand getwunden, tritt 
endlich 4, 13 die innere Unluft zu einer ſolchen Miffion offen zu Tage. Aber es hilft 
ibm alles nichts. Er muß geben, und eben darin, daß eine höhere Macht fein eigenes 
Fleiſch und Blut, jeines Herzens eigene Gedanken befiegt bat, liegt fünftig jeine Kraft. 
Diefes echt prophetifhe Verhalten zur göttlichen Berufung wird von Smend verkannt, 40 
der dem wirklichen Mofe ſolche Mattberzigleit und Zagbaftigkeit nicht zutrauen will. Die 
Beglaubigungszeihen Kap. 4 (vgl. 7) haben jelbitverftändlich eine ſinnbildliche Bedeutung. 
In der Verwandlung des Stabes zur Schlange liegt hauptſächlich, daß dem Mofe die 
Entbindung und Bindung der verderbliden Macht übertragen wird. Der Stab, womit 
er fein Volk mweidet, wird zur gefährlichen Schlange für Agypten. Auch das zweite Zeichen 45 
beitebt in Herbeifübrung und Befeitigung des Übels. Es ift aber diesmal nicht die an 
Agyptens Künfte erinnernde Schlange, jondern der die Schmad Jsraels verfinnbildende 
Ausſatz, womit übereinjtimmt, daß das Zeichen an Mojes eigenem Yeib vollzogen und 
nur vor den Kindern Israels, nicht vor dem Pharao jcheint ausgeführt worden zu fein. 
Das dritte Zeichen stellt die Vertvandlung der ägyptiſchen Yebensquelle in Fäulnis des 50 
Todes dar. Dasjelbe wurde in großem Maßſtab zur Yandplage, welche allem Volke die 
Übermacht des Gottes der Hebräer über den ägnptifchen dartbat. — Das lebte Bedenken 
Mofes, daß ibm die fcheinbar zu ſolchem Unternehmen unerläßliche Beredſamkeit abgebe, 
beidhwichtigt der Herr (4, 11. 14 ff.; vol. 6, 12.30; 7, 1) mit der Verordnung, daß fein 
Bruder Aaron das Wort für ibn führen joll. . 55 

So mußte denn Moſe dem Andringen Gottes ſich fügen und nad Agypten auf: 
bredien. Auf dem Rückweg während einer Raſt trug ſich ein Vorfall zu, der (4, 24—26) 
etwas dunkel erzählt wird. Den Gebrauch der Beichneidung, der ſchon dem Abrabam 
für alle feine Nachkommen zum Geſetze gemacht worden war, hatte er an feinem Sohne 
— dieſer Erzäbler (I) jcheint nur von einem zu willen — zu vollziehen unterlafjen, «0 
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und zivar, wie aus dem Folgenden fich ſchließen läßt, aus falfcher Nachgiebigkeit gegen 
die Gattin Zippora, die zwar diefe Geremonie fannte, aber verabjcheute. Da fiel ibn der 
Herr an — vermutlih in einer Krankheit, welche das Gewiſſen weckte und an jene Unter- 
lafjungsfünde erinnerte. Zippora machte fich deshalb an das ihrem mütterlichen Gefühl 

5 aufs ftärfjte mwiderftrebende Werk, da der Vater durch fein Leiden daran verbindert tar, 
und bejchnitt die Worbaut ihres Sohnes. Als fie diefelbe zu feinen (doch wohl Moſes) 
Füßen binwarf, begleitete fie diefen Akt mit dem Wort „Blutbräutigam bijt du mir“, 
welcher rätjelbaft kurze Ausruf jo zu erflären fein wird, daß ſie mit diefer Handlung 
das Leben ihres Gatten neu zu erfaufen fih bewußt war. Es miſcht fich alſo in dem 

i0 Wort die Freude über feine Widererlangung mit dem Graufen vor dem Mittel, das dazu 
führen mußte. Wenn fie dabei auf das gefloffene Blut den größten Nachdrud legt, jo 
erklärt fih das aus ihrer der biblifchen Auffaffung fremdartigen Anfchauung. Wir halten 
e8 aber nicht für berechtigt, wenn man (mie 3. B. Steiner in Schenfels BY. I, 4087.) 
aus diefem Wort einer Midianitin für die israelitifche Beichneidung die Bedeutung eines 

15 Blut: und Zeibesopfers ableiten will. Siebe vielmehr im Art. Beichneidung Bd II, S. 661f. 
Vermutlich infolge dieſes Vorfalls (Kurs, Keil, Köbler) ſandte Mofe feine Gattin jamt 
den Söhnen zu Jithro zurüd, der fie nach 18,1 ff. ibm erft nach dem Auszug am Sinai 
wieder zuführte. Jene Nüdjendung an fich ift durch 18,2 bezeugt und ihre Entfernung 
aus dem Terte (Dillmann) unberechtigt. Schärfte diefer Vorfall dem künftigen Gejegeber 

20 ein, wie ernſt es der Herr gerade mit feinen auserwählten Werkzeugen binfichtlich der 
Befolgung feiner Gebote nehme, jo wurde ihm unterwegs auch eine Aufmunterung zu 
teil, indem fein Bruder Maron nah dem Wort des Herrn ibm zum Sinai entgegenfam 
(4, 27). In Agypten war unterdefjen ein anderer König zur Regierung gekommen, aber 
die Lage des Volkes nicht befjer geworden (2, 23). Umſomehr empfand jet das Bolt 

25 feine Notlage. Vielleicht ging eine Ahnung von einem fommenden Umſchwung dur das 
Volt, Vielleicht wollte Aaron dem Moſe den Tod des gefährlichen Pharao melden. Wenn 
jedoch Ewald (Geſch. II, 50 f.) aus der Begegnung mit Aaron und unzuverläffigen mane- 
tbonifchen Überlieferungen jchließt, e8 habe damals in Agbpten eine mächtig aufftrebende 
Geiftesbetvegung unter den sraeliten, zumal dem Stamme Levi, ftattgefunden, jo it 

3 damit ficherlich zuviel gejagt. Fand doc Moſe im ganzen einen fühlen Empfang bei 
* Volk und kein tieferes Verſtändnis für die Gedanken Gottes. Zwar zeigte es 
ich erſt, unter der Laſt des langjährigen Druckes ſeufzend (2, 23), dankbar bei der Aus- 
ſicht auf baldige Befreiung (4, 31). Als aber der Pharao, wie zu erivarten war, bie 
Forderung einer Volksfeier in der Wüſte ungnädig aufnahm und um jo mißtrauiicher 

3 und härter das Volk plagte (5, 6ff.), indem er nah Art der Tyrannen die Negungen 
der Freiheit auf Müßiggang zurüdführte (Aristoteles, Polit.5,9, 4; [Beder 8,11, 9.224]; 
Livius, Hist. 1, 56, 59), da Hagten fie Moje und Aaron als Friedensjtörer an (5, 11; 
vgl. 6,9), wie fie noch oft die ganze Bewegung, die fchließlich zum Auszug führte, ihnen 
vorwurfsvoll in die Schube ſchoben. Nicht im Wolf, fondern im berufenen Propheten 

40 Gottes nahm diefe Erhebung ihren Urfprung. — Er 6, 2ff. wird aus P eine Unter: 
redung Gottes mit Moſe berichtet, welche manche der bereits 3, 1—6, 1 enthaltenen 
Momente (Einführung des Namens Jahveh, Auftrag der Ausführung Israels aus Agupten 
nad Kanaan, Ernennung Aarons zum Wortfübrer Moſes u.a.), ſowie eine fragmentarijch 
eingefchaltete Stammgenealogie zur Beleuchtung der Herkunft diefes Brüderpaars enthält. 

15 Dagegen wechſeln 3, 1—6, 1 die Quellen E und J ab. Daß aber die Kritiker gewöhnlich 
die Differenz der Berichte an diefer Stelle zu boch anfchlagen, dünkt uns zweifellos. Sie 
machen geltend, nad P ſei Moſe gar nicht am Horeb-Sinai, jondern in Agypten berufen 
tworden ; ferner wiſſe diefe Quelle nur von einer ungünftigen Aufnahme Mojes bei feinen 
Volksgenofien und rede von Anfang an von völliger Freigebung, nirgends von Beur: 

50 laubung des Volle, Wir überjeben die Quellen nicht vollftändig genug, um genau an- 
zugeben, wie ſtark fie differierten. Allein nicht nur bat der Schlußredaftor feinen weſent— 
lichen Widerfpruch zwiſchen ihnen gefunden, jondern es führen auch gewiſſe Andeutungen 
darauf, daß wir fie auseinander zu ergänzen haben. Jener Unterfchied z. B. von Urlaub 
und völliger Entlafjung ift, wie wir oben faben, audy nach der früheren Erzählung ein 

55 bloß formaler, und 4,23; 7, 16 drüdt fih JE nicht anders ans, ala P in der ſumma— 
rischen Forderung 6,11. Auch nad JE bat ferner die anfängliche Geneigtbeit des Volks 
bald einer verzagten Stimmung Platz gemacht, während anderſeits auch P 2, 23 die 
Dispofition zu einer beſſern Aufnabme des Befreiers mitteilt. Vgl. Ewald, Gejdichte II, 
85F. Mofes Berufung am Sinai endlih war gewiß jo allgemeine Überlieferung tie 

co jein Aufentbalt in Midian, Sollte P davon nichts erzäblt haben, jo iſt der Grund in 
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der Kürze feiner Erzäblung zu fuchen, indem er die großen, dem Mofe gewordenen Offen: 
barungen ohne die lokalen Nebenumftände mitteilte. 

Ebe die eigentlichen Plagen über Ägypten hereinbrechen, gefchieht vor Pharaos Augen 
die Verwandlung des Stabes zur Schlange, ein Worfpiel der Gerichtstvunder, das nod) 
nicht fchädlich wirken, aber das kommende Gericht verfinnbilden joll und jenen Stab zum 5 
Gegenitand bat, der dasfelbe vermitteln wird. Schon diefes Zeichen lehnt fih an ägyp— 
tiſche Gebräuche, wie nachher die Plagen an die dortigen Yandesverbältnifie. Agypten 
jollte auf feinem eigenften Gebiet, wo feine Götter walteten, überwunden und jo über: 
führt werden, daß Jahveh Herr fei inmitten des Yandes 8, 18. Jene Metamorpboje 
nämlich war eine Herausforderung an die mit folden Dingen ſich abgebenden ägyptiſchen 
— (ſiehe zu den verſchiedenen Klaſſen derſelben 7,11 Ebers, Agypten und die BB. 
Moſes, S. 341 ff.), welche denn auch ſich mit den Boten des Hebräergottes darin zu 
meflen bereit zeigten, aber den kürzeren zogen. Über die von der Tradition ihnen bei: 
gelegten Namen Jannes und Jambres ftebe den Art. Bd VIII, 587 f. Konnten fie auch 
„durch ihre Beſchwörungen“ denjelben Effeft fünftlich erzielen, jo wurden doc ihre Tiere 
bedeutſamerweiſe von dem des Mofe-Naron verfchlungen. Zu vergleichen ift, wie Schlangen: 
fünftler in Agypten noch beute diefe Tiere auf erjtaunliche, ihnen jelbft unerklärliche Weiſe 
bebandeln und unter anderem völlig ftarr, einem Steden gleihb zu machen wiſſen. Da 
jene Künfte dem Pharao willlommenen Vorwand zur Abfertigung der gottgejendeten 
Propbeten gaben, jo folgten nun die eigentliben lagen, zebn an der Zahl, durch zo 
welche Agypten nach und nad die volle Gewalt des Herrn zu fpüren befam. Diefelben 
find meift nab JE, teilweife auch nach P oder nach beiden Hauptquellen berichtet. Die 
dabei waltende Differenz, daß nach erjterer Mofe, nach lehterer Aaron den wunderbaren 
Stab bandbabt, ift wiederum eine formale, indem mit dem Wort auch der Stab Moses 
auf Aaron übergegangen zu fein fcheint. Die zehn Plagen folgten fih gewiß in kurzen 25 
Zwifchenräumen, wabrjcheinlich innerhalb tweniger Monate, immerbin jo, daß dem Pharao 
zwifcheninne Zeit zur Befinnung gelaffen war. Zuerſt verwandelte ſich auf des Propheten 
Geheiß das Nilwafler in Blut, wober jo wenig als 2Kg 3, 12F. an wirkliches Blut zu 
denken ift (vgl. auch Joel 3, 4), wohl aber an eine rötliche, mit Fäulnis des Wafjers 
zufammenbängende Färbung desjelben — ein furdtbarer Schlag für die Agypter bei der zo 
Koftbarkeit diefes Elements des Oſiris. An die im Juni regelmäßig ftattfindende Fär— 
bung des Nil (vgl. Maspero, Geſch. S. 4) ift dabei wohl nicht zu denken, da diejelbe 
ein gutes Zeichen des baldigen Steigens diefes Stromes ift. Fäulnis des Waſſers ftellt 
fih bisweilen ein, zumal bei niedrigem Waſſerſtand. Jedenfalls zeugte augenſcheinlich für 
die Urbeberichaft Jahvehs, daß diefe Heimſuchung in außerordentlichem Dat auf Moſes 35 
Ankündigung ſich einjtellte. Dasjelbe gilt von den folgenden Plagen. Schon fieben Tage 
nach der erjten (7,25 mit 26 zu verbinden) erfolgte die zweite, eine Invaſion von Fröjcen, 
die fich bei jener Stagnation des Mafjers befonders üppig entwidelt haben mögen. Ge: 
meint find die fleine rana Nilotica und Mosaica, welche in Agypten jtets heimisch, 
durch ibre ungewohnte Vermehrung und Zudringlichkeit zur wahren Yandplage wurden, 40 
twie ähnliches auch von Klaſſikern berichtet wird. Siebe Bochart, Hierozoicon II,p.575sqq. 
Die Zauberer verfuchten ſich auch in Herbeiführung diefer beiden Plagen und brachten 
fie zumege, vermochten fie aber nicht zu bannen, fo daß der König ſich genötigt jab, 
Moje darum zu bitten. Da diefe Beugung jedoch nur eine vorübergebende war, erfolgte 
die dritte Plage durch die fleinen, Menfchen und Vieh empfindlich heimſuchenden Stech- 45 
müden, eine ftändige Unannebmlichkeit Agyptens, die ſich aber — vielleicht im Zufammen- 
bang mit dem Abtrodnen des faul gewordenen Waſſers — zur Kalamität fteigerte. Den 
Beſchwörern, die über das niedrige Schlangen: und Froſchgezücht noch Macht hatten, ver: 
jagte bier ihre Kunft, jo daß fie befannten: das ift Gottes Finger, d. b. es ift eine gött- 
lihe Machtoffenbarung bier im Spiel im Gegenſatz zu bloß menfchlicher Künjtele. Da 50 
der Herrfcher jedoch noch nicht nachgab, kam als vierte Plage die Hundsfliege, (2 LXX 
zvvduvea), wobei zum erjtenmal eine auffällige Verjbonung des von Israel bewohnten 
Goſen gemeldet wird. Diefes Inſekt muß läftig genug empfunden tworden fein, um den 
Pharao zu der Erlaubnis zu bringen, Israel möge im Yande felbit feinem Gott opfern, 
was Moſe weislich ablehnt. Das in der Not von jenem gegebene Verfprechen, Israel 55 
drei Tagereifen weit in die Wüſte zieben zu laffen, wurde aber nicht gebalten, fobald die 
Plage weggenommen war, und jo fam als fünfte eine große Viehſeuche. Die Pferde 
iteben dabei voran, die auch beute noch in Agypten nicht jelten von Seuchen beimgefucht 
werden. Die jechite beitand in Geſchwüren (ſchwarzen Beulen), wovon ſogar die Zauberer 
perjönlich befallen wurden. Obwohl jo oft ſchon das Eintreten des Gerichts auf Moſes co 
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Geheiß und fein Aufbören auf feine Fürbitte hin Zeugnis von der Macht feines Gottes 
abgelegt hatte, verharrte der König Agyptens infolge einer eremplarifchen Berftodung auf 
jeinem Widerftand, und ſo mußte das Land die ganze Macht des Armes Jahvehs (9, 14) 
koſten. Macht ſich ſchon im den bisher aufgezäblten Schlägen eine Steigerung be: 

5 merklich, jo folgen nun drei befonders fehtwere und ſchreckhafte, zuerft an fiebenter Stelle 
ein entfetlicher, jogar mörberifcher Hageljchlag, der nad 9, 31 Anfang Februar oder 
gegen Ende des Januars ftattfand. Die vorhergehenden Magen mögen bejonders im 
Dezember und Januar eingetreten fein, vielleicht ſchon in den Herbftmonaten, aber ſchwerlich 
früber. Ein Einfall von Heufchreden (achte Plage) machte das Unglüd voll, und zivar 

10 erfuhr man diefen Schreden des Morgenlandes (f. Bd VIII, S. 28 ff.) nach 10, 14 in 
unerhörtem Maße. Davor bangend, hatte der König den Erwachienen die Wallfahrt ge: 
itatten wollen, während die Kinder und das Vieh zurüdbleiben müßten, allein bier galt 
fein Markten. Als neunte Plage jchredte eine dreitägige Finfternis das Land, wozu der 
Chamfin, der zumeilen (meift im März) Staub und Sand aus der Müfte berfübrend, 

15 die Sonne verdunfelt und die Atmoſphäre unerträglich macht, das natürlibe Subſtrat 
bilden mochte. Um aber die Beftürzung, welche diefe Plage erzeugte, recht zu würdigen, 
muß man fich erinnern, wie göttlich das Sonnenlicht bei den Agyptern angejeben wurde. 
Set war der Herricher bereit, auch die Kinder zieben zu lafjen, und wollte nur das Vieb 
zum Pfand behalten. Aber da ihm dies verweigert wurde, feßte er feinen Willen aufs 

20 neue dem göttlichen entgegen. So mußte die Zehnzahl voll werden und das furchtbarfte 
Gericht eintreten, welches endlich den trogigen Widerſtand brad. Wollte man Jahvehs 
Vaterrecht über Jorael, ſein erſtgeborenes Volk, nicht anerkennen, ſo rächte er ſich, indem 
er den Aghptern ihre Erſtgeburt, worauf ſie beſondern Wert [egten, raubte. Warnend 
hatte Moje dem Herrſcher dies in Ausficht geitellt; da er aber veritodt blieb, wurden 

3 Anjtalten zur Verſchonung Israels mit dieſer lage und zu rafchem Auszug "getroffen. 
Der Herr überfiel nächtlicher Weile die Häufer der Ägypter — offenbar durch eine fchnell 
hinraffende Veit, und als alle Wohnungen von der Totenklage widerballten, weil vom 
Pharao auf dem Thron bis zum geringften Untertbanen jeder feinen Gritgeborenen durch 
den MWürgeengel verloren batte, zogen die Israeliten eilig aus, von den erfchrodenen 

30 Aghptern getrieben und jogar mit Gejchenten überbäuft, die man gerne gab, um fie nur 
los zu werden. Vgl. zu den ägbptifchen lagen Wer 16, 15ff.; Pbilo, Vita Mosis 1, 
16—24. 

An die Bewahrung vor dem MWürgengel und den eiligen Auszug erinnerte fortan 
das Paſſahfeſt, deſſen Einſetzung dabei berichtet wird und beifen einzelne Momente damit 

35 zufammenbängen (j.den A. Paſſah). Ebenfo wird die Heiligung der Erjtgeburt (j. Bd V, 
749.) auf die Verſchonung der israelitifhen Erftgeburt in Agypten zurüdgefübrt Er 13, 2. 
11—16. Der Auszug jelbit fand (nah P) am 15. Tage des Monats Abib jtatt, der 
fortan als der erjte gezählt werden follte Nu 33, 3; Er 12, 2). Die Stadt Names 
wird ald Ausgangsort genannt, obne Zweifel diefelbe, die nach Er 1,11 von den Israe— 

40 liten gebaut werden mußte. Dieje Stadt Namfes, two der Pharao damals rejidiert zu 
baben jcheint (vgl. Er 12, 31) ift noch nicht ficher feftgeftellt (vgl. die Anfichten bei Dill- 
mann zu Er 1, 11). Sofepbus denkt an Heliopolis (Ant. 2, 15, 1); Neuere an Zoan = 
Tanis (Brugich, Köhler u. a.), jo wohl aub Pi 78, 12. 43, wo das Gefilde Zoans als 
der Schauplag der Wunderthaten Mojes genannt ft. Doch dürfte e8 eber eine Stadt 

s in Sofen fein, nicht zu weit meitlich oder nördlich von der erften Station, dem jeßt feit- 
geftellten Suffotb — ägypt. Thufet oder Thufu, was urfprünglich Name eines Gaues, 
dann feiner Hauptſtadt, die nach Ed. Navilles Entdefung == Pithom = — Heroopolis, das 
heutige Tell Maſchuta. Val. Ed. Naville, The Store City ete. So durchzog man den 
heutigen Wadi Tumilat, zuerſt das eigentliche Goſen, wo die israelitiſchen Scharen ſich 

so anfchloffen. Über die Zahl der Ausziehenden vgl. Bd IX, ©. 465,18. Daß der feiner 
Zeit eingewanderte Stamm in dem auch in diejer Hinficht yr befonders fruchtbar be- 
rühmten Agypten (Ariftoteles, Hist. animal. 7, 4, 5; Columella, De re rustica 3, 8; 
Plinius, Hist. nat. 7,3) fih während eines Zeitraums von 400 Jahren jehr ftark ver- 
mebren konnte, ift nicht zu bejtreiten. Es kommt aber dazu, daß dieſe feit zufammen: 

55 baltende Sippe ſchon während jenes Aufenthalts ohne Zweifel zahlreiche ſtammverwandte 
Elemente als Leibeigene u. del. in ſich aufnahm, wie denn auch beim Aus zuge ſelbſt nach 
12, 38 manche fi ihnen freiwillig anfchloffen, die mit der Zeit im Rolte aufgegangen 
find. Die zweite Station war Etbam, ägypt. khetem, Befeftigung, bier eine Umwallung 
zum Schuß gegen Einfälle von Often. Es lag „am Saum der Müfte.“ Hier fand eine 

so Art Umkehr, Abſchwenkung des Zuges von der natürlichen Noute ftatt, wohl in ſüdweſt— 
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licher, dann füdlicher und ſüdöſtlicher Richtung, jo daß nun der Meerbufen zwijchen dem 
Volt und der Wüſte lag. Diefer nachher durchichrittene Busen, das „Schilfmeer“, iſt der 
zum Noten Meer gebörige Golf von Suez, vgl. Bd XII, S. 497. Brugſch (L’Exode etc.) 
bat allerdings die Anficht Schleivens aufgenommen und durd ägyptiſche Ortsnamen zu 
jtügen gefucht, wonach der berühmte Durchzug an die Küfte des Mittelimeers zu verlegen 5 
wäre, als bätte Moſe beim Berge Kaſios (Baal Zepbon?) die Sümpfe des Sirbonisjees 
durchkreust. Allein der durdgängige Sprachgebrauch verlangt, bei jenem „Schilfmeer“ 
ans Note Meer zu denten. Auch widerjpricht der biblifche Tert jener : De da nad 
diefer die Jsraeliten auf dem geraden Wege nach dem Philiſterland ſich befunden hätten, 
als der Pharao ihnen nachſetzen lie. Exit als die Ägypter fie erreichten, hätten fie nad) 
Süden abgejchwentt, während Er 14, 2ff.; Nu 33, 7 beitimmt bezeugen, daß fie jchon 
bei Etbam von der gegebenen Route — und dies den Pharao zur Verfolgung 
ermunterte. Vgl. auch Er 13, 17f. Über die mutmaßliche Lage von Baal Zephon, Pi 
Hachiroth, Migdol u. a. vgl. außer den Kommentaren Ebers, Naville u... Der Golf 
von Suez paßt in mancher Hinjicht trefflich zu dem Berichteten, indem bier der Wechſel 15 
von Ebbe und Flut ein ftarfer und plößlicher ift, namentlih wenn der Wind denfelben 
fteigert, was bejonders um die Frühlings-Tag- und Nachtgleiche oft in hohem Maße der 
Fall iſt. Auch Napoleon, welcher zur Abkürzung des Meges die Furt von Suez paſſieren 
wollte, kam, von der Flut — in große Lebensgefahr. Der Buſen —* ſich 
übrigens zur Zeit Moſes obne Zweifel weiter landeinwärts, jo daß die Scenerie nicht 2 
mebr völlıg unverändert vorliegt. Den Übergang der Jsraeliten dachte man ſich meiſt 
in der Nähe des heutigen Suez, ſei es etwas nördlich davon, wo vier Inſeln den Meer— 
buſen ſperren, oder etwas ſüdlich von der Stadt, wo gleichfalls Untiefen liegen. Bewegte 
fib der Zug, wie aus obigem erhellt, durch den Wadi Tumilat, und reichte der Bufen 
— weiter nach Norden, fo iſt eher an die Bitterſeen ſüdlich vom heutigen Ismailije 2 
zu denken. 

Auf ungewohntem Wege durch Gottes Feuer- und Wolkenſäule (ſ. d. A. Bd VI 
©. 60ff.) geleitet, waren die Jeraeliten von Etham aus nad Süden, jogar Südweſten 
ezogen. Dies wurde dem Pharao befannt, der ja in diefer Gegend an militärifchen 

Poſten keinen Mangel hatte. Cinerjeits erjah er aus dieſer Fortjegung des Marjches, so 
dat feine Hoffnung auf Wiederkehr des Volkes ſei; andererjeits ließ ihn die eingejchlagene 
Richtung vermuten, die Führer feien ihres Weges und Zieles nicht getviß, und die in der 
unmwegjamen Wüſte eingeſchloſſene Volksmenge ließe ſich leicht einholen und zum Rückzuge 
zwingen. Schon reute ihn wieder die abgenötigte Freilaffung Israels, er konnte der 
lodenden Ausficht nicht widerſtehen und jagte mit feinen Kriegswagen nad. Er erreichte 35 
den Zug noch am Meere, und zwar tweitlich vom Meerbujen gelagert. Die Lage Israels 
ichien verzweifelt, ſchon verlor das Volt allen Mut und machte Mofe bittere Vorwürfe, 
Allein diejer wußte, weſſen Führung er ſich überlaffen batte und vertraute unerjchütterlich 
auf dieje höhere Hand. Auf fein Gebet zeigte ibm Gott einen twunderfamen Ausweg 
mitten durchs Meer, das fich teilte, fo daß Israel trodenen Fußes hindurchzog. Die 40 
Agypter voll Gier, die Beute fich nicht entwijchen zu laſſen (15,9), jagten noch in jelber 
Nacht ihnen nad, durch die Leidenſchaft blind gemacht gegen die Gefahr, die ihnen drohte. 
Beim Durchzug des Wagentroſſes entitand eine Panik, verurſacht durch einen erjchreden: 
den ‚Feuerblid (Blig? Joſeph. Ant. 2, 16, 3) aus jener Gotteswolte. Die Rofje wurden 
ſcheu, die Wagen jtießen aneinander. Und um das Verhängnis voll zu machen, wogten 45 
jest, gegen Morgen, die zurüdgebaltenen Waſſer wieder beran und bereiteten jo der 
Heeresmadt des Pharao ein naſſes Grab. Als natürliche Vermittelung jener zwiefachen 
Bewegung des Waſſers wird 14, 21 ein jtarfer Oftwind (genauer wohl Nordoſtwind) 
genannt, der die Furt troden legte, indem er jebr wahrſcheinlich die Ebbe verftärkte und 
ungewöhnlich lange andauern ließ, dann aber in entgegengejegte Richtung umſchlug und so 
das Hereinbrechen der Flut beichleunigte. Durch dieje phyſiſche Veranſchaulichung, wozu 
die mebrftündige Trodenlegung des Rhonebettes am Ausflug des Genferſees in den Jahren 
1495 und 1645 eine treffliche Barallele bietet (Ed. Naville, The Route, p. 17), wird 
das Wunder um nichts Heiner. Denn welches Walten der Hand Gottes, die alle Ele: 
mente bejtimmt, offenbarte fich bier, wo Wind und Wogen warten mußten, bis der uns 65 
bebolfene Wanderzug eben Zeit hatte, hindurch zuziehen dem hurtigen reiſigen Kriegsheer 
dagegen augenblidlih den Untergang. braten! In ſolchem Augenblid und unter ſolchen 
Umftänden erlebt, mußte ein derartiges Naturereignis unauslöfchlib den Eindrud der 
Gottesthat machen. Die dazu etwa angeführten gejchichtlihen Parallelen von Be: 
nügung außerordentlich niedrigen Wafferftandes oder kühnem Durchzug einer Armee durchs co 
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Waſſer bleiben weit dahinter zurüd. So die von Tabari, Arabiſche Annalen, I, ©. 196 
unten. 198. 200, 6, und Livius 26, 45f. erzäblten Fälle, oder der aus Aleranders 
Leben Arrianos 1, 26 (vgl. Strabo 14, 3) berichtete, den ſchon Joſephus mit dem mo- 
ſaiſchen verglichen bat Ant. 2, 16, 5. Das getreuefte Denkmal diejer Gottesthat bat 
Mose jelbit geſetzt in dem berrlichen „Lied am Meer“ Er 15, 1ff., an deſſen Autbentie 
mit feinerlei Recht zu zweifeln iſt, mag dasfelbe auch in fpäter erweiterter Gejtalt vor- 
liegen. Ewald ſieht den Grundftod des Liedes in V. 1—3. 18. Aber auch das übrige 
jei frübe, etwa in der Zeit Joſuas binzugefommen. Eher wird V. 1—10. 19 Mofe zu 
belafjen und nur ®. 11-—18 als jpätere Dorologie der Gemeinde auszuſcheiden fein. Die 
Einzigartigkeit des Erlebnifjes, welche in diefem Gejang ſtark bervortritt, beftebt darin, daß 
der Herr allein bier gebandelt bat mit feinem gewaltigen Arm. Die Meinung, es babe 
zwiſchen Israeliten und Agyptern ein Kampf jtattgefunden (MWellbaufen, Kittel, Gef. I, 
205) wird durch nichts im Tert begünftigt und iſt an ſich höchſt unwahrſcheinlich. Die 
jouveräne Gottesthat verleibt auch dem Liede feine unerreichte Majejtät, welche man nicht 
befjer inne werden fann, als wenn man damit vergleicht, was Juſti, Nationalgefänge der 
Hebräer, 1803, ©. 34ff., zu einzelnen Partien als angeblihe Parallelen aus der pro- 
fanen Yitteratur berbeigetragen bat. Wal. dazu au R. Lowth, De sacra poesi He- 
braeorum, p. 209sq. 360sq. Jene Errettung des Volks am Scilfmeer bezeichnet 
die Geburtsftunde des Volkes Jahvehs. Auf die ganze Befreiung des Volls aus Agypten, 

0 welche mit diefem größten Akte abichloß, blidt denn auch die ganze propbetijche und poe- 
tifche Litteratur als auf die That zurüd, durch melde Gott fein Eigentumsrecht auf dieſes 
Volk für immer begründet babe (vgl. Er 15, 13; Dt 9, 26) und die für künftige Er- 
löfung vorbildlich ſei (Jeſ 11, 15f.; Mi 7,15; Jeſ 63, 11 fr; Wi 77. 78. 105. 106. 
135. 136 u. ſ. f.). 

2 Wenn 08 ſich nun darum bandelt, in der ägyptiſchen Gejchichte, ſoweit wir fie aus 
ägpptifhen Quellen fennen, die Spuren diejer Eptjode des Auszjugs unter Mofe zu 
finden, jo find es bauptjächlich zwei verjchiedene Berichte, in denen man diefe Auswan- 
derung zu erkennen glaubte. Der eine erzählt von der Austreibung der Hyffos, welche 
Joſephus (gegen Apion 1, 14—16) mit den Israeliten identisch fest. Nach Manetbo, 

3 dem Joſephus diefen Bericht entnimmt, bätten diefe Hykſos (— Hirtenlönige, Nomaden: 
fürjten; nad einer andern minder beglaubigten Deutung, die freilich Joſephus vorziebt: 
gefangene Hirten) 511 Jabre lang über Agypten geberriht. Dann aber ſei (a. a. O. l, 
14, 12ff. nad J. ©. Müllers Ausg. 1877) eine Erbebung der Thebais und des übrigen 
Agyptens wider diefe Hirten erfolgt und ein gewaltiger, lange dauernder Krieg mit ibnen 

; entbrannt. Unter dem König Misphbragmutofis (andere FOR Alisfragm.) ferien die ge 
ichlagenen Hirten, vom übrigen Agypten verjagt, auf Einen Platz eingeſchloſſen worden, 
deſſen Umfang 10000 Morgen betrug. Avaris bieß der Ort. Denfelben bätten die 
Hirten mit einer großen und feiten Mauer umgeben, fo daß fie ihre Güter und Beute in 
Sicherheit hatten. Thummofis aber, der Sohn des Misphragmutofis, babe mit einem 

40 Herr von 480000 Mann die Mauern belagert, und als er fie nicht einnehmen konnte, 
mit den Hirten ein Abkommen getroffen, wonach fie Agypten verlafjen und obne alle 
Benachteiligung zieben follten, wohin fie wollten. Ste ſeien alfo mit ihren Familien und 
allem Eigentum aus Agypten durd die MWüfte nach Syrien geiwandert, nicht weniger 
als 240000 an der Zahl. Da fie fich aber vor der Herrfchaft der Aſſyrer fürchteten, 

45 die damals Aſien innebatten, hätten fie in dem jegt Judäa gegannten Yande eine Stadt 
gebaut, die ebenjoviele taufend Menſchen faſſe und erufalem heiße. Soweit Manetbo. 
Joſephus zweifelt nicht daran, daß bier vom Auszuge feines Volkes die Nede ſei und 
noch Neuere haben ſich für die Identität der Israeliten mit den Hykſos erklärt. So 
Hengitenberg, Senffartb, v. Hofmann, Uhlemann. Auf den eriten Blick fpricht ja einiges 

so dafür. Der Name „Hirtenkönige” würde trefflih zu Gen 46, 34; 47, 6 ftimmen, wo 
die Nsraeliten 772 voor beißen und pr vwerden. Die Hykſosſtadt Avaris oder 
Abaris erinnert an den Namen o-ar (Gen 10, 15). Der Name, des eriten Hykſosfürſten 
Zasarıs (1, 14, 5) erinnert an Joſephs Titel Gen 12,6 (E7%) Die Nennung Jeru— 
rufalems ijt gleichfalls ſehr überrajchend, kann freilich jelbjt auf Verwechslung der Israe— 

55 liten mit den Hykſos beruben. Allein der ganzen Kombination jtehben zu getwichtige 
Gründe gegenüber. Die sraeliten erſcheinen in der Bibel durchaus nicht als Eroberer 
und langjährige Beberricher Aguptens. Die ägyptiſchen Monumente und Schriften be- 
jtätigen vollauf die Hykſosinvaſion, zeigen aber klar, daß es fich dabei zwar um Semiten, 
aber nicht um die sraeliten handelte. Nach denjelben zu jchließen, ijt vielmehr Jakobs 

co Familie während der Dauer der Hykſosherrſchaft nach Agypten gekommen. Vgl. Bd IX 
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©. 3585 — Mit mehr Grund wird eine fpätere Epifode der ägyptiſchen Geſchichte, 
welche ebenfalls aus Manetbo bei Joſephus erbalten iſt, mit dem Auszug Israels in 
Beziehung gefegt und zwar ſchon von Manetbo felbit, während fich —53 energiſch 
dagegen webrt, nämlich die Vertreibung der Ausſätzigen. Gegen Apion 1, 26, 5ff. wird 
nämlich erzäblt, der König Amenopbis babe gewünfcht, die Götter zu feben. Ein Seber 5 
gleichen Namens babe ibm dies verbeißen, wenn er das Yand von den Ausfägigen und 
anderen Unreinen reinige. Er babe daber alle förperlib mit Mafel Bebafteten, 80000 
an der Zahl, zujammenbringen und in die’ Steinbrüche öftlihb vom Nil führen laſſen, 
wo fie arbeiten mußten. Unter ihnen hätten fi auc gelehrte Priefter befunden, die 
vom Ausjag befallen waren. Bald aber fürchtete der Seher den Zorn der Götter wegen 
diefer Gewalttbätigfeit, die dem Yande eine dreizebnjährige Fremdberrfchaft zuzieben werde. 
Deshalb überließ ihnen der König die jet verlafiene, einit von den Hykſos bewohnte 
Stadt Avaris. Dort festen fie fich einen Briefter von Heliopolis, namens Oſarſiph, zum 
Anfübrer und ſchwuren ibm Geborfam in allen Stüden. Diefer erließ vor allem ein 
Geſetz, fie follten weder die Götter verebren noch fich der beiligiten Tiere der Agypter 15 
entbalten, ſondern alle töten, im übrigen nur mit den Mitverichivorenen Gemeinjchaft 
pflegen. Nachdem er diefe und viele andere Gejete, welche den Gebräucen der Agypter 
möglichjt entgegengejeßt waren, gegeben batte, befahl er, die Stadt zu befeftigen und fich 
zum Krieg gegen Amenophis zu rüſten. Auch jegte er ſich mit den vertriebenen Hirten 
(Hykſos) in Jeruſalem in Verbindung, welche bereitwillig 200000 Mann Verſtarkung 20 
ſandien. Amenophis erſchrak und brachte erſt feinen Sohn Sethos, auch Rameſſes ge: 
nannt, in Sicherheit; dann zog er ſich mit ſeinem Heer bis nach Äthiopien zurück, ſo 
daß Agypten 13 Jahre lang den Ausſätzigen preisgegeben war, welche die Dörfer und 
Städte verbrannten, die heiligen Tiere ſchlachteten und ſogar die Prieſter und Propheten 
zwangen, dies zu thun. Oſarſiph babe den Namen Moſe angenommen. Nach 13 Jahren 5 
aber kehrten Amenopbis und jein Sohn mit großer Heeresmacht zurüd, ſchlugen die ver: 
einigten Hirten und Ausjägigen und verfolgten fie bis an die forifche Grenze (1, 27,1). 
Abnliche Erzählungen wie bier bei Manetbo finden ſich auch bei Ghäremon, Ly imadhus u. a. 
(gegen Apion 1, 32 und 34; vgl. auch Tacitus, Hist. 5, 3—5). Hetatäus von Abdera 
bat die Verſion, daß eine Peit Agypien beimfuchte, woraus die Agupter erfannten, daf 30 
die Götter ihmen wegen des Verfalls des Kultus zürnten; daber vertrieben fie alle Aus: 
länder. Ein Teil derfelben zog unter Mofes Anführung nad Judäa und gründete dort 
die Stadt Jerufalem (bei Diodorus Eic. 40, 3; vgl. 34, 1). Diefe Verfion kommt der 
biblifchen Erzäblung jebr nabe, indem auch nach diejer die Veit Urfache des Auszuges 
it, nur mit dem Unterjchied, daß nach der Bibel fie die Agypter zur Entlaffung nötigte, 35 
nah Hekatäus zur Vertreibung beivog. Der Beriht Manetbos weicht freilib von der 
Bibel noch fact ab. Nah ibm wären die \eraeliten aus einer berrichenden Stellung 
binausgeworfen, nicht aus der Knechtſchaft erlöft worden. Doc handelt ſichs bier (ganz 
anders als bei den Hykſos) nur um eine 13jährige Gewaltberrfchaft, welcher harte Fron- 
arbeiten vorausgingen. Daß die Erzählung Manetbos, die er nach Joſephus (1,26, 1F.) 10 
nicht den hl. Büchern, fondern dem Gerede des Volks entnommen bat, nicht ftreng biftorifch 
verjtanden fein will, leuchtet ein. Die „Ausfägigen“ find offenbar nicht kranke Aegypter, 
ſondern eine femitifche Bevölkerung, wie auch die Hykſos Papyr. Sallier I, 1 Aatu, 
Peſtmenſchen beißen (Chabas, Mélanges Egyptol., I, 1862, p. 36sq.; Ebers, Durch 
Gojen 562), welde Inſaſſen den Aguptern als eine Befledung des Landes erfchienen. 4 
Weniger würden mir mit Ewald darauf Gewicht legen, daß jene Krankheit unter den 
Israeliten in jener Zeit verbreitet war, wietvohl merkwürdig ift, daß von Moſe Geſetze 
über den Ausjag berrübren, von welchem auch Mirjam befallen wurde, und daß diejes 
Übel auch unter den mofaifchen Beglaubigungszeiben (j. oben) eine Rolle jpielt. An 
obige Erzählung erinnert in gewiſſen Zügen der große Papyrus Harris (N. Eifenlobr, 
Der große Papyrus Harris 1872), den man damit kombiniert bat. Auch nach demſelben 
hätte ein ſyriſcher Häuptling Chal (— Mofe?) über Agypten geherrſcht und die Heilig— 
tümer geplündert. Es iſt aber ſchwerlich die Differenz mit Ewald ſo auszugleichen, daß 
man annimmt, die bibliſchen Berichte beſcheiden ſich, weniger von dem äußeren Ruhm 
Israels zu jagen, als ſie könnten. Wir können aber auch nicht dieſe Differenzen be: 55 
deutend genug finden, um mit J. G. Müller (Die Semiten, 1872, ©. 202ff); Köbler 
(Geſchichte, I, 229ff.); Dieftel (in Riebms Hmb.) jede Verbindung diefer Austreibung der 
Ausfägigen mit dem Auszug der Neraeliten abzulebnen. Wielmebr fcheint jene die legen: 
denbaft ausgemalte und mit Momenten aus der Hykſos Geſchichte verſetzte populäre Ver: 
fion der Agypter von diefem Ereignis zu fein. So ſchon Schiller (Die Sendung Mojes, do 
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1790), Lepfius, Bunfen, Ewald, Chabas, Ebers, Dunder, Maspero, Deligih. Anders 
Kloftermann, der eine Nüdftrömung jüdifcher Kunde auf Manetbo annimmt, Geſch. des 
V. Jar. ©. 37 ff. — Was nun die äguptifchen Denkmäler und Bapyrusrollen betrifft, 
jo geben fie zwar den Boden und die Scenerie zu den aus Mofes Zeit erzäblten Vor— 

5 gängen, auch manche Jlluftration im einzelnen. Sie laffen 4. B. das vom Verbalten 
der Agypter gegen die Israeliten Gemeldete durchaus glaubhaft erjcheinen, zeigen, wie 
die jemitifchen Inſaſſen des Yandes zu jchiverer Arbeit bei Bauten gezwungen wurden 
u. ſ. w.; allein mit voller Beſtimmtheit läßt fich das Judenvolf als von anderen Semiten 
unterfchiedener Stamm nirgends nachweiſen. Der Name “Apriu, welchen ronarbeiter 

ıo unter der XIX. Dynajtie tragen, iſt zwar fprachlich vielleicht mit Hebräer identifch, dann 
aber jedenfalls allgemeineren Sinnes als Jeraeliten. Vgl. Bd IX ©. 358,2. Noch weniger 
ist die Perfon des Mofe in monumentaler ägyptiſcher Geftalt ficher nachgewieſen, obwohl 
Lauth fich deſſen rühmte. Auch der Pharao diejer Periode läßt fich nicht mit Sicherbeit 
beitimmen. Man bat befonders an Merneptab gedacht, den Sohn jenes Ramſes IL, 

15 den man fat allgemein als den Pharao der Bedrüdung anſah. Doc jprechen verſchie— 
dene Anzeichen vielmehr für einen Herricher der XVIII. als der XIX. Dynaſtie. S.Bd IX 
©. 464. 3.8. fünnte Amenbotep III. (reg. bis gegen 1400) der Pharao des Auszugs, 
Tbutmoje III (e. 1500-1450) der König der Bedrüdung fein. Daß die ägyptiſchen 
Dentmäler von dem ſchimpflichen Unglüd, das die Agypter am Schilfmeer traf, Mel: 

>» dung thun follten, iſt bei ihrem offiziellen Charakter, wonad fie nur den Ruhm der Dy- 
naftie verewigen follten, gar nicht zu erwarten, wie Brugſch, Geh. S. 583 bervorbebt. 
Daß, wie legterer annimmt, der Pharao jelber den Tod bei jener Kataftropbe gefunden 
babe, ift zwar in dem fpäten Bj 136, 15 vorausgejeßt, vielleiht auch Er 14, 10. 18 
angenommen, dagegen in der ältejten Quelle, dem Lied Er 15, mit feinem Worte gejagt. 

25 Das Ziel der weiteren Wanderung Israels bildete zunächſt der „Berg Gottes“. 
Diefer Berg wird neuerdings von einzelnen im Edomiterland oder an der Weſtküſte Ara- 
biens geſucht. Die Gründe Hr erjteres giebt am beiten Sayce, Monuments® ©.263 ff.). 
Dadurdy erbielte der MWanderzug natürlih eine ganz andere Ridhtung, als wenn man 
die Lage des Berges auf dem jüdlichen Teil der „Sinaibalbinjel“ feſthält. Siehe den N. 

3 Sinai. Die Ysraeliten bätten dann nad) dem Durchgang durchs Waſſer den geraden 
Weg nah Dften eingejchlagen und wären bald am Golf von Akaba angefommen. Allen 
durchichlagend jcheinen uns die Gründe für diefe Verfegung nicht; der bl. Berg läßt ſich 
weder in Edom noch auf der Weſtſeite Arabiens mit Wabrjcheinlichfeit nachweisen, und 
die erjten verzeichneten Stationen lafjen fich eber bei der traditionellen als bei der neu 

35 vorgeichlagenen Route wiedererfennen. Zwiſchen dem Durchzug durchs Meer und dem 
Sinat werden verjchiedene foldhe Stationen genannt, worunter nicht einfache Nachtquar: 
tiere zu verſtehen find, jo daß zwiſchen denjelben jedesmal eine Tagereife läge, jondern 
Najtorte, wie fie die ungleich verteilten Dajen boten, wo für längere oder u Zeit 
Halt gemacht wurde, während man zwiſchen denſelben oft Tag und Naht wanderte. 

40 Den Triumph Er 15 verlegte die Tradition nah Ajun Muſa, von wo aus man drei 
Tage lang die Wüſte Schur durchzogen haben mag (welchen Namen Palmer von dem 
langen maueräbnlidyen Gebirg ableitet, das jenen Teil der Wüſte charakterifiere), bis man 
nad Mara fam, wo das Waſſer ungenießbar war, vielleicht Hatwara, 16'/, Wegſtunden 
füdlib von Ajun Muſa. Der Boden ift bier ſtark mit Natron geſchwängert, das Wafler 

45 der Duelle oft übeljchmedend. Elim ijt dann etwa im Wadi Ghbarandel 2:/;, Stunden 
weiter füdlich zu juchen, nach Brugſch dagegen wäre es erſt Ajun Mufa. Nach dem alten 
Stationenverzeihnis Nu 33 lagerten die sraeliten zwiſchen Elim und der Wülte Sin 
noch einmal am Scilfmeer (von Sayce auf den Golf von Akaba bezogen), vermutlich in 
dem ſchönen Wadi Tajibe. Die auf jene Müfte folgenden Orte find mie diefe ſelbſt un- 

50 fiher: Dophfa (= el Tabaka? nach Ebers vielmehr ein Maflat im Wadi Megbara) 
und Aluſch. Rephidim ſieht man gewöhnlich in dem fruchtbaren Wadi Feiran am Fuße 
des Berges Serbal. Da die Israeliten von da aus unmittelbar in die Wüſte Sinai 
famen, macht man jene Gleichjegung für die Anfprüce des Serbal auf diefen Namen 
geltend, indem der Dichebel Muſa noch etwa 11 Stunden weit von jenem Wadi liegt, 

55 wobei freilich die ungleiche Yänge der Märfche zu bevenfen. Der Schwierigkeit, daß ge- 
rade bier, wo ein meilenweit fich erjtredender PBalmenwald das Vorbandenfein von Wafjer 
befundet, der Waflermangel befonders empfindlich geweſen jein joll, begegnet man durch 
die Annahme, die fruchtbare Oaſe mit Quelle habe fih in den Händen der Amalefiter 
befunden, mit welchen fich die Israeliten erſt meſſen mußten. Übrigens balten auch 

so foldhe, die den Wadi Feiran für Nephidim erklären, am Dichebel Muja als dem Berg 
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der Offenbarung feſt. Schon auf dieſer erſten Strecke des Zuges durch die Wüſte zeigte 
ſich, wie geeignet dieſer Aufenthalt für die göttliche Erziehung des Volkes war. Hier 
war es ganz auf ſeinen Gott angewieſen. Er mußte ihm den Weg zeigen, Brot und 
Waſſer Khafen. Dabei fam freilib auf Schritt und Tritt der Kleinglaube, die Ungeduld, 
das Miptrauen der Menge zum Vorjchein. Nur dur überwältigende Zeichen feiner All: 
macht und wäterliben Fürſorge konnte ihr Widerwille ntedergebalten werden. Solche 
Zeichen waren die Wolkenſäule, die Spendung des Manna, des Waflers aus dem Felſen, 
der Wachteln, dann die Befiegung der erjten ‚Feinde (Amalek) durch die Gebetsmacht des 
Moſe (vgl. die patriftiihe Deutung Juſtinus Mart. dial. ce. Tryph. e. 90. 111), endlich) 
die großartige Erjcheinung Gottes am Sinai. Wie bei den in Agypten verrichteten ı 
Wundern und beim Durchzug durchs Schilfmeer lafjen ſich auch bier meift in den lofalen 
Erſcheinungen die natürliben Anbaltspunfte diejer Zeichen nacdmweifen. Das Manna iſt 
ein bejonders auf der weitlichen Seite der Sinaibalbinjel häufiges vegetabilifches Produkt, 
Wachtelſchwärme laſſen ſich bier im Frühjahr häufig, von ihrer Wanderung ermübdet, 
nieder. Der Sinai, ob man nun Serbal oder Dicbebel Mufa dafür balte, madıt einen ı5 
überwältigenden Eindrud, zumal im Hocgemwitter. Dieſe Anbaltspunfte, ſowie die wohl 
bezeugte Nachricht von der Amalekiterſchlacht unweit des Sinai und die Bezugnahme auf 
uralte Lieder, die aus diefer Zeit jtammen müſſen, ertweden Vertrauen zur Gejchichtlichkeit 
der erzäblten Begebenheiten. Vgl. Kittel, Geh. I, 201 ff. Stade freilid nennt den 
ganzen Müftenzug „einen mit gejchichtlihem und geograpbijchem Detail ausitaffierten 20 
Mytbus“. Dagegen zeigt auch die Darftellung Klojtermanns (Geſch. des V. Fr. ©. 46 ff), 
wie man bei aller Anerkennung verjchiedener Quellen und einer lehrhaften Abjicht der 
Erzäbler der Realität der Überlieferung doch Gerechtigkeit widerfahren laſſen kann. 

Am Sinai, wo der Herr alles Volk feine Glorie jchauen und feine Stimme bören 
ließ, wurde ein längerer Aufenthalt gemadt. Hier fand durch Moſes Vermittelung der 25 
Bundesjchluß zwiſchen Jabveb und Israel ftatt. Das Geſetz (ſiehe unten) wurde gegeben. 
Es fam aber au jchon bier zu einem ſchlimmen Abfall des Volkes zum Bilderdienft, 
wober Mofe ſich in feiner ganzen Seelengröße zeigte, indem er für fein Volk rüdbaltlos 
in den Riß trat, und jtatt die Sünder zu Gunſten jeiner eigenen Perſon dem Gericht 
preiszugeben, vielmehr fich jelbjt zum Sühnopfer für fie anbot (Er 32, 30ff.; vol. Nö 30 
9, 3), und nicht rubte, bis der Herr wieder die Zufage gab, daß er jelbit, beziebungs: 
weife der Engel feines Angefichts (Er 33, 15; Jeſ 63, 9), das Vol weiterhin anführen 
werde, worin eben das Vorrecht des Bundesvolfes lag. Nach fajt einjährigem Aufentbalt 
am Sinai (vgl Nu 10, 11 mit Er 19, 1) brad das Volk von dort auf, geleitet von 
Chobab, dem Schwager Mofes (Nu 10, 29 ff.) und zog nordwärts in die Wüſte Paran. 35 
Auf dem meitern Zuge wiederholten ſich die Auflebnungen des Volkes, welche nun aber 
durch empfindliche Gerichte beitraft wurden. Und als der troßige Nleinglaube zulegt jo 
weit ging, das es fich weigerte, nordwärts im der Richtung auf Kanaan zu zieben, da 
die Berichte der dortbin vorausgejandten Kundichafter ihm allen Mut benommen batten, 
fo vermochte ſelbſt Moſes inftändige Berufung auf Gottes Barmberzigfeit das Urteil des a0 
Herrn nicht zu bindern, daß dieje Generation das Yand der Verheißung nicht jehen dürfe, 
jondern erit in der Schule der Wüſte eine neue beranwachien müſſe. Ein eigenwilliger 
Verſuch, nun doch den Einzug in Kanaan zu erzwingen, ſchlug febl, und jo mußte das 
Volt wieder nab Süden umfehren zum Schilfmeer, worunter bier der Bufen von Akaba 
zu verfteben ift. Die 40jäbrige Wanderung Israels durch die Wüſte bleibt übrigens in 4 
manchem Stüd dunfel, da die Berichte verſchieden gehalten und lüdenbaft, die angegebenen 
Stationen nur zum Kleinsten Teil noch nachweisbar find. Natürlich befand fich das Volt 
nur die kleinſte Zeit hindurch auf eigentlicher Wanderſchaft. Ein längerer Aufentbalt ift 
namentlich zu Kadeſch bezeugt Dt 1, 46; Ni 11,17; vgl. Nu 20, 1. 14. Über die Yage 
des Orts fiebe Palmer ©. 269 f.: Clay Trumbull, Kadesh Barnea 1884, wozu zu 50 
vergleichen Guthe, ZUEV VIII, 1825. Nach der freilih dunfeln Bemerkung Dt 1, 2 
läge es nur 11 Tagereifen vom Sinai entfernt. Nedenfalls muß es nad wenigen Mo— 
naten vom Volf erreicht worden jein, da erſt dort die Verurteilung zu 40jährigem Wüften: 
aufentbalt erfolgte. Allerdings ſteht Kadeſch im Stationenverzeihnis Nu 33 erit an 
21. Stelle, worauf noch 9 Haltorte folgen. Allein dies ſchließt nicht aus, daß der größte 55 
Teil der 40 Jahre dort zugebradht wurde. Dabei mochte das Volk fih in den Um- 
gebungen zerjtreuen, während das Heiligtum zu Kadeſch den Mittelpuntt der Recht: 
jprecbung und des Kultus bildete. Dort erfolgte wohl auch am Ende der Yagerzeit der 
Tod Mirjams und bald darauf der Tod Aarons. Nady verbreiteter Annabme wäre es 
eine Eigentümlichkeit der Duelle P, daß jie Israel erjt gegen Ende der Wanderzeit nach co 

Neal:Enchllopäbdie für Theologie und Kirche. 3. WM. XIII. 32 

—3 — 

= 



498 Moſe 

Kadeſch gelangen ließe. Siehe aber dagegen Kittel, Geſch. J, 209. Gegen die Verkürzung 
des 0jährigen Zeitraums auf etwa 2 Jahre (fo ſchon Goethe im Weſtöſtl. Divan, 
Werke II, 365ff. Cottafche Ausgabe 1872) |. die Bemerkungen Bd IX S. 467,3. 

Die unfructbaren Jahre des weiteren Umberziehens werden von der Erzählung faſt 
5 übergangen. Nur eine beionders gefährliche Empörung, welde Korabs Namen trägt, 
wird aus dieſer Zeit mitgeteilt Nu 16. 17, ſ. BD XI 36ff. Im eriten Monat des 
40. Jahres finden wir Nu 20, 1 die Kinder Israel noch in Kadeſch. est war die Zeit 
des Einzugs ins verheißene Yand berangefommen. Aber auch jest ging der Weg nicht 
ftrads dortbin, weil die Edomiter und Moabiter, auf melde man Rückſicht nebmen follte, 

ıo den Durchzug weigerten, jondern erft in weitem Bogen nad) Süden, nad) dem älani- 
tischen Golf, und dann öftlih vom Gebirge Seir nad dem Ditjordanland. Auch aus 
diejer legten Zeit der Wanderung werden noch ernſte Auflebnungen des Volkes und 
(Gerichte über dasjelbe berichtet. Da bei einem ſolchen Anlaß (Nu 20, 107.) felbit Mofe 
und Aaron den Glaubensmut verloren, follten au fie den Einzug in Kanaan nicht 

15 erleben. Ein andermal wurde das Murren des Volkes dur gefährliche Schlangen be- 
jtraft, gegen welche Moſe eine Abbilfe Schuf, indem er eine eberne Schlange auf einer 
Stange befeitigte. Dieſes Gebilde, fpäter als Idol benüst (2 Ka 18,4), ſollte dies nad 
Moſes Abſicht nicht fein, auch nicht ein Sumbol der Heilkraft, fondern das feindliche Tier 
als überwundenes, unſchädlich gemachtes den Bliden darftellen und jo den Glaubensmut 

20 beleben. Am Arnon angefommen, mußten ſich die sraeliten mit den Amoritern, dem 
mächtigften Stamm der Gegend, mefjen, vor welchem ſelbſt die Moabiter hatten weichen 
müffen. Dies geſchah in zwei Schlahten — wohl den eriten Hauptſchlachten, die das 
Volk zu bejteben hatte — gegen Sihon und Og, mit deren Überwindung das Ditjordan- 
land gewonnen war. (Segen die Anzweiflung des Sieges über Sihon fiebe Kittel, 

25 Sei. I, 207 ff. Die Moabiter, welchen die Belegung ibrer Feinde durch ein ſtamm— 
verwandtes Wolf lieb fein mußte, verbielten ſich doch ſehr mißtrauifh und übelmollend 
zu Diefem und fuchten es ohne offenen Kampf, den fie nicht wagten, zu verderben. Sie 
riefen den berühmten Zauberer Bileam (ſ. d. A. BDIII ©. 227 ff.) berbei, der den febl- 
jchlagenden Verſuch machte, Israel durch feine Magie zu bezwingen. Beier gelang es 

so ihnen und den mit ihnen im Bund jtebenden Midianitern, die Yüfternbeit der Israeliten 
dur ihren finnlichen Baalskultus zu feileln, wodurch fich diefe legteren cin ſchweres 
Sottesgericht, eine Peſt zugogen. Doch fam auch über diefe Feinde, namentlih die Mi- 
dianiter, die blutige Vergeltung. Mit den 40 Jahren ging auch Moſes Yebenszeit zu 
Ende. Das eingenommene Gebiet wurde von ibm den Stämmen Ruben, Gad und balb 

35 Manaſſe zugeiprochen unter der Bedingung, daß fie ihren Brüdern bei der Einnabme des 
weltlichen Yandes bebilflihb wären. Gr twiederbolte nob nah dem Deuteronomium im 
Gefilde Moabs dem Volle das Gejeß, um es ibm — mit den Modifikationen, welche die 
bevoritebende Anjiedelung nötig machte -— nochmals ans Herz zu legen. Er jagte ibm 
in einem propbetifchen Yiede feine Wege und die Mege Gottes voraus — war er doch 

40 Prophet und fannte fein Volk von Grund aus (Dt 32) — und fegnete mit Seberblid 
die einzelnen Stämme wie Jakob vor feinem Ende (Dt 33); war er doch der getitige 
Bater des Volkes, Sein Amt batte er bereits in Joſuas Hände niedergelegt. Da durfte 
er noch vom Berge Nebo aus das gelobte Yand überjchauen, welches das Ziel feiner 
Hoffnung und feiner Führung des Volkes geweſen war. Dann ftarb er im Um: 

#5 gang mit Gott, wie er gelebt batte, 120 Nabre alt (Dt 34,7 P). Sein Grab wurde 
Hi — Aber die Kinder Israels beweinten ihren größten Volksgenoſſen dreißig 
Tage lang. 

Das Leben Moſes hat den bibliſchen Quellen Joſephus nacherzählt Antiquit. 
2, 9—4, 8, immerbin mit Einmiſchung anderweitiger Überlieferungen (. ey bes angeblich 

5 von Moſe geführten Atbiopenkrieges 2, 10). Philo, De vita Mosis, betrachtet dieſen 
unter den vier Gefichtspunften: als König, Geſetzgeber, Hoberpriefter, Prophet; er bält 
fih zwar gefcichtlib an den Pentateuch, malt aber die Erzäblungen nad dem Gefchmad 
feiner Zeit rbetoriich aus und deutet fie auch allegoriihb um. Bon der Yegende find aber 
in nachbiblifcher Zeit befonders die Kindheit und das Ende Mofes ausgefhbmüdt worden. 

55 Auf einen gebeimnisvollen Vorfall beim Tod Mofes fpielt der Judasbrief V.9 an, 
wahrfcheinlib aus der apokryphiſchen Assumtio Mosis citierend, welche angebliche 
Offenbarungen entbält, die Moſe dem Joſuag vor feinem Tod gegeben babe. Der Schluß 
ift noch nicht aufgefunden, welcher diefe Scene enthielt. Vgl. Schürer, Geſch.“ III, 213 ff.; 
Kautzſch, Apokr. und Pfeudepigr. IL, 311ff. (von Glemen). Ein jpäteres rabbintjches 

Buch ift die Petirat Mosche mit vorausgeichidter Erzählung des Lebens Moſes ed. 
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Gilb. Gaulmyn 1627 und J. A. Fabricius 1714. Phantaſtiſch ausgeſchmückt erſcheint 
die Geſchichte Moſes im Koran und bei den Muhammedanern, wobei übrigens rabbi— 
niſche Ueberlieferungen zu Grunde liegen. Vgl. A. Geiger, Was bat Mubammeb aus 
dem Judentum aufgenommen? 1833; E. H. Balmer, Schauplag ©. 420ff.; John Mühl— 
eiſen Era Der Islam, deutſch 1878, ©.99.; val. überhaupt Ewald, Geſchichte 
II, 318ff. 

Faſſen wir noch ſeinen perſönlichen Charakter ins Auge, wie er uns aus den vielen 
Erzählungen der Bibel entgegentritt (vgl. die Charakteriſtik Joſ. Ant. 4, 8, 49), jo zeigt 
fib Moſe von Jugend auf von bobem Gerectigkeitsjinn und glübender Yiebe zu feinem 
Volke beieelt, in der Schule Gottes aber bei urfprünglich beftigem Temperament zu 
einem „Knechte des Herrn” berangereift, mie ſich Fein zweiter im alten Bunde findet, 
der jeinen Willen jo ganz dem göttlichen unterorbnnen gelernt hätte, wie er feinen perjön- 
liben Vorteil und feine Ehre ganz binter dem Mohl feines Volkes verſchwinden ließ 
(vgl. 3. B. Nu 14, 11 ff). Je böber er feinen Beruf auffaßte als den eines Vaters 
des ganzes Volkes (Nu 11, 12), deito ſchwerer war die Bürde, die er zu tragen batte ı: 
an diefem undankbaren, halsſtarrigen Gefchlecht. Dat Moſe 40 Jahre lang diejes Volk bat 
anfübren können, obne menjchliche Gewalt zu bejigen, iſt nicht allein für die Geiltesmacht, 
die in ibm wohnte, jondern auch für feine Geduld und Herzensgüte ein unfterbliches 
Zeugnis. Stets war er im echt priejterlicher Gejinnung bereit, die Unarten und Fehl— 
tritte des Volks vor Gott auf ficb zu nehmen und dedte es durch feine Fürbitte und 
perfönliche Hingabe vor dem gerechten Zorne des Herrn. Und dod wurde ihm wenig 
Dank und menjchlice Hilfe bei diefem Werke. Er, der, obwohl von Gott wunderbar 
erleuchtet, es nicht verſchmähte, den Nat feines midianitifchen Schwiegervaters anzunebmen 
(Er 18, 13ff.) und fo wenig auf feine Ebre eiferfüchtig war, daß er bochberzig wünfchte, 
alles Volt möchte den göttlichen Geift empfangen, der ibn auszeichnete (Nu 11, 29), fand 
für jeine einfachiten Offenbarungen jo wenig Verjtändnis bei der Menge, fo wenig wirt: 
liben Beiftand auch von jeiten feiner Nächten! Sein Bruder Maron zeigte ſich unzu— 
verläffig (Er 32), jeine Gefchwifter intriguierten gegen ibn (Nu 12), und doc ließ er 
fih nie erbittern. Mit vollem Necht beißt er darum (Nu 12,3) „der ſanftmütigſte von 
allen Menſchen“ (Das Wort 127 bezeichnet jene Sanftmut, die aus der Niedrigkeit, bier nicht : 
der Niedrigkeit der äußeren Stellung, fondern der Herzensdemut, bervorgebt ; nicht „geplagt“, 
Yutber.) Dieje Demut und Sanftmut war aber nicht Schwäche. Wo die Ehre Gottes auf dem 
Spiele jtand, fonnte Moje unerbittlich ſtrenge ſein (Er 32, 27). Denn er war vor allem 
Jahvehs Anecht“, der unter einer böberen Gewalt itand. Merl ibm von diejer fein 
Amt war aufgedrungen worden, hatte er die Kraft, es in Demut und Feſtigkeit zu: 
führen, ein Amt jo groß, wie es, abgejeben von Ghrifto, feinem Menschen ift auferlegt 
worden. Die edlen Regungen feines natürlihen Herzens hätten, wie er in der Jugend 
es erfubr, zu ſolchem Beruf nimmer ausgereicht. Moſe war Prophet (Ho 12, 14), ein 
Organ des wahren lebendigen Gottes, das fih ihm ganz zu eigen gab. Die Hobeit des 
göttlichen Geiſtes ſpürt man aus all feinen Worten und Handlungen heraus. Dieje geiftige 
und fittlihe Größe erbebt ihn weit über einen Mubammed, mit welchem ibn der Ders 
fafler der Schrift De tribus impostoribus ungerechtertveife auf eine Linie ftellt. Val. 
Bd IX, 72f. Sein Verhältnis zum Herrn bildet den Grund all feines Wirfens und 
Nedens; er war vor allem Prophet. Bon ibm beißt es bäufiger als von allen anderen 
Gottesmännern zufammengenommen, Gott babe mit ibm geredet. Er trägt häufiger als # 
irgend einer den Ehrennamen 77 727; er allein wird Dam 727 genannt (Hobel, 
Propbetismus I, ©. 111). Er war der Propbet obne Gleichen nad Nu 12, 6ff.; Di 
34,10; vgl. Er 33, 11 — gleich groß in Wort und That. Mit ibm verkehrte der Herr 
„Angeficht zu Angeſicht“, was an erjterer Stelle ausgeführt wird: „Wenn ein Prophet 
Nabvebs unter euch jein wird, will ich im Gefichte mich ibm zu erfennen geben, im Traume : 
mit ihm reden. Nicht alfo mein Anecht Mofe, der in meinem ganzen Haufe bewäbrt it. 
Mund zu Mund rede ich mit ihm und in Erſcheinung, nicht in Nätjeln, und die Geſtalt 
Jahvehs darf er ſchauen“. Während alfo das propbetiihe Schauen mehr ein vifionäres, 
traumartiges ift, Schaut Mofe unverbüllter den Herrn und vernimmt in voller Klarbeit 
feine Stimme. Strablte doch von feinem Angeficht die Herrlichkeit Gottes wieder, jo daß 55 
er es verbüllen mußte nad Er 34,29 ff. (777 von Vulg. verfebrt überſetzt cornuta 
facies, was zu ungereimten Erklärungen und der Firchlichen Abbildung Mofes mit Hörnern 
führte). Die vollkommene Anſchauung Gottes mußte freilich wie jedem fündigen Sterblichen 
auch dem Mofe verfagt bleiben nach der tiefen Erzäblung Er 33, 17 ff., und mit Necht 
weilt Spinoza (Tractatus theol. polit. ed. Bruder 1846, p. 22) auf eine noch böbere 
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Stufe der Gottesmitteilung bin: Si Moses de facie ad faciem ut vir cum socio 
solet (h. e. mediantibus duobus corporibus?) loquebatur, Christus quidem de 
mente ad mentem cum Deo communicavit. Der weſentliche Unterſchied it, daß 
dem Moſe Gott nod als eine fremde Macht gegenüberjteht, während ſich Chrijtus mit 

5 dem Water Eins weiß. Das jchließt aber nicht aus, daß Moſe vor allen Propbeten des 
alten Bundes durch einen beftändigeren und vertrauteren Umgang mit Gott ausgezeichnet 
und einer deutlicheren und zufammenbängenderen Erfenntnis des göttlichen Willens ge 
würdigt war. Dies entjprach feiner Aufgabe. Er hatte ja nicht bloß einzelne Lehren 
und Mahnungen mit Ausbliden in die Zukunft feinem Volle zu überbringen, jondern 

10 das Volk jtetig zu leiten und eine ganze nationale Gejeggebung zu entwerfen. Wir 
finden bier den Propbeten ferne von dunfeln ahnungsreichen Gefühlen mit bellitem, 
ſchärfſtem Verjtande vor Gott beratend und berechnend, was dem Heren gefällig und dem 
Volke beilfam fein würde. Aber nicht die Staatstlugbeit hatte bier das Wort zu führen, 
jondern die Stimme von oben, die alles weislih und unwiderſprechlich ordnete. 

16 Die gejchichtliche Bedeutung Mofes für fein Volt kann nicht hoch genug angejchlagen 
werden. Nicht nur bat er Israel die Freiheit gebracht und damit zu einer nationalen 
Eriftenz verbolfen. Er war. Ra der einftimmigen Überlieferung, welche feine Kritik um: 
itoßen fan, der menfchliche Urheber der Gottesherrſchaft in » nationaler Geftalt, der 
Bundesmittler, welcher die Syntbeje zwijchen Jahveh und Israel vollzog und jo dem 

20 neugegründeten Volkstum feinen tbeofratiichen Charakter für alle Zeit aufgeprägt bat. 
Fortan war Israel Jahvehs Volt und Jahveh Israels Gott, Er 6, 7 Es iſt ſelbſtverſtänd⸗ 
lich, daß nicht das ganze Volk mit einem Mal auf die geiftige GSöbe eines Moſe empor: 
gehoben wurde und dab es fich, ſoweit eine allgemeine Erhebung der Gemüter bei den 
größten Ereigniſſen jener Wanderzeit ftattgefunden bat, nicht lange auf diefer Höhe be- 

25 hauptete. Die beidnifchen Unterjtrömungen machten ſich mit der Zeit wieder ſtärker 
geltend und erhielten leicht Oberwaſſer. Aber die erntere und reinere Erfafjung Gottes 
blieb fortan in Israel dokumentiert und wurde durch jpätere Zeugen immer wieder ans 
Licht gezogen und weiter entwidelt. Der „ethiſche Ponotheismus“ der jpäteren Propbeten 
wurzelte nach ihrer eigenen Ausſage in der durch Moſe vermittelten Grundoffenbarung. 

so Vgl. James Robertſon, Alte Rel. Israels, deutſch 1896 ©. 210ff. 
In welchem Sinne die jeßt im Pentateuch vorliegende Thora mojaishen Urjprungs 

jei, diefe Frage läßt fich nicht mit derjelben Gewißheit beantworten, mit welcher man 
Moſe als den Stifter der in ibr niedergelegten göttlichen Yebensordnung in Israel be- 
zeichnen darf. Daß Mofe wie fein anderer sraelit die Eigenſchaften befaß, welche zu 

86 einer organiichen Geſetzgebung befäbigten, leuchtet ein. Am Hofe der Pharaonen gebildet, 
in der Sinaiwüſte mit Gottes Offenbarungen betraut, mangelten ibm weder die boben 
Gefichtspunfte, durch welche fich Iſsraels Geſetz vor denen aller Völker auszeichnet, noch 
das Vorbild eines bis ins kleinſte geregelten Staatsweiens. Daß er von Anfang an 
jeine als göttlih empfangenen Gejege auch niederichrieb, wenigſtens in ihren Hauptzügen, 

0 iſt bei einem ägyptiſch erzogenen Geſetzgeber ſelbſtverſtändlich. Das N noch vorliegende 
Geſetz zeigt Jich denn auc von Reminiscenzen aus dem Aufenthalt in Aegypten durchzogen 
(vgl. ſchon Er 20, 2; Dt 5,6. 15; dann Ye 19,34; 25,42; 26, Fi Nu 15, 41), 
wenngleich jeit Spencer der ägbptiiche Einfluß auf die Geftaltung des israelitifchen Gottes⸗ 
dienſtes und Rechtes oft übertrieben worden iſt. Nirgends wird auf verwickeltere Lebens— 

45 geſtaltungen, wie die ſpätere Kultur fie mit ſich brachte, Rückſicht genommen. Es iſt ein 
einfaches, Viehzucht und Aderbau treibendes Volk, das die Thora im Auge bat (vgl. z. B. 
Er 21 u. 22), dazu ein noch ungejchliffenes Volk, defjen Nobbeit durch jtrenges und ab- 
jchredendes Strafverfabren niedergebalten werden muß (vgl. Er 21, 24f.); der Glaube ijt 
aber noch ein findlicher, vom Zweifel nicht angefocdhtener, daher aud die Gottesurteile 

5o nicht mangeln (vgl. Nu 5, 11 ff.). Das Gejeg entbält fühne Beitimmungen, die nicht als 
Gewohnheitsrecht aus praftifchen Verhältniſſen erwachſen fein fünnen, jondern auf eine 
Zeit hoher idealer Begeifterung und unbegrenzter Autorität des Geſetzgebers hinweiſen 
(vgl. das Gebot völliger Ausrottung der Ranaaniter, Sabbath, Sabbathjahr, Jobeljahr). 
Andererſeits iſt die Thora, wie fie vorliegt, nicht aus einem Sup entjtanden, jo wenig 

55 als die pentateuchijche Seichichtichreibung. Es fehlt nicht an Abänderungen und Novellen, 
die zum Teil erjt in nachmoſaiſcher Zeit entſtanden fein können. 3.8. das Königsgefets 
Dt 17, 14ff. war offenbar zur Zeit Samuels, 1 Sa 8, nod nit vorhanden, jondern 
jcheint (1 Sa 10, 25) von diefem gejchrieben (vgl. P. Kleinen, Das Deuteronomium und 
der Deuteronomiker 1872). Wir werden ſo darauf geführt, daß nicht nur mündliche 

6 Überlieferung aus moſaiſcher Zeit ſpäter zur Aufzeichnung und jetzigen Redaktion ge— 
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langte, ſondern auch prophetiſche Gottesmänner, die im Geiſte des Herrn Geſetze ver— 
kündeten, dieſelben dem Geſetzbuch Moſes, da es kein anderes gab, einverleibten, ſo daß 
ſie fortan unter deſſen Namen figurierten. Allein der Grundſtock der pentateuchiſchen 
Thora iſt nichtsdeſtoweniger moſaiſch. Mir rechnen dahin vor allem den Dekalog (f. d. 
A. Bd IV, 559) d. h. die zehn Hauptworte in einfachſter Geſtalt (Kittel, Geſch. I, 221). ı 
Der Defalog fteht aber an der Spite des „Bundesbuches”, welches in mander Hinficht 
bejonders altertümlih und nad — Zahlenſchema gebildet iſt. Vgl. über letzteres, 
was auf Moſes Anordnung, vielleicht auf ägyptiſche Gewohnheit zurückweiſt, Bertheau, 
Die ſieben Gruppen moſaiſcher Geſetze in den mittleren Büchern des Pentateuchs, 1840; 
Rotbitein, Das Bundesbub, 1888; Kloftermann, Geſchichte, S. 57 ff.; Bäntſch, Bundes: 
buch, 1892. Das Bundesbuh wird gegenwärtig ziemlich allgemein als der ältefte Teil 
der Thora anerfannt. Mit ihm ftimmt in vielen Stüden das Deuteronomium näber 
überein als der Nejt der in Erodus, Yeviticus, Numeri enthaltenen Geſetze. Wir zweifeln 
nicht daran, daß die mofaische Überlieferung eine paränetifche Wiederholung des Geſetzes 
im Gefilde Moabs erzählte, wenn mir auch das Deuteronomium, wie es jetzt vorliegt, 
aus fpäterer Zeit ableiten müllen. m Geift und in den Gedanken gebt auch diefe 
Thora über Mofe nicht hinaus. Die noch übrige elohiſtiſche Geſetzgebung, welche mehr 
priefterlichen als prophetiſchen Charakter trägt, mag nach neuerer Annahme ſpät redigiert 
worden fein, — fie enthält doch ihrem Hauptbeitande nach moſaiſches Necht. Gerade bier 
erſcheinen Beitimmungen von höchſter Altertümlichkeit. Die Behauptung, in der den: 
Propheten ald moſaiſch befannten Thora können feine Opferordnungen und fultischen Geſetze 
geſtanden haben, berubt auf irriger Auffafjung der prophetiichen Polemik. Selbit Reuß (Geſch. 
I, 80) geftebt zu: „Ihm (Mofe) gebört zweifelsohne die Regel und Ordnung des Gottes: 
dienstes, wie fie nachmals in Israel beſtand, wenigjtens ihren Grundzügen nad.” Wir glauben, 
befonnene Kritik wird zu dem Ergebnis e- ehren, daß auch die Geftaltung des Kultus, : 
wie fie in den mittleren Büchern des Pentateuchs gegeben wird, auf Moſe ſich zurüd: 
fübrt. Er bat die Bundeslade in ibrem beiligen Zelt geftiftet, den Stamm Yevi als 
Priefterftamm eingefjegt, doch mit Auszeichnung einer Familie diefes Stammes, nämlich 
des Haufes Naron, und die Art der Anbetung, beziebungsweife des Opfers im weſent— 
lichen feitgejegt, wobei ja manches durch mündliche und flüffige Überlieferung fortgepflanzt : 
werden fonnte. Siebe die A. „Bundeslade“ Bd III, ©. 553, „Stiftsbütte”, „Levi“ 
Bd XI, ©. 417 ff, „Opfer“. In Bezug auf die Quellenfrage verweilen wir auf den A. 
„Bentateuch“. 

Aber auch als Anfänger der israelitifchen Gejchichtsfchreibung wird Moſe von der 
Überlieferung gewiß nicht ohne Grund bezeichnet. Zwar kann die gejamte Erzählung 
feines Yebens und Wirfens, wie fie im Ventateuch vorliegt, nicht von ibm fein. Auch 
von der Gejeggebung wird nur zum kleineren Teil ausdrüdlich gejagt, Moſe babe fie 
aufgezeichnet (jo vom Bundesbuch Er 24,37. ; ipeziell vom Defalog Er 34, 27 und von 
der Thora des Deuteronomiums 31,9, wo es cum grano salis zu verjteben it); 
vollends als biftorifche Aufzeichnungen Mofes werden nur die Amalekiterfchlacht Er 17, 14 
und das Stationenverzeihnis Nu 33, 2 ausdrücklich nambaft gemacht. Allein gerade 
ſolche altertümliche Stüde wie das legtere fprechen dafür, dap Mofe auch Gefchichtliches 
aufzeichnnete, zumal wir außer dem Yied am Meer auch Nu 21 drei Lieder finden, deren 
Herkunft aus diefer Zeit fich nicht beftreiten läßt. Die Vorftellung, daß fchriftliche Auf- 
zeichnungen in den Worländern Agyptens überhaupt in diefer Zeit noch etwas ſehr 
jeltenes müßten gewejen fein, ift durch die Tafeln von Tell el Amarna widerlegt. — 
Von der Kritik bart angefochten, aber ſchwerlich ohne Grund dem Mofe zugeichrieben 
find die Sprüche des Segens Mofes, Dt 33 (fiebe darüber K. H. Graf, Der Segen 
Mofes, 1857, und Wilh. Vold, Der Segen Mofes, 1873), deflen Eingang V. 1—5 
(fiebe bei. V. 4) eine fpätere Hand zeigt, von der auch die Sprüche zufammengeordnet 5 
find; ebenfo das Lied Mofes (Di 32), den Schwanengefang des greifen Wolksführers, 
worin er, der fein Wolf jo gut fannte wie feinen Gott, das propbetiiche Programm der 
Geſchichte desjelben aufgeitellt bat. Dieſes Yied berührt ſich auch jprachlich und fachlich 
unverfennbar mit Pſalm 90, der nad der Tradition als „Gebet Moſes, des Mannes 
Gottes“ bezeichnet it und aub an Er 15 Anklänge aufweiſt. Vgl. zum Lied Mofes 
Guil. Volek, Mosis cantiecum ceygneum, 1861; 9. 9. 9. Kamphauſen, Das Yied 
Mofes, 1862; nn Palmentommentar zu Palm 90; Kloftermann, Der Ventateuch 
(1893), ©. 223 ff. 

Als Mittler des alten Bundes nimmt Mofe auch im NT eine einzigartige Stellung 
ein, nicht nur als oberite Autorität der Juden, zumal der gefegesftrengen Phariſäer (val. 
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. B. Jo 5, 45;3 8, 5 u. ſ. w.), ſondern auch bei Chriſto und den Apoſteln. Daß er zu 
dieſer Zeit allgemein als Verfaſſer des Pentateuchs galt (Ye 24, 44; Me 12, 26) ift da— 
bei nicht das wejentliche, wohl aber jeine tbeologijhe Bedeutung als des Stifters der 
altteſtamentlichen Gottesherrſchaft unter dem Geſetz, deilen Mittler er ift. In Moſe 

5 perfonifiziert fich der ganze alte Bund einerfeits nach feiner pofitiven, den neuen vor: 
bereitenden Bedeutung (Jo 5, 45f.), andererjeits nach feiner vorübergehenden unvoll: 
fommenen Geſtalt (vgl. Mit 19,8 das accommodierte im Gegenſatz zum vollfonmenen 
Gebot; 2 Ko 3,7 die Herrlichkeit des tötenden Buchſtabens im Gegenſatz zum lebendig: 
macdenden Geiſte; Ga 3,19 das durch menjchliche Vermittelung gegebene Geſetz im 

10 Gegenſatz zur unmittelbaren Gottesoffenbarung), Moſe ericheint zum Teil neben den 
Propheten als der Gefegeber (Ye 16, 29), fpeziell neben Elia Mt 17,3, zum Teil ver: 
tritt er den gefamten alten Bund, in welchem ja das Geſetz vorberricht, im Gegenſatz 
zum neuen. Das Gejeg ward durch Moſe gegeben, die Gnade und die Wahrheit aber 
it durch Jeſum Chriſtum geworden, Jo 1, 17. v. Orelli. 

15 Mofes Choronenſis j. d. A. Armenien Bd II ©. 71, ff. 

Mosheim, Johann Lorentz von, geit. 1755. — Litteratur: Verzeihnifje jeiner 
Schriften: Bon ihm jelbjt Notitia seriptorum et dissertationum a Moshemio vel auspiciis 
eiusdem editorum, Helmjtädt 1731. Ferner in der Ausgabe feiner Institutiones hist. eccl., 
Helmſt. 1764, von 3. P. Miller und hieraus in J. M. Gesneri Biographia academica Got- 

% tingensis, coll. et ed. J. N. Eyring, praef. est Klotz, I, Halle 1768. Bon Chr. D. Jani 
in Nicerons Nachrichten von Gelehrten Bd 23 ©. 476-496. Meufel, Leriton der von 
1750—1800 gejtorbenen Schriftiteller Bd 9 S. 348-364, vgl. S. 179—183. Schilderungen 
feines Lebens und Wirkens von Gesner und Jani 11. cc., bef. aber von fr. Lücke, Narratio 
de Moshemio, ®ött. 1837 (die von Liide nach ©. 7 beabſichtigte ausführliche deutihe Schilde: 

25 rung M.s iſt nicht erfchienen); vgl. dazu E. Hiente), Hallefche Allg, Litt.:Btg. 1837 &©.429— 43. 
Vgl. ferner J. L. Moshemii atque J. M. Gesneri epistolae amoebaeae ed. Klotz, Lpz. 1770. 
Th. V. Danzel, Gottiched u. feine Zeit, Auszüge aus j. Briefwechjel, Lpz. 1848, S. 89—107. 
176—184; F. Chr. Baur, Epochen der kirchl. Gejchichtichreibung, Tüb. 1851 ©. 128 ff.; 
€. Rößler, Die Gründung der Univeriität Göttingen, Gött. 1855, ©. 20 ff. 27 fi. 163 Ff.; 

30 Ehrenfeuchter in Göttinger Profejioren, 1872, S.1ff.; Wagenmann, ADB 22,395 ff. (bier noch 
weitere Litteratur); G. v. Zezſchwitz in Zöcklers Hdb. der theol. Wifj. III, 364 ff.; Joh. Beite, 
Geſchichte der braunjchweigiichen Landeskirche, Wolfenb. 1889, S. 380 f.; U. Lebedew, Samm. 
lung firdenbiitor. Aufſätze I. Die kirchl. Hiftoriographie in ihren Hauptrepräfentanten, Most. 
1898 ©. 285— 298 (ruß., mir unbefannt); N. Bonmwetih, Joh. Lor. v. Mosheim ala Kirchen: 

85 biitoriter (Feſtſchr. d. Gött. Gef. d. Wifl. S. 235—261; val. aud) dafelbjt G. Noethe, Gött. 
Zeitungen v. gelehrten Sadıen ©. 585 ff. 622, 636, bei. 668 ff.). 

Johann Lorent von Mosbeim — von dem Adelsprädikat bat er nie Gebrauch ge: 
macht — ift zu Lübeck am 9. Oktober 1694 oder 1695 geboren. Über feine Herkunft 
ſchwebt ein gewiſſes Dunkel. Sein Vater ſoll katholiſch geweſen fein, jeine Mutter lebte 

ıonodı 1729 in Holſtein. Pressus dura sorle et egestate in jeiner Jugend nennt er 
ſich jelbit. Bon 1707—12 befuchte er das Katharinengymnaſium zu Yübed; ſchon bier 
icheint fein Intereſſe für die Mutterfprache und die Neigung zur Poeſie gewedt worden 
zu fein. Aus Mangel an Mitteln für drei Jahre Hauslebrer, bejchäftigt er fich nebenbei 
mit der in jenem Zeitalter der Polyhiſtorie jo beliebten Yitterärgefchichte und plant u. a. 

45 eine Gefchichte der zur Verbrennung überlieferten Bücher, — feine fpätere Geſchichte 
Servets ift aus den Vorarbeiten erwachſen. Als Student jeit 1716 in Kiel zog M. 
jofort die Aufmerkjamfeit auf fih. Der Profeffor zum Felde, fein fpäterer Schtwieger- 
vater, nabm ihn in jein Haus auf, und jchon traten ein Buddeus, Yacroze, ja felbit 
Yeibnig mit ibm in brieflihen Verkehr, und die Univerfität Noftod verlieb ıbm ihr Di- 

so plom. Charakteriſtiſch für jeine Vielfeitigfeit ift feine erſte Veröffentlihung: „Zufällige 
Gedanken von einigen Vorurteilen in der Poeſie, befonders in der deutſchen, eröffnet von 
Selintes“, Lübeck 1716. Bereits gefeiert als “Prediger, wird er 1718 Magifter und 1719 
Aſſeſſor in der philoſophiſchen Fakultät. In lebendiger Yüblung mit den Bedürfnifjen 
der Zeit zeigt ibm feine kirchenhiſtoriſche Arbeit: Vindieiae antiquae Christianorum 

55 diseiplinae gegen Tolands Nazarenus, Kiel 1720. Ebenſo find bezeichnend feine Be— 
mübungen um Beſſerung des wiſſenſchaftlichen Betriebs in der Abhandlung (1720) De 
eo quod iustum est circa sacrarum litterarum ex graecis et latinis scripto- 
ribus interpretationem et emendationem und in der ihrem Wiederabdrud in den Ob- 
servationes sacrae et historico-eriticae (1721) I beigefügten De eo quod nimium 

co est in studiis linguarum et critices. Gr polemifiert bier gegen ein das wirkliche 



Mosheim 503 

Verſtändnis der Schrift nicht fürderndes Heranzieben von überflüffigem gelebrtem pbilo- 
logijben Material und Erörtern von nebenfächlichen Fragen. Ebenſo fordert er in feinen 
Cogitationes de studio litterario (Miscell. Lips. Bd VI, 63 ff.), daß die Yitterärgefchichte 
nicht Notizen über Gelehrte und ihre Schriften biete, jondern eine Geſchichte der Wiſſen— 
ichaften jei. Statt gelebrter Vielwiſſerei will er eindringende Erfenntnis. Andererfeits teilt 6 
er mit feinem großen Vorbild Yeibnig die Allfeitigkeit des nterefjeg, und jeine philo— 
logiſche Schulung befäbigte ibn, allen Problemen in einem flaren und eleganten Latein 
gerecht zu werden. Er ift gleichzeitig einer der beiten lateinischen Stiliften und der ge: 
feiertite deutjche Profaift jeiner Zeit. Noch in Kiel war er beteiligt an der Übertragung 
eines Werkes über die Altertümer italiicher und ſiciliſcher Städte ins Lateinische und über: 
jegte er die drei Bücher des Ubertus Folieta über den Nugen und die Vorzüge der la: 
teiniſchen Sprache. Vornehmlich feiner Beichäftigung mit der ausländiichen Yitteratur 
verdankt er jene Weite des Blides, die ihn befäbigte, die theologische Wiffenfchaft, ins: 
befondere die firchengefchichtliche Forſchung weiterzuführen. Er war „fein ſchöpferiſcher 
Geiſt, aber ein eminent receptives und produftives Talent“, und verjtand es, Die ver— 15 
fchiedenartigjten Anregungen in ji aufzunehmen „und eben darum wieder nad allen 
Seiten fürdernd und anregend“ zu wirken (Wagenmann ©. 397). Eine Empfindung für 
diefe jeine Bedeutung veranlaßte 1723 — feine beabfichtigte Beltätigung zum Proteflor 
der Philoſophie in Kiel hatte fich verzögert, und eben wollte er die Stelle eines däntjchen 
Gejandtichaftspredigers in Wien antreten — troß der Bedenken des bannoverjchen Hofes 20 
gegen M.s Jugend feine Berufung als Profeffor der Theologie nad Helmftädt. Anderer: 
jeitö verurfachte offenbar feine neue twifjenfchaftlihe Art jene Klagen feiner Helmftädter 
Kollegen über feine „gar zu große und mit Verachtung aller Gelehrten verknüpfte Prä— 
ſumtion von feiner Geſchicklichkeit“ (Hall. Yitt. Zeit. 1. e.). Aber die Gunft des braun: 
ſchweigiſchen Hofes ward ibm im vollen Umfang. Schon 1726 wurde er Abt von Ma: 25 
rientbal, 1727 von Michaeljtein, jeit 1729 überfam er die Yeitung aller Schulfachen und 
entjcheidenden Einfluß auf das ganze Kirchenwejen. Dagegen mußte er 1726 einen Nevers 
unterzeichnen, obne Zujtimmung der Regierung Helmjtädt nicht zu verlaſſen. M. bat früher 
und * eine Reihe von Berufungen abgelehnt, beſonders aber wurde jene Zuſage von 
Bedeutung, als er für das neu zu gründende Göttingen gewonnen werden ſollte. Bei 30 
diefer Neugründung war ein Hauptanliegen, die anderen Fakultäten, namentlich die pbilo: 
jopbijche, der Beeinflufjung von jeiten der theologischen zu entziehen. Da galt es an die 
Spitze der theologischen Fakultät einen Mann zu jtellen nicht nur von twifienfchaftlichem 
Ruf, jondern auch von ausgefprochener riedfertigfeit und „Moderation“. Er follte „weder 
ein Pietiſt noch gar zu ortbdodor” fein (M. bei Danzel ©. 178; vol. auch Rößler S. 37), 36 
dod auch fein Wolfianer. Alles was man juchte, traf vollftändig nur bei M. zu, der 
gelegentlich mit Hecht von jich jagen fonnte: Ego ut in omnibus fere rebus.... 
auream mediocritatem sequor (an Sesner 5.148). Seine Berufung ward baber 
von vornherein erwartet (vgl. Gesner an M. ©. 108: man wiſſe ja, ubi M. sit, ibi 
esse academiam). War fein Kommen dennoch durch jenen Revers zunächſt unmöglich, 10 
da man ihn mit Recht für in Helmftädt unentbehrlich bielt, jo ward er doch Münch: 
hauſens nicht nur tbeologifcher Berater. Er bat die Statuten der Göttinger tbeologifchen 
Fakultät entworfen und an deren Belegung mitgewirkt, bat Denkichriften verfaßt über 
die zweckmäßige Einrichtung der Univerfität, über eine Stipendiatenordnung, über eine 
„gelebrte Geſellſchaft“ d. b. eine Pflanzichule von jungen Gelehrten, über die Gründung 45 
einer Akademie der Wiſſenſchaften (vgl. Nöfler 1. e., Bonwetſch S. 239 ff.) und über eine 
berauszugebende gelehrte Zeitjchrift (Roetbe S. 668 ff.). An feinem Platze vermochte er 
jib an der Helmjtädter Univerſität, von der er 1740 fjehreibt: „Sie jtirbt nicht und lebet 
auch nicht recht” (Danzel S. 182), nicht mebr zu fühlen, aber erſt 1717 konnte er dem 
Ruf nach Göttingen als erjter und einziger Kanzler dieſer Univerfität folgen. Er war so 
es doch mehr nur dem Namen nad als in Wirklichkeit, und die Überordnung eines Hanzlers 
ward von der Univerfität bereits als Drud empfunden. Den Profeſſoren erjchien das 
Verlangen der ftudierenden Grafen nad dem Vortritt vor ibm bei den alademifchen 
‚Feierlichkeiten durchaus berechtigt. Münchbaufen vermittelte, und M. bielt fich fortan von 
ſolchen Feierlichkeiten fern. Aber er war doch mitunter geneigt, wieder in den „eilter: 55 
zienſiſchen Schmutz“ zurückzukehren, und fait wäre er gleich anfangs einem Nuf als Biſchof 
von Schleswig gefolgt. Seine Yiebenswürdigfeit gewann ihm jedoch auch in Göttingen 
bald die Sympatbien, und im gefellfchaftlichen Verkehr ließ man ibm, dem nunmehr 
Scwerbörigen, der gut zu erzäblen veritand, gern das Wort (Besner S. 13). Zu der 
neugegründeten gelebrten Geſellſchaft der Wifjenichaften ftand er als Ehrenmitglied nur 6 
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in einem loferen Verbältnis. Wenn er in den von ibm mitbegründeten Relationes de 
novis libris nur am 1. Band mitarbeitete, jo war dazu doc wohl nicht Verſtimmung 
darüber der Grund, daß von ihrer „gloriola“ zu wenig Strahlen auf fein Haupt fielen, 
fondern twirflich Überlaftung mit anderer Arbeit, denn gerade in den letzten Yebensjahren 

5 M.s find zahlreiche Werke von ihm vollendet worden. Dazu zeigten ſich die Folgen 
früberer Überanftrengungen. Nach jchmerzbafter Krankheit (die Schilderung feines Arztes 
bei Gesner ©. 15ff.) tft er am 9. September 1755 geitorben. 

M. bat ſich einmal treffend jo charafterifiert: Equidem quaecunque literis con- 
signavi, eo unice exaravi consilio, ut pro viribus rem sacram iuvarem lite- 

io rariam, nec superstitioni minus resisterem, quae veram una cum sana ra- 
tione solidaque eruditione pietatem extinguere cupit, quam impiis eorum 
studiis occurrerem qui aut pietatem ab eruditione segregant, aut quod longe 
peius est religionem corruptae rationis imperio subiieiunt. Im Gegenjag zur 
itrengen Ortbodorie war er auf ein Zuſammenwirken der Theologie und der Wiſſen— 

15 jchaft der Zeit bedacht, bemüht um die ‚Freiheit wiſſenſchaftlicher Forſchung und allem 
tbeologifcben Eifer tief abgeneigt. Schärfer wußte er ſich vom Pietismus gefchieden durch 
jeine Welterfchlofjenbeit und jeinen Sinn für ſchöne Form und allgemeine Intereſſen; 
daher denn auch von pietiftiicher Seite an feiner aufrichtigen Bekehrung geziweifelt wurde 
(Beite ©. 381). Den Wolftanern war er jcbon infolge feiner gründlichen Kenntnis der 

zo alten Philoſophie abgeneigt. Gegen die Deiften und ihre ntbronifierung der Vernunft 
des natürlihen Menjchen ift er als einer der erften in Deutichland aufgetreten. Partei: 
mann zu fein widerfprach feiner ganzen Art, indem er als optimijtischer Hiftoriker erfannt 
hatte, auf wie verjchiedene Meife Nobeit überwunden und chriſtliches Leben verwirklicht 
werden fünne Mit gelebrten Nichttbeologen batte er engere Fühlung und genoß bei 

25 ihnen noch ge Verehrung als bei feinen theologischen Fachgenoſſen (vgl. Henke in der 
1. und 2. Aufl.). 

Liegt M.s Bedeutung zum Teil in feiner Bielfeitigkeit, mit der er das ganze Gebiet 
der Theologie angebaut bat, fo zeigen doc feine hiftorijhen Schriften am metften den 
Umfang feines Wiffens und feinen Überblif im großen, wie die Feinheit der Beobach— 

"tung im einzelnen, und eine neben der Wahrheit auch der Schönheit dienende Kunjt ftets 
fnapp bemefjener Zeichnung, mit gewiſſenhafter Verteilung von Licht und Schatten, unter 
Vorliebe jedoch für das eritere. &r gilt mit Necht als der Vater der modernen Kirchen: 
geiichte (Baur ©. 118f.; Bonw. ©. 243 ff). Seine früheren kirchenhiſtoriſchen Ab— 
bandlungen bat er gefammelt in jeinen Observationes sacrae et hist. eriticae I, Am: 

35 jterdam 1721, und als Dissertationes ad historiam ecclesiasticam pertinentes I, 
1. Aufl. 1732, 2. Aufl. 1743, Bd II 1743. Eingebende Unterfuhungen zur Religions: 
und Kirchengefchichte bat er auch niedergelegt in feiner Überfegung von Ralph Ludworths 
Systema intellectuale huius universi seu de veris naturae rerum originibus, 
Nena 1733, die der ſich fonft jo vornehm bejcheiden äußernde Mann mit Recht als ein 

4 opus incredibili labore elucubratum bezeichnen konnte (Notitia seript. ©. 70). Zu: 
meiſt ragen aus der Gejchichte der alten Kirche (z.B. über die Abfaflungszeit der Apo- 
logien Tertullians und des Athenagoras, den Einfluß des Blatonismus auf die Kirche u. ſ. w.), 
aber auch aus allen anderen Gebieten der Kirchengeſchichte bat er behandelt, wie u. a. 
die unter feiner Yeitung verfaßte Historia Tartarorum ecclesiastica (Helmſt. 1741) 

15 und feine „Erzählung der neueiten chineſiſchen Kirchengeſchichte“ (Noftod 1748) zeigen. Wei: 
teren Kreifen juchte er die Kirchengeſchichte näber zu bringen durch feine Üben ung der 
adıt Bücher des Origenes gegen Gelfus (Hamburg 1745) und in feiner Daritellung der 
Keßergeichichte in deutſcher Sprace, in der er die Opbiten, die Apoftelbrüder und Servet 
behandelt, je ein Beifpiel aus den verjchiedenen Perioden der Kirchengeſchichte („Verſuch 

50 einer unparteitichen Ketergejchichte”, Helmſt. 1746; „Anderweitiger Verſuch einer voll- 
ſtändigen und unparteiiſchen Ketergejchichte”, ebd. 1748; „Neue Nachrichten von dem be: 
rühmten ſpaniſchen Arzte Mich. Serveto, der zu Geneve it verbrannt worden“, ebd. 1750). 
Erjt lange nach feinem Tod erjchien fein böchit wertvoller De beghardis et beguinabus 
commentarius (1790). 

55 Schon 1726 batte aber M. auch, zunächit für feine Vorlefungen, eine zufammen: 
fafjende Darftellung der Kircbengeichichte ausgearbeitet: Institutiones historiae ecele- 
siasticae novi testamenti; der Ausgabe von 1737 wurde 1741 von ibm auch die bis 
dahin noch fehlende Gefchichte der neueren Kirche beigefügt. Seine Institutiones histo- 
riae christianae maiores I (Selmjt. 1739) follten ausfübrlicheres bieten, find aber 

so über das erjte Jahrhundert nicht binausgefommen. Einen gewijjen Erjat gewähren die 
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Commentarii de rebus Christianorum ante Constantinum Magnum, Selmit. 1753, 
die reiffte firchenbiftorifche Yeiftung M.s. Faſt unmittelbar vor feinem Tod erjchien noch 
eine Auflage jeiner Inſtitutionen in weſentlich neuer Geftalt (ebd. 1755). Nur durd 
den Rat anderer bat M. fich abbalten laſſen, bei diefer Neubearbeitung die Sachordnung 
durd eine rein chronologiſche, allein eine „lebendige Erzählung“ ermöglichende zu erjegen. 5 

M.s Bedeutung als Kirchenbiitoriter berubt darauf, daß er der Kirchengefchichtichrei- 
bung eine böbere Aufgabe gejtellt und ihre Yöjung ernitlih in Angriff genommen bat. 
Nicht in dogmatiſchem und polemifchem Intereſſe, aber auch nicht in dem des Polyhiſtors 
will er Kirchengejchichte treiben, jondern um ein Verftändnis des von der Kirche Erlebten 
und dadurch der kirchlichen Gegenwart zu gewinnen. Sammlungen und Unterfuchungen 10 
find ihm nur Borausjegungen der Geichichtsdaritellung als der aus den „Urkunden und 
Nachrichten“ entnommenen oder dur „vorfichtige Überlegung“ gewonnenen, jedem (Ge: 
bildeten verſtändlichen Erzählung des Gejchebenen. Er fordert daher zwar zunächſt Quellen 
mäßigfeit d. b. jorgfältige Verwertung der „älteften, beiten und beglaubteften Zeugen“, 
womöglich der „Urquellen“ ſelbſt; daneben Unparteilichkeit, die jih von Voreingenommenz 15 
beit durch Autoritäten, eigene oder Zeitmeinungen freibält. Bor allem aber will er eine 
„pragmatiiche” Gejchichtichreibung, denn nicht um Bereicherung des Willens, jondern ber 
Erkenntnis handele es ſich. Daber ſucht M. „das Einzelne immer wieder aus dem Zu: 
jammenbang des Ganzen zu begreifen und auf die Grundanſchauung, aus welcher es 
bervorgegangen, zurüdzufübren” (Baur ©. 128). — Dies fommt gerade auch feiner Unter: 20 
fubung der häretiſchen Anfchauungen zugute. Wenn er doch in die Behandlung der 
Dogmengeſchichte nicht noch fürdernder eingegriffen bat, jo trägt daran die Schuld „jein 
latitudinarifcher dogmatischer Standpunkt, ſowie die Sorge feine Streitigkeiten beraufzu: 
beſchwören“ (Harnad, Dogmengeih.? I, 27). Auch behandelt er die Geſchichte zu ſehr 
wie die eines Staates. Doc liegt ihm daran, das Werden der Kirche zu verfteben, und 25 
mit fichtlibem Geftaltungsvermögen weiß er in fnapper Faſſung und jchlichter Spracde 
ihre Geſchichte darzuftellen. 

Vom AT abgejeben bat M. auch für die meiften übrigen theologischen Disziplinen 
Beiträge geliefert. Nur kurz vor feinem Tod bat er freilich einen neuteltamentlichen Kom— 
mentar verfaßt: zu den beiden Briefen an Timotbeus (Hamb. 1755); denn der Kommentar 
zu 1 So (1741) ift aus Nachjchriften von Schülern entitanden (ibm warb 1762, bei der 
2. Ausgabe, auch eine Erklärung des 2. Briefes beigefügt). Sonft behandelte M. mehr 
einzelne neuteftamentlihe Stellen und Probleme (Sammlungen folder Arbeiten find die 
Cogitationes in NT selectiores ll. 2 (Hann. 1726. 1731). Er pflegte dabei mit Zu: 
rücftellung der Worteregefe mehr den Gedantenzufammenbang berauszjubeben und, na: 35 
mentlich biftorifch, zu beleuchten. Aus jeinem Nachlaß bat bejonders fein Schwiegerjohn 
von Windbeim feine Vorlefungen über tbeologifche Enchklopädie, Dogmatik, Polemik, 
Kirchenrecht und Homiletif herausgegeben. Sein umfangreichites Werk überbaupt iſt jeine 
„Zittenlebre der beil. Schrift“, 5 Duartbände (Helmit. 1735—53, 3. Aufl. 1742 ff.; 
Bd 6—9 von Kol. PB. Miller hinzugefügt): Bd 1-4 von der „inmwendigen »eiligfeit 10 
der Seele, die ein Nachfolger Chrijti befigen muß, und wie das von Natur verdorbene 
Herz gebeflert und in die Gemeinichaft Gottes gezogen werden müſſe“ (Bd 1 das menſch— 
liche Verderben, 2. Buße, 3. 4. Gnadenſtand); der 2. Teil follte bandeln von der „außer: 
lien Heiligkeit des Wandels, die das Geſetz des Herrn von einem Chriſten fordert” (vgl. 
Sittenl. 1,69), aber nur Bd 5 „von den Pflichten gegen Gott“ iſt von M. jelbit ediert. 
Über die Entſtehungsweiſe diefes Werts bemerkt er jelbit: „Der Verleger muß .. . mit 
der bloßen Zuſage fih begnügen, daß ich allgemäblih ein Stud nach dem andern... 
in die Druderei jchiden wolle. Ich mache darauf einen Abriß in meinen Gedanken und 
jtelle die Dinge, die ich auszuführen gedenfe, in Ordnung . . . Diefer Abriß bleibt un- 
beweglich in meinem Geiſte bis zum Ende des Werkes fteben. Mein Gedächtnis iſt mir 
in diefem Stüde jo getreu, daß es ſich durd feine andere Vorjtellungen etivas von dem: 
jenigen nebmen läßt, was ich ibm einmal anvertraut babe.“ Nur mit jebr viel Unter: 
brebungen dur andere Geſchäfte fünne er aber feine Arbeit durchführen. Seine Ethik 
jollte nur auf die Ausſprüche der Schrift, unter Beleuchtung dur die Erfahrungen des 
eigenen Herzens, gegründet fein. Die Ausführung ift etwas breit, in allen verftändlidher 55 
deutſcher Sprache, mit „Itrenger, fajt bomiletifcher Dispofition jedes Paragraphen“ (Hente). 

Am gefeiertiten war M. zu feiner Zeit wegen feiner Moblredenbeit als Prediger, 
vgl. die Sammlungen „Heilige Neden über mwichtige Wabrbeiten der Lehre Jeſu Chriſti, 
Bd 1—6, Hamb. 1725 ff. Yebste Ausgabe 1757 ff. Bd 7 „Heilige Neden, die bei außer: 
ordentlichen Fällen und Gelegenbeiten gehalten worden find“ 1743 (©. 291—372 die w 
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Nede bei der Trauung Friedrich d. Gr.). Auf Gründlichleit und Deutlichkeit war zu: 
nächit jein Abjeben gerichtet. Sein Grundfag war durch den Verftand auf den Willen 
zu wirken (vgl. „Anweiſung erbaulich zu predigen“? S 115ff). Er ſuche die Gedanten 
aus den Schalen der Worte bervorzuzieben und in ihr völliges Licht zu jegen, füge dann 
Beweis und Beivegungsgründe binzu und erläutere durch aus dem Yeben ge ler Bilder, 
um jo alles recht begreiflih und eindringlich zu machen WVorrede zu Heil. 26ff.. 
Die gekünſtelte Art der älteren Prediger lehnte er ebenſo ab wie die wre Weiſe 
der Wolfianer (S. 41f.). Durch praktiſche Auswahl des Stoffes feiner Predigten, weit 
durchgeführte Dispofition, Klarbeit der Gedanken und Feinbeit der Apologie mußte er 
die — ſoweit fie nicht pietiftiich beeinflußt waren — der, Kirche fremd gewordenen Ge 
bildeten wieder beranzuzieben. Ber einem „Heinen Tribut an die Umjtändlichfeit feiner 
Zeit“ redet er gerade in jeinen Predigten „einen nocd für die Gegenwart mejentlic 
mujtergiltigen Stil” (v. Zezſchwitz S. 365f.). Man nannte ibn den Bourdaloue und 
Tillotfon Deutſchlands. Auch er entbehrt das von ibm bei legterem vermißte „Feuer“, 

5 aber feine Sorgfalt in rednerifcher Formbildung ließ ihn für die deutſche Kanzelbered: 
ſamkeit epochemachend werden. Dazu kam die Gabe eines ausgezeichneten Vortrages. Seine 
Predigten wie ſeine homiletiſchen Anweiſungen haben lange als Muſter fortgewirkt. 

Bonwetſch. 

Mozarabifhe Liturgie ſ. d. A. Meſſe Bd XII S. 711,5. 

Mozarabiſche Perikopen ſ. d. A. Perikopen. 

Mühlen bei den Hebräern ſ. d. A. Brot Bd III ©. 420, ꝛff. 

Mühlenberg, Heinrich Meldior, geit. 1787. — Quellen: Nachrichten von den 
vereinigten deutjchen evangelifch-luth. Gemeinden in Nordamerika, abjonderlih in Pennſyl— 
vanien, Halle, im — des Waiſenhauſes, 1760 — 1787. Neue Ausgabe von Mann, Schmuder 
und Sermann, 1. Bd, 1886; Documentary History of the Ministerium of Pennsylvania, 
1748—1821, Philadelphia 1898. Publication Board of the General Council ; Selbitbiogra: 
pbie, 1711—1743. Mus dem Miſſionsarchive der Frandejchen a zu Halle. Mit Zu: 
jägen und Erläuterungen von Dr. ®. Germann, Allentown Ba. 1881; W. J. Mann, Life 
and Times of H. M. Mühlenberg, Philadelphia 1887; derj., H. M. Mühlenbergd Leben und 
Wirken, Philadelphia 1891. 

Heinrib Melchior Müblenberg, Doktor der Theologie (University of Pennsyl- 
vania), „der Batriarch der Yutberiichen Kirche in Nordamertfa“, war geboren am 11. Sep: 
tember 1711 zu Eimbed, Hannover, und itarb am 7. Oktober 1787 zu New: Brovidence 
(Trappe), Bennjvlvania, etwa 27 engliſche Meilen von Philadelphia. Schon 1528 baute 
jih feine VBateritadt der Reformation angeichloffen, und ibr Name findet ſich 1580 unter 
der Konkordienformel. Sein Geburtshaus wurde im Jahre 1826 bei einem großen Brande 
zerftört. Seine Eltern waren Nikolaus Melbior M. und Anna M. Kleinſchmidt. Über 
die Familie ift wenig befannt. Möglich, daß fie aus Böhmen eingeiwandert war und 
einem vor dem dreißigjährigen Kriege oft genannten altadeligen Gejchlechte entitammte. 
Der Vater jtarb im Jahre 1723, die Mutter 1747. In den Yateinjchulen von Eimbed 
legte er den Grund zu feiner tüchtigen Eafitfchen Bildung. Schon als Knabe zeigte er 
einen frommen Sinn, dem es mit dem Wahlſpruch „Ora et Labora“ ein rechter Ernſt 
war. Im Nabre 1735 bezog er die neu gegründete Univerfität Göttingen, wo er im 
Umgang mit frommen Kommilitonen und durch die Freundſchaft mit feinem verehrten 

5 Yebrer, Dr. theol. Oporin, unter entichieden religiöjem Einfluß jtand. In Gemeinschaft 
mit anderen gottesfürdtigen Studenten beteiligte er jih an der Armenſchule in Göttingen, 
aus der jpäter das von der tbeologischen Fakultät verwaltete Waifenbaus daſelbſt bervor: 
gegangen it. Er trat in intimen Verkehr mit Gliedern frommer adeliger Familien, be 
jonders Graf Neuß XI. von Greiz, und kam dadurdb in Beziebung zu den pietiftifchen 

so Kreifen in Halle und den dortigen Franckeſchen Stiftungen. Nachdem er im Frühjahr 
1738 in Göttingen abjolviert batte, wirkte er ein Jahr lang als Yebrer in den Francke— 
ſchen Anjtalten, two bejonders Profeſſor Gottbilf Augujt Frande, der Sohn des Gründers, 
einen entichiedenen Einfluß auf jene perfönlide Entwidelung und auf den Gang feines 
jpäteren Yebens gewann. Die Väter in Halle batten die Abficht, ibn auf das imdifche 
Miffionsfeld, nad Bengalen, zu jenden, aber ein durd den Grafen Neuß vermittelter 
Ruf bracdte ibn im Jahre 1739, nachdem er in Yeipzig ordiniert tworden war, als Dia: 
fonus nach Grofbennersdorf, wo Zinzendorfs Tante, die Baronin von Gersdorf, eine 
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Verivandte des Reußſchen Haujes, das Patronatsrecht beſaß. Auf einer Reife, die er im 
Jahr 1741 in Privatangelegenbeiten unternahm, legte ibm Dr. Francke den Ruf an die 
drei pennſylvaniſchen Gemeinden (New: Providence, New-Hannover und Philadelpbia) vor, 
der durch Dr. Ziegenbagen in London an ibn geflommen war. Es wurde ibm nicht 
leiht, fihb im Großbennersdorf loszureißen, aber auf das Drängen feines väterlichen 
Freundes Francke nabm er den Ruf vorläufig auf drei Jahre an. Im Dezember 1741 
nabm er feinen Abſchied. Am 17. April 1742 traf er in Yondon ein, wo ibm von 
Ziegenbagen die fürmliche Berufung jener pennſylvaniſchen Gemeinden eingehänbigt wurde, 
Nah neunmwöcbentlibem Aufentbalt in Yondon, wo ibm der tägliche Verkehr mit 
Dr. Ziegenbagen, und der Umgang mit dem gelebrten Dr. Wicaelis, dem "nachmaligen 
Orientaliften in Göttingen, reichlichen Gewinn brachte, jchiffte er ſich am 11. Juni 1742 
nad Amerifa ein. Sein nächſtes Neifeziel war Georgia, wo er die in der Nähe von 
Savannah, unter den Paſtoren Bolzius und Gronau, angefiedelten Salzburger Koloniften 
beſuchen jollte. Die Seereife war lange und befchwerlich, und die Neijegejellichaft, mit 
Ausnabme einer Salzburger Familie, feinesiwegs angenehm und ſympathiſch. Nach 102 
Tagen landete er in Charleston, Südfarolina, von wo ibm fein Kapitän mit einer Scha- 
luppe nad Savannah weiter jandte. Dort traf er am Abend des zweiten Oftobers ein. 
Nach einer reich gefegneten Woche bei den frommen Salzburgern in Ebeneger und Um: 
gegend kehrte er über Savannab nach Charleston zurüd und jchiffte fich dort am 12. No: 
vember auf einem offenen Einmaſter nach Philadelphia ein, wo er nad einer äußerſt ge 
fabroollen Seereife am 25. November ankam. 

Bei feinem Eintritt in die neue Welt ſtand Müblenberg im 32. Lebensjahr, in 
junger aber wohl gereifter Mannestraft. Er beſaß eine treffliche klaſſiſche Bildung, ſprach 
das Yateinifche fließend und verftand auch in bolländifcher und englicher Sprache zu 
predigen. Seine ——— Kenntniſſe waren gründlich und feſt im lutheriſchen Be: : 
fenntnis getvurzelt. Die leichtspietiftiiche Tingierung, die er von Halle mitgebracdt, that 
jeinem Yutbertum feinen Eintrag, und erwies ſich als beilfames Salz in feiner pajtoralen 
Seelenpflege der Einzelnen. Er war eine magnetiſche, würdevolle Perſönlichkeit, nüchtern 
im Urteil, leutſelig und gewandt im Umgang mit Hoch und Nieder, mit tüchtiger Menjchen- 
fenntnis und trefflihem organifatorischem Talent ausgeftattet. Alles zufammen böchit 
nötige Gaben für feinen_fehweren Beruf, in die verwabrloiten, chaotiſchen Zuftände der 
Yutberaner in Amerifa Ordnung zu bringen und für ein geſundes entwidelungsfäbiges 
firchliches Leben fejten Grund und Boden zu legen. Um die Mitte des 18. Nabrbunderts 
bildete das deutjche Element die Hälfte der ſtark gemifchten weißen Bevölferung der da— 
maligen Provinz Pennſylvania. Mennoniten, \nipirierte, Schwenckfelder, Gichtelianer 
und andere Sekten waren jtarf vertreten, ebenjo die Neformirten. Aber weitaus die 
Mebrzabl der deutiben Einwanderer waren Yutberaner. Für ihre religiöjen Bedürfniffe 
war jo gut wie gar nicht geforgt. Da und dort tauchten Vagabunden auf, die fich für 
Baftoren ausgaben, oder auch frübere Baftoren, die in der alten Welt eine anrücige 
Vergangenbeit binter ſich batten und ſich nun als Hirten den Schafen aufdrängten, deren 
Wolle jie begehrten. So der alte Valentin Kraft, ein in Zweibrüden feines Amtes ent: 
ſetzter Prediger, der im öſtlichen Bennfvlvanien einen großen Einfluß erlangt hatte. Schon 
im Sabre 1733 batten ſich die drei oben genannten Gemeinden, Neu-Hannover (Falkner, 
Schwamm), NeuProvidence (Trappe) und Philadelphia an Dr. Ziegenbagen in Yondon 
und Dr. ‚srande in Halle getwendet mit der dringenden Bitte um treue lutheriſche Ba: 
ftoren. Jahre lang batten fich die Verhandlungen bingezogen und die Geduld der ameri- 
kaniſchen Lutberaner war auf eine barte Probe geitellt. Da trat nun, gerade ein Jahr 
vor Müblenbergs Ankunft, Ludwig Zingendorf, unter dem Namen eines Grafen von 
Thürnftein in Pennſylvanien auf. Betblebem, das amerikanische Herrnhut, wurde im 
Jahre 1741 gegründet. Aber Zinzendorf begnügte ſich nicht damit, den bejtebenden reli- 
giöfen Denominationen durch diefe Gründung eine neue binzuzufügen. Mit feinem Rufe 
„Der zu mir, wer dem Seren gehört“ juchte er eine Art böberer Einigung aus allen 
chriſtlichen Benennungen berzuitellen, d. b. von allen Gemeinjchaften den Rahm abzu: 
iböpfen. Bejonders aggrejliv war er den Yutberanern gegenüber. Er spielte ſich als 
ibr woblbeftallter Superintendent aut und richtete durch perſönliche Eingriffe und 
durch berrenbutijche Emifjäre große Verwirrung in lutberifhen Gemeinden an. So ganz 
befonders in Philadelphia. Müblenberg batte denn die jehwierige Aufgabe, nad beiden 
Seiten bin feinen Beruf als ordentlicher lutheriſcher Paſtor zur Geltung zu bringen, 
jenen unwürdigen Eindringlingen gegenüber, wie fie in Valentin Kraft repräfentiert waren, 
und dieſem Großen im Reich Gottes gegenüber, dem natürlich im jener traurigen Zeit 
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der firchlichen Verwirrung viele ernjtere Seelen in bejter Meinung zugefallen waren. 
Wenige Wochen nach feiner Ankunft hatte M. nad beiden Seiten bin die Dinge zur 
Klärung und Krifis gebracht und mit feiner rubigen, mafvollen aber feften Weiſe das 
Feld behalten. Kraft, der fich, als er ibn nicht einfchüchtern fonnte, an jeine Rockſchöße 
zu klammern fuchte, war abgefchüttelt. Zinzendorf, der in einem „Examen Rigorosum“ 
den rechtmäßig berufenen lutberifchen Paſtor jehr von oben herab zu bebandeln verjuchte, 
wurde von M. in würdigſter Haltung in die Schranken gewieſen, in einer denfwürdigen 
Unterredung vom 30. Dezember 1742, die M. jelbit verbotenus aufgezeichnet hat. Schließ— 
lich wurde der Graf vom Bürgermeifter der Stadt aufgefordert, den Yutheranern von Phi— 
ladelpbia ihr Kirchenregifter zurüdzugeben. Zinzendorf gab eine ausweichende Antivort, 
verließ die Stadt am 1. Januar 1743, und kehrte nad Europa zurüd. Schon vorber 
batten die drei Gemeinden M. förmlich als ihren rechtmäßig berufenen Baftor anerkannt, 
die Philadelphier befonders unter Mitwirkung des betagten ſchwediſchen Paſtors Peter 
Tranberg, wie denn die Schweden überbaupt von Anfang an ſich gegen Zingendorf ab- 

5 Ichnend, zu M. aber freundlich ftellten. 
Mit großer Hingebung ging M. nun an feine Arbeit der „Ecelesia Plantanda“ 

in diefem Abendlande. Der Dienit an den drei Gemeinden über eine Entfernung von 
nicht weniger als 36 englifhen Meilen (etwa 45 Kilometer), war äußert beſchwerlich. 
Straßen gab es noch feine, ebenjo wenig Brüden über die oft reißend gejchmwollenen 

20 Flüſſe. Roß und Neiter waren nicht felten in Lebensgefahr. Der Jugend — darunter 
17— 20jäbrigen ABE-Schüten — widmete er fich treulich als Lehrer. Bei der Abend- 
mablsanmeldung wurde evangelifche Zucht geübt. Altefte und Worfteber wurden einge- 
jeßt, der Bau von Schulbäufern und Kirchen wurde unternommen und geleitet. Sein 
Eifer und feine Treue gewannen ibm rafch die Herzen von Jung und Alt. Bald juchten 

> auch andere Gemeinden feinen Nat und feine Beibilfe in ibren kirchlichen Nöten, wie 
Tulpeboden, mweftlib von dem beutigen Reading in Pennſylvanien, die Naritangemeinden 
in New-Jerſey, die er in den eriten fechs Jahren feines amerifanifchen Aufentbalts drei— 
mal bejuchte, die Yutberaner im ſüdweſtlichen Pennivlvanien, an der Grenze von Marv- 
land (bei dem heutigen Frederik) und jelbit die Pfälzer Gemeinden am oberen Hudſon, 

so und die holländischen Lutberaner in New-York, denen er zwei Sommer nacdeinander als 
Bajtor diente. Obwohl er ſich möglichft jtreng innerbalb der Grenzen feines lofalen Be- 
rufs zu balten fuchte, vermochte er fih unter den Umftänden einer ftetigen Erweiterung 
feines Mirkungstreifes nicht zu erwebren, der ſich allmählich über faſt alle Yutberaner der 
nordamerifanifchen Provinzen ausdebnte. 

35 Von Anfang an batte er in feiner Korrefponden; mit den Vätern in Halle darauf 
gedrungen, daß ibm neue tüchtige Kräfte nachgefandt werden follten. Am 26. Januar 
1745 famen zu feiner großen ‚Freude Paſtor Peter Brunnbolz aus Nübühl in Schleswig 
(geit. 1757) und die zwei Hatecheten Nikolaus Kurz und Johann Helfrih Schaum, Söhne 
von frommen deutſchen Schulmeiftern. Sie teilten fih mit M. in die Arbeit und balfen 

so neue Stationen und Filialgemeinden gründen. Schon im Nuni 1745 übernahm Brunn- 
holz die Pbiladelpbier Gemeinde, während M. Providence und Neu-Hannover mit den 
zahlreichen ‚Filialen bediente. Dort gründete er fich jet auch feinen eigenen Hausſtand 
in glüdlicher reich gejegneter Ebe mit Anna Weijer, der Tochter des berühmten Konrad 
Weiſer jun., der als ndianeragent und Dolmetfcher bei der Provinzialregierung in 

45 böchitem Anfeben ftand. Den oben genannten Gebilfen folgten mit der Zeit noch andere 
tüchtige Männer, die ebenfalls von Halle nachgefandt wurden, darunter J. Fr. Handſchuh 
(1748), Job. Fr. Schmidt und Juſt. 9. Chr. Helmutb (1769) und, der gelebrtejte und 
bedeutendite von allen, Nob. Chriſtoph Kunze (1770), der Ms Schwiegerfjohn wurde. 

Ein Schritt von größter Wichtigkeit und Tragweite war die von M. veranlafte 
50 Gründung der erften lutberifchen Synode von Nordamerika, genannt das „Minifterium 

von Pennſylvanien und benadhbarten Staaten“. Sie fand ftatt bei Gelegenheit der Ein- 
weibung der a. 1743 begonnenen St. Micaelisfirhe in Philadelphia am 14. August 
1748. Am folgenden Tage wurde der Kandidat Kurz zum Predigtamte ordiniert — die 
erſte ſynodale Ordination in der lutberifchen Kirche Nordameritas. Die Abgeordneten 

55 der Gemeinden berichteten über den Zuftand derjelben. Die Parochialſchulen wurden 
gründlich beſprochen und die liturgiſche Gottesdienſtordnung feitgeitellt mit dem Ver: 
jtändnis, dal; die Paftoren an diefelbe gebunden fein follten. Bis zum Nabre 1786 war 
diefelbe aber nur im Manuftript vorbanden. Die Schweden, die überhaupt M.s Werk 
auf alle Weife gefördert hatten, beteiligten jihb an der Eröffnung der Synode durch ihren 

co Probſt Sandin. Und in jpäteren Nabren hatte M. an dem trefflichen ſchwediſchen Probſt 
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Karl Magnus Wrangel de Saga einen innigen perfönlichen Freund, und in allen firch- 
lichen Fragen und Schwierigkeiten einen weiſen und zuverläfftgen Hatgeber. 

Im Herbit 1761 bielt es M. für feine Pflicht, nach Pbiladelpbia überzufiedeln, wo 
die ſchwierigen Zuftände der Gemeinde jeine perjünliche Gegenwart nötig machten. Brunn— 
holz war nämlih im Juni 1757 geftorben, und im November wurde Handſchuh, früber 5 
in Germantown, zu feinem Nachfolger betellt, ein wohlmeinender, eifriger Mann, aber 
viel zu ſehr Gefühlsmenſch, und ohne die praktiſche Weisheit und Nüchternheit, Feftigtei 
und Selbitftändigfeit, wie fie für den Paſtor der Gemeinde unumgänglich nötig waren. 
Die Oberleitung der Gemeinde, die bis dahin feine fürmliche Konjtitution batte, lag in 
den Händen bes Kollegiums der Älteften und Vorſteher, die auf Lebenszeit ertwählt waren 10 
und ſich im Fall einer Stellenerledigung durch Kooptation ergänzten. Die Gemeinde 
ſelbſt war ſo von der Leitung ihrer Angelegenheiten faſt ganz ausgeſchloſſen, was viel— 
fachen Grund zur Unzufriedenheit gab, bejonders in Saden der Finanzverwaltung, 
Sculbau, Rirdenbau und ( Schuldenbelaftung. Handſchuh jtellte ſich in allen ‚Fragen 
unbedingt auf jeiten feiner Ältejten | und verdarb es dadurd mit den übrigen Gemeinde— 
gliedern. Es trat allmäblich eine Spannung ein zwiſchen ihm und der Mebrzabl der 
Gemeindeglieder, und ſchließlich auch zwiſchen ihm und M., deſſen Nat er nicht gelten 
ließ. Da eine beträchtliche Anzahl der Unzufriedenen aus Württembergern beitand, kam 
der Hannoveraner Müblenberg damals zu dem jeltjamen Epitbet „der Schwabenpfarrer“. 
Nah wiederholten Bejuchen, die M. im März, April und Mai 1761 in Philadelphia 20 
machte, um die Eintracht in der Gemeinde twiederberzuitellen, gab er endlich, im Auguft 
1761, der einjtimmigen Bitte der Gemeinde nach, als erjter Alarrer twieder jeinen Wobn- 
fig unter ihnen zu nebmen. Am 29. Oftober traf er mit Weib und Kind in Philadel— 
pbia ein. Ein jahr nachher legte er der Gemeinde den in Gemeinjchaft mit Propſt 
Wrangel und Paſtor Handſchuh ausgearbeiteten Entwurf einer Gemeindeordnung vor, Die 5 
in kurzer Zeit von etwa 500 Familienvätern unterzeichnet wurde, Sie jtebt in allen 
wejentlihen Punkten bis zum — Tage in Kraft und hat vielen lutheriſchen Ge— 
meinden in Pennſylvanien und weiterhin als Muſter gedient. Der Kirchenrat, zu dem 
die Paſtoren ex officio gehören, bat nach dieſer Ordnung die Leitung der Gemeinde— 
angelegenbeiten und it vor dem Geſetz die „Korporation“, die die Gemeinde vertritt. 30 
Aber die Glieder desjelben werden regelmäßig von der Gemeinde erwählt. Durch M.s 
Rückkehr und die Annahme diefer Gemeindeordnung wurde allmäblig der ‚Friede und das 
Vertrauen wieder bergeftellt, und die Gemeinde fühlte ſich ſtark genug, a. 1766 zum Bau 
einer zweiten Kirche, ganz nahe bei der St. Michaelisfirche, zu jchreiten, der Zionstirche, 
die über 2000 Menfchen faßte und lange Zeit für das aröhte und ſchönſte Gottesbaus 35 
in Nordamerika galt. In ibr wurde nach Wafbingtons Tode a. 1799 vom Kongreß der 
Vereinigten Staaten, deren Hauptitadt Philadelphia damals war, die Gedächtnisfeier für 
den eriten Präfidenten der Nepublif gebalten. Xeider baben in den fiebziger Jahren des 
19. Jabrbunderts die beiden hiſtoriſchen Kirchen, St. Michaelis und Zions, dem wach: 
jenden Gejchäftstrieb der Großſtadt weichen müfjen. Fabriken und Handelshäuſer haben 40 
ihre Stelle eingenommen. 15 Jahre verblieb nun M. inmitten der Philadelphiagemeinde. 
Beim Ausbruch des Unabbängigteitstrieges, a. 1776 zog er jich wieder nach Providence 
zurüd. Aber erit 1779 wurde jeine fürmliche Nefignation von der Vbiladelpbiagemeinde 
angenommen, mit danfbarer und ehrender Anerkennung feiner eminenten Verdienite. 

Im Anfang der fiebziger Jabre batte er noch einmal die weite und beidiwerliche 45 
Keife zu den Salzburger Kolonijten in Ebenezer, Georgia, unternommen. Dort waren 
zwiſchen den Paſtoren Rabenhorſt und Triebner Schwierigkeiten ausgebrochen und Dr. ob. 
Aug.  Urlöberger, der nad) dem Tode jeines Vaters Samuel Urlsberger (1772) die Yeitung 
der Salzburger Kolonien übernommen batte, erfuchte und bevollmächtigte M. als Unpar— 
teiischer die Sache zu jchlichten. Auch von Dr. Ziegenbagen in Yondon wurde dieſes 50 
Anjuchen unterjtügt. Am 27. Auguſt 1774 ſchiffte ſich M. mit Frau und Tochter nad) 
Charleſton ein. In den Halleſchen Nachrichten bat er nur vworübergebend diejer Neife ge 
dacht, wahrjcheinlich weil er die ‚Freunde der Sache in Deutichland nicht durch jene Miß— 
belligfeiten beunrubigen wollte. In feinen Tagebücern bat er aber ſehr ausführlich 
darüber berichtet. Am 8. September traf er in Charleston ein und war während feines 55 
Aufenthalts dajelbit der Gemeinde in Charleston und den Yutberanern in Südfarolina 
mit Rat und That von großem Nuten und Segen. Am 26. Oftober wurde die Reiſe 
nab Savannah fortgejeßt, wo er von dem reformierten Paſtor Dr. Joachim Zübly 
freundlichit aufgenommen wurde. Bis zum Februar war er dann in Ebenezer und Um: 
gegend bejchäftigt, die Streitpunfte zu unterfuchen, den Frieden berzujtellen und die Ge— w 
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meinden zur Annabme einer Konftitution zu beivegen, eine Arbeit, die er felbft als ein 
„wahres Martyrium“ bejchreibt. Er mußte fich überzeugen, daß Nabenborjt Triebner 
gegenüber weientlih im Rechte je. Yebterer wurde dann auch fpäter von der Gemeinde 
ſelbſt abgejegt. Am 17. Februar ſchifften ſich die Neifenden wieder nad Pbiladelpbia 
ein, das fie nach einer ſtürmiſchen Seereife am 6. März erreichten. 

Das letzte Jahrzehnt feines Yebens brachte M. in der Stille feiner Yandgemeinden 
zu, die er noch nad Kräften mit Wort und Saframent bediente, was ibm aber bei zu: 
nebmender Schwerhörigkeit immer bejchwerlicher wurde. In diefer Zeit arbeitete er den 
Entwurf zu dem älteiten Pennſylvaniſchen Gejangbuc (1786) aus, das beute noch das 
Mübhlenbergiche beißt und das, obwohl etwas ftarf unter dem Einfluß des Hallenfischen 
Geiſtes jtebend, das beite Geſangbuch im Oſten Amertfas war, bis es (1877) durd das 
treffliche Kirchenbuch des Generalfonzils erſetzt wurde. 

„Mühlenberg bat die Laſt einer Ecclesia nicht plantata, ſondern plantanda unter 
den drüdenditen Verbältniffen getragen. Außer der Zerfabrenbeit der Zuſtände, der Ver— 
twilderung der Yeute, der Schwierigkeit, die verſchiedenen Elemente, aus allerlei Gegenden 
des Waterlandes bier zufammengetwürfelt, einer ungewohnten Freibeit genichend, in kirch— 
liche Zucht und Ordnung zu bringen, außer dem Mangel jeglicher Hilfe des Brachium 
saeculare, war noch die Bosbeit und der Widerjtand fleijchlich gelinnter Paſtoren, die, 
wo fie nur fonnten der Arbeit M.s entgegenwirkten und befonders anfangs der fünfziger 
Jahre in mebreren Gemeinden Rebellion gegen befjere Ordnung ftifteten, in aller Geduld 
und Weisheit zu überwinden. Und aud aus dem eigenen Lager erwuchs ibm, befonders 
in den erſten Jahrzehnten, durch die Taktlofigkeit einzelner Synodalen nicht wenig Ver: 
druß. Sie alle miteinander überragte er an Mannbaftigfeit, organiſatoriſchem Talent, 
pajtoraler Weisheit, eigentümlicher Predigtgabe, Gedtegenbeit des Charakters, Bedeutung 
der ganzen Perſönlichkeit bei weitem . . . . Bei aller religiöjfen Wärme und praftifcher 
KHatbolizität trug M. den Belenntnisjchriften und der ganzen Eigentümlichfeit des Luther— 
tums im Spnodalweien, in Gemeindeordnungen, in allen fonftitutiven Akten ſtets gebörige 
Rechnung. Hervortretenden Anträgen, die lutberifchen Gemeinden in näbere Verbindung 
mit der anglifanifchen Kirche — Ecelesia lutherizans — bringen zu wollen, wich er 
mit gutem Bedachte aus, wie er überbaupt bei aller Weitberzigfeit im perfönlichen Um— 
gang ein entjchiedener Gegner eines erfünjtelten, innerlich unwahren Uniontsmus war”. 
(Dr. W. J. Mann, Yutberifche Kirche in Nordamerita. Art. in der 2. Aufl. der PRE 
Bd XVIII ©. 197 ff.) 

Am Sonntag Morgen, den 7. Oftober 1788, ging er zur ewigen Nube ein, mit 
Paul Gerbardts Vers auf den Yippen „Mac End, o Herr, mad Ende an aller unſrer 
Not ꝛc.“. Die Philadelphiagemeinde wollte feine Yeiche unter der Kanzel der Zions— 
kirche beitattet haben, aber die Familie entjchied fich für den Gottesader bei der Auguſtus— 
firche in Nemw-PBrovidence, die beute noch unverändert ftebt. Dort wurde er am 10. Of 
tober beerdigt. Gedächtnisreden wurden in Philadelphia von Dr. Helmutb, in New-Yort 
von Dr. Kunze gebalten, die beide im Drud erfchienen. Auf feinem Grabjtein fteben 
die treffenden, propbetifchen Worte: 

Qualis et quantus fuerit 
Non ignorabunt sine lapide 

Futura saecula. 
Noch beute jteht die Familie Mübhlenberg, zablreidh verzweigt, in bober Achtung und 

bat ibre Vertreter in der Kirche, an boben wiflenfchaftlichen Anjtalten und in verſchie— 
denen Kreifen des gejellichaftliben und gejchäftlichen Yebens. Bon M.s Söhnen find 
befonders drei hervorragend geworden, die er in Halle erzieben ließ und fürs Predigtamt 
beſtimmt hatte. Joh. Peter Gabriel, geboren 1746, ordintert im Jahr 1768, Paſtor in 
New-Jerſey, und jpäter in Woodftod, Virginia. Für den Dienft in Virginia mußte er 
jihb a. 1772 von dem Bilchof von Yondon die anglifanifche Werbe geben laſſen. Im 
Januar 1776 vertaufchte er den Priefterrod mit der Uniform, zog an der Spige eines 
Negiments in den Kampf gegen England, ftieg zum General in der amerifantichen Armee 
auf, und erivarb ſich Waſhingtons bleibende Freundſchaft. Nach dem Krieg wurde er 
Vicegouverneur von Pennſylvanien, Kongregmitglied und Senator. Er ftarb in Pbila: 
delpbia 1. Dftober 1807. 

Der zweite Sohn war Friedrich Auguft Konrad, geboren 1750, ordiniert a. 1770, 
Baftor der Chriſtuskirche in New-York, Gründer des New-York-Miniſteriums. Später 
trat er in den Staatsdienjt über, wurde Kongreßmitglied, Prafident der Yegislatur von 
Pennſylvanien, Bräfident der Konvention, die die Konjtitution der Vereinigten Staaten 
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ratifizierte. Auch dem erſten und dritten Kongreß präſidierte er als Speaker. Er ſtarb 
in Yancajter a. 1801. 

Der jüngite Sobn, Gottbilf Heinrich Ernſt, geboren 1753, it der einzige, der beim 
PBredigtamte blieb. Er wurde a. 1770 ordintert, afftitierte jeinem Vater, wurde a. 1774 
dritter Paftor der Philadelpbiagemeinde. Von 1780 bis 1815 war er Paſtor der Trini- 
tatisfirche zu Yancafter, Penna. In weiteren wiſſenſchaftlichen Kreifen bat er ſich als 
bervorragender Botaniker einen Namen gemacht. Adolph Späth. 

Mühlhäußer, D. Karl Auguft, geit. 1881. — Joh. Reinmuth, Ban Aug. Mil: 
bäußer, Heilbronn 1882 ( (Beitfragen des chriſtl. Volkslebens Bd VIII, 9. 1 u. 2). 

Geboren am 26. Februar 1825 zu Kleinkems in Baden, * M. den erſten 
wiſſenſchaftlichen Unterricht von ſeinem 1848 als Dekan in Bretten verſtorbenen trefflichen 
Vater. Später befuchte er das Gymnaſium und nad dejien Abjolvierung vom SHerbite 
1843 an die Univerfität zu Heidelberg, two befonders Nic. Notbe auf ibn Einfluß ge: 
warn. Wenn M. im Jahre 1878 Rothes praftijche Erklärung des erjten Jobannes- 
briefes berausgab, jo wollte er damit, wie er erflärte, der Dankbarkeit gegen feinen 
bochverebrten Lehrer öffentlich Ausdrud geben. Nachdem er im Frühjahre 1847 die 
tbeologifche Prüfung mit Ausz zeichnung beitanden hatte, war er zuerit als Vilar in Eppel- 
beim und dann als Stadtvifar in Karlsruhe thätig, wo er, ſeit 1851 unter dem Titel 
eines Hof: und Stadtdiafonus, eine gefegnete Wirkſamkeit entfaltete. 1854 folgte M. 
einem Nufe als Pfarrer nad Sulzfeld und gewann in diefer damals an zahlreichen : 
Schäden frantenden Yandgemeinde durch treue Seelforge bald die Herzen feiner Pfarr: 
finder. 

Schon als Student war M. in näbere Beziehungen zu Karl Ullmann getreten, 
welcher jpäter auf der von ihm ins Yeben gerufenen Durlacer Konferenz und von 185% 
an als Prälat Gelegenbeit hatte, M.s bervorragende Begabung und reiche Arbeitskraft : 
fennen und jchägen zu (ernen. Ullmann var «8 auch, der im Februar 1857 die Be- 
rufung des jungen Pfarrers in den Oberfirchenrat, zumächit als Aſſeſſor, erwirkte. Raſch 
arbeitete ſich M. in feine neue ausgedehnte Thätigfeit ein und fübrte namentlich das ibm 
übertragene Neferat über das Volksſchulweſen bis zum Jahre 1862, in welchem deſſen 
Leitung an den Oberſchulrat überging, mit Gerechtigkeit, Wohlwollen und auch von vielen : 
Lehrern anerkannter Sachkenntnis Bald nah M.s Eintritt in den Oberfirchenrat kamen 
für denſelben jchwere Zeiten. Die 1855 zum erjtenmal jeit zwölf Jahren berufene 
Generalſynode hatte den von Ullmann bearbeiteten neuen Katechismus und eine neue 
bibliſche Geſchichte einſtimmig angenommen und, wenn auch nicht ohne Widerſpruch, ihre 
Zuſtimmung zu einer neuen Formulierung des Belenntnisftandes erteilt, durch welche die 3 
Augsburger Konfeffion, der lutberifche und der Heidelberger Katechismus „in ihrer über- 
einitimmenden Bezeugung der —— heiliger Schrift“ als Bekenntniſſe der badiſchen 
Landeskirche anerkannt wurden. Die ebenfalls angenommene neue Gottesdienſtordnung 
war nur deshalb noch nicht eingeführt worden, weil die Synode in dem neuen ie 
buche aud die Neben- und Rafualgottesdienfte geregelt willen wollte, welche in dem 1855 
vorgelegten Entwurfe nicht berüdfichtigt worden waren. Die Didcefanfpmoden des — 
1857 drängten auf baldige Ingebrauchnahme der vervollſtändigten neuen Agende, welche 
dann 1858 genehmigt wurde. Wähtend aber bis dahin eine Oppofition dagegen faum 
laut geworden war, erbob ſich nunmehr ein mit allen Mitteln politischer Agitation ge- 
leiſteter Miderftand, der in Verbindung mit dem von denjelben Männern geleiteten Rampfe 
gegen das, allerdings jeden Evangeliihen zum Widerjpruch berausfordernde, Konkordat 
von 1859 ſchließlich zum Sturze der badischen Regierung führte. Die neue Gottesdienft- 
ordnung jelbit wurde zwar nicht befeitigt, aber das Minifterium der „neuen Ara” mit 
Dr. Lamey an der Spike, welches der Oppofition entgegenfommen wollte, begehrte mit 
Entjchiedenbeit die Berufung eines gemäßtgt liberalen Mannes, des jpäteren Prälaten 5 
Doll, in das Kirchenregiment, aus dem dafür der pofitive Ü Oberfirchenrat Hein ausicheiden 
follte. Als es Ullmann nicht gelang, das zu verbindern, gaben er und Überfirchenrat 
D. Bähr ihre Entlaffung, welche ibnen Ende 1860 auch bewilligt wurde. Ullmann wurde 
durch Holgmann, Bähr durd Doll erſetzt. M. aber, obwohl er im übrigen auf Ull: 
manns Seite jtand, bielt es für Pflicht, auf feinem Posten auszubarren, jo lange das 55 
Belenntnis der Kirche nicht angetaftet werde. Noch fait vier Jahre blieb er, feit Anfang 
1861 als Oberkirchenrat, ein angejebenes Mitglied der Kirchenbebörde, in twelcher er noch 
manchen beiljamen Einfluf üben fonnte. An der 1861 eingeführten neuen Kirchenver: 
faſſung erfannte er an, daß fie die Kirchenglieder zur Selbitbeteiligung beranziebe, be: 

— 

on 

or 

0 

— — 



512 Mühlhãußer 

dauerte aber, daß die anzuſtrebende Freiheit und Selbſtſtändigkeit der Kirche durch ſie nur 
in ſehr unvollkommener Weiſe durchgeführt werde. Beſonders mißbilligte er, daß die 
geiſtlichen Mitglieder der Generalſynode nur durch die Geiſtlichen und die weltlichen nur 
durch weltliche Wahlmänner gewählt werden ſollten, und begehrte die Wahl beider durch 

b die Diöceſanſynoden als ſolche. Bei der rg zu deren Mitglied er von dem 
Großherzoge ernannt wurde, trat M. entjchieden für feinen Standpunkt ein und entbielt 
ſich, als er mit feiner Anſchauung nicht durchdrang, ſchließlich der Abjtimmung, weil er 
zwar den Grundſätzen der neuen Verfaſſung, nicht aber wichtigen Einzelheiten in derſelben 
zuſtimmen zu können glaubte. Sein feſtes und parlamentariſch geſchicktes Auftreten auf 

10 der Synode nötigte aud den Gegnern Anerkennung ab. 
Auf die Dauer war indeffen M.s Stellung in dem Überfirchenrate nicht haltbar. 

Als im Februar 1864 Doll aus demfelben ausichied, um das Amt eines Hofpredigers 
zu übernebmen, und dur den jungen Lie. Hausratb erjegt werden follte, glaubte M. 
mit einem fo radikalen Theologen nicht in demfelben Kollegium zuſammenwirken zu 

15 fünnen. Gr entjchloß fich, feine Entlafjung aus dem Oberfirhenrate zu nehmen und in 
die Stellung eines einfachen Pfarrers zurüdzutreten, mußte jedoch zunächſt im Amte 
bleiben, bis er im Oftober 1864 zum Pfarrer in Wilferdingen, einer zwiſchen Karlsrube 
und Pforzheim gelegenen einfachen Yandgemeinde, gewählt wurde. Einen inzwijchen dur 
Dr. Fabri in Barmen an ibn ergangenen Ruf nad Zübafrifa, um dort die von ber 

20 rheinischen Miffion gegründeten, nun zur Selbitftändigteit reifen, Gemeinden zu organi: 
fieren, lehnte er ab. Am 22. November 1864 zog er in Wilferdingen auf. Nang und 
Titel eines Oberkirchenrates wurden ibm belafjen. Bis dahin hatte er in der Kirchen— 
behörde Sit und Stimme behalten und in manchen Fragen feiner von der Mebrbeit 
abweichenden Anſchauung entichieven Ausdrud gegeben. Das gejchab befonders bei dem am 

25 17. Auguſt 1864 in einer gemeinfamen Sitzung des Oberfirchenrats und des Generalſynodal— 
ausjchuffes beichlojjenen abweiſenden Beſcheide auf den Proteſt von 119 badiſchen Geiſt— 
lichen gegen Schenkels Charakterbild Jeſu und defien Stellung als Direftor des Heidel- 
berger Seminars. Er befämpfte denfelben als unverträglib mit dem Weſen der Kirche 
und verderblich für die badische Landeskirche. Nah den in dem Beſcheide aufgeftellten 

30 Grundſätzen jei eine Lehrnorm in der Kirche überhaupt nicht mehr nötig und eine Yebr- 
aufficht undurchführbar. Die ganze gefchichtlihe Entwidelung der Kirche werde damit 
preisgegeben und jede gemeinfame Bafis des Olaubens ihr abgeſprochen. (Bol. M.s Votum 
in diefer Sitzung bei Reinmuth S. 32 ff. und feine Nede in der Durlader Konferenz; am 
2. Mat 1865 ©. 39ff.) 

35 In Wilferdingen wieder zum jchlichten Yandpfarrer geworden, erfüllte M. bis zu 
feinem Tode die durch jein Amt ibm auferlegten Pflichten mit gewifjenbafter Treue. 
Nicht bloß auf feine Predigten an Sonn: und Feittagen, die er alle niederjchrieb, jondern 
aud auf die von ihm in der Woche gebaltenen Bibeljtunden bereitete er fich jorgfältig 
vor. Mit Hat und That jtand M. in allen Yebenslagen jeinen Gemeindegliedern zur 

10 Seite, welche die ihnen bewiejene Liebe durch dankbare Anhänglichkeit vergalten. Aber 
neben diejer Wirkſamkeit in dem jtillen Dorfe fonnte der arbeitsfreudige Mann nunmehr 
auf verſchiedenen Gebieten eine ausgebreitete und erfolgreiche Thätigfeit entfalten, von 
der er fich bisher, teils wegen Mangels an Zeit, teils aus Nüdficht auf feine Stellung 
im Oberfirchenrate, hatte zurüdbalten müfjen. In den kirchlichen Kämpfen der nächiten 

45 Jahre wurde er nun der anerfannte Führer der „pofitiven“ Partei. In einem Vortrag 
über „die heutige Firchliche Yage” auf der Durlacher Pfarrkonferenz, an der er jeit jeinem 
Eintritte in den Oberfirchenrat nicht mehr teilgenommen batte, rief er unter fcharfer Kenn: 
zeichnung der ſich entgegenftebenden Nichtungen bereits am 2. Mai 1865 alle auf pofi: 
tivem Grunde Stebenden zur Sammlung auf. Die nächte Frucht Ddiefer Rede war 

so die feitere Urganijation der „Pfarrkonferen “, aus welcher ſpäter die Geiſtliche und 
Laien umfaſſende, jährlich zweimal in De Heidelberg oder Offenburg tagende, „evan: 
geliſche Konferenz“ bervorging. In die Generaliunode von 1867, in welcher ich die 
beiden Richtungen jchroff entgegenftanden, wurde er von den Geiftlihen der Diöcefe 
Wertheim entjendet. Bei den Verhandlungen über den erwähnten firchenregimentlichen 

55 Erlaß in dem Schenkelichen Streite vermochte er zwar mit feinen Anträgen nit durch— 
zudringen, machte aber durch eine in diefer Sache gehaltene, durch freimütige Entſchieden— 
beit in der Sache ebenſo wie durch weitberziges Entgegentommen gegen die Perſonen 
ausgezeichnete Nede in und außerhalb der Synode einen jo tiefen Eindrud, daß mie es 
jcheint mit infolge dieſer Rede dem Mebrheitsbeichluffe der Synode, welcher jenen Erlaß 

co für „gerechtfertigt und den firchenrechtlichen Beftimmungen der badifchen Yandesfirche ent- 
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iprechend“ erklärte, die landesherrliche Sanktion ſtillſchweigend verjagt blieb. In der 
nächſten Generalfunode, der „Friedensſynode“ von 1871, an welcher M. wieder als eines 
der bervorragendften Mitglieder teilnahm, traten die prinzipiellen Gegenfäge mebr in den 
Hintergrund, da die bier beſchloſſene Konfirmations- und Trauordnung ebenfowenig tie 
die neue theologische Prüfungsordnung und die Einrichtung von Militärkirchengemeinden ; 
zu ſolchen Erörterungen Anlaß bot. Dagegen brachte die Generalſynode von 1876, in 
welcher der Katechismus von 1855 wieder befeitigt wurde, neue Kämpfe, in denen es 
M. mit feinen Freunden gelang, bei den Verhandlungen über Barallelformulare bei Taufe 
und Konfirmation wenigitens die Beibehaltung des apoftoliichen Glaubensbefenntnifies in 
allen — wenn auch nur mit einer referierenden Eingangsformel, durchzuſetzen. 

ie an den kirchlichen, ſo nahm M. auch an den politiſchen Kämpfen jener Zeit 
lebendigen Anteil. Als Mitglied des badiſchen Landtags, welchem er von 1867 bis 1871 
und dann wieder von 1879 bis zu ſeinem Tode angehörte, bewies er ſich als ebenſo 
ſachkundigen wie ſchlagfertigen und beredten Parlamentarier. Die Ausſchreitungen des 
Liberalismus im Kulturkampfe führten ihn dazu, ſich im Jahre 1876 an der Gründung 
der deutſch-konſervativen Partei zu beteiligen, deren damals aufgeſtelltes Programm in 
wejentlichen Punkten auf ihn zurüdzuführen ift. Bis zu feinem Ende trat er durch 
Wort und That für die bier verfochtene Sache ein und ließ ſich auch durch mancherlei 
Enttäufchungen den Mut nicht rauben, wie er einmal fagte, durch die Liebe zu — 
Volke immer wieder an die Arbeit getrieben. Bon dieſer Liebe zum Volke geleitet jtellte > 
M. auch feine gewandte Feder gerne in den Dienjt der Preſſe, deren hohe Bedeutung 
für die Geftaltung des WVolfslebens feinem ſcharfen Blide nicht entging. Schon vorber 
ein eifriger Mitarbeiter verfchiedener kirchlicher und politifcher Zeitjchriften, beteiligte 
er fihb 1867 an der Gründung der „Warte“, einer badifchen konſervativen Zeitjchrift, 
aus welcher fpäter (1876) die „Deutiche Neichspoft“ bervorging. Am Jahre 1876 rief: 
er mit Gefflen die „Zeitfragen des chriftlihen Volkslebens“ ins Leben, in denen in ges 
diegenen Flugichriften die wichtigiten Fragen der Gegenwart im Geiſte des Evangeliums 
erörtert und die fih daraus für unfere Zeit ergebenden Aufgaben und Pflichten dar: 
gelegt werden follten. Gleich die erjte dieſer Brojchüren mit dem Titel „Chriſtentum und 
Preſſe“ ftammte aus M.s Feder und betonte unter eingehender Darſtellung der bier be: : 
ftebenden Berbältniffe und in weiterer Ausführung von Gedanken, die er jchon 1874 in 
zwei zu Heidelberg und Frankfurt gehaltenen Vorträgen ausgejprocen batte, energifch die 
Pflicht, im Geiftesfampfe der Gegenwart durch die Prefje für die chrijtliche Weltanfchau- 
ung einzutreten. So fleißig aber M. an chriftlichen Zeitjchriften und der Tageslitteratur 
mitarbeitete, jo ift er doch zur Herausgabe eines größeren Werkes nicht gelommen. Die 
bedeutenditen der jehr zahlreichen von ibm verfaßten Broſchüren und größeren Artikel in 
Zeitjchriften werden von Reinmuth (a. a. D. ©. 79) angeführt. 

Bejondere Verdienſte hat fih M. um die Förderung der inneren Miffion in Süd— 
deutjchland erworben. An allen Werken derfelben an den Orten feines Wirfens und in 
ganz Baden nahm er lebendigen Anteil, verjchiedene regte er ſelbſt an und jtellte bereit: 
willig feine Kraft in deren Dienft. Die beute noch mit Segen bejtebende „ſüdweſtdeutſche 
Konferenz für innere Miffion” bat zwar nicht, wie Neinmutb (a. a. O. ©.53) annimmt, 
M. gegründet, jondern der geiftvolle und feine Dekan Lyncker von Speyer (geft. 1895), 
auf deſſen Einladung im Herbſte 1864 eine Anzabl von Freunden der inneren Miffion 
aus Baden, Helfen, Württemberg und der Pfalz in Heidelberg zufammentrat, um über 4; 
einen engeren Zuſammenſchluß der Freunde der inneren Miffion in den genannten Ges 
bieten zu beraten. Aus diejer Zujammentunft erwuchs dann die jüdmeltdeutiche Kon— 
ferenz, welche zuerit am 21. Juni 1865 unter Lynckers Vorſitz in Bruchjal tagte. Dagegen 
war M., der beit 1867 aucd dem Gentralausjchuffe für innere Miſſion angebörte, eines 
der thätigſten Mitglieder, ja wie fein Nachfolger im Vorfise, der jpätere Prälat Schmidt 
1881 nicht ohne Berechtigung von ihm fagte, die Seele der genannten Konferenz, welcher 
er auch von 1870 bis 1872 und dann wieder 1880 präfidierte. (Vgl. F. J. Krieg in den 
Monatsblättern für innere Miffton, Karlsruhe 1902, Auguſtheft.) 

1879 von einem ernten Nierenleiden befallen, blieb M., auch als er bereits ſchwer 
leivend war, in voller Thätigfeit in jeinem Amte, in welchem eine zu Wilferdingen ge 
rade berrichende Typhusepidemie jeine Kraft noch bejonders in Anſpruch nahm. Am 
21. Januar 1881 verfchied er janft, nachdem er noch an Weihnachten und Neujahr ge: 
predigt hatte. Eine für den 9. Januar niedergefchriebene Predigt hatte er nicht mehr zu 
balten vermocht. Seine dankbare Gemeinde fette „dem treuen Seelforger” den Grab: 
jtein. Seit 1851 hatte M. in glüdlicher Ehe mit Julie Wilbelmine Godel aus Karle- 

Real:-Encyllopäbie für Theologie und Kirche. 3. U. XIII 3.3 
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ruhe gelebt. Diefelbe fchenkte ibm eine Tochter und vier Söhne, von denen ihm der älteite 
1877 im Tode vorausging. Die tbeologische Fakultät Bonn batte 1868 auf Hundes: 
bagens Antrag M.s Verdienfte durch Verleibung der Würde eines Doktors der Theologie 
anerfannt. An Ms Sarge konnte Prälat Doll mit Necht die Einficht im Rat und Be 
barrlichfeit im Handeln, die Bieljeitigfeit feiner Arbeitsgebiete und Sorgfalt für das 
Nächftliegende, die tbeologifche Bildung und Tüchtigkeit als Pfarrer rühmen, die ibn 
auszeichnet, nicht minder aber feine religiöfe Wärme und Überzeugungstreue, feine Cha: 
rakterfeftigfeit und feinen weitberzigen Sinn, welche auch feine Gegner anerfennen — 

ey. 

co 

10 Müllenfiefen, Julius, geit. 1893. — Paul Müllenfiefen, Prediger D. J. M., in 
Deutſche evangel. Blätter, 19. Jahrg. (1894) ©. 158 ff.; ©. Nietichel, 3. M. in Daheim 
1893; 9. Hering, Lehre von der Predigt, S. 249. 

Julius Müllenfiefen it am 28. April 1811 in Iſerlohn geboren. Sein Vater, der 
die erite Nadelfabrif in dem durch dieſe Induſtrie bekannten Orte gegründet hatte, genof 

s ein bejonderes Vertrauen in den weiteſten Kreifen und wurde fpäter Yandrat des Kreijes 
Iſerlohn. In dem Anaben Julius enttwidelte fih von früb an das Verlangen, den geift: 
lichen Beruf zu erwäblen, obgleih Schule und Kirche nichts für jein innerliches religiöfes 
Leben boten. Als 17jäbriger bezog er die Uniwverfität Halle. Er ſchloß ſich mit Be: 
geifterung der Burfchenjchaft an, wurde auch deshalb jpäter als Hauslebrer verbaftet und 

don der Negierung zur Nechenichaft gezogen. Da er aber wegen jeiner Jugend noch 
nicht in die innere Verbindung der Burfchenichaft aufgenommen worden mar, und jein 
Prinzipal, General von Dieft, für ibm fich verbürgte, twurde die Unterfuchung nieder: 
geichlagen. In Halle wurde für ibn, wie für viele, Tbolud (j. d. A.), dem er näber 
treten durfte, ein geiftlicher Vater. In Berlin beendete er * Studien in ſeinem 

320. Jahre. Schleiermacher übte auf ſeine theologiſche Entwickelung Einfluß aus. Als 
Hauslehrer in dem Haufe des genannten Generals und Chef des Generaljtabes von Dieft 
in Poſen entfaltete fich feine hervorragende pädagogische Fähigkeit. Sach der Überfiede- 
lung des General von Dieft nad Berlin trat er dem Oberbofprediger Strauß und den 
Vredigern Couard und Arndt nabe. Den nadbaltigjten Einfluß aber übte Jobannes 

so Goßner auf ihn aus. Im Jahre 1836 trat er das ihm angebotene Pfarramt in Götben 
in der Mark Brandenburg an, daß er 16 Jahre lang mit großem Segen verwaltete. 
Biſchof Roß in Berlin erfannte in M. den Mann, der vor allem für Berlin gewonnen 
werden mußte. Auf feine VBeranlafjung bewarb ſich M. im Jahre 1852 um die erjte 
Predigerſtelle (Archidiafonat) der Marienkirche, die mit der Nifolaifirche derart verbunden 

ft, daß der Propft von Berlin und Pfarrer der Nikolaikirche zugleich rechtlich Pfarrer 
der Marienkirche ift. Gegen den Wunfch der Gemeinde, die auf einen andern Geiftlichen 
ihr Augenmerk gerichtet hatte, wurde M. vom Magiftrat, dem Patron der Kirche, berufen. 
Sehr bald gelang es ibm, die Gegner zu gewinnen und die Marienkirche zu einem Mittel: 
punkt des firchlichen Lebens in Berlin zu machen. 33 Nabre lang, bis zu feiner Emeri- 

0 tierung im Jahre 1885, bat er in diejer Stelle gewirkt und alle ihm angetragenen böberen 
Amter abgelehnt. Er erfannte, daß in der pajtoralen Thätigfeit das Gebiet für feine 
bejonderen Gaben lag. Nach feiner Emeritierung lebte er zuerjt in Berlin, wo er von feiner 
zahlreichen Berjonalgemeinde noch viel in Anspruch genommen wurde, und zog ſich im Jabre 
1890 nadı Wernigerode in die Stille zurüd, woſelbſt er nach ſchweren durch Aſthma ver- 

45 urfachten Yeiden an feinem Geburtstag, in der Nacht vom 28. zum 29. April 1893, im Alter 
von 82 Jahren verjtarb. — Das bejondere Charisma M.s war entichieden die Seeljorge. 
Er batte die befondere Gabe mit ſicherem Blid jofort die verwideltiten Verhältniſſe Des 
äußeren und inneren Lebens in ihrer inneren Verbindung zu durchichauen und die mög: 
lichen Aege zur Yöfung der dadurch geitellten Aufgaben zu finden. Seine bobe fittliche 

5o Forderung und die unnachjichtliche Strenge des fittlichen Urteils vereinte ſich bei ibm mit 
dem liebevolliten väterlichen Eingeben in die Nöte eines bejchwerten oder angefochtenen 
Gewiſſens. Vor allem aber gewann die Verfönlichfeit M.s, in der das chriftlihe und 
echt menschliche in barmonifcher Weiſe vereint var, das Vertrauen der Nat und Trojt 
Sudenden. Die Gemeinde der Marienkirche, die aus der innerjten alten Stadt Berlin 

55 bejtand, verringerte ſich an Seelenzabl immer mebr, teils durch die Niederlegung einzelner 
Stadtteile für große öffentliche Bauten (4. B. Natbaus, Hauptpoftamt), vor allem aber 
dadurd, daß die Wohnhäuſer zu Gefchäftsbäufern umgewandelt wurden und vielfab im 
den Bejig von Juden übergingen. Was an Gemeindegliedern verblieb, gebörte meift den 
niederen, ja dem am tiefiten ftebenden Proletariat an. M. bat ftets allen feinen ibm 

— 
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zunächſt anvertrauten Gemeindegliedern in Treue gedient und war bei ihnen eine hoch— 
geachtete und geliebte, man kann jagen populäre Perſönlichkeit. Seine Hauptarbeit er: 
itredte ficdh aber weit über die Grenzen feiner eigenen Gemeinde binaus. Kein anderer 
Geiftlicher Berlins bat wohl eine ſolche umfaſſende Seelforge ſowohl im perjönlichen 
Verkehr als aud in einer vieljeitigen täglichen Korreſpondenz nad allen Gegenden ge: 
babt, wie M. Seine feelforgerlihe und pädagogiihe Gabe & infonderheit im Konfir- 
mandenunterricht zur Entfaltung. Aus ibm erwuchs die Seelforge in den Familien. 
Jahraus, jahrein, Sommer wie Winter, gab er wöchentlib 16 Stunden, in den lebten 
Jahren 12 Stunden Konfirmandenunterriht, obne daß ibm je Diele Arbeitstaft zu viel 
wurde. — Auch feine Predigten trugen den feelforgerliben Charakter. Sie find that⸗ 
ſächlich, wie er ſie im Titel nannte, „Zeugniſſe von Chriſto“, „beſonders in dem Sinne, 
daß ſie aus der Fülle einer reifen zur Stille und Sicherheit geklärten Erfahrung von 
dem reden, was das Menjchenleben in Chriſto gewinnt; daß fie —— dem Suchenden 
die Hand reichen, um zum Frieden zu kommen; daß fie die noch unficher und ziveifelnd 
Taftenden obne apologetifche Künfte und Berveisführungen an den inneren Bedürfniſſen 
und Erlebniſſen über den Weg zur Wahrheit orientieren. Ein tiefer Gewiſſensernſt, eine 
feine fittlihe Empfindung bildet im Zufammenbang mit dem Frieden und der ;Freibeit 
der Gottesfindfchaft den immer —— — Hintergrund, ſo daß die Rede, ohne mit 
Erſchütterungen zu beſtürmen, doch innerlich anfaßt und gewinnt und fördert” (Hering 
a. a. D.). Dazu fommt aber ein von aller fünftlichen Rhetorik freier, überaus flüffiger, : 
Harer Stil, der fih in feinem natürlichen Wobllaut allein in den Dienjt des Anbalts 
ftellt. Er jelbft berichtete, dak das Wort eines würdigen von ibm bejonders bochgeachteten 
Lehrers nach diefer Richtung für ihn von großem Segen geweſen ei, der bei Nüdgabe 
eines Auffages ihm gejagt hatte: „Dir fehlt alle Phantaſie, und du wirft dir die Yuft 
zum Studtum vergeben lafjen müſſen; bejonders die Theologie iſt gar nichts für Dich, 
denn wie würden deine Predigten ausfallen?“ (Gerade diefe Demütigung trieb ibn an 
genauer auf die Sprache zu achten und durch lautes Leſen klaſſiſcher Mufter den Sinn 
ür den Rythmus der Sprache und für die dem inhalt genau entjprechende Form des 
Ausdrudes zu pflegen. Der Vortrag der Predigt war bet M. vollftändig frei von jeder 
Rhetorit. Dem Inhalt genau entiprechend war feine Redeweiſe auch auf der Kanzel: 
durchaus natürlich, nicht von binreigender Kraft, aber unmillfürlih das Herz und das 
Intereſſe des Hörers fefjelnd. — Seiner Natur lag es fern auf firchenpolitiichem Gebiet 
bandelnd einzugreifen. Dennoch bat er von der außerordentlichen Berliner Generaliynode 
1846 an faſt jeder Provinzial: und Generalſynode angehört und bat jtets mit Freimut 

— 

und Entſchiedenheit ſeine Überzeugung vertreten. Er war als Weitfale ein Vertreter der 
Union. Bei den Beratungen über die Beneral-Spnodalordnung im Jahre 1875 ift er für 
die Annahme derjelben entichieden eingetreten und bat ſich der Bartei der „pofitiven Union“ 
unter Kögels Führung, |. Bd X 5. 614, 13 nie angejchlofien. Der Einfluß jener Perſön— 
lichfeit in dem durch Barteien zerflüfteten Berlin zeigte fih vor allem bei den eriten 
Wahlen der irchlichen Gemeindevertretung. Während in allen Gemeinden Berlins der 
leidenſchaftlichſte Kampf der Parteien entbrannte, vollzogen ſich in der Mariengemeinde 
die Wahlen ohne ſchroffe Gegenfäge. M. verftand es meijterbaft auch widerſtrebende 
Elemente in den Dienft der Kirche zu ftellen und die Herzen für die pofitiven Aufgaben 
zu ernfter und freudiger Mitarbeit zu gewinnen. Die Mariengemeinde war ftets ein 
Vorbild des vertrauensvollen Zuſammenwirkens von Amt und Gemeindevertretung. Mic 
jebr die allgemeine Liebe ihn trug, davon legten fein 25jäbriges Berliner Amtsjubiläum 
und fein Sceiden aus dem Amt, ſowie acht Jahr jpäter fein Begräbnis beredte Zeug: 
nifje ab. Außer einzelnen Predigten find folgende Predigtfammlungen M.s erfchienen 
und haben eine weite Verbreitung gefunden: „Zeugniſſe von Chriſto“, 4 Bde, jpäter als 
„ein Jahrgang Predigten” in 1 Band erjchienen, 15. Aufl. 1894; „Das Wort des; 
Yebens”, 4 Bde, 8. Aufl. 1888; „Der Weg des Friedens“ 1 Bd, 1871. Am weiteſten 
verbreitet find „Tägliche Andachten zur häuslichen Erbauung“, in mehreren Stereotyp⸗ 
Auflaz gen, zulegt 17. Aufl. 1895 erfbienen. Zu nennen find noch „Das dhriftliche Haus. 
Ein Beitrag zur focialen Frage” 1879, und (nad feinem Tode erjchienen) „Abe für das 
chriſtliche Haus“, 1894. Alle Schriften jind bei Stein-Halle im Verlag. Der Gejamt: 5 
ertrag feiner Schriften floß und fließt noch den von ibm in feiner Gemeinde gegründeten 
Yiebeswerten zu. Georg Rietſchel. 

Müller, Georg, zu Briſtol, geit. 1898. — Litteratur: Pie wichtigite und 
reichjte Quelle jind Müllers Tagebücher: „A Narrative of some of the Lords Dealings with 

ur 
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Gg. M., written by himself“, 4 Bände. Außerdem engliih u. deutſch: „Gg. M.; ein Glaubens: 
apojtel unjerer Zeit“, von F. G. Warne; nur deutfjh: „Leben und Wirken des Gg. M. in 
Brijtol*, von W. Claus; „Gg. Müller, ein Abriß feines Lebens und eine Auswahl feiner 
Neden“, von D. Steinede; „Georg Müllers Vermächtnis an uns“, herausg. von der Mijfions: 

5 budhhandlung in Neutirchen. Zur Erkenntnis der M.ihen Gedantenwelt ijt zu empfehlen: 
„Counsel to Christians“, von ihm jelbjt, jowie eine frobe Anzahl von Traftaten und Reden. 
— Ueber Müllers Verhältnis zum Darbysmus: William Blair Neatby „A History of the 
Plymouth Brethren‘“ und die zum Nrtitel J. N. Darby E. 483 Bd4 angeführte Litteratur. 
— Nach M.S Tode erfchienen in fait allen kirchlichen Blättern Ueberjihten über bar eben. 

ı0 Sehr injtrufiv ift der Aufjag in der Reform. Kztg. 1898 p. 148 ff. von Bajtor Krüsmann: 
„Georg Müller in Brijtol“. 

Zu den außerordentlihen Männern, durch die Gott die evangeliſche Chrijtenbeit des 
vorigen Jahrhunderts gejegnet bat, gebört in erjter Linie Georg Müller. Von Geburt 
ein Deutjcher, hat er in England das Feld feiner weltumfafjenden Thätigkeit gefunden, 

15 aber feine Geſtalt ragt nicht allein hervor in der Geſchichte der chrijtlichen Liebesarbeit feines 
Adoptivvaterlandes, jondern fie bat ökumeniſche Bedeutung, in Amerifa wie auf dem 
europäischen Kontinent bat Georg Müllers Arbeit nachbaltige Spuren binterlafjen. — 
Er wurde geboren am 27. September 1805 zu Kroppenſtädt bei Halberjtadt, fiedelte 
jedoch fchon 1810 nad Heimersleben über, als fein Vater dort den Poſten eines Steuer: 

20 einnehmers befam. Mit 10 Jahren wurde er Schüler des Gymnafiums zu Halberftadt, 
er follte Pfarrer werben, weil der Vater den Kirchendienit als eine geeignete Verſorgung 
betrachtete. Geiftliche Eindrüde blieben dem Knaben fern, der Vater jtrafte feinen Sohn 
wohl gelegentlich grober Übertretungen, enthielt ſich aber jeder Einwirkung auf deſſen 
Innenleben. Müller bat ſelbſt in „A Narrative ete.“ das Bild feiner Jugendzeit ent- 

35 worfen: ein wildes, im ganzen unbeauffichtigtes Heranwachſen, ein Sichgebenlafjen in 
allerlei Sünden. Auch die Schule und der Konfirmandenunterricht, jelbit der Tod der 
Mutter änderten hierin nichts, Negungen der Reue und Vorſätze zur Bejlerung waren 
immer wieder jchnell vergejien. Während der beiden legten in Nordhauſen verlebten Gym— 
nafialjabre bielt er 2 zwar äußerlihb in den Schranken und gab fi eifrig feinen 

30 Studien bin, innerlidy jedoch blieb er derjelbe, der, wo es möglidh war, jogar vor Lug 
und Trug nicht zurüdichraf. Ditern 1825 bezog Müller mit ebrenden Schulzeugniffen 
ald Student der Theologie die Univerfität Halle. Im Kreiſe gleich leichtfinniger Kameraden 
wurde das alte Yeben zunächit fortgefeßt, weder in PBerjönlichkeiten noch in der Predigt war 
ibm bisher der Ernſt des Chriftentums entgegengetreten. Sein Gewiſſen jtrafte ibn wohl, 

35 aber zu einem Bruch mit feinen jündigen Neigungen fam es nit. Dieje über feinen 
anzen ferneren Weg entjcheidende Erjchütterung erfolgte erjt im November 1825. Durd 

Vermittelung feines Studienfreundes Beta fand Müller Zugang zu einer fleinen Ge 
meinfchaft von „Stillen im Lande“, einfacher Bürgersleute, die im Haufe eines Hand— 
twerfers, namens Wagner, zu gemeinfamem Gebet und Gejang und zum Leſen einer ge 

40 drudten Predigt zufammenfamen. „Dieje einfältigen, liebevollen, betenden Cbriften 
machten auf ihn einen ſolchen Eindrud, daß fi ibm eine ganz neue Welt auf: 
that, die ibn mit einer Glut von Glüdfeligfeit erfüllte.” Won jenem Abend an datierte 
Müller jelbit den Anfang feines Ghrijtenlebens; ohne Verzug und Rüdficht wurde ge 
brocdhen mit den ehemaligen Freunden und dem leichtfinnigen Wandel und ftatt deſſen 

5 der engſte Anjchluß gejucht an den ibm zu ſolchem Segen getwvordenen Kreis von Gläubigen. 
Schon in dieſer eriten Zeit feines Glaubenswandels zeigten fih an dem jungen Studenten 
manche der ihn immer mehr auszeichnenden Charafterzüge: durch Verteilung von Trak— 
taten und perjönliche Bemübungen um das Seelenbeil der früheren Genofjen jucte er 
zu wirken für den Herrn; immer ausjchließlicher befchäftigte er fich mit der Bibel, die 

wer ſtets in fortlaufender Neibenfolge durdlas; nicht „tudierte” Predigten wollte er 
balten, jondern einfad das Wort auslegen unter Gebet um den Beiltand des beiligen 
Geiſtes; er wünjchte, unmittelbare Erfolge feines Betens und Arbeitens zu jeben. Um 
feines nachberigen Wirfens willen ſei auch erwähnt, dag M. eine Zeit lang in den 
Franckeſchen Stiftungen Wohnung nabm. Drei Jabre blieb er in Zalle, von ſeinen 

65 theologiſchen Lehrern gewann feiner auf ihn nennenswerten Einfluß, auch der damals 
nad Halle gerufene Prof. Tholud, mit dem M. in freundfchaftlichen Verkehr trat, und 
den er hochverehrte, vermochte die durchaus jelbitjtändige Entwidelung des Jünglings 
nicht zu leiten. Durch Tholuck wurde ihm der Weg gebabnt zur Verbindung mit der 
London Missionary Society for promoting Christianity among the Jews, um 

in deren Seminar jih zum Nudenmifjionar ausbilden zu lafjen, nachdem ein Plan, 
Heidenmiffionar zu werden, am Widerjtand des Vaters gefcheitert war. Am 19. März 
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1829 landete er in London, und es begann eine arbeitsvolle Zeit. Infolge Überanftrengung 
bald erkrankt, war M. gezwungen, Yondon zeitweiſe zu verlaſſen und einen Landaufentbalt 
zu nebmen in Teignmoutb im füblichen England. Diefe Mußezeit ift nicht bloß des— 
balb bedeutjam, teil damals die Erwägungen einfeßten, die mit dem Entſchluß endeten, 
1830 die Verbindung mit der London Society zu löfen, fondern vor allem, weil feit 5 
den Tagen von Teignmouth der in jener Zeit mit frifcher Kraft wieder auftwachende 
Glaube an die baldige Wiederkunft Shift auch fein Herz erfahte. Die ihn nach feinen 
eigenen Worten bewegende Frage: „mas kann ich für den Herm tbun, bevor er wieder: 
fommt, wenn er bald kommt?” ift für alle jeine fpäteren Schritte durchichlagend ge- 
worden. 10 

Um Ms Denken und Handeln in der Folgezeit zu würdigen, ſei daran erinnert, 
daß 1823 die fpäter im Darbysmus verſteinerte Bewegung der ſog. Plymouth Brethren 
ihren Anfang genommen und auf die Gläubigen Englands in ſteigendem Maße Einfluß 
gewonnen hatte. Open communion und open ministry waren die Loſungsworte der 
neuen Gemeinſchaft, Abneigung gegen alle beſtehenden Kirchengemeinſchaften ihr Charakter- 15 
zug, Rückkehr zu den apoſtoliſchen Lebensgewohnheiten ihr Ideal. Eine nicht unbedeutende 
Anzahl ernſter, tüchtiger Männer hatte ſich der in Dublin entſprungenen Bewegung an: 
geſchloſſen und ihre Gedanken in weite Kreiſe getragen. Mit der Gedankenwelt dieſer 
Gemeinſchaft kam M. in Berührung, als er zu Teignmouth befreundet wurde mit dem 
jungen ſchottiſchen Prediger Henry Craik, dem Schüler und Freund des liebenswürdigſten 20 
unter den Begründern des Brethrenism, Anthony Norris Groves. Es bedurfte keiner 
beſonderen Mühe, um M. zu einem begeiſterten Adepten der Grundſätze der Brethren zu 
machen, ſeine bisherige Entwickelung hatte ihn genügend darauf vorbereitet. Wenn die 
„Brüder“ jede Leitung durch Menſchen in geiſtlichen Dingen verwarfen und unmittelbar 
vom Geift Gottes geleitet zu fein glaubten, fo war M. ſchon längft ähnlich geitimmt ; 2 
er war 3.B. äußerſt mißtrauifch gegen jede wiſſenſchaftliche Erklärung der Schrift, weil 
fie wobl den Kopf mit Kenntniffen fülle aber das Herz leer laffe, der heilige Geift fei 
der einzige Erflärer, neben dem wir feines anderen bedürfen (vgl. A Narrative I, p.31). 
ferner hatte ihn das Bild der noch in den Banden des Rationalismus Schlafenden 
ewangelifchen Kirche Preußens mit tiefer Abneigung erfüllt gegen das Staatsfirchentum ; 30 
ſchon vor feiner Überfievelung nach England waren ihm die fcharfen Urteile geläufig über 
das Bekehrt- und Nichtbefehrtfein der Übrigen, die dem Eifer des Neulings entftammten 
und aufnabmefähig machten für die Saat fektiererifcher Gelüfte. Oder wenn Abwendung 
von den Freuden und Genüflen des Lebens und Streben nach „apoftoliicher Yebenshal: 
tung“ den urfprünglichen Brethrenism fennzeichneten, fo war bei M. damals ſchon ein 3 
ähnlicher Zug zu beobachten, mit Trauer befannte er, daß er nach feiner Belehrung doc 
noch einmal Theater und Konzert befucht babe. Ob er bereits vor feiner Bekanntſchaft 
mit Graif von den Gedanken der „Brüder“ angeregt war, ift zweifelhaft, vielleicht jtand 
er damals fchon unter dem Eindrud des von Norris 1825 berausgegebenen berühmten 
Traftats: „Christian Devotedness“, jedenfalls bat der Verkehr mit Craik die vor: 40 
bandenen Anjäge zur Reife gebracht. Wir ſehen dies an den Gründen, aus denen er 
die Miffionsgefellihaft um feine Entlafjung bat: e8 mar ihm unmöglich, fich einer 
Ordination durch unbefehrte Männer zu unteriverfen; fein Gewiſſen fträubte fich dagegen, 
fih von einem Miſſionskomitee leiten zu laffen, da ihm die unabhängige, nur durch den 
Geiſt geleitete Thätigkeit als die eines Knechtes Chrifti allein mwürdige erfchien, und ers 
wollte nicht auf die Juden als Objekt feiner Miffionsarbeit beſchränkt fein, vielmehr Frei: 
beit haben, feine Arbeit auch auf die Namenchriften auszudehnen. Selbitverjtändlich konnte 
die Geſellſchaft auf ſolche Gedanken nicht eingeben und entließ M. im Januar 1830 mit 
einem freundlichen Schreiben aus ihrem Verband. 

Troß feiner Abneigung gegen eine feite Arbeit an einem bejtimmten Ort ließ er fich so 
von den Gläubigen in Teignmouthb beivegen, Prediger der dortigen Gemeinſchaft zu 
werden. Hier hatte er die beſte Gelegenheit, die aufgenommenen Grundfäße zu verwirk— 
lichen und im den Überzeugungen zu wachſen, die für das in Briftol auf ihn wartende 
Lebenswerk beftimmend wurden. Die unverzüglich bejchloffene fonntägliche Feier des 
Abendmahls, die bei den Plymouth-Brüdern Sitte war, ift zum Verftändnis des Mannes 55 
inſoweit wichtig, als fie einmal ein Beifpiel feines unbedingten Geborfams ift gegen eine 
feiner Meinung nad in der Bibel enthaltene Vorjchrift, und dann weil fie uns erkennen 
läßt, wie ſehr M. ſchon die Schrift durch die Brille der „Brüder“ zu leſen angefangen 
batte. Im Gegenjat zu den aus Gläubigen und Ungläubigen gemischten Denomina= 
tionen ſollte feine Gemeinde Tediglih aus „Bekehrten“ beftehen. Noch bezeichnender für 60 
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MS Mangel an hiſtoriſch-kirchlichem Sinn iſt die Art und Weife, wie er dazu Fam, 
fih wiedertaufen zu laſſen: angeregt durch ein Geſpräch über die Berechtigung der 
Kindertaufe jtudierte er die Schritt. ob jih aus ihr die Notwendigkeit derfelben ergäbe. 
Da er fein ausdrüdliches Gebot der Kindertaufe fand, jondern nur Beifpiele von Groß: 
taufen, unterzog er fih der Wiedertaufe. M. ift in aller Welt dadurch befannt, daß er 
fein beftimmtes Gehalt annahm, nicht folleftierte und Gott allein feine äußeren Bedürf— 
nifje im Gebet and Herz legte. Schon bald nad feinem Amtsantritt und feiner Furz 
darauf folgenden Vermäblung mit Maria Groves, der Schweiter des oben genannten 
A. N. Groves, jete er die neugewonnene Überzeugung in die That um und erklärte der 
Gemeinde, daß er fortbin von freiwilligen Gaben zu leben gedenfe, ſowie jeder fie aus 
Antrieb des Geiftes ihm darreiche. In der Spur der „Brüder“ beivegte er ſich aud, 
als er die Anordnung traf, dab jedes Mitglied der Gemeinde zur öffentlichen Rede im 
Gottesdienſt berechtigt fei, je nachdem der Geift den Einzelnen aufweckte. Troß Diejer 
Bejonderbeiten, denen ſich noch mande andere anreihen laffen, war M. fein Seftierer im 

> gewöhnlichen Sinne, 08 handelte fih ihm nicht um Trennung, fondern die Einbeit des 
Yeibes Chrifti war fein immer wieder durcbbrechendes deal. Grade gegenüber J. N. 
Darby iſt fein Verhalten lebrreih und wohlthuend. Darby begann mit der Brüderjchaft 
aller Gläubigen und endete mit der Verdammung aller, die nicht J. N. Darby untertban 
waren. M. ift den Idealen feiner Jugend treu geblieben. Die im Streit mit Darby auf: 
tauchende Hinwendung zu größerer Erklufivität war nur vorübergehend, mit den Jahren 
wurde fein Urteil milder, jeine kirchliche Stellung weitberziger. Bon 1849 an tar der 
Bruch zwiſchen beiden Männern volljtändig, und Darby börte nicht auf, die Anhänger 
jeines Gegners mit dem ingrimmigjten Haß zu verfolgen. Manche Einzelheiten mögen 
uns bei dem Prediger von Teignmouth ſeltſam berühren: fein berbes Urteil über den 
geiftlihen Stand ganzer Kirchenkörper, fein genaues Aufrechnen der jährlih durch ibn 
Bekehrten, feine zeitweilige Verwechslung von Plymouth-Brüdern und Kindern Gottes, 
jeine Unnatur in der Schäßung der fichtbaren Welt, — dennoch imponiert er als der 
Mann voll Feuer und Energie, der überall jein Handeln fo einrichtet, wie ihm Über: 
zeugung und Gewiſſen gebieten, und wie z. B. in der Gebaltsfrage feinen findlichen 
Glauben dur fein Bedenken der Vernunft bemmen läßt; er gewinnt unfere Liebe als 
der eifrige Prediger der einfachen, evangelifhen Wahrheit, der die Hauptfache, die Er: 
löfung durch Chrifti Werk, wohl von feinen Sonderanfichten zu unterfcheiden weiß. 

Ungefähr zweieinbalb Jahre waltete M. in Teignmoutb feines Dienftes in fatiger 
Predigtarbeit in der eigenen Gemeinde und den benachbarten Ortſchaften. Seine Ver— 
zichtleiſtung auf feſtes Gehalt hatte er jetzt ſo wenig wie ſpäter zu bedauern, er glaubte 
ſich von Wundern umgeben und begehrte immer neue Wunder zu ſehen, eine Neigung, 
die ebenſo wie fein Überſehen der ſichtbaren Mittel in der verkehrten Anſchauung wurzelte, 
daß der Glaube da anfängt, wo die natürlichen Kräfte und fichtbaren Mittel aufbören. 
Auch manche direkten Erfolge feiner Befehrungspredigt durfte M. erleben, befonders wenn 

io er an fremden Orten predigte, drängten fi die Zubörer um ibn. In der eigenen 
Gemeinde dagegen war fchon bald weniger Hunger nad jeiner Verkündigung zu fpüren, 
und er jelbjt bezeugte, daß er anderwärts mit mehr Freude und Kraft gepredigt babe als 
in Teignmoutb. Bei aller Kraft perfönlicher Überzeugung leiden die Predigten M.s an 
eintöniger MWiederbolung verhältnismäßig weniger Gedanken und greifen über die ele— 

5 mentarjten Wahrheiten faum binaus, jo daß es ſchwer fein mochte, in ihnen dauernde 
Befriedigung zu finden. Für M. war der erfaltende Eifer der Gemeinde ein Zeichen, 
dag Gott ıbm einen anderen Poſten np wolle. Als daber fein inzwilchen nad 
Briſtol übergefiedelter Freund Craik ihn einlud, ibm auf das große Arbeitsfeld nachzu— 
folgen, fonnte er mit Freudigfeit den Wanderſtab weiterfegen. Am 25. Mai 1832 

5o langte er in Brijtol an. Die dortige Gemeinjchaft der „Brüder“, nad ibren beiden 
Kapellen Bethesda- und Gideongemeinde genannt, war an Zabl nur Hein, bielt aber 
treu zufammen und war von dem tbatkräftigiten Eifer beſeelt. Die Arbeit der beiden 
Freunde fvar von twachjendem Erfolg begleitet, in jeder Jabresüberfiht konnte M. an- 
geben, wie viele durch ibm und „Bruder“ Craik befebrt worden jeien. Die Kirchenorb- 

55 nung der fich um M. ſammelnden Gemeinde beitand ausdrüdlich darin, daß jede Ordnung 
feblte, und daß alle jo zu handeln juchten, wie ibnen der Herr dur fein Wort Licht gäbe 
(Narr. I, p. 97). Mit der Zunahme der Gemeinde ftellte ſich freilich aud das Bedürfnis 
nad einer gewillen äußeren Ordnung ein und beivog die Führer der Gemeinde, auf 
Einrichtung eines deutlich umfchriebenen Altejtenamtes Bedacht zu nebmen und für Die 

w Zulafjung zum jonntäglicen Abendmahl Kautelen bezüglich der Yehre zu fordern. Be: 
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ſonders die Lebritreitigfeiten des Darbysmus, in welche die Bethesdagemeinde tief verwickelt 
wurde, wirkten in leßterer Hinficht beitimmend auf die Entwidelung ein. 

Die Arbeit in der Induſtrieſtadt war nicht leicht, aber M. erwarb fich über den 
engen Kreis der Gemeinde hinaus bald Liebe und Vertrauen durch treue Seelforge und 
fleigige Krankenbeſuche in der nicht lange nach feiner Ankunft über Briftol bereinbrechenden 5 
Gholerazeit. Dem rajtlofen, von Eifer für den Dienjt des Herrn brennenden Manne war 
es oft ſchwer, innerlich im rechten Gleichgewicht zu bleiben. Häufig klagte er über feine 
geringe Liebe zum Herrn und mwünjchte wohl, abzufcheiden und bei Jeſus zu fein; daß 
er jo wenig „wirkliche Gemeinſchaft“ mit Gott habe, drüdte ihn manchmal nieder, und 
die Verfuchung des Glaubens, die er fich jelbit durch den Verzicht auf ein beftimmtes 
Einfommen auferlegt hatte, bereitete ihm neben der ‚Freude, feine Gebete und Hoffnungen 
erfüllt zu jeben, doch auch ſchweren Kampf. Nicht daß er die Gewißheit jeines Gnaden— 
tandes abbängiq gemacht bätte von der ntenfiwität feiner Gefühle, dazu mar fein 
Glaube zu müchtern und zu geſund, aber wie er überall mit Vorliebe nad unmittelbarem 
Erfolg jeines Betens und Predigens ausfchaute, fo fonnte er es auch nicht laffen, immer 
wieder das Barometer feiner Gefühle zu unterfuchen und jich in Schilderungen feines ihn 
bald befriedigenden bald betrübenden inneren Zuftandes zu ergeben. 

Wäre M. nur Prediger der open brethren von Brijtol geblieben, würden die Alten 
der Gemeinde ihren Kindern vielleicht heute noch mancherlei erzählen von dem durch den 
Schnee des Alters nie erftidten Jugendfeuer ibres einitigen Hirten, von feiner betenden 20 
Treue, von jeiner Bibelfenntnis und Bibelverebrung, aber außerbalb feiner Gemeinde 
würde er vergejlen fein wie unzählige andere Diener Chriſti. Die Bedeutung M.s für 
die Kirchengeichichte berubt auf der ihm von Gott zugeteilten Arbeit an den Armen und 
Waifen und an der Verbreitung des Evangeliums, neben der die Pflege der Gemeinde 
völlig in den Hintergrund trat. 25 

Im Anfang des Jahres 1834 eriwachte zuerit in ihm der Gedanke, in größerem 
Mapitab etwas zu tbun für die Ausbreitung des Evangeliums. Bon der göttlichen 
Eingebung diejes Gedankens überzeugt jehritt er ſchon im ‚Frühling desjelben Jahres zur 
Ausführung. Er entichloß jich, eine jelbititändige, mit allen äbnlidhen Einrichtungen 
unvertworrene Arbeit zu beginnen, weil feiner Anficht nad feine vorhandene Miffions- so 
geſellſchaft auf fchriftgemäßen Prinzipien aufgebaut var. Am meilten jtieß ibn das Zu— 
jammenarbeiten von Befebrten und Unbekehrten. M. konnte es nicht ertragen, daß jeder 
Beitragzabler unbefümmert um jeine geiftlihe Stellung Mitglied einer Vereinigung zum 
Dienft Chrifti fein durfte; daß man Unbefebrte um Gaben anfprad; daß bet der Be- 
rufung zu Borjtandsmitgliedern in erjter Yinie der Neichtum und die irdiſche Ehren: 35 
jtellung berüdjichtigt wurde; und daß man gegen die klare Vorfchrift des Wortes Gottes 
gegebenenfalls Schulden machte. Demgegenüber jollte das zu begründende Werk durd)- 
aus als ein von Gläubigen geleitetes und getragenes Werk erjcheinen, fein Unbefebrter 
follte zur Unterftügung aufgefordert oder gar zur Führung der Angelegenbeiten beran: 
gezogen werden; nur joweit ging man nicht, daß man auch die von Unbefehrten frei: 40 
willig dargereihten Gaben zurüdiwies. Unter feinen Umftänden wollte M. zum Betrieb 
der Arbeit Schulden machen, fondern war entichlofjen, niemals weiter zu geben als Gott 
die Mittel ſchenkte. Die Anſtalt war nicht gedacht als ein Hilfsmittel zur Belehrung der 
Welt, — eine auf M.s darboftiichem Standpuntt ganz unfchriftgemäße Hoffnung, — 
auch war 3.8. bei der Gründung des Waiſenhauſes nicht Yinderung der Not der Waifen 45 
der durcichlagende Faktor, jondern die Anftalt jollte dienen, die von Gott Auserwäbhlten 
während der Wartezeit auf die Parufie zu jammeln, und der Ghrijtenbeit ein Zeichen zu 
jein, daß Gott ein lebendiger Gott ift und beute noch ebenjo mächtig wirkt wie in den 
Tagen Abrabamd. Der Zweck der Anjtalt war a) Wocenjchulen, Sonntagsichulen und 
Schulen für Erwacjene zu unterftügen oder zu errichten, die auf biblifher Grundlage so 
berubten, d. b. in denen der Weg zur Seligkeit nach der Schrift gelehrt wurde und alle 
Lehrer Gläubige waren; b) die Fibel und gute Traktate unentgeltlih oder möglichit 
woblfeil zu verbreiten; c) die Miffion unter den Heiden und Namenchriften zu unter: 
ftügen. Dieje Arbeit, genannt „The Scriptural Knowledge Institution for Home 
and Abroad“, wuchs aus den kleinſten Anfängen zu großartigem Umfang beran. Mit 55 
drei Schulen wurde der Anfang gemadt, 1890 batte M. 75 Schulen unter jeiner 
Direktion, 121683 Schüler waren bis 1897 laut feinem letten Jahresbericht durch feine 
Schulen gegangen. Nicht nur England und feine Kolonien ſchulden M. Dank für diefe 
Arbeit, jondern auch Italien und befonders Spanien batten Teil an dem von Brijtol 
aus fich ergießenden Strom evangelischer Yiebesthätigfeit, Die von M. ins Leben ge: w 
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rufenen Schulen find ein wichtiges und wirkſames Mittel auf dem Wege zur Evangeli- 
fierung Spaniens. Etwa zwei Millionen Mark waren bis 1897 für diefen Zweig der 
Arbeit verivendet worden. Das Werk der Bibel: und Traftatverteilung wuchs in äbn- 
lihem Maße, bis 1897 wurden im ganzen 111 Millionen Traktate, 281 652 Bibeln, 

5 1448662 Neue Teftamente und 243542 andere Bibelteile in verjchiedenen Sprachen ver⸗ 
breitet. Die Verbreitung der Bibel in römiſchen Yändern war ein Hauptgegenitand der 
Fürſorge M.s; als Spanien und Nom dem Evangelium geöffnet wurden, ſtanden die 
Bibelboten von Briftol ſchon zum Einzug bereit. Von den Traftaten bat er ſelbſt eine 
große Anzahl geichrieben; „The love of God to poor sinners“, „The serpent of 

ı0 brass“, „The two thieves“, „Lydias conversion“, „The conversion of the 
jailor at Philippi“ u. a. Cine eigene Miffionsanftalt bat M. nicht gegründet, er 
unterjtügte nur jolde Mifftonare, die nach jchriftgemäßen Grundſätzen, d. b. ohne feſtes 
Gehalt und unabhängig von irgend einer Geſellſchaft am Evangelium dienten. Von 
1834— 1897 wurden * Millionen Mark für Miſſionszwecke ausgegeben. 

15 Das Werk, mit dem M.s Name am engjten verbunden ift, iſt die Waiſenſache. 
1835 begegnen uns in feinen Tagebücern die erften Erwägungen diefer Angelegenbeit, 
und 1836 wurde in einer für dreißig Mädchen eingerichteten Mietstwohnung das erite 
Waifenbaus eröffnet. Es liegt nahe, bei dem ehemaligen Bewohner der Franckeſchen 
Stiftungen in Halle die Frage aufzuiverfen, ob wir nicht deutliche Spuren aufzuteifen 

20 vermögen, die ung zurüdführen zum Leben und Werk Aug. Herm. Frandes. So meit 
ſich aus den A il wu en der Narrative fchliegen läßt, hat das Lebensbild Frandes den 
größten Einfluß auf 18 Handeln ausgeübt. Schon im Februar 1833 bekannte er bei 
der Lektüre von Frandes Leben, daß er deſſen Nachfolger im Glauben zu werden twünjche, 
„wenn der Herr uns Gnade gäbe, mehr diefem Manne Gottes gleich zu leben, könnten 

35 wir auch weit mehr als bisher aus der Bank unferes bimmlifchen Vaters für unjere armen 
an und Scheitern beziehen.“ Kurz vor der Einweihung des Waiſenhauſes ſchrieb 

: „sb babe lange gedacht, in ähnlicher Weiſe zu arbeiten wie Frande, wenn auch in 
* kleinerem Maßſiab, aber nicht um ihn nachzuahmen, ſondern im Vertrauen auf den 
Herrn“, und dankbar gedachte er noch oft des durch Frandes Glaubensleben empfangenen 

0 Segens. M. fühlte ſich alſo nicht bloß geiſtig vertvandt mit Francke, fondern die ibn 
bewegenden Antriebe haben ich geradezu entzündet an dem Bild des Waifenvaters und 
Miffionsmannes in Halle. 

Die Entwwidelung des Waiſenhauſes nahm einen unerwartet ſchnellen Fortgang. 
Zu der einen Mietswohnung famen bald zwei andere binzu. Im Jahre 1849 murde 

SM. dazu geführt, vor den Thoren der Stadt in Aſhley Down ein eigenes Haus für 
300 Kınder zu bauen, neben dem fich bis 1870 noch vier geräumige Bauten erhoben, 
jo daß endlich für 2000 Kinder mit dem dazu gehörigen Lehr: und Pflegeperjonal Pat 
war. Die leitenden Grundfäge blieben von Beginn an diefelben, analog den in den 
übrigen Zweigen des Werks geltenden: nur gläubige Lehrer und Pfleger wurden angeftellt, 

40 fein Menich follte um eine Gabe gebeten, feine Schulden gemacht, nie etwas Neues unter: 
nommen werben, ehe die nötigen Mittel durch Gebet herbeigeichafft waren. Die Worficht 
und Gerwifienbaftigteit M.s, jeine Zartheit im Nehmen von Geld, die ibn z. B. jede 
Habe zurüdmweifen hieß, die ihm als Ertrag irgend eines Wohlthätigkeitsvergnügens über: 
mittelt wurde, fein ftilles Warten, bis der Herr ihm neue Thüren öffnete, ift vorbildlich 

4 und ftärfend für jeden, der in äbnlicher Arbeit ftebt. 
Die legten 25 Jahre jeines Lebens bat M. auf Evangelifationsreifen zugebracht, 

die ihn in fait alle Lander der Melt führten. Seine erjte Gattin war 1870 nad 
langem, überaus glüdlihem Eheſtand geftorben; jeine einzige Tochter hatte dem voraus: 
fichtlichen Nachfolger M.s in der Zeitung der Anftalten, James Wrigtb, die Hand um 

so Ebebund gereicht, jo daß er die Yeitung in treuer Obhut wußte. In Begleitung jeiner 
zweiten Gattin fonnte er darum ohne Sorge die Welt durchwandern, um von feinem 
„guten Herrn“ Zeugnis zu geben. Schon vor dem Beginn diefer Reiſethätigkeit war er 
zum Bejuch feines Vaters einige Male in Deutfchland geweſen. Dem weiteren Publikum 
wurde er zuerjt befannt durch eine im Jahre 1843 als Apoftel des Darbysmus nad 

5 Stuttgart ausgeführte Reife, wo durch jeine Bemühungen die dortige Baptiftengemeinde 
gefpalten_ı und eine Gemeinſchaft nad den Grundjägen der Plymoutb-Brüder eingerichtet 
wurde. Die fpäteren Reifen zeigen uns M. nicht mehr als Darbyſten, der jedem Yandes- 
firchentum feind war; unbefangen verkehrte er mit Gliedern aller Denominationen und 
freute ſich, daß ibm auch die Yandesfirchen ihre Thore öffneten zur Ausrichtung feiner 

0 Botjchaft, die in einfacher, nüchterner Weife den Heiland der Sünder pries. Sein Blid 
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war weiter geworden, feine Erſcheinung menfchlicher. In früheren Jahren bätte er es 
für Unrecht gehalten, z.B. die Schönheiten der fichtbaren Welt eines Wortes zu würdigen. 
So fonitatierte er gelegentlich einer Nheinreife bloß, wie gefährlich das Neifen für die 
Seele jet und wie arm die Herrlichkeit der Erde gegenüber Jeſus. 1884 dagegen jchrieb 
er von feiner Reife zum Himalaya: „The amazing grandeur and magnificence of 
this mountain range will never be erased from the mind of any God fearing 
person, who has seen it.“ 

Als M. am 10. Mai 1898 ftarb, umgab nicht allein die Waiſenhaus- und Miffions- 
gemeinde von Briftol trauernd feine Babre, nicht nur die von ihm direft oder indireft durch 
jein Worbild ins Leben gerufenen Anftalten, wie bei uns in Deutjchland die Miſſions- 10 
und Watfenanftalt in Neukirchen bei Moers, jchauten dankbar diefem bervorragenden 
Werkjeug der Gnade Gottes nad, überall in der Chriftenbeit gedachte man gern des 
Segens, der von Georg M. —— war. Wir brauchen nicht blindlings, von der 
Größe des Erfolgs bezwungen, M. in allen Stücken Beifall zu ſchenken. Wenn er etwa 
für feine Anftalten allein das Prädikat der fchriftgemäßen Grundlage behauptete, als ob 15 
andere Anftalten, die follettieren, oder die nicht den Anspruch erheben, aus lauter Bekehrten 
zu befteben, minderwertig wären; oder wenn M. in einer für unfer Empfinden unzarten 
Weiſe erzählte, wie viele Stunden er im Gebet auf dem Boden gelegen babe, und jo 
die Murzeln feines Lebens aufdeckte; oder wenn er jährlih genau Be Freunden mit: 
teilte, wie viel er von feinem perſönlichen Einkommen für chriftlihe Zwecke geſpendet 20 
babe; oder wenn er nicht müde wurde, zu rühmen, zu welchem Segen er anderen ge: 
worden fei, jo erjcheint uns dies als ein Mifverftand des Evangeliums. Auch brauchen 
wir nicht zurüdzubalten mit der Bemerkung, daß er fich betreffs des Nichtkollektierens in 
einer Selbittäufhung befand, denn es giebt ein KRollektieren ohne Worte, und das ift 
noch viel eindrüdlicher ala das offene Kollektieren. Wir brauchen endlich ibm nicht zus 25 
zuftimmen in feiner pietiftijchen Weltflucht, feinem Drängen auf unmittelbaren Erfolg in 
der Belehrungsarbeit an den Waifenkindern und feiner ‚freude an den jewveilig erzielten 
Mafienbefebrungen der Kinder, — und dennoch ehren wir ihn als einen ausgezeichneten 
Diener Chrifti, defjen Wandel in Glaube und Gebet für alle Chriften eine wirkſame 
Mahnung und Stärkung ift, und deſſen Leben den Sat befiegelt, mit dem er einjt das zu 
Chriftentum gekennzeichnet bat: Christianity is life and reality. Kolfhaus. 

[+1 

Müller, Heinrib, Erbauungsichriftiteller, geit. 1675. — Witte, Memoriae, 
dec. XV, Francof. 1684, p. 189 ; Iſelin im Leriton, Baſel 1729 8. v. Müller; D. Krabbe, 
H. M. und jeine Zeit, Roit. 1866. — Populäre Bearbeitungen: Palmer, Lebensbilder von 
Erbauungsicriftitellern der luth. Kirche, Stuttgart 1870, I. Bd, S.147ff., in der evangel, 35 
Boltsbibliothef von Klaiber, Stuttgart 1861—1868, 3. Bd, S. 2255. — NIS Erbauungs- 
ichriftjteller erwähnt von Coſack in jeiner Differtation: Literarum asceticarum ... historiae 
brevis adumbratio. Regim. Bor. 1862, p. 16; 9. Bed, Die relig. Volkslitt, Gotha 1891, 
S. 134— 139; Groffe, Die alten Tröjter, Hermannsb. 1900, S. 236—252 verzeichnet die neueren 
Ausgaben feiner Werke. — Ueber M. als Prediger: Leonhardi in dem Sammelwert: Die 
Predigt der Kirche, Bd XIII. — NIS Liederdichter Koch, Geſchichte d. Kirchenlieds, 4. Bd, 
Stuttgart 1868, ©. 67 ff. 

Heinrih Müller, geb. am 18. Oktober 1631 zu Yübed, wohin fich feine Eltern vor 
Wallenfteins Invafion von Noftod geflüchtet hatten, nimmt unter den Erbauungsjcrift 
ſtellern der ev. Kirche unjtreitig eine der eriten Stellen ein. Sein äußerer Yebensgang 
bietet twenig Bemerkenswertes. Im 13. Lebensjahre ift er auf der Univerjität Noftod, 
wohin feine Eltern zurüdgefehrt waren. In Greifswald jegt er feine Studien fort, kehrt 
1650 nad Noftod zurüd, promoviert im folgenden Nabre zum Magifter und beginnt 
nach Vollendung einer zu jeiner Ausbildung unternommenen Reife in feiner Vaterſtadt 
unter großem Beifall zunächit philoſophiſche Vorlefungen zu balten. In feinem 21. Lebens: w 
jahre wird ihm das Arhidiafonat zu St. Marten in Roſtock übertragen. Bon der 
Helmftedter Fakultät mit der theologiſchen Dottorwürde beebrt, wird er 1659 Profeflor 
der griechiſchen Sprache, 1662 ordentlicher Vrofeffor der Theologie und Paſtor an 
St Marien, neun Sabre fpäter Superintendent. Mebrere ehrenvolle Berufungen ſchlug 
er aus Liebe zu feiner Vaterjtadbt aus. Müller war feit feinem 22. Yebensjabre ver: 55 
heiratet; von feinen ſechs Kindern überlebten ihn drei. Der von Haus aus körperlich 
ſchwächliche Mann, der am Ende eines arbeitsreichen und mübevollen Yebens jagen mußte, 
daß er fich nicht eines einzigen fröhlichen Tages auf der Welt entfinnen fünne, jtarb 
noch vor erreichtem 44. Yebensjahre am 17. September 1675. 

Müllers Bedeutung für die ev. Kirche Tiegt weniger auf dem Gebiete feiner theo— 60 
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logiſchen und akademiſchen als vielmehr feiner praftiichen Wirkſamkeit. In erſterer 
Hinficht überragt er faum feine Zeitgenofien. Seine Theologie bewegt ſich im weſent— 
lihem im Anſchauungskreiſe der lutheriſchen Drtbodorie. Den Ertrag jeiner Studien 
und jeines Sammelfleipes bat er niedergelegt in feiner erſten philoſophiſchen Schrift: 

5 Methodus politica (1653), in einer Harmonia veteris et novi test. chronologica 
(1668), einer Theologia scholastica (1670), dem dogmengejchichtlichen Verjuche Beren- 
garismi veteris novique historia (1674), einer auf logiſchem Scematismus auf: 
gebauten Homiletik Orator ecclesiasticus (1659) und einer Anzahl fleinerer Gelegen: 
beitsjchriften, Gutachten, Disputationen. Polemiſch ift er der calvinifchen und römischen 

1 Lehre ſcharf entgegengetreten. Müller ſteht im Zentrum der lutb. Lehre, die ihm jedoch 
nicht äußerlicher, erfenntnismäßig erivorbener und feitgebaltener Befit, fondern Eigentum 
jeines geiftlichen Lebens ift; jeine Ortbodorie ift von dem warmen Lebenhauche innigen, 
tiefgründenden Glaubens durchweht. Unverftand und Schmähſucht wagten feine Recht: 
gläubigkeit zu verbächtigen; durch eingebolte theologische Gutachten juchte ſich Müller von 

15 ſolchem Verdachte zu reinigen. Freilich bat er, wo es jein Beruf mit fich brachte, gegen 
die berrichenden firchlichen Übeljtände, gegen die meitverbreitete WVeräußerlihung des 
Chriſtentums freimütig und fraftvoll Zeugnis abgelegt. 

Und bierin liegt auch die eigentliche Bedeutung Müllers für feine Zeit. Er ift 
einer der hervorragenden Vertreter der vorpietiftiichen Periode: auf der einen Seite mit 

» den dogmatifchen Grundanſchauungen der lutheriſchen Ortbodorie innig verwacfen, auf 
der andern von einer Reihe theologijcher Gedanken erfüllt, die eine andersartige Erfafjung 
des lutheriſchen Yebhrbegriffs anbabnen und die Wege zur pietiftifchen Lehrform weiſen. 
In die Zeit des dreißigjährigen Krieges geftellt, umgeben von den allentbalben bervor: 
tretenden Folgen des Krieges, den tiefen kirchlichen und fittlihen Schäden, die er ſchmerz— 

25 lid) empfindet, ift er berufen, an der Erneuerung des firchlichen Lebens feiner Zeit durch 
das lebendige Zeugnis feiner glaubensitarken, fittliberniten Perſönlichkeit wie feiner aus 
dem Worte der Schrift friſch quellenden Predigt und reichen, gefegneten litterarifchen 
Thätigkeit mitzuarbeiten. 

Mie wenige war Müller zur Löfung diefer Aufgabe geeignet. Ausgejtattet mit 
3” gründlicher Gelehrſamkeit nach der Art und dem Maße feiner Zeit und mit reicher 

praftifcher Begabung, entfaltet er eine oft überwältigende Beredſamkeit, die für alle Kreije 
der Gemeinde berechnet, im edeliten Sinne des Wortes volfstümlih genannt erden 
muß. Müller gebt in feinen Predigten und Erbauungsjchriften jtets von dem Schrift: 
worte aus oder vielmehr in dasjelbe binein; es zeichnet ihn dabei Gründlichkeit und 

35 tiefes Eindringen in den fachlichen Inhalt und Gedanfenzufammenbang aus; der Tert 
wird bis in die kleinſten Einzelheiten benüßt, wobei Freilich Abfonderlichfeiten mit unter: 
laufen. Selten wird Müller wirklich lehrhaft, und wo er es wird, benimmt die Alarbeit 
und Überfichtlichkeit, die Friſche und Unmittelbarkeit der Darftellung, die Jugendlichteit, 
Anmut und Yieblichfeit des Stils alles Drüdende und Ermüdende Es ift Müller ge 

40 geben — und das macht ihn jo volfstümlich und friich bis auf unjere Tage — die 
tiefiten Saiten des menfchlichen Herzens, wie fie fich im Volksleben oft äußern, anzufchlagen 
und damit auch den Weg zu dem inneren Yeben der Gemeinde zu finden. Das konkrete 
Yeben des Volkes wird mit tiefem Scharfblide aufgefaßt und flar und faßlich dargeitellt 
und zwar in einer Sprache, welche, den Periodenbau faft gänzlich vermeidend, in kurzen, 

5 prägnanten, oft änigmatiſch Elingenden Sätzen, in Antitbefen und fprichiwortartigen, 
förnigen Ausdrüden wie ftoßmweife energifch auf den Zuhörer oder Lefer losgeht, um von 
innen beraus eine Umwandlung berbeizuführen. Dabei ift die Nede von Bildern und 
Allegorien durchzogen und trägt unverkennbar ein gewiſſes rhetoriſches Element an fid. 
Sieht man von einzelnen Worten und Ausdrüden, von Seltjamfeiten ab, wie jie jener 

50 Zeit eigen find, jo bat man ein Recht, Müllers Sprache klaſſiſch zu nennen und ibm in 
der Gefchichte der deutichen Litteratur eine Stelle einzuräumen. 

Auf dem Gebiete der Predigt: und Erbauungslitteratur war Müller ein äußerft Frucht: 
barer Schriftiteller. Zuerft erfebien (1659): Der bimml. Liebeskuß oder Übung des wahren 
Chrijtentums fließend aus der Erfahrung der göttlichen Liebe (überarbeitet von Fiedler, 

55 Yeipzig 1831; abgedrudt Hamburg 1848). Die Kreuz, Buß: und Betichule (1661), 
unter der ſchweren Laſt des verantiwortungsvollen Amtes aus eigener innerer Erfahrung 
heraus gejchrieben, entbält 22 Betrachtungen über den 143. Palm; neue Ausg. Hamb. 
1853, Yeipzig 1872. Eine Auslegung der Perifopen des Kircbenjabres geben die beiden 
bedeutenditen Predigtſammlungen Müllers: die apoftolifche (1663) und evangelische (1672) 

oo Schlußkette und Kraftkern; ferner die feſtevangeliſche Schlußfette, die erjtere neu beraus- 
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gegeben von Bittcher, Halle 1853 u. 1855, die beiden leßteren von Bandermann (2. Aufl. 
1881; 1855). Der bäusliben Erbauung dienen als Haus: und Tiſchandachten Die weit: 
verbreiteten gedankenreichen geiftlichen Erquiditunden (1664); neuere Ausgaben Yeipzig 
1872, Hamburg 1889. Zie wurden von Genofjen des pegnefiichen Blumenordens in 
Reime gebrabt (1673— 1691); aus neuerer Zeit: De Mardes, Yieder nad H. Müllers 5 
geiftl. Erquiditunden, Cottbus 1893. Der geiftlihe Danfaltar enthält drei Predigten 
über Pi 68,20. 21, nah Müllers Wiedergenefung von einer ſchweren Krankheit im 
Winter 1668/69 gebalten; neue Ausg. Hermannsb. 1885. In das gleiche Nabr Fällt 
die Schrift: Ungeratene Ebe (1668). Die Thränen- und Trojtquelle oder der Heiland 
und der Sünder (1675; neue Ausg. Halle 1855) bebandelt in 20 Abjchnitten die Ge: ı 
ichichte der großen Sünderin Ye 7. Auch die neun Paffionspredigten (meu berausgegeb. 
von Pafig 1856 und Hartmann 1862) feien bier genannt. Nah Müllers Tod erjchien: 
der evangeliiche Herzensipiegel (1679), kürzere Predigten über die evangelijhen Perikopen 
(neue Ausg. 2 Bde, Hamburg 1882. 1884), evangel. Präjervativ wider den Schaden 
Joſephs in allen dreien Ständen (1681), ebenfalls Evangelienpredigten, und die Yeichen- 
reden: Gräber der Heiligen (1685). — Müller bat auch eine Anzahl geiftlicher Lieder 
gedichtet, von denen — in die kirchlichen Geſangbücher übergegangen ſind. Sie ſind 
verzeichnet bei Fiſcher, Kirchenlieder-Yerifon, Gotba 1878, ©. 458. 

Müllers Namen muß in der evangeliichen Kirche mit Dank genannt werden. Seine 
Schriften baben in der dürren > des Nationalismus das väterliche Erbe des Bibel: » 
glaubens bindurdhretten belfen. Die zahlreichen Ausgaben feiner Schriften in der Gegen: 
wart fichern ihm auch fernerbin ein dankbares Gedächtnis und find ein Zeugnis dafür, 
dat das evangeliihe Volk an gejunder, beilfamer Speife, wie fie ibm bier geboten wird, 
noch Geſchmack findet. Hermann Bel. 

m ) 

Q* 

Müller, Jobann Georg, geit. 1819. — Litteratur: Johann Georg Müller, 2 
drei Vorträge von Dr. J. Kirchhofer (in: der Unoth, Zeitichrift für Gefhichte und Altertum 
des Standes Schafihaufen, Schaffhauſen 1864, I, 65 ff.). Unterredungen mit der Groffürjtin 
Katharina und dem Kaifer Nlerander T., aus I. ©. Müllers Tagebud (in: der Unoth, 1864, 
I, 167 .). Aus J. G. Müllers Selbjtbiographie (in Gelzers Protejtant. Monatsblättern, 
1861, XVIII, 35). rau von Krüdener in der Schweiz, aus I. G. Müllers Tagebud (in 30 
Gelzers Prot. Mon. 1863, XXII, 1955f.). Herder und Georg Miller, von H. Baumgarten 
(in den BY XXIX, 23Ff.). Ueber I. G. Miller Unterbaltungen mit Serena, von F. Zehen: 
der. Litterariiche Beigabe zum Programm der höhern Töchterſchule in Zürich 1881. Aus dem 
Herderihen Haufe. Aufzeichnungen von Jobann Georg Müller, herausgegeben von I. Bäd): 
told, Berlin 1881. Joh. Gg. Müllers Lebensbild, von K. Etolar, herausgegeben vom hiftor.: 35 
antiquar. Verein in Schaffhaufen, Bajel 1885. Der Briefwechiel der Bruder I. Ga. Müller 
und oh. v. Müller 1789—1809, herausgegeben von Eduard Haug, Frauenfeld 1893. Aus 
dem Lavaterſchen Kreife, von Eduard Haug. I. Job. Georg Müller als Lavaterjhüler in 
Zürih. II. Joh. Georg Müller ald Student in Göttingen und ald Vermittler zwiſchen den 
Bürihern und Herber. Beilage zum Jahresbericht des Gymnaſiums Schaffhauſen 1894 u. 1897. u 

Der geſamte handſchriftliche Nachlaß J. G. Miillers, 581 Nummern umfaſſend (dabei 
Nr. 37—110 von und über Joh. v. Müller), befindet ſich auf der Miniſterialbibliothek zu 
Schaffhauſen. 

Müller, Job. Georg, Dr. theol., Profeſſor und Oberſchulherr von Schaffhauſen, des 
Geſchichtſchreibers J. v. Müller Bruder, gebört nicht zu denjenigen Theologen, welche 
durd neue große Ideen und fräftiges Eingreifen in die Bewegungen der Zeit epoche— 
macend einwirken; aber er ift der edlen Neibe derer beizuzäblen, deren Leben in jtiller 
Tbätigfeit, in anfpruchslofem Wirken durd Wort und Schrift dabin fließt, die aber den: 
nod durch ihre perjönliche Würde und gediegene jchriftitelleriiche Thätigfeit im engeren 
und weiteren Kreife jegensreih und nachhaltig wirken. Geboren den 3. September 1759, » 
genoß er im Haufe feines Waters, eines Geiftlichen, eine fromme Erziehung nad altem 
Gepräge; feine Mutter leitete ihn frübe zu Gottes Wort und zur Yiebe der alten Kern: 
lieder der Kirche bin, wodurd ein tief religiöfer Grund und Boden in fein weiches, 
empfängliches Herz gelegt wurde. Von Jugend auf batte er eine entjchiedene Neigung 
für die Wiſſenſchaften und einen lebendigen Durjt nach Wabrbeit, und als fein Gemüt 55 
durch die Lektüre von Youngs Nachtgedanken und Yavaters Ausjichten in die Ewigkeit 
mächtig ergriffen worden, entjchied er fich alsbald für das Studium der Theologie. Hierin 
batte er aber viele Kämpfe durchzumachen, bis er zu einer gewiſſen Feſtigkeit gelangte. 
— begab er ſich in Zürich unter die Leitung von J. Caſp. Häfeli (ſpäter in Deſſau, 
Bremen und Bernburg), der mit Pfenninger und Yavater damals eine kräftige Oppofition so 
gegen den überbandnebmenden Nationalismus bildete. In dieſem Kreiſe wurde Müller 
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zwar von einem gewiſſen weichlich asketiſchen Zuge befreit, aber bei der in demfelben 
herrſchenden Überihtwänglichkeit gelangte er doch nicht zu einem fichern Grunde. Das 
zeigte fich in Göttingen, two er bald einfab, daß fein bisheriger Glaube dem Andran 
der dort vertretenen Neologie nicht gewachſen fei, weswegen er fich bald wieder nad 

5 einem anderen Lehrer umfab, der ihm feine jchweren Zmeifel löfen und dem gebrüdten 
Gemüt Erleichterung darbieten follte.e Damals war eben Herder Stern aufgegangen, 
und dieſer z0g ihn nad Weimar, wohin er, wie einjt im Altertum Jünglinge zu großen 
Männern, wanderte, um Weisheit zu lernen. Herder behielt den Jüngling ein halbes 
Jahr in feinem Haufe und gewann ihn fo lieb, daß er bis an fein Ende in vertrauter 

10 Freundſchaft mit ibm lebte. In Herders Umgang wurde Müller freier, lebensfriſcher und 
zu weiterem Forſchen angetrieben, doch war fein Einfluß mehr negativ als pofitiv; im 
übrigen aber batte er Geiwinn von dem damals in bober Blüte ftehenden Mufenfis. 
Zurüdgefehrt in feine Vaterſtadt fühlte er erft, mie wenig Feſtes er im Grunde batte. 
„Viererlei Theologien“, Iagt er felbit, „batte ich nun in meinem Kopfe; nun war einmal 

15 die Zeit für mich da, mich felbjt zu formieren. So oft ich die Bibel las, drängten ſich 
alle vorigen Ideen fo verwirrt binzu, daß ich gar nie mit eigenen Augen lefen fonnte 
und alles vor mir ſchwindelte“. Er faßte daber den eigentümlichen Entſchluß, alle theo— 
logiſchen Bücher jamt der Bibel zwei Jahre lang bei feite zu legen, während diefer Zeit 
ſich auf die klaſſiſche Litteratur zu iverfen, um dann wieder —* und unbeirrt von an— 

20 gelernten Meinungen das Studium der Bibel vornehmen zu können. Er führte den Ent— 
ſchluß aus, begann hernach, gleichfam auf einer tabula rasa, das theologische Stubium 
mit neuem Eifer und eigentlichen Entzüden, und jo vollzog fich, begleitet von ſtetem 
Gebet und praktischen Erfahrungen, die innere Krife, und er gelangte zu einer gefunden, 
auf die ewige Wahrheit der göttlichen Offenbarung gebauten, ſelbſt erlebten und fürs 

25 Leben fruchtbaren Überzeugung. Da Müller wegen Kränklichkeit feine Pfarritelle, jondern 
nur ein Profefjorat am Collegium humanitatis übernehmen fonnte, da er zugleih in 
einer zwar glüdlichen, aber kinderlofen Ebe lebte und in einer günftigen öfonomifchen 
Lage ſich 2* ſo konnte er ganz den Wiſſenſchaften und der Schriftſtellerei leben. In 
ſeinen ziemlich zahlreichen Schriften die er aus innerem Drange und zur Belehrung der 

3 Gemeinde, namentlich der ihm ſehr teuren Jugend jchrieb, hatte er vorzugsweiſe ein apo— 
logetifches Intereſſe; er wollte das damals verfannte Chriftentum in feiner Menſchen— 
freundlichkeit wieder zugänglich, die Bibel in ihrer Herrlichkeit und Humanität wieder 
brauchbar machen. Man erblidt zwar darin den Einfluß Herders, aber Müller ift poſi— 
tiver. „Mein theologiſches Syſtem“, jagt er, „iſt mehr in der Form als in der Materie 

» von dem der Alten unterfchieden, und im Grunde die augsburgifche und belvetifche Kon: 
feffion immer noch auch die meinige. Nur möchte ich alles mebr fimplizieren, auf die 
Menſchheit und die Bebürfnifje des größten Teils derfelben, des Volks, anwenden, den 
Scholafticismus und jede Schulpbilofophie daraus verbannen und die Lehre Jeſu und der 
Apoftel entkleidet von dem jüdiſchen Gewand (das ich übrigens fehr liebe und paflend 
finde) rein und anwendbar für unfere Zeiten darftellen, kurz die Theologie mebr humani— 
fieren. Da in unfern Tagen alle menjhlihen Wiſſenſchaften ſowie alle politifchen und 
religiöfen Inſtitute fich zu einer neuen, hoffentlich zu einer jchöneren und reineren Form 
emportinden, jo muß es auch die Theologie thun; menngleich ihr Grundſtoff, die poft- 
tive Offenbarung, immer derfelbe bleibt und bleiben muß”. — Man erkennt aus diefen 
Außerungen die Vorzüge und die Mängel feiner religiöfen und tbeologifhen Schriften. 
In den biftorifchen und kirchengeſchichtlichen Schriften juchte er eine bejjere Methode diejer 
Wiſſenſchaften anzubahnen, und er bat feinerzeit dazu beigetragen, dieſe beijere Metbode 
zu fördern. Seine größeren Schriften find: 1. Philoſophiſche Auffäge, Breslau 1789, 
voll tiefer, geiftreiher Blide in Philoſophie, Erbbeichreibung, Politik, Religionsgefchichte 

sound vorzüglich altteitamentliche Theologie. 2. Unterbaltungen mit Serena, moraliſchen 

Inhalts, Wintertbur 1793—1803, 2 Teile (3. Aufl. 1834, ein dritter Teil nach feinem 
Tode herausgegeben von Profeſſor Kirchhofer 1835), entitanden aus wöchentlichen Auf- 
fägen für feine Braut. 3. Befenntniffe merfwürdiger Männer von ſich jelbit, 3 Bde, 
1791—95 (drei andere Bände bat ein Freund von M. fortgefet). 4. Briefe über das 

5 Studium der Wiffenfchaften, befonders der Geſchichte, Nünglingen feines Vaterlandes zu— 
geichrieben, 1798, 2. Aufl. 1817. Trefflihe Winke für junge Männer, die fih dem 
Dienfte des Vaterlandes widmen wollen. 5. Theophil, Unterbaltungen über, die chrijtliche 
Religion mit Jünglingen von reiferem Alter, 1801. Es bandelt von Neligion, Mytho— 
logie, Offenbarung, Altem und Neuem Teftament, Leſen und Auslegung der Schrift, und 
bat den Zweck, ein qutes Zeugnis abzulegen über die in Verachtung gelommene chrift- 
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liche Religion. 6. Über ein Wort, das Franz I. von den Folgen der Reformation gejagt 
baben joll, 1800. 7. Reliquien alter Zeiten, Sitten und Meinungen. Für Jünglinge 
nach Bedürfniſſen unferes Zeitalters. 4 Bde. Die zwei lesten Bände auch unter dem 
Titel: Denkwürdigfeiten aus der Gejchichte der Reformation. Auch ein Beitrag zum 
Dentmal Luthers und feiner Zeitgenofien, 1803—1806. Ein Schat gebrudter und un: 5 
gedrudter Reliquien aller Zeiten voll feiner Bemerkungen und in echt pragmat. Gejchicht: 
jchreibung. 8. Heinrih Bopbards, eines jchweiz. Yandmanns, Yebensgejcichte von ibm 
jelbjt bejchrieben, 1804. 9. Vom Glauben der Ehriften. Vorlefungen. 2 Bde, 1816, 
2. Aufl. 1823. Cine für die damalige Zeit treffliche, anregende Darjtellung der dhrift- 
lichen Religion, Fortſetzung des Theophil, der freilich noch die tiefere Einficht in die 10 
Ghriftologie fehlt, was er zum Teil jelbjt noch erkannte. 10. Blide in die Bibel, mit 
Noten zur Bibel von J. von Müller. Nach feinem Tode als Bruchjtüde herausgegeben 
von Prof. Kirchbofer, 2 Bde, 1830. Auch diefes Werk follte dazu beitragen, diefes gött: 
lihe Buch in feiner Herrlichkeit befannter zu machen. Seine Abficht dabei war nad) 
feinen eigenen Worten: „DO, daß es dod meinem bimmlischen Vater gefallen möchte — ı5 
das iſt oft mein inniger Seufzer —, daß ich den Reſt meiner Tage dazu verwenden 
fönne, etwas recht Gütes zum Bejten der Gemeinde Jeſu und zur freundlichen Belehrung 
bejonders junger Leute thun oder jchreiben zu fönnen! Gott erböre dies mein Gebet und 
fröne den Abend meines Lebens mit einer ſolchen Wohlthat“. inige Heinere Schriften 
find : Neujahrsgejchent für meine Freunde, 1785. — Andenken an meine Mutter. — 20 
Ueber den Zuftand des hiefigen Neligionswejens, 1803. — Über den Unterricht in der 
riftlichen Religion. — Auswahl biblifher Sprüche für den eriten Religionsunterricht. 
— Summe des Evangeliums, 1814. — ns Deutjche überjegt bat er: Mentellas ver: 
gleichende Erbbejchreibung, 2 Bde, und Dalrymple's Gejch. von Großbritannien und Ir— 
land, 4 Bde, 1792—94. — Endlich gab er heraus: J. v. Müllers jämtliche Werte, 5 
27 Bde, und im Verein mit J. v. M. und Heyne: Herders Werke. 

Neben diejer litterarifchen Wirkjamfeit, durch die M. namentlich auf Jünglinge wohl: 
tbätig wirkte, nützte er feinem Vaterlande in mehrfacher Weife auf ausgezeichnete Art. 
Anfangs Katechet, wurde er 1794 Profeſſor der griechiichen und hebräiſchen Sprache am 
Colleg. humanitatis, ſpäter der Enchllopädie und Methodologie. Die Revolution rif 30 
ihn aus dem geijtlichen Stande heraus, und er ließ es nur darum gejcheben, weil er 
überzeugt wurde, der Vaterjtadt auf diefe Weife am nmüslichiten fein zu fönnen. Durch 
das Zutrauen feiner Mitbürger wurde er zuerit Vollsrepräfentant, dann Mitglied der 
Verwaltungstammer, darauf Unterftattbalter, in welchen Stellen er ſtets vermittelnd ein- 
griff, das gute Neue mit dem bewährten Alten möglichjt vereinigend. Während der Me: 35 
diation mußte er jehs Jahre lang Mitglied des Kl. Nats fein, wo er als Oberjchulberr 
für — der höheren und niederen Schulen vieles leiſtete. Das Schulweſen, zumal 
das höhere, lag ihm ſehr am Herzen, und ſeine ſchönſten Tage waren, wenn er in den 
Prüfungen aufgeweckte, wohlgeartete, fleißige Knaben ſah. Dies erſetzte ihm einigermaßen 
das Gefühl der Leere in der politiſchen Laufbahn, in der er ſich oft unmutig über die 40 
verlornen Stunden im Ratsjaal äußerte; darum verließ er dieſe, jobald e8 möglich war 
(1809) und bebielt bloß noch die Überjchulberritelle mit dem Profejjorat bis an fein 
Ende. Gerne kehrte er zu den jtillen Studien zurüd, namentlich zur Bibel; „denn“, 
jcehreibt er, „wenn ich darin nachlaffe, jo fängt nad und nad mein inneres Yicht, das 
Prinzip meiner Nube und meines ganzen Glüds an zu erlöfchen und die Freundichaft 45 
mit Gott zu erfalten“. In dem Jahre, wo er von der politifchen Bürde befreit wurde, 
ftarb fein Bruder, und das erjte Gejchäft war, deſſen gefammelte Schriften herauszugeben, 
was auch zum Ordnen der jchivierigen öfonomijchen Umſtände des Verftorbenen nötig 
war. Selten lebten zwei Brüder jo innig verbunden, wie fie; von früber Jugend an 
liebten fie ſich zärtlih und blieben in diefer Treue bis in den Tod; Die gegenfeitigen so 
Briefe atmen die aufrichtigfte Anbänglichkeit und Achtung; fie unternahmen nichts, ohne 
es einander mitzuteilen, miteinander teilten fie Freud und Yeid, und namentlich war es 
G. M., den die Schidjale feines Bruders oft ſehr drüdten; er nennt ihn nur „jeinen 
lieben Seligen“. Müller erbielt einigemale Bofationen ins Ausland, jo nad Kiel und 
Heidelberg, allein er zog es vor, jeiner Vaterſtadt zu dienen; nur einmal machte er mit 55 
feinem Bruder eine größere Reife nach Wien, dagegen war jeine Korrefpondenz; mit aus- 
wärtigen Gelehrten eine jehr ausgedehnte, und die zahlreichen Beſuche, die er erbielt, 
jegten ihn ſtets in lebendigen Verkehr mit der theologischen und politifhen Welt. Bei 
den Durchzügen der Alliierten 1813 und 1814 fam nicht leicht ein angefebener Fremder 
durch Schaffbaufen, der ibn nicht bejucht hätte, mit dem Prinzen von Preußen, dem co 
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Fürſten von Hechingen, Königin Katharina von Württemberg und ihrem Bruder Kaiſer 
Alerander hatte er Unterredungen; bei leterem verivendete er fich für die Neutralität der 
Schweiz, und feine Schweiter ließ ſich vielfach von ibm über die chriftlihe Religion be- 
lehren und veranlaßte ihn zu dem Schriftchen: Bon der Summe des Evangeliums. Auch 
mit Katholiken, befonders mit J. Mich. Sailer, ftand er in freundfchaftlihem Verkehr; 
damals meinten noch manche Nebliche von beiden Seiten, es ftebe einer Vereinigung 
beider Kirchen nicht jo viel mehr im Wege! Ebenſo hatte er zu der Brüdergemeinde 
freundliche Beziebungen und meinte, er möchte wohl feine leßten Tage an einem ihrer 
jtillen Orte verleben. Sehr jegensreich wirkte er durch feine Mäßigung, als Frau von 

ı0 Krüdener in der Näbe lebte, und als jpäter die befannten religiöfen Bewegungen im 
Kanton entjtanden, da wehrte er einerfeits Gewwaltmaßregeln von Seite der Behörden ab, 
und andererjeits warnte er die Erwedten vor den ihnen nabe liegenden Fehlern (val. 
Stodar, David Spleiß, Bafel 1858, ©. 132. 137—147). Wie fehr Deutichland jeine 
theologiſchen Verdienſte ehrte, beiviejen die Univerfjitäten Tübingen und Yena, die ibn bei 

5 Anlaß des Neformationsjubiläums zum Doktor der Theologie freierten. Am Schweizer 
Reformationgfeft trat er zum letzten Mal öffentlihb auf, indem er eine Rede über Die 
Reformation bielt, die gedrudt wurde. Bald darauf ftarb feine Gattin, feine von Jugend 
auf leidende Gejundbeit brab nun vollends zujammen, und er entjchlief im Frieden 
Gottes den 20. September 1819. Die Kirche hatte an ihm einen Mann, der im edelſten 

» Sinne des MWorts ein Gottesgelehrter, ein Schriftgelebrter, gejchidt zum Reiche Gottes 
war, durchaus wurzelnd auf religiöfem Grund und ——— der nur in den Überzeugungen 
des chriſtlichen Glaubens den Zweck irdiſcher Exiſtenz gelöſt ſah. Sein Hauptverdienſt 
iſt, daß er in dunkler Zeit ein kräftiger Zeuge war, ein heilſam vermittelndes Zwiſchen— 
glied zwiſchen der alten Orthodoxie, durch die Zeit des Rationalismus hindurch bis zum 
wiedererwachten tieferen Glaubens: und Erkenntnisleben der Neuzeit; an ihn ſchloſſen ſich 
daber gerne alle Freunde Jeſu und feiner Gemeinde — wie er die Chriften gerne nannte 
— als eine Säule an. Wir können ihn bierin neben Y. Jak. Heß, Antiftes von Zürich, 
itellen; beide ftanden weniger auf dem Grunde der objektiv gewiſſen Kirchenlehre als der 
durch jubjektive Überzeugung getvonnenen Glaubenserfenntnis. üllers äußere Erjchei- 

nung war imponierend und doch im höchſten Grade anziebend, eine hobe, edle Geitalt, 
prächtige gewölbte Stirne, belle, blaue Augen, mwoblgeformte gebogene Naſe, freundliches 
Yäceln des Mundes und janfte Stimme, 

Dr. 3. Kirchhofer + (G. Kirchhofer). 

Müller, Johann Georg, Profeffor in Bafel, geit. 1875, war ein Freund bes 
35 eriten Herausgebers diefer Enchklopädie und Mitarbeiter an der eriten Auflage derjelben, 

ferner ;reund und Kollege von Hagenbah und Stäbelin, neben denen er über 40 Jahre 
an der Hochichule der gemeinfamen Vaterſtadt gewirkt bat. Beſonders mit leßterem eng 
verbunden, iſt er nur wenige Tage nah ibm entichlafen. Much von Müller gilt, was 
von Stäbelin (Bd XIV ©. 570 der 2. Auflage) gejagt wird: „Er war nicht ein 

40 babnbrechender Gelehrter, aber ein gewiſſenhafter, forgfältiger Arbeiter; nicht ein durch 
geiftreichen Vortrag anregender, aber treuer, bingebender Lehrer“. Bon jenen drei Män- 
nern, welche jo lange Zeit der tbeologiichen Fakultät Bajels ihr Gepräge gaben, ift Müller 
derjenige geweſen, welcher wohl in der wiſſenſchaftlichen Melt am menigften von fich 
reden gemacht bat. Seine Arbeiten waren nicht fo jchriftftelleriich gewandt, wie die— 

45 jenigen Hagenbachs; fie betrafen nicht einen jo im Vordergrund des theologiſchen In— 
terejjes jtebenden Gegenjtand, wie diejenigen Stäbelins über den Pentateuh. Aber er 
batte von allen dreien den originelliten, am ſchärfſten ausgeprägten Charakter, mas ſich 
auch aus jeinem Lebens: und Bildungsgang erklärt. Während jene beiden aus den 
böberen Ständen Bafels hervorgingen, war Müller ein Sohn des bürgerlihen Mittel: 

o ſtandes und hat deſſen Art jtets behalten. Während jene raſch und früb auf Lehrſtühle 
gelangten, bat er dasjelbe Ziel erſt weit fpäter erreicht, unter Beweifung von ebenſoviel 
Geduld wie Zähigkeit, ein beſchämendes Vorbild für eine ungeduldige, nach hoben Zielen 
rajch jtrebende Jugend. 

Müller wurde in Bafel geboren den 8. Mai 1800 als das einzige am Leben ge: 
65 bliebene Kind einfacher Bürgersleute und erftarfte aus einem ſchwächlichen Knaben erft 

allmählich zu guter Gefundbeit, die er dann auch zeitlebens behalten bat. Mit 15 Jahren 
verlor er feinen Vater; über 30 Jahre lebte er von da an zufammen mit jeiner Mutter, 
als deren Stüße in den Tagen der Vereinfamung und des Alters. Er erbielt „eine 
jtandesgemäße, d. b. nicht vornehme Erziehung“, und mußte früb für feine Bedürfniſſe 
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jelbjt forgen. Erſt 1847 war es ihm vergönnt, in den Ebeitand zu treten mit Emilie 
Burdbardt, der Schweiter zweier jeiner Studiengenofjen und Tochter einer durch Gelebr- 
ſamkeit und Tüchtigfeit bervorragenden Familie Bajels. Mit ibr bat er „eine unertvartet 
lange Reihe von Jahren in glüdlicher (wenn auch finderlofer) Ehe verbringen und 1872 
jeine filberne Hochzeit feiern dürfen“. 

Unter den gejchilderten Verbältnifjen jeiner Jugendzeit war jein Bildungsgang fein 
vom Glüd begünftigter. Während bei dem damaligen trojtlofen Zuftande der Bildungs: 
anjtalten Bajels jeine woblbabenderen Altersgenofjen Privatunterricht erbielten, mußte er 
jelbjt früh jolchen erteilen. Won 1818 bis 1825 ftudierte er an der Hochſchuie Philo⸗ 
ſophie und Theologie. Während erſtere Fakultät etwas beſſer beſetzt war, bot letztere ſo— 
zufagen nichts und war gänzlich in Verfall, bis 1822 de Wette kam, an den dann auch 
Müller ſich anſchloß und dem er viel verdankte. Der Bejuh einer auswärtigen Hoch: 
ſchule war ihm unmöglich; einigen Erfah mußte er darin juchen, daß er in feinen ipä- 
teren Semeitern bei Hagenbadı und Stäbelin, welche auswärts geweſen waren und nad) 
ihrer Rückkehr ſich als Docenten babilitierten, Vorlefungen börte. Einen anderen Erjat 
bot ihm das mit großem Fleiß betriebene Brivatitudium, ſowie der Umgang mit jtreb- 
jamen Stubiengenofjen. Er pflegte nad damaliger Sitte eifrig die Freundſchaft und 
war in feiner langen Studienzeit manchem Mititudierenden ein zuverläffiger Leiter und 
Führer in Arbeit und Genuß; man wußte: wo Müller dabei ift, gebt nichts Unrechtes 
vor. Er war auch lange Präfes des damals neu gegründeten, als baterländifche Ver: 2 
bindung auf allen ſchweizeriſchen Hochſchulen noch blübenden Zofingervereins. Erſt 1825 
gelangte er bei der Gründlichkeit, womit er alles betrieb, zu Eramen und Ordination, 
und fonnte nun mit einem Freunde, von einigen Gönnern unterjtügt, eine 7monatliche 
Reife durch Deutichland antreten, die ibn mit den meiften Hochſchulen und vielen be: 
deutenden Gelehrten bekannt machte. Nach feiner Rückkehr führte er fein früberes Leben 
noch Jabre lang fort, Privatftunden erteilend und aushilfsweiſe kirchliche Funktionen aus: 
übend, wurde aber immer mehr inne, daß er zum Predigtamt nicht geichaffen ſei. Erſt 
DOftern 1828 erbielt er eine beſcheidene öffentliche Anftellung als Lehrer der lateinischen 
Sprache an der eriten Klaſſe des damaligen Pädagogiums (der Unterjetunda entfprechend) 
mit acht wöchentlichen Stunden. Drei Jahre darauf wurde er zum „Lektor“ (eine Art 
Hilfslebrer) in ber tbeologifchen Fakultät ernannt, nachdem er das Yicentiateneramen be- 
itanden; 1835 zum ordentlichen Profeſſor; 1840 erhielt er von feinen Kollegen den Titel 
eines Dr. theol. und 1856 denjenigen eines Dr. philos. Wenn einem Theologen, fo 
gebübrte ihm der leßtere bei feiner ungemein reichen fprachlichen und hiſtoriſchen Bildung. 
Er bat denn auch als Profefior nach wie vor jene Stunden am Pädagogium erteilt und 
„38 Jabre lang unter dem empfänglichen Jugendalter mit viel Freude und Anerkennung“ 
fortgeführt. In diefer ganzen Zeit hat er drei Stunden, zwei aus Anlaß jeiner Hochzeit 
und eine wegen Unwohlſein verſäumt. In der alten und neuen Geſchichte, wie in den 
Ereignifien der Gegenwart war er gründlich beivandert und namentlich ein großer Ver— 
ebrer der Schriften Johanns von Müller. 

Das ibm als tbeologijchem Lehrer angewieſene Gebiet war vor allem die neutejta- 
mentliche Erflärungs- und Einleitungswifjenfchaft. Wie genau er zu Werke ging, zeigt 
fib darin, daß er die dem NT zeitlihb und ſprachlich am nächiten jtebenden Schriften 
des Philo, des Joſephus und der apoftoliichen Väter einläßlich jtudierte und zur Er: 
Härung des NTs berbeizog. Er bat mebrere derjelben jeweilen mit den Studierenden 
gelefen und 1841 Philos Weltihöpfung, 1869 den Brief des Barnabas mit Kommentar 
berausgegeben. Ebenjo eridien nach jeinem Tode, drudfertig binterlafjen, das Buch des 
Joſephus gegen Apion, 1877 berausgegeben nad) feiner Anordnung durch feine Kollegen 
Riggenbach und v. Orelli. Auch erſchien 1870 von ihm ein Programm über Philos 
mejftantjche Erwartungen. Bejonders geibägt waren jeine Vorlefungen über Einleitung : 
ins NT, wo er fich mit der ibm eigenen Gründlichteit und Nüchternbeit mit der Baur: 
ichen Kritit auseinanderfegte. Über jein Verfahren bierbei jagt er: „Die neuere Tübinger: 
ſchule hatte einerfeits manche Einjeitigfeiten der vorſtraußiſchen Vermittelungstbeologie in 
der Prioritätsfrage mancher neuteit. Bücher bloßgelegt, andererfeits es Mar gemacht, daß 
mit der prinzipiellen Leugnung des Wunders fonjequentermweife auch das gejamte pofitive 
hiſtoriſche Chriftentum an den Pantheismus müſſe abgegeben werden, wofür den Betveis 
niemand fchlagender führte als D. F. Strauß jelber. Gegenüber einer ſich weit ver: 
breitenden Art und Weiſe, alle Ergebnifje der negativen Kritit der gedankenloſen Unwiſſen— 
beit als Reſultate der freien Forſchung binzuitellen, juchte ich meine Zubörer zur wirklich 
freien Forſchung binzuleiten und fie zu gewöhnen, in fritifchen Dingen mir jo wenig als 
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einem andern aufs Wort zu glauben, jondern die Gründe für und wider jedesmal ftreng 
abzuwägen.“ 

Das andere Gebiet ſeiner lehrenden und ſchriftſtelleriſchen Wirkſamkeit war dasjenige 
der vergleichenden Religionswiſſenſchaft. Die Art, wie er auf dasſelbe kam, iſt für ihn 

5 jehr bezeichnend. Er ſollte in ſeinen jüngeren Jahren über Religionsphiloſophie leſen. 
Feind alles aprioriſtiſchen Konſtruierens, wie er war, wollte er für dieſelbe zuerſt ein 
ſolides geſchichtliches Fundament legen und ſtudierte ſorgfältig die verſchiedenen Beibnifchen 
Neligionen. Durch Bejegung eines Lehrſtuhls für Philoſophie fiel für Müller jene Ver: 
pflibtung dahin. Allein die Vorlefung über Geſchichte der polytheiftiichen Religionen, 

10 welche er als Frucht jener Vorſtudien bereits gehalten, bat er als feine bejtbejuchte lebens: 
lang fortgeführt. Das war zu einer Zeit, wo die jegt in Schwung gekommenen Bücher 
und Vorlefungen über diefen Gegenstand noch eine wenig befannte Sache waren. Müller 
bat bier jo recht feine alte Basler Art bewährt, welche das Gute, das fie bat, nicht 
gleich ins Schaufenfter ftellt. Diefem Gebiet gebören die meiften feiner Artikel in der 

15 erſten Auflage diefer Encyklopädie an (über die in der Bibel vorlommenden beidnifchen 
Hötternamen), jowie außer einigen kleineren Schriften fein tüchtiges Werk über die ameri- 
fanifchen Urreligionen, 1854, 2. Aufl. 1867. Welchen inneren Gewinn ibm die Beichäf- 
tigung mit diefem Wifjensgebiet eintrug, darüber äußert er fich ebenſo jhön als einfad 
aljo: „Ein fortgejegtes Studium der beidnifchen Naturreligionen brachte mir immer deut— 

20 licher den ſpezifiſchen Unterjchied zwifchen diejen und dem biblischen Monotbeismus zum 
wiſſenſchaftlichen Bewußtſein. Dort Naturgötter, deren Geburtsftätte ein unabänderliches 
Verhängnis, deren Sterbebette der Weltſchmerz des pantheiftifchen Nihilismus it. In der 
Bibel dagegen offenbart ſich eine bewußte, ewige, unabhängige Perjon, die nicht älteren 
Naturgejegen untertvorfen it, jondern die Naturgejege jchuf, mit Weisheit und Liebe die 

25 Welt leitet, bejonders ihr Ebenbild, den Menjchen, deſſen Entwidelung übrigens ſtufen— 
weile gefchiebt, abhängig von der Natur feines eigenen Glaubens. In Chrifto durchdrang 
die Gottheit die Menfchbeit, wie fich dies weder idealer noch praftifcher denken läßt.“ 

Die Forſchung auf dem Gebiet der in der Bibel vorfommenden vorderaftatijchen 
Religionen führte M. auch auf das ethnographiſche Problem des Verhältniffes zwiſchen 

3 Semiten und Chamiten, deſſen Yöjung er in ganz jelbititändiger Weife verfucht bat. In 
einem Programm wirft er 1860 die Frage auf: Wer find denn die Semiten und mit 
welchem Recht jpricht man von femitiichen Sprachen? Gin zweites von 1864 bandelt 
von der Nationalität der Hykſos und der Philifter, und 1872 erjchien das Buch: Die 
Semiten in ihrem Verhältnis zu Japbetiten und Chamiten. In demfelben juchte er zu 

35 eriveilen, daß der Name Semiten wohl einer Gruppe verwandter Völker gebübre, aber 
fein richtiger Name fei zur Bezeichnung einer Klafje von Sprachen. Was man als jemi- 
tiſche Sprachen bezeichne, jollte man vielmehr chamitifche nennen. Wir können und wollen 
bier über die Stichhaltigkeit diefer Aufftellung nicht urteilen, aber Fleiß und Geift wird 
auch der Gegner dem Werke nicht abiprechen. | 

40 Müllers Arbeiten zeichnen fich nicht aus durch jchriftitelleriiche Gewandtheit, zeugen 
aber allenthalben von jorgfältiger und jelbitftändiger Forſchung. Auch in feinen Bor: 
lefungen legte er es nur zu wenig darauf an, zu gefallen, zu überreden oder gar zu 
glänzen, vielmehr pe orientieren und in gründlichem Wiſſen zu fördern. Diejen einfachen, 
aber joliden Charakter batte fein ganzes Weſen. Er war zeitlebens ein Mann von wenig 

45 Bedürfniffen, jtreng gegen ſich jelbit, aller Bequemlichkeit feind, pflichtgetreu bis zum 
Außerjten. An alter, guter Sitte hielt er zähe Vet, in Sadıen des Wahren und Rechten 
fannte er fein Markten. Er machte wenig Worte und konnte troden jcheinen, war aber 
bei näberem Umgang gemütlich und mwißig, dabei jtets mwoblmeinend und zuverläffig und 
darum hochgeſchätzt von feinen Kollegen und Freunden, welche wußten, was fie an ibm 

50 hatten. Auf dem Boden einer pofitiv chrijtlichen Überzeugung ftebend, hat er von feinem 
inneren Yeben wenig gejprochen, aber man wußte und merkte, daß er fich aufrichtig unter 
die Wahrheit beuge. 

Neben jeiner Profeffur und feinen Yateinjtunden wirkte Müller noch als Mitglied 
verjchiedener Firchlicher und pädagogifcher Behörden, weniger auf dem Felde freiwilliger 

55 Thätigkeit. Auch eritere Arbeit gab er nad und nah auf; „jo blieb mir langjamem 
Kopf die nötige Zeit für meine gelehrten Studien”. 

So bat er Jahrzehnte lang ein ftreng regelmäßiges, in einfachem Geleife ſich be: 
wegendes Leben geführt. Jm Sommer las er von 6—7 Uhr morgens; um 8 Uhr ſah man 
ihn täglich, oft mit den forrigierten Heften feiner Schüler beladen, dem Pädagogium zu: 

60 jchreiten, ein echtes Original, Gelehrter, Schulmann und ſchlichter Bürger zugleich. 
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Im Nabre 1574 verfaßte er eine Sktizze feines Yebenslaufes, welcher die Gitate in 
diefem Artikel entnommen find. Nm Sommer 1875 erkrankte er an einem Geſchwür in 
der Speiſeröhre. Erit auf ausdrüdlichen Befehl des Arztes ftellte er feine Vorleſungen 
ein, nah einem Obnmactanfall traf er feine legten Anordnungen. Drei Tage darauf, 
am 31. Auguit 1875, iſt er ſanft und rubig entichlafen. 

Verfaßt nach der erwähnten Skizze, einem Netrolog von Prof. Niggenbadh im 
Kirchenfreund“ 1875, Nr. 18, und perjönlicher Erinnerung. Jatob Kündig. 

Müller, Julius, geit. 1878. — Quellen: Der bandichriftlihe Nachlaß. Die Le- 
bensſtizze ſeines Schwiegerjohnes: D. Julius Müller. Mitteilungen aus jeinem Leben, auf: 
gezeichnet dur D. Leopold Schulge, General:Superintendent, Bremen 1879. 

Julius Müller, der Hallejche Dogmatifer und theologiſche Vorkämpfer der evan- 
aeliihen Union, war geboren am 10. April 1801 zu Brieg als der zweite Sohn des 
damaligen Feldpredigers, fpäteren Superintendenten in Oblau, Karl Daniel Müller. Oſtern 
1813 folgte er feinem älteren, ibm zeitlebens durch die innigfte Freundichaft verbundenen 
Bruder Karl, der Welt unter dem Schriftitellernamen Otfried befannt, auf das Gym— ı; 
naſium in Brieg, Dftern 1819 auf die Univerfität Breslau, wo er zunächſt auf Wunſch 
der Eltern Jurisprudenz jtudierte. So fleifig er aber au das juriſtiſche Fachſtudium 
betrieb, jo übten doc die hiſtoriſchen Worlefungen bei Wachler und die pbilofopbijchen 
bei Steffens, dem väterlichen ‚Freund der beiden Brüder, eine ungleich böbere Anziebungs: 
fraft. Eine Frucht feiner Studien war die Yöjung der Preisaufgabe der pbilofopbiichen > 
Fatultät: de relatione quae intercedit inter ius naturae et positivum. Im Herbſt 
1820 nabm ihn Otfried, jest Profeflor der Archäologie an der Georgia Augusta mit 
nad Göttingen, wo ficb ihm in der engiten Gemeinjchaft mit Otfried und deſſen Freundes: 
freis eine Fülle von Anregungen bot. Auch in der \urisprudenz ſchien er bier tiefer 
zu wurzeln, denn er erbielt für die Yöfung der Preisaufgabe: Ratio et historia odii 
quo foenus habitum est, am 4. Juni 1821 den Preis und fie wurde, als fie gedrudt 
vorlag, auch von Savigny günjtig beurteilt. An jenem fpäten Yebensabend trug ſie ibm 
die Freundliche Aufmerkſamkeit der jurijtifchen Fakultät in Halle ein, die ihn am 50. Jahrestag 
der reisverteilung zum Doetor utriusque iuris honoris eausa freierte. Und doch 
batte ſich ſchon damals der innere Umſchwung vollzogen, der ibn der Theologie zuführte. 
Nach feinem eigenen Belenntnifje verzebrte ſich ſchon länger jeine Seele in einer tiefen 
Zebnjucht nach einem böberen Yebensideal, welche alte feine Studien und geiltigen Ge— 
nüſſe auch in dieſer eriten jo reichen Göttinger Zeit nicht fättigen fonnten, bis er ſich 
endlih „vom Evangelium mit dejjen göttlider Kraft im innerjten Gemüt ergriffen und 
mit dem Frieden bejeligt fühlte, den allein Cbriftus geben kann“. Er erfannte darin eine 
göttliche Berufung, der er nur zu folgen vermochte, indem er fich der Theologie widmete. 
Nicht aus Ungeſchmack an der Jurisprudenz — „aber mein Beruf ift fie nicht. ch bedarf 
jet eines Berufs, der immer in unmittelbarer Beziebung auf das Höchite im Yeben und 
auf Gott jelbit jtebt”. Diefe innere Umwandlung war fein Werk perjönlicher Einflüffe. 
Die eriten leifen Spuren fübren auf die Gymnaſialzeit in Brieg zurüd und damit auf 
den allgemeinen Herd der ſchleſiſchen Erweckung, die gewwaltige Vertiefung des religiöfen 
Yebens infolge der ‚reibeitsfriege. Cine gewiſſe Vermittelung übte obne Zweifel jein 
durch den Bruder bejtimmter Bildungsgang. Der reihe Strom einer erneuerten geſchicht— 
lichen Wiſſenſchaft, der aus der abgeflärten Nomantik feinen Urſprung nabm, wie fie in 
Otfried ſich ihm darjtellte, gewährte ibm die Mittel, die Fadheit der rationaliftijchen Ver: 4 
flahung zu durchichauen und das Evangelium in jeiner Echtbeit und Urfjprünglichkeit 
aufzufaſſen. Als eine urjprüngliche Wirkung des göttlichen Worts auf den empfänglichen 
Geiſt des Nünglings und zwar auf die Tiefen feiner fittliben Natur und ibren bod- 
geipannten Idealismus — fo ijt die erfahrene Erwedung zugleihb Ausgangspunkt jeiner 
eigentümlichen tbeologiichen Entwidelung. Zunächit freilib mußten bei der reinen Innerlich— 
feıt des Erlebniffes und der Nolierung von allem lebendigen Ghriftentum noch ſchwere 
Anfechtungen übertwunden werden, bejonders als nun jein in der Schule des Bruders 
an jo ganz andere Kojt gewöhnter Geiſt die damalige Göttinger Theologie kennen lernte. 
Mit leidenſchaftlichem Ungeftüm warf er ſich auf die neueſte Philoſophie und die alte 
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Mythologie, ohne daß er bier die Mittel fand, die aufgetauchten Zweifel zu befehtwichtigen. 55 
Der Sommer 1822 in Breslau fteigerte die Krifis zu ibrem Höhepunkte. Da war es 
Ibolud, der berufen war, auf entjcheidende Weife in das Yeben J. M.s einzugreifen. In 
welchem Umfang er damals vermochte, in die Seele des Freundes das löfende Wort 
bineinzurufen, davon giebt der öffentliche Danf Zeugnis, den ibm J. M. 50 Jahre fpäter 
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in der Widmung der 1870 erichienenen dogmatifchen Abhandlungen abgejtattet bat. „Du 
machtejt mich damals auf den fittlichen Geiſt des Chriſtentums aufmerffam und erweckteſt 
in mir wieder die Zuperficht, daß im wwangelifchen Glauben die ſeligmachende Wabhrbeit 
zu finden ſei und aufer ibm nirgends.” Nach den gleichzeitigen Briefen war es nicht 
Tholucks Theologie, jondern feine chriſtliche Perfönlichkeit, Die ibm mit überzeugender 
Gewalt im lebendigen Glauben an den Herm den feiten Punkt gewinnen ließ, von wo 
er fih der gerade ibm eigentümlichen Anfechtungen mit Erfolg erwehren fonnte. Dieje 
Anfechtungen famen ibm aus der pbilofopbifchen, alles Yebendige in ihrem Wirbel ver: 
zehrenden Idee des Abjoluten als der Aufbebung aller Gegenfäge, in deren Abgrund wie 
die ganze Entwidelung der Pbilofopbie, jo alle Wege eines fonjequenten Dentens unent- 
rinnbar einzumünden jchienen. Es zeugt von feinem ſtarken jpefulativen Trieb, daß der 
Geiſt J. M.s jo furchtbar von diefer dee geängjtigt wurde. 

Auf dem gewonnenen fejten Glaubensgrunde baute fib nun für J. M. nicht nur 
ein neues Yeben, jondern aud eine fruchtbare Fortjegung feines theologischen Studiums 
auf. Den Winter über blieb er noch in Breslau, in der innigften Gemeinjchaft des 
Gebets wie des Forſchens mit einem Kreis gleichgefinnter Freunde, zu dem auch Richard 
Rothe gebörte, ferner mit Yebrern wie Steffens und Scheibel, durch die er mit der Graf 
v. d. Gröbenſchen ‚Familie befannt wurde, in welcher fih damals Anna Schlatter aus 
St. Gallen aufbielt. Oſtern 1823 aber folgte er der dringenden Aufforderung Tholuds, 
nach Berlin zu kommen. Worber verlobte er ſich noch mit Flora Holenz. Das Glüd 
diejes bräutlichen VBerbältnifjes verbunden mit der wachjenden Plerophorie jeines Glaubens 
und feiner theologifchen Überzeugung machten das Jahr in Berlin zu einer Zeit ſchönſter 
Entfaltung jeiner reichen Begabung. Fand er doc auch bier die Yebrer, die jein innerjtes 
Bedürfnis befriedigen fonnten. Dies war nicht Schleiermacher — weder feine Predigten 

> noch jeine VBorlefungen vermochten ihn anzuzieben — fondern Strauß und Neander. Bei 
jenem fand er die feinem deal entſprechende Vereinigung von Wiſſenſchaft und Praris 
auf Grund einer lebendigen Erkenntnis des göttlichen Wortes, des „Zentrums aller Theo: 
logie”, bei Neander empfing er nachhaltige Anregungen für feine wifjenjchaftliche Weiter: 
entwidelung aus der jpefulativen, an Origenes und Auguftin ſich anfchließenden Seite 
jeiner Theologie, für welche J. M. ftets von befonderer Hochachtung erfüllt blieb. Der 
innige Wunſch Neanders war, ibn für die akademiſche Laufbahn zu gewinnen. J. M. 
blieb jedoch jeinem ſchon in Breslau gefaßten Entſchluß treu, zunädit ein praftijches 
Pfarramt zu fuchen. Ende März 1824 bejtand er vor dem Berliner Konfijtorium „vor: 
züglid gut” das 1. Eramen, ebenfo ſchon Anfang Dezember in Breslau das zweite. 
Schon im Februar 1825 wählte ihn die Gemeinde Schönbrunn mit Roſen bei Streblen 
zum Nachfolger feines nad Wernigerode berufenen Freundes Radeke. Am 10. April, 
jeinem Geburtstag, ward im Pfarrhaufe zu Tſchöplowitz Hochzeit gefeiert, am 6. Mat 
erfolgte die Ordination in Breslau und am Sonntag vor Pfingften die Einführung in 
Schönbrunn. 

Die Liebe und Empfänglichfeit der Gemeinde, die Gunft der äußeren Verhältniſſe, 
das Glück jeiner auch bald mit Kindern gefegneten Ebe vereinigte ſich bier zum lieblichiten 
Pfarridyll, in das noch oft aus der Arbeitsbege der fpäteren Jahre die Erinnerung ſehn— 
jüchtig zurüdfehrte. Bald aber wedte die Muße, die ibm fein Pfarramt ließ, den Trieb 
zu litterarifcher Thätigkeit, für welche eine Fülle von Plänen in ibm entjtanden. Zu: 

5 nächit mit den Vorarbeiten für eine Geſchichte des Pietismus und der deutjchen Myſtik 
bejchäftigt, ward er durch die Theinerſche Schrift: „Die fatbolifche Kirche, bejonders in 
Schlefien, in ihren Gebrechen dargejtellt von einem fatbolifchen Geiftlihen” in eine an 
ſich bedeutungslofe Litterarifche Febde verwidelt, die aber aus demfelben Intereſſe an der 
Selbititändigfeit des kirchlichen Yebensgebiets entiprang, das bald die ernfteiten Kämpfe 
für ibm beraufbefchwor. Was ihn gegen Tbeiner zum Widerfpruch reizte, war, daß 
derjelbe die Staatsgewalt anrief, das Werk der Neform der Kirde in die Hand zu nehmen. 
Allmählich verliefen fich die durch feinen Widerſpruch aufgeregten Wogen. Die Näbe der 
Jubelfeier der Augsburgifchen Konfeffion ließ den Plan einer Feitichrift über den Wert 
und die Bedeutung ſymboliſcher Bücher für die protejtantifche Kirche in ihm entiteben, 
die nachweiſen jollte, daß die proteftantifche Kirche zwar nicht auf den Buchſtaben der 
Symbole verpflichten dürfe, daß aber eine Verpflichtung nur auf die heilige Schrift feinen 
bejtimmten Zinn und \nbalt haben würde. J. M. war noch in der Umformung des 
reichlich gejammelten Materials in die von ibm geliebte Kunftform des Geſprächs be- 
griffen, als ibm neue Kämpfe die Muße zur Vollendung raubten. Nachdem ſchon ein 
Aufſatz über die Ebebündniffe zwischen Gefchiedenen im Märzbeft der Evangelifchen Kirchen- 
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zeitung von 1829 durd fein Gintreten für die ‚Freibeit der Kirche in Berlin den größten 
Zorn erregt batte, geitaltete fich fein Widerſpruch gegen Die Behandlung der Agenden= und 
Unionsangelegenbeit direft bedrohlich für feine amtliche Stellung. Derjelbe galt nicht dem 
Inhalt der Agende und ebenjowenig der dee der Union, wohl aber der ftaatlichen Ein- 
miſchung in diefe vein Eirchlichen ragen. \jm Mai 1830 erfolgte jeine pofitive Erflärung : 
an das Konftftorium, daß er die Agende nicht einführen werde, im Juni die ebenjo ent- 
ichiedene Ablehnung des Unionsritus. Der unvermeidlichen Abfegung, der er mit voll- 
fommener Rube entgegenfab, entzog ibn jedoch rechtzeitig die durch jeinen Bruder Otfried, 
ſowie feine Freunde Yüde und Arnswald betriebene Berufung zum Univerfitätsprediger 
in Göttingen. Damit war der Übergang zur alademiſchen Yaufbahn gegeben. Seiner 
Antrittspredigt Auguft 1831 folgte im Winter darauf jeine Habilitation. Seine Diſſer— 
tation: Lutheri de praedestinatione et libero arbitrio doetrina interejfierte bejon- 
ders durch den Nachweis, daß Yutber feine in der Schrift de servo arbitrio geäußerten 
Anfichten der Hauptiache nadı immer beibehalten babe. Troß der äußerlich geringen Aus- 
debnung feiner Wirkjamfeit verbreitete fih doch fein Ruf als Prediger und Dozent jo 
ſchnell, daß zahlreiche Berufungen erfolgten, bejonders als im Jahre 1833 feine erite 
Mitarbeit an den ThStK, die Necenfton über die Göſchelſchen Schriften, und die erjte 
Sammlung feiner Predigten in die Hände des Publikums famen. Die Ernennung zum 
außerordentlichen Profeſſor 1834 konnte ihn noch in Göttingen balten, aber ſchon im Herbſt 
d. J. fam die Berufung auf den ordentlichen Lehrſtuhl für Dogmatif nad Marburg, dem er : 
ſich nicht entziehen fonnte. Ein jchöner Beweis der bei der Göttinger Fakultät errungenen 
Stellung war das theologische Dofktordiplom, das ibm fein Freund Yüde nad der Ab: 
Ichiedspredigt Mär; 1835 in der Sakriſtei überreichen durfte. 

In dem reizend gelegenen Marburg, begünjtigt durch das jchönfte kollegialiſche Ver— 
bältnis zu Freunden wie Hupfeld, Kling, Sengler, C. Fr. Hermann, Puchta, jpäter : 
V. A. Huber, vermochte ſich feine akademische Wirkſamkeit voll zu entfalten. Aber die 
geiſtigen Bewegungen der tief erregten Zeit riefen ihm auch auf den litterarifchen Kampf: 
plag, um antithetijch wie thetiſch den Standpunft einer wahrhaft wiſſenſchaftlichen und 
gläubigen Theologie gegen die immer beftiger werdenden Sturmläufe der antichriftlich ſich 
entwidelnden Zeitphilofopbie zu verteidigen. Antitbetiich gejchab dies durch Nachweis der 3 
Unvereinbarfeit der Hegeljchen Philoſophie mit dem Ghriftentum in den Recenſionen der 
Schriften von Nichter, Göfchel, Weite und Fichte über die Unsterblichkeit (Jahrg. 1835 
der ThEtN), ferner durch die Necenfion von Strauß’ Yeben Jeſu (Jahrg. 1836). Vom 
richtigen Begriff des Mythus aus wurde bier in erfolgreicher Weiſe, die auch den vollen 
Beifall Otfrieds, des berufenen Forſchers auf dem Gebiete der alten Mythologie, fand, x 
die Anwendung beftritten, welche Strauß von demfelben auf die evangeliiche Geſchichte 
gemacht hatte. Die Replik von Strauß im 3. Heft ſeiner Streitſchriften veranlaßte J. M., 
im Jahrg. 1838 der ThStKenoch einmal das Wort zu einer Gegenbemerkung zu nebmen, 
in dem er den Verfuh von Strauß zurüdweilt, die auflöfende Wirkung feines Grund: 
prinzips anf einen biftorijchen Stern des Lebens Jeſu zu verhüllen. Das letzte Glied in 
diefer Neibe iſt die Haffische Necenfion von Feuerbachs Weſen des Chriftentums. Hatte 
ſich in Feuerbach der Strauffche Gegenfas zum Ehriftentum zum Gegenfag gegen alle 
Religion gefteigert, jo war durch dieſe Stadien des Enttwidelungsganges der modernen 
Philoſophie der Beweis gegeben, daß fie nur im nadteiten Naturalismus enden könne. 

Bedeutfamer noch als dieſe fritiichen Beiträge follte das theologiſche Hauptiverf 
J. M.s in die Entwidelung eingreifen, deſſen Ausarbeitung wejentlich noch in die Mar: 
burger Zeit fällt, feine „cbrijtliche Yebre von der Sünde”. Die Vorarbeiten dazu batten 
ſchon in Schönbrunn begonnen, aber erjt im Sommer 1838 gelang ibm ein vorläufiger 
Abſchluß. „Vom Weſen und vom Grunde der Sünde“, eine theologiſche Unterſuchung 
von J. M. — jo lautete der Haupttitel des Werks, das ſich jedoch durch einen Neben: 5 
titel nur als der 1. Band einer chriftlichen Yehre von der Sünde anfündigte. Der2.Band 
erſchien erjt zugleich mit einer neuen Ausarbeitung des 1. Bandes im Jahre 1844. Das 
urfprüngliche Wert war der theologischen Fakultät zu Göttingen gewidmet zum Dank für 
das Ehrengeſchenk der theologiſchen Doftorwürde. Widmung wie Vorrede nehmen ibren 
Standpunkt auf dem proteftantifchen Grundſatz freier wiſſenſchaftlicher Forſchung, der feine 55 
andere Autorität anerfennt als den unwandelbaren Grund des göttlichen Wortes in der 
heiligen Schrift. Zu diefem Standpuntt gebört die Zuverſicht, daß das wiſſenſchaftliche 
Denten mit dem chriſtlichen Gefühl nicht in Widerfpruch ftebe, insbefondere das Denten 
über die Sünde nicht zur Vernichtung des „religiöjen Grauens” vor ihr führen müſſe. 
In dieſen Worten der Vorrede liegt der entjchiedene Gegenfas, in der J. M.s chriſtliche 
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Spekulation gegen den Hegelfchen Ranlogismus tritt. Die Unvereinbarkeit eines Syſtems 
des abfoluten Wiſſens mit der tbatjächlichen Beſchaffenheit einer Welt, die in das aller 
begrifflichen Auflöfung jpottende Nätjel des Böfen verflochten ift, wurde bier in einer für 
das chriftliche Gewiſſen ſchlechthin unwiderleglichen Weiſe aufgededt. Wie bier aber die 
Thatſache des Bewußtfeins der Sünde als perfönliche ſchlechthin zuzurechnende Verſchul— 
dung aufgededt wurde, widerftrebte fie nicht nur der Verflüchtigung durch die Hegeliche 
Spekulation, jondern auch der Nelativität der Schleiermacherſchen Betrachtungsmweife. Die 
Müllerſche Theologie bewährt bier ihren Urfprung aus dem fräftigen Strom des durd 
die Freiheitskriege erweckten chriftlichen Xebens, ohne ihm freilich zurüd in das Bett der 

10 Formen der kirchlichen Lehrbildung folgen zu fünnen. Abgefeben davon, daß dieſe Lehr: 
bildung auf einer veralteten Metaphyſik berubt, findet auch die Thatſache der Sünde in 
ibr weder den entiprechenden Ausdrud noch die genügende Erklärung. Insbeſondere die 
Antinomie, die fih daraus ergiebt, da die Sünde nur aus freier Selbitentfcbeidung be 
griffen werden fann, während doch fein einziger Moment in der empirifchen Entiwidelung 

5 des Indivuums das Gewicht einer ſolchen Selbitentfcheidung zu tragen vermag, kann nad 
J. M. nicht durch das firchlide Dogma von der Erbfünde gelöft werden. J. M.s Spe— 
fulation vermag fie nur durch die Annahme einer intelligibeln Selbftentjcheidung zu löſen. 
Ergiebt fih bier gerade aus dem Intereſſe, die tiefiten Wahrheiten des chrijtlichen Be 
wußtſeins feitzubalten, die Berechtigung, eine befjere wiffenjchaftliche Begründung zu fuchen, 

» jo kann überhaupt eine wahrbaft auf dem Grund des Glaubens erneuerte Theologie nur 
auf eine reinere und tiefere Erfaffung und Begründung der dhriftlichen Wahrbeit gerichtet 
jein, als fie das firchliche Lehrſyſtem gewährt. Sofern notwendig in einer ſolchen auf 
die großen Grundtbatfachen des gemeinjfamen evangelifchen Bewußtſeins gegründeten Theo: 
logie die fonfeffionellen Differenzen zurüdtreten, fo ift derfelben die Unionstendenz weſentlich, 

>5 die fih bier aus den tiefiten Wurzeln des Müllerſchen Denkens ergiebt. 
Bezeichnet jonach die Lehre von der Sünde auf das Beſtimmteſte den ganzen eigen: 

tümlichen tbeologijchen und firchlichen Standpunft J. M.s, fo ift dadurch auch fein weiterer 
Lebensgang beitimmt. Begreiflib, daß ein Theologe von folcher Bedeutung nicht Tange 
mebr auf der kleinen Marburger Bühne bleiben fonnte. Er jelbit freilich war entichlofien, 

Marburg nur für den Fall einer Berufung nad Breslau oder Halle zu verlafjen. So 
ſchwierig nach den früheren Konflitten mit dem Kirchenregiment eine ſolche Nüdberufuna 
nad Preußen erjchien, ergriff doch Tholud in Halle die 1838 dur Ullmanns Abgang 
nad Heidelberg eingetretene Valanz um alles an die Berufung des geliebten Freundes 
zu jegen. Ein nod glühenderes A ntereife befeelte Neander, den hochbegabten Schüler 

3 und Bundesgenofien im Kampfe gegen die Hegelfche Zeitphilofophie für Preußen zurüd- 
zugetvinnen. Obwohl J. M. jede Retraktation ablehnte, gelang es doch die mächtigen 
Gegeneinflüſſe der Hegeljchen Goterie im Minifterium Altenftein zu überwinden. Bereits 
unter dem 11. März 1839 erfolgte ohne weitere voraufgegangene Verhandlung die könig— 
liche Ernennung. Die Yoslöfung von Marburg im Herbft 1839 und das Einleben in 
Halle follte ſich freilih unter den ſchmerzlichſten Erlebniffen vollziehen. Am 13. Auguft 
itarb feine Gattin Flora, die treue Mutter feiner fieben überlebenden Kinder. Am 1. Auguft 
1840 ftarb in Atben auf einer Forichungsreife fein Bruder Otfried, der ibm mebr mie 
ein Bruder, der ihm der innigite Freund geweſen war. Allerdings nod in demjelben 
Jahre ward ibm in dem Bund mit Elifabetb Klugkift, der Schwägerin feines Freundes 

5 V. AU. Huber, zum zweitenmale das höchſte denkbare Glüd der Ehe beſchert. Um jo 
jchmerzlicher, daß dasjelbe nur von kurzer Dauer fein ſollte. Am 5. Oftober 1844 ward 
er zum ziweitenmale Wittver, eine Heimfuchung, zu deren Überwindung es bei dem ſchwer— 
mütigen Grundzug feines Temperaments und der eigentümlichen Stärke feines Empfindens 
jeiner ganzen N flichttreue und Glaubensenergie bedurfte, um bei wanfender Gefundbeit 

so den Anforderungen gerecht zu werden, welche das afademifche Yehramt nicht weniger als 
die Enttwidelung der Kirche und Theologie, bejonders feit der Thronbefteigung Friedrich 
Wilbelms IV. an ihn jtellten. Allerdings jeßte er dem Plane des Minitters Eichhorn, 
ihn ins Kirchenregiment zu ziehen, den entſchiedenſten Widerſtand entgegen, aber er er— 
ſtattete ihm in einer Reihe der wichtigſten Angelegenheiten ſein faſt immer erfolgreiches 

55 Gutachten. Den Höhepunkt, aber auch den Wendepunkt feines Einfluſſes auf kirchen— 
politiſche Dinge bezeichnet ſeine Teilnahme als Deputierter der Halleſchen Fakultät an 
der Generalſynode von 1846. Das Intereſſe, das J. M. an derſelben nehmen mußte, 
hing aufs engſte mit ſeiner Stellung zur Union zuſammen. Sein Gegenſatz gegen die 
frühere Behandlung der Unionsſache war mit der eingetretenen Wendung der kirchen— 

co regimentlichen Grundſätze hinfällig geworden. Um fo mehr galt es, das begangene Un— 
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recht gut zu machen und dadurch für eine gedeibliche Enttwidelung der Union Bahn zu 
brechen. Demgemäß beginnt fein als Referent der erften Kommiſſion über die Angelegen- 
beit der Union erjtattetes Gutachten mit einer entjchiedenen Verurteilung der bisherigen 
Mafregeln. So berechtigt der Grundgedante Friedrih Wilhelm des III. war und jo 
günftig der gewählte Moment, jo fehlerhaft war es, daß man gegenüber der bedenklichen 5 
Bundeögenoffenfhaft eines den Unionsgedanfen verfäljchenden ndifferentismus gegen alle 
Beitimmtheit des Glaubens nicht wagte, die Glaubensgrundlage der Union zu betonen, 
und das Hauptgewicht auf Konformierung im Kultus durch den Unionsritus beim 
bl. Abendmahl und die Agende legte. Soll aber Gleihförmigfeit im Kultus und ebenfo 
Einbeit des Kirchenregiments irgend einen Wert baben, fo muß beides auf einer Gemein: 10 
ſchaft des Glaubens beruben. Ohne diefe lebendige Seele der Glaubenseinheit wäre die 
Union lediglich „ein diplomatisches Werk, unvermögend eines Menſchen Herz für fich zu 
gewinnen und zu begeiftern“. Dieje Einbeit aber bebarf eines beitimmten befennenden 
Ausdruds, und jofern es bisher daran gefehlt bat, „bat — jo erflärt J.M. — die Union 
ihre innere Berechtigung noch gar nicht dargetban“. Um fo mehr mußte es ibm nun 15 
darum zu tbun fein, nicht nur das Norbandenjein der Übereinftimmung in den Funda— 
mentalartifeln aufzuzeigen, jondern auch dafür einen Ausdrud zu finden. Hierzu ſchien 
ih ihm, wenigſtens als geeignete Eremplififation eines Konfenfus, das neue von Nitich 
vorgeichlagene Ordinationsformular darzubieten. Sein Gedanke war dabei, daneben in 
die Vofation die Wahrung der fonfeffionellen Eigentümlichkeit der Einzelgemeinde aufzu: & 
nehmen. War jo die Ordination Ausdrud des Unionsjtandpunfts der Gefamtlirche, jo 
war durch diefen Vorbehalt für die Vokation das Recht der Konfeſſion ausdrüdlich ge: 
wabrt und jeder Schein einer Vergewaltigung abgewehrt. 

Es war begreiflich, daß die eigentümlichen Gefichtspunkte, welche J.M. zur Billigung 
des Nitzſchen Ordinationsformulars und zur Verwendung desjelben ale Ausdrud des: 
Konjenfus veranlaßt hatten, fein Verftändnis fanden, auch nachdem J. M. fie noch einmal 
in der Schrift: „Die erſte Generaljunode der evangelifhen Landeskirche Preußens und 
die firchlichen Bekenntniſſe“, Breslau 1847, verteidigt hatte. Beftätigung und Ausführung 
der Beichlüffe der Synode durch das Kirchenregiment verzögerte fich, bis die Stürme der 
Revolution des Jahres 1848 beide begruben. Die auf den Revolutionstaumel diefes Jahres 30 
bald genug folgende politiiche und firchliche Reaktion nötigte jedoch J. M. zur Wieder: 
aufnahme des Kampfes. Es galt jett nach feiner Überzeugung die Verteidigung des that: 
jächliben Befisftandes der Union. Als Organ diente ihm die 1850 mit Neander und 
Nitzſch begründete „Deutfche Zeitjchrift für chriftlihe Wiſſenſchaft und chriftliches Leben“. 
Dem Intereffe J. M.s an ibrem Gedeiben verdankt die theologifche Wifjenfchaft eine Reihe 35 
wertvoller Abhandlungen (über die unfichtbare Kirche, über die Frage, ob der Sohn Gottes 
Menſch geworden wäre, wenn das menfchliche Gejchlecht ohne Sünde geblieben wäre, 
über das Formalprinzip der evangelifchen Kirche, über Glauben und Wiſſen, über Die 
göttliche Einfegung des geiftliben Amts, über den Pelagianismus u. a.), die faſt ſämtlich 
in den 1870 berausgegebenen „Gejammelten dogmatifchen Abhandlungen“ wieder ab: 10 
gedrudt find. Außerdem rühren von J. M. einige der Vorworte und eine Reihe von . 
Auffägen über die Unions- und Verfaffungsfrage ber. Eine zufammenfafjende Darlegung 
feines Standpunfts gab J. M. in der Schrift: „Die evangelifche Union, ihr Weſen und 
ihr göttliches Necht”, Berlin 1854. Die Abficht diefer Schrift war eine durchaus irenifche, 
die von J. M. dringend gewünſchte Verjtändigung mit den gemäßigten Lutheranern. Der 45 
darın entbaltene ausführliche Entwurf des Kontenfus der Bekenntniſſe der beiden Kon- 
feſſionen batte nicht die Abficht, ein neues Belenntnis aufzuftellen, da er ja gar nichts 
Neues enthielt, jondern lediglich die Hauptlehren der alten Belenntnifje. Ebenjowenig war 
er dazu beftimmt, unmittelbar firchenrechtlich verwendet zu werden, jondern feine Tendenz 
war der tbatfächliche Beweis der reichen befenntnismäßigen Übereinftimmung der beiden 5 
Konfelfionen, der gegenüber die Ablebnung der firchlichen Gemeinfchaft zu einem jchweren 
Unrecht wird. 

Die Angriffe Harnads und Hengitenbergs auf diefe Schrift veranlaßten J. M. im 
Jahrgang 1855 der Deutſchen Zeitjchrift noch einmal zu einem furzen Wort der Abwehr, 
das legte, welches er in diefem ihm aufgenötigten Kampf für die Unton gejchrieben hat. 55 
Hatte derjelbe aud den Erfolg, daß ſich die Union als gleichberechtigt mit der Konfeſſion 
in Preußen behauptete — und mehr wollte J. M. nicht —, fo jehmerzlih war ibm doch 
die ganze Kampfesitellung gegen ſolche, mit denen er im Glauben an denjelben Herrn 
fih im Grunde eins wußte. Im Gefühl feiner VBereinfamung in der Theologie — be: 
jonders feit dem Tode Neanders — fam oft eine tiefe Ermüdung über ıbn. Dazu fan 00 
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eine zunehmende Gebundenheit durch andauerndes Kränkeln. Noch vollendete er die Ab— 
handlung über das Verhältnis zwiſchen der Wirkſamkeit des bl. Geiſtes und dem Gnaden— 
mittel des göttlichen Wortes (Jahrg. 1856 der ThStK), da am 1. März 1856 traf ibn 
ein Schlaganfall, von dem er fich nie wieder vollitändig erholen jollte. Zwar war es 
ihm vergönnt, im Herbſt 1857 feine akademiſche Thätigfeit wieder aufzunebmen und fie 
unter Aufbietung aller Kräfte noch 22 Jahre fortzufübren, noch bis zulegt mit einem 
reichlichen Reit der unvergleichlichen Anziebungstraft, die feine Perſönlichkeit vom Katheder 
aus übte. Auch brachte die Neue Folge der Deutichen Zeitjhrift im Nabre 1861 nod 
wieder einen Verſuch aus feiner Feder, eine Anzeige der Menkenſchen Biograpbie von 
Gildemeiſter. Ebenſo war es ibm möglich, noch zwei Auflagen der Yebre von der Sünde 
zu beforgen und im Jahre 1870 feine gefammelten dogmatischen Abbandlungen beraus- 
zugeben. Aber wenn er fih auch körperlich troß der bleibenden Qual der Schlaflofigkeit 
fräftigte, und auch geiftig friſchere Zeiten famen, die Kraft des jpefulativen Denkens und 
die Fähigkeit zu produftiver jchriftitellerifcher Arbeit blieb gehemmt. So blieb er darauf 
angewiejen, den Kämpfen der Zeit und der Entwidelung der Theologie teilnebmend aber 
paſſiv zu folgen, in demütiger Ergebung in Gottes Ratſchluß dafür dankbar, daß er we 
nigitens jeine Vorlefungen balten fonnte. Die Erquidung feines immer einſamer wer: 
denden Alters — auch Hupfeld und Tholud ſah er vor ſich jterben — war die Teil: 
nabme an dem aufblübenden häuslichen Glüd feiner neun jämtlich verbeirateten Kinder, 
in deren Familien er in den Ferien Erbolung ſuchte. Am 6. Mai 1875 feierte er im 
Haufe feiner älteften Tochter — umgeben von fait ſämtlichen Kindern und Schtvieger: 
findern und einer zahlreichen Enkelſchar — das 50jährige Jubiläum feiner Ordination. 
Im Sommer 1878 batte er endlich den Entſchluß gefunden, jeine Vorlefungen aufzugeben, 
um jüngeren Kräften Plat zu macen, und die Ruhe ſchien ibm gut zu tbun. Da zog 
er ich, von einem Aufentbalt im Haufe feiner jüngjten Tochter heimkehrend, auf der Höbe 
des Thüringer Waldes einen Nüdfall eines Unterleibsleivens zu. Tötlich krank kehrte 
er nach Halle zurüd, um ſchon nad wenig Tagen, am 27. September 1878 fein reich: 
geſegnetes aber auch reichgeprüftes Yeben zu enden. Eine nadıträgliche Herausgabe feiner 
Vorlefungen oder Manuffripte bat er dur teſtamentariſche en unterjagt. 

avib Hupfeld. 

Mümpelgarter Kollognium v. 1586. — Acta Colloquij Montis Belligartensis ... 
Auctoritate prineipis Frideriei ... nune anno Christi 1587 publicata, Tubingae 1594; Ad 
acta colloquii Montisbeligardensis Tub. edita Th. Bezae Responsio, Genevae 1587 u. 1588. 
Nüßzliche und nothwendige Antwort TH. Beza, eriter und anderer Theil auf das publizierte 
Colloq. M. mit Berbefjerungen, Heidelberg 1588; U. Schweizer, Geſch. d. reformierten Gentral: 
dogmen I, ©. 402. u. 5017.; Heppe, Th. Beza, Leben und ausgewählte Schriften S. 267 fi. 

Die Veranlafjung zum M. Kolloquium lag in den Verbältniffen der dur Erbichaft an 
das Haus Württemberg gefommenen Grafjchaft Mümpelgart (vgl. d. A. Toffanus u. J. Visnot, 
Histoire da la reforme dans les pays de Montbeliard 1527— 1573, Montb. 1900). 
Schon 1526 hatte dort Farel das Evangelium auf den Straßen gepredigt, freilich aber 
jebr bald ſich flüchten müffen. Im Nabre 1535 ließ Herzog Georg von Württemberg 
die Neformation durch den Franzoſen Toſſanus einführen, diefer war reformiert. Später 
bat die württembergifche Herrſchaft in Mümpelgart den lutberifchen Typus angeordnet. 
Als nun, dur die Zerwürfniſſe in Frankreich verjagt, viele Galviniften in Mümpelgart 
Zuflucht fanden, wurden fie dort nicht leicht zum Abendmahl zugelafien; fie juchten ein 
freundlicheres Berbältnis zu erreichen und erlangten, um diefer Abficht zu dienen, vom 
Grafen Friedrich, dem Better des Herzogs Yudwig, die Bewilligung eines Kolloquiums. 

Das Kolloquium wurde auf dem Schloß zu Mümpelgart vom 21.—26. März 1586 
aebalten. Yutberiicherjeits wurden zu demfelben Jakob Andreä und Lukas Dfiander von 
Tübingen abgeordnnet mit zwei politischen Räten, Hans Wolf von Anweil und Friedrich 
Schütz, Dr. jur. Reformierterfeits erſchien Beza mit Abrabam Musculus, Prediger zu 
Bern; Anton Kajus, Diakon zu Genf; Peter Hybner, Profeſſor des Griechifchen in Bern; 
Glaudius Alberius, Dr. med., Profeſſor der Philoſophie in Yaufanne, und den beiden 
Natsberren Sam. Meyer von Bern und Ant. Marifius von Genf. Es erjtredte ſich auf 
die Kontroverspunfte 1. das heilige Abendmahl, 2. die Perſon Chriſti, 3. die Bilder und 
Geremonien, 4. die heilige Taufe und 5. die Gnadenwahl. 

In der Abendmablslebre war man über mebrere Sätze, wie ſchon zu Marburg, 
jo viel als einig: „dab das Abendmahl aus zwei Stüden bejtebe, den Zeichen und dem 
Bezeichneten. Jene feien Brot und Wein, diejes Chrifti Yeib für uns gegeben und fein 
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Blut für uns vergofien. Die Mobltbaten Chrifti, die im rechten Hlauben des Sakraments 
liegen, feien von Chriſtus ſelbſt nicht abgefondert. Zeichen und Sache feien durch fafra- 
mentliche Vereinigung zufammengefügt. Die Zeichen ſeien niemals leer, in ihnen werde 
die Sache immer dargereicht für Würdige und Unmürdige. m diefem Sinne fage man, 
der Yeib fet in, unter und mit dem Brot“. — Hingegen blieb man getrennt in folgenden 5 
Punkten: die MWürttemberger balten dafür, „in der faframentlichen Vereinigung ſeien 
Zeichen und Sache wahrhaft und weſenhaft auf Erden zufammengefaßt, obwohl nicht 
räumlich, und würden in eines jeden Mund gegeben“. Die anderen aber lehren, „Leib 
und Blut Chrifti jeien jest nur im Himmel, deren Zeichen auf Erden, daher jene unjerem 
Herzen, diefe unferem Mund gereicht werden. Mit, in und unter — bedeute nur eine ı 
relative Vereinigung“. — Einig war man ferner darin: „die Zeichen, wie fie jedem 
würdig oder unwürdig angeboten werden, werden auch von jedem Mund empfangen, von 
würdigen zum Leben, von unwürdigen zur Verdammnis. Nur die geiltliche Niekung 
durch den Glauben, den würdig Nabenden allein eigen, wodurd fie die bezeichnete Sache 
empfangen, ſei beilfam. Die Art, wie man fie empfange, jei unerforihlid. — Nicht ı5 
einig iſt man darüber: daß die Mürttemberger jagen, „Sade und Zeichen würden dem 
Mund jedes Geniegenden gleichmäßig überreicht, den Unwürdigen freilich zum Gericht“ ; 
die andern aber, „die Sache werde nur den Herzen angeboten und nur durd den Glauben 
geiftlich empfangen. Das Gericht fomme nicht von einem Genießen der Sache ber, fon: 
dern vom ungläubigen Ausjchlagen derjelben“. 20 

In der Lehre von Chriſti Perſon war man fo weit einig, „daß der ewige 
Sohn Gottes die menjchlihe Natur angenommen in Einheit der Perfon. Beide Naturen 
jeien bei dieſer Einigung nicht miteinander vermengt, noch eine in die andere verivandelt. 
jede Natur babe und bebalte ihre Eigenfchaften, und in alle Ewigkeit werden die der 
einen niemals die der anderen”. — Weiteres aber blieb unvereinbart, da die Neformierten 2 
Ausdrüde, wie: Gott ift gefreuzigt, geitorben, tot, nur für verbale erklären, indem man 
der perjönlichen Einigung wegen fid jo ausdrüde, die Perfon thue oder leide das, öfter 
aber die Perfon ungenau mittelft der Namen bloß der einen Natur bezeichne, wo etwas 
ausgejagt werde, das die Perjon gerade nach der andern Natur thue oder leide. Diejes 
jei eine Art zu reden, denn niemals teile die eine Natur ihre Eigenjchaften der andern zu 
mit. Die Menjchbeit ift nie allmächtig. Die MWürttemberger lehrten dagegen eine wirf: 
liche Mitteilung der unendlichen Eigenjchaften der göttlichen Natur an die menjchliche in 
Chrifto Fraft der perfönlichen Einigung. 

In der Yebre von der Taufe erklärte Beza, die Taufe der Kinder fer heilig und 
nötig als vom Heren geboten, denn am Zeichen hänge fahramentlich geeint die bezeichnete : 
Sadıe, Vergebung der Sünden und Erneuerung. Obwohl nur den Erwäblten die Selig: 
feit verheißen worden, jei die Taufe doch allen in der Kirche Geborenen zu erteilen, weil 
es uns nicht zufommt zu richten, wer erwäblt fei und wer nicht. Allen wird in ber 
Taufe die Gnade angeboten, obtwohl nicht alle fie annehmen. Die Württemberger aber 
lebrten, daß jeder mit Waſſer Getaufte auch zugleich mit dem Beifte getauft werde. Nach 0 
Beza ift nicht Ermangelung, ſondern Verachtung der Taufe Grund, einen von der Selig: 
feit auszuschließen; fie iſt nur in uneigentlicher Redensart die Abwaſchung der Sünde 
genannt, genau gefprochen aber ein Zeichen und Unterpfand derjelben. Daber jei aud) 
die Erteilung der Taufe als ein Stüd des öffentlichen Kirchendienftes niemals der ſoge— 
nannten Not twegen Weibern und Privatperjonen zu gejtatten. 45 

Betreffend die Bilder in den Kirchen war man einig, daß die Kirchen von pa- 
piſtiſchem Götzenwerk gereinigt werden mögen, daß Gemälde und Schnitzwerke zu den 
Mitteldingen gebören, alle ärgerliben und die zum Götzendienſt reizenden aber befeitigt 
werden jollen; daß jedoch nicht Privatperjonen dieſes eigenmächtig tbun dürfen, jondern 
die Obrigkeit e8 ordentlid anordnen foll; daß das Wichtigite jei, durch die Predigt des 
Worts die Abgötterei aus den Herzen zu tilgen. Weiter aber, tvas die Württemberger 
behaupteten, gaben die anderen nicht zu, „daß Bilder und Gemälde gebübrlicher Art in 
den Kirchen nüslich, da man den Schwadhgläubigen bierin große Schonung ſchuldig ſei“. 

Am fchmwierigften wurde das Gefpräch über die Gnadenwahl, auf welchen Punkt, 
als nicht verabredet, Beza nicht eintreten wollte, da vor Laien verbandelt, derjelbe nur 5 
ſchwer verjtändlich zu machen ſei. Werglichen bat man fich in der beiderfeitigen Anerken— 
nung einer Gnadenwahl für die beftimmte Zahl derer, welche felig werden; aber die 
Württemberger anerkannten feinen ewigen Ratſchluß, auch der Verwerfung, und glaubten 
der Folgerung entgeben zu fönnen, daß folglihb auch die Zahl der Nichtermählten eine 
beitimmte jei. — Gerade über diefen Punkt erfahren wir bier nichts befonders Förder: 60 
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liches, weil der inkonſequente Standpunkt der Konkordienformel einfach von Andreä bei— 
behallen wird, Bezas Lehre aber dieſelbe war, welche aus ſeinen Schriften bekannt genug 
iſt. Er hat nicht ermangelt, am Schluſſe feiner gedrudten Antwort aus Lutbers Schrift 
de servo arbitrio dasjenige abzudruden, was die Yieblingsgedanten der Reformierten 
entbält. 

Ein Protokoll des Kolloquiums wurde micht geführt. Jedoch gaben beide Teile 
ihre Lehr- und Wehrſätze einander zuerſt jchriftlihb ein. Wie es gebt verbreiteten fich 
nach dem Kolloquium parteiijche Siegesbebauptungen. Infolgedeſſen wurden, gegen die 
Verabredung, die Akten im lutheriſchen Intereſſe veröffentlicht, f. 0. Beza beftritt die 
Treue der Tübinger Acta und verteidigte ſich lateinisch und deutich in feiner Beantwor— 
tung derjelben. Eine württembergiiche Geſandtſchaft forderte in Bern Genugtbuung für 
die, auch von Musculus wiederholte, Behauptung der Fälfchung, ohne jedoch Eindruck 
zu machen. Praktiſche Frucht bat das Kolloquium nicht gebracht, es fei denn die, daß 
die Spannung zwiſchen beiden Konfeffionen noch größer geworden ift. 

Alex. Schweizer F. 

Münchmeyer, Auguft Friedrich Otto, geb. 8. Dezember 1807 ftammte aus einer 
Baftorenfamilie. Der Vater war Hoffapları an der Neuftädter Kirche in Hannover, auch 
die Großväter väterlier und mütterlicherfeits waren Paſtoren. Seine erjte Jugend 
verlebte er in Barsfamp an der Elbe, wohin der Vater verjet war und fam von bier 
aus 1822 auf das Gymnaſium in Yüneburg, das er, als der Vater 1823 zum Super: 
intendenten in Gr. Berdel bei Hameln ernannt wurde, mit dem in Holzminden vertaujchte. 
Nach Bejteben der Reifeprüfung wurde er zunächit (1826) in das Alumnat des Klofters 
Yoccum aufgenommen, eine jpäter wieder aufgehobene Anjtalt, die zwiſchen Gymnaſium 
und Univerfität auf das theologiſche Studium vorbereiten jollte. Von 1827—30 ftudierte 
er dann in Göttingen und nachdem er das erjte Examen beitanden noch ein Semeiter in 
Berlin. Während in Göttingen bejonders Yüde auf ihn eingewirft hatte, durch deſſen 
Vermittelung er mit dem reife von Hamburgern, die Yüde von Bonn nad Göttingen 
gefolgt waren (unter ihnen auch Michern) in Verbindung trat, hörte er in Berlin be 
jonders Schleiermacher und Neander, außer denen auch die Predigten von Theremin und 
Goßner und der Verkehr mit dem Baron von Kottwitz für jeine weitere Entiwidelung 
von Bedeutung waren. Inzwiſchen war Spitta nad Hameln gelommen, und um ibn 
jammelte ſich ein Kreis von Paſtoren, die ſich aus dem Rationalismus berausgearbeitet 
hatten. In diefen Kreis trat Münchmeyer ein, als er nach Beendigung jeines akademi— 
ſchen —5— für eine Zeit lang ins Elternhaus zurückkehrte. Trug die Frömmigkeit 
dieſes Kreiſes noch mehr den Charakter der Erweckungszeit, ſo war es in Hannover, wo 
M., nachdem er inzwiſchen die zweite und dritte Prüfung beſtanden, in das dortige Pre— 
digerjeminar aufgenommen wurde Mic. 1834), die Eonfejjionellzlutberiihe Richtung, die 
auf ihn einwirtkte Beſtimmend wurde während der 6 Jahre, die M. in Hannover zu: 
brachte, der Verkehr mit Petri, der lich zu einer lebenslänglichen Freundſchaft ausgeftaltete, 
und nad) einer gewiſſen Seite bin in noch böberem Mafe der mit dem Legationsrat 
v. Arnstwaldt. Dieſer, anfänglidy von der romantijchen Strömung ergriffen, hatte wäh— 
rend feines Aufentbalts in Nom die Bedeutung der Kirche verjtchen gelernt, hatte den 
Pietismus überwunden und durd das Studium Yutbers eine ftreng konfeſſionelle, hoch— 
firchliche Stellung gewonnen. In diefer Richtung wurde M. von ibm beeinflußt mebr 

5noc und dauernder als durch Petri. 
Dem „entiprehend bat M. im die Verhandlungen der Zeit über die Kirche, ihr Weſen 

und ihre Verfaſſung eingegriffen. Schon 1846 und 47 vertrat er in der Zeitjehrift für 
Protejtantismus und Kirche und in der Göttinger Monatsichrift die Anficht, Staat und 
Kirche würden und müßten unter der zunehmenden Herrſchaft des Liberalismus völlig 
geſchieden werden und die Kirche, vom Staat losgelöft, als Freifirche fich einrichten. 
Als dann Höfling jeine „Grundſätze ev.slutberiicher Kirchenverfaffung“ veröffentlichte, trat 
ihm M. in der Rudelbachſchen ZITHR 1852 Heft 1 entjchieden entgegen. Nach ibm 
beſteht das Amt des NIs oder das geiltliche Amt als vom Herrn ſelbſt gejtiftet divino 
jure und zivar als Hirtenamt mit dem Auftrage, die Gemeinde zu weiden und zu führen, 
jo daß ibm nicht bloß die Gnadenmittelverwaltung, ſondern au die Negierung zukommt. 
Gegen Höflings „Nüdantwort” (ZUR 1852 S. 133 ff.) verfocht dann M. ſeine Anficht 
nicht nur in einer ausführlichen „Erwiederung“ (ebenba 1853 ©. 65 ff), ſondern aud in 
einer eigenen Brofcbüre „Das Amt des NTs nad Yehre der Schrift und der lutb. Be: 
fenntnifje (Dfterode o. J.) in der er die in dem vorhin erwähnten Artikel aufgeitellten 
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Theſen noch zugeſpitzter wiederholte. Die Verhandlungen über das Amt drängten M. 
weiter zur Unterſuchung des Weſens der Kirche, 1854 veröffentlichte er eine Schrift über 
„Das Dogma von der ſichtbaren und unſichtbaren Kirche” (Göttingen), in der er die 
Berechtigung diefer Unterjcheidung beftritt. „Es giebt nur Eine Kirche, welche ift der 
Yeib des Herrn“. br gebören alle Getauften an, auch die Ungläubigen und Heuchler. 
Dieſe Kirche ift in ihrem Beftande auf Erden fichtbar und erkennbar; ihre Glieder er: 
fennt man an der Taufe, und ob und wie weit die einzelnen Partikularkirchen zu ihr 
gebören, an den notae ecclesiae, der Predigt des Evangeliums und der Darreihung 
der Saframente. M. verbeblt fich nicht, daß feine Lehre mit den Belenntniffen der luthe— 
rijchen Kirche nicht zufammenftimmt, aber er glaubt, daß fie die konfequente Durchführung 10 
des reformatoriſchen Prinzips ift, und fiebt in dem Dogma von der fichtbaren und un: 
fichtbaren Kirche die Mängel des Pietismus und des Unionismus ſowie der berrichenden 
irrigen Lehren von der Kirchenverfafjung und dem Amt. Daß M., als in der feparierten 
lutberifchen Kirche Preußens, der er immer nabe gejtanden und deren Synoden er mehr: 
fach als befreundeter Natgeber beigewohnt batte, Streitigkeiten über das Kirchenregiment 
ausbrachen, auf feiten Huſchkes ftand, kann danach nicht befremden. Schon 1862 fprad) 
er jih in einem Sendichreiben an Befjer (Hannover 1862) dahin aus und nach dem 
Ericheinen der Schriften von Huſchke und Mejer über die Kirchenregimentsfrage veröffent- 
lichte er eine Schrift unter dem Titel „Huſchke und Mejer oder wie fallen beide die 
ragen vom Slirchenregiment und wem iſt Necht zu geben“ (Einbed 1864), in der er 20 
Mejers Anficht befämpfte. Ihm ift das Kirchenregiment ebenfalls vom Herrn der Kirche 
eingejtiftet und deshalb divini juris. Gnadenmittel- und NRegieramt find für M. Ein 
Amt, die firchenregimentlichen Funktionen find nur die ziveite Seite diefes einen vom 
Herrn geitifteten Amtes. Dabei bält er zwar feit, daß der Herr feine beitimmte Gejtalt 
diefes Amtes vorgefchrieben bat, die vielmebr der geichichtlichen Entwidelung überlaffen 
it, und erkennt deshalb das landesberrliche Kirchenregiment als thatfächlich zu Recht be: 
jtebend an, fiebt darin aber nur einen vorübergebenden Notitand, während fein Ideal die 
bijchöfliche Verfaffung ift, und jedenfalls für den Träger des Predigtamts ein entfcheiden- 
der Einfluß auf ein Regiment der Kirche gefordert werden muß. 

Im Jahre 1840 wurde Münchmeyer Paftor in Yamfpringe bei Hildesheim, 1851 30 
wurde er als Superintendent nadı Gatlenburg und 1855 als Konfiftorialrat und Super: 
intendent nad Buer verjeßt, und zugleih zum Mitglied des Osnabrücker Konftftoriums 
ernannt. In allen diefen Amtern bat er mit Segen gewirkt, namentlich das Osna— 
brüder Yand dankt ihm eine fräftige Förderung des firchlichen Lebens, wenn fich auch der 
bochlirhlide Zug in feiner Wirkſamkeit nirgends verleugnet und ibm in bejonderem 35 
Maße die Feindichaft der liberalen Richtung zuzog. Gegen die von diefer Seite erhobenen 
Vorwürfe rechtfertigte ibn zwar eine von ihm ſelbſt beantragte Disziplinarunterfuhung 
völlig, auf die weitere Enttwidelung der Landeskirche bat er aber ſeit dem Zurücktreten 
der hochkirchlichen Strömung feinen Einfluß mehr ausgeübt. Im Jahre 1881 emeritiert, 
itarb er am 7. November 1882. Uhlhorn D. +. 40 
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Münſcher, Wilhelm, geft. 1814. -— Dr. ®. Münſchers Lebensbejchreibung umd 
nachgelajjene Schriften. Herausgegeben von L. Wachler, Frankfurt a. M. 1817; W. Miinfcher 
(Sohn ®. Münfchers), Verſuch einer Geichichte der hejjiichsreformierten Kirche, Caſſel 1850. 
Bal. den A. Dogmengeſchichte Bd IV ©. 755, 30 ff. 

Wilhelm Münfcher, Profeſſor der Theologie und Konfiftorialrat in Marburg, ift am #5 
15. März 1766 als Sohn eines Pfarrers in Hersfeld geboren. Er beſuchte das Gum: 
naſium feiner Vaterſtadt und ftudierte 1781-— 1784 zu Marburg. Hierauf wirkte er im 
praftijchen Kirchendienft, zuerit als Gebilfe feines Vaters, feit 1789 als Stiftöprediger in 
Hersfeld. Im Jahre 1792 wurde er, auf eine Meldung jeinerjeits, zum Profeſſor an 
der Univerfitäit Marburg ernannt, woſelbſt er am 28. Juli 1814 geftorben tft. Münfcher m 
las beinabe über alle Fächer der tbeologischen Wiſſenſchaft mit Ausnabme der alttejta- 
mentlichen Eregefe; Bedeutung bat er jedoch nur für die Dogmengeichichte, wie denn auch 
jeine litterarifche Thätigfeit, abgejeben von zwei Bänden Predigten (Predigten, Marburg 
1803 und Bolitifche Predigten, Marburg 1813) und feinem Verſuch, eine Zeitfchrift 
Magazin für das Kirchen und Schulweſen in Heflen und den angrenzenden Yändern, 55 
erichienen nur Heft 13, Marburg 1803, mit 2 Beiträgen Münfchers) zu begründen, 
ſich auf das kirchen- und dogmengeicichtliche Gebiet bejchräntt. Eine Neibe von Auf: 
fägen findet ſich in Zeitjchriften: in Henkes Magazin für Neligionspbilofopbie ꝛe. Bd VI, 
St. 1: Darjtellung der moralischen Ideen des Clemens von Alerandrien und des Ter: 
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tullian, Bd VI St. 2: Hiſtoriſche Enttvidelung der Lehre vom taufendjährigen Reich ; 
Henkes Neuem Magazin x, Bd I, St. 2: Über den Zuftand der chriftl. Sittenilehre in 
den eriten Zeitaltern nad dem Tode der Apoftel, Bd VI, St. 2: Über den Sinn der 
nicänifchen Glaubensformel; in Stäublins Beiträgen zur Philofopbie und Geſchichte der 

5 Neligion, Bd IV, St. 1: Verſuch einer biftoriichen Entwidelung der Urfachen, durd 
welche die Dogmatik jeit der lebten Hälfte des gegentoärtigen Jahrhunderts eine neue 
Geſtalt erbalten bat; in Gablers Journal Bd I, ©. 1: Einige Vermutungen über die 
Nicolaiten ; in den theol. Nachrichten Bd II, 1812: Über Voltaires antireligiöje Denkart. 
Großen Beifall fand Münfchers Handbuch der hriftlichen Dogmengeſchichte (4 Bde, 1. Aufl. 

10 1797 ff.; 2. Aufl. 1802 ff). Sein tbeologifchber Standpunft war der eines gemäßigten 
Nationalismus: Jeſus ein göttlicher Gefandter, mit dem Plane, das Reich Gottes auf 
Erden zu jtiften; feine Yebre einfach und praftiich; fie erbob fi durch Umfang und In: 
halt weit über die jüdische und entbielt die berrlichiten Heime der Mabrbeit für das 
weitere Nachdenken und die Forſchungen der Nachwelt; fie fordert vernünftigen Glauben, 

15 ſchließt eigenes „Unterfuben nicht aus und iſt deshalb den verjchiedeniten Veränderungen 
untertvorfen. Die Aufgabe der Dogmengefchichte it nun, dieſe Veränderungen nad ibren 
Urſachen und ihrem Zujammenbang darzuftellen ; ſie beantwortet die Frage: Wie und 
wodurch iſt die chriftliche Yebre nach und nach in die Gejtalt gefommen, in der wir fie 
jest haben? Münfcher juchte diefe Aufgabe mit Hilfe der pragmatifchen Metbode zu löfen, 

»» obne daß dabei feine hiſtoriſche NReflerion neue Wege gegangen wäre: Die Urjache der 
Veränderungen der chriftlichen Yebren liegt in den ungleichen Geiftesfäbigfeiten der Chriften, 
vorzüglich der Yehrer, in den eigenen Umftänden und Bebürfniffen eines jeden Zeitalters, 
in dem Einfluß der kirchlichen Verfaſſung, des Zuſtandes der Lehrfreiheit und der Wiſſen⸗ 
ſchaften. Verleugnet Münſchers Werk demnach weder in den Vorausfegungen, noch in 

5 der Methode die Zeit, der es angebörte, fo verdiente es doch dadurch den Beifall, den es 
fand, daf der Stoff mit großer Beleſenheit gefammelt, überfichtlih disponiert und mit 
der Gabe Haver, wenn auch nicht gerade jchöner Darftellung, die Münjcher eignete, ge: 
italtet war. Im Jahre 1804 folgte fein Lehrbuch der hriftlichen Kirchengejchichte (2. Aufl. 
1815) und 1811 jein Lehrbuch der chriftlichen Dogmengeſchichte. Das letztere it | in der 

» Bearbeitung von D.v. Cölln und Neudeder, Gafjel 1832-—1838, eine viel benügte Samm: 
lung von Uuellenbelegen geworden. 

Münſchers Selbitbiograpbie lehrt ibn als janguinifchen, jtets tbätigen, klar und billig 
urteilenden Mann, als einen mebr lebhaften als großen Geiſt fennen; man begreift, daß 
er auf feine Zeitgenofjen wirkte, daß aber ein feine Zeit überdauernder Einfluß nicht von 

5 ibm ausgeben fonnte. Haud, 

Münfter, Bistum. — R. Wilmans und F. Philivpi, Kaiferurfunden der Provinz 
Weitfalen, 2 Bde, Müniter 1867 und 81; Regesta historiae Westfaliae bearb. v. 9.4. Er: 
hard 2 Bde, Münfter 1847 und 51; Reitfäl. UB, Bd III, bearb. von R. Wilmans, Münijter 
1871; Die Geſchichtsquellen des Bistums Münfter, Münjter 1851 ff.; A. Tibus, Gründungs: 

M) gejehichte der Stifter | xc. des alten Bist. Münſter, Münjter 1867 ff.; Rettberg, KG. Deutſch— 
lands, 2. Bd 1848 ©. 424; Haud, RG. Deutſchlands 2. Bd, 2. Aufl. 1900 ©. 40 f. 

Den Hauptftod des Bistums Münfter bildet das ſächſiſche Land zwiſchen Lippe und 
Ems, das füdlih und weſtlich dur die Diöcefen Köln und Utrecht begrenzt wird. Mir 
wiſſen nicht, von wo aus die firchliche Arbeit in diefem Yandjtrich betrieben wurde, jeit: 

s dem Karl d. Gr. fie an die Stifter und Klöſter des Neichs verteilt batte.e Doch iſt es 
wahrſcheinlich, daß Utrechter Klerifer bier wirkten. Denn als das Gebiet als Bistum 
organifiert wurde, ftellte Karl einen friefifchen Priejter Liudger (ſ. d. A. Bd XI ©. 557 ff.) 
an die Epite. Das Nabr der Koniekration Yiudgers, damit das Stiftungsjahr des Bis- 
tums ift nicht überliefert. Wir mwiffen nur, daß er am 13. Januar 802 noch Abt war, 

so (Niederrbein. UB I ©.13 Wr. 23), während er am 23. April 805 als Bifchof bezeichnet 
wird (S. 15 Wr. 27). Der Umjtand, daß Yiudger bis zu feiner Erbebung in Friesland 
gewirkt hatte, führte dazu, daß das Bistum Münfter außer den weitfälifchen Gauen 
nördlich der Yippe noch fünf Friefengaue an der Emsmünbung erbielt. 

Biſchofsliſte: Liudger geſt. 809, Gerfrid get. 839, Altfrid geft. nad dem 20. Juli 
55 848, Yiutbert geit. 871, Holdoff ertväbnt 873, Wolfbelm erwähnt 887 und 895, Wit: 

bard geit. 922, Numald geſt. 941%, Hildibold geſt. 969, Duodo geft. 993, Switger geit. 
1011, Dietrich I. geit 1022, Sigirid geit. 1032, Herimann I. geit. 1042, Rutpert geit. 
1063, Friedrich geſt 1084, Erp geſt. 1097, Burchard geſt. 1118, Dietrich II. geſt. 1127, 
Ekbert geſt. 1132, Werner 11321151, Friedrich 1151— 1168, Ludwig 1169—1173, 
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SHerimann II. 1174— 1203, Otto 1203— 1218, Dieterih III. v. Nienburg 1218— 1226, 
Ludolf v. Holte 1227—1247, Otto v. Lippe 1247—1259, Wilhelm v. Holte 1259 bis 
1260, Gerbard v. d. Mark 1261—1272, Eberhard v. Dieft 1275— 1301, Otto v. Niet: 
berg 1301—1308, Ludwig v. Heffen 1310— 1357, Molf v. d. Mark 1357—1363, 
Johann v. Virneburg 1363— 1364, Klorentius v. MWevelinghoven 1364-1379, Jobann 5 
v. Potbenftein 13791381, Heidenreich v. Wolf-Lüdinghauſen 1381— 1392, Otto v. Hoia 
1392 — 1424; Heinrih v. Mörs 1425-1450, Walram v. Mörs 1450— 1456, Johann 
v. Simmern 1457— 1466, Heinrich v. Schwarzenburg 1466— 1496, Konrad v. Nietberg 
1497 — 1508, Erib v. Sacjen-Yauenburg 1508— 1522. Hand, 

= Münfter, Wiedertänfer. — Litteratur: Zur allgemeinen, fpeziell zur Verfaſſungs- 10 
Geſchichte Münſters: A. Willens, Verſuch einer Gejhichte Münſters 1823; Hiefert, Beiträge 
zu einem M.jchen Urktundenbud 1823; derf., M.ſche Urfundenfammlung, 7 Bde 1826—37; 
F. Guilleaume, Topographiich-hiftoriich-jtatiftiiche VBefchreibung der Stadt M. 1836; H.N. Er- 
hard, Geſchichte Müntters 1837; U. Tibus, Die Stadt M. 1882; 3. Hanfen, Wejtfalen und 
Rheinland im 15. Jahrh. (Rublitationen aus den K. Preuß. Staatsardiven, Bd 34 [1888] 
und 42 [1890] bei. Bd 42 ©. 62 ff.); H. Geisberg, Merkwürdigkeiten der Stadt M., 10. Aufl. 
1894; F. Philippi, Zur Verfaſſungsgeſchichte der Weſtfäl. Bifchofsjtädte, 1894; NR. Krumbholg, 
Die Gewerbe der Stadt M. bis zum %. 1661 (Bublifationen aus den K. Preuß. Staats: 
ardhiven Bd 70 [1898]) [bier S. XX ff. weitere Litteratur]); G. Schulte, Die Verfafiungs: 
geihichte M.s im Mittelalter (Duellen und Forſchungen zur Gejch. der Stadt M., Bd I, 1898); 0 
vgl. außerdem: Die Gejchichtsquellen des Bistums M., Bd I. 

Zur Wiedertäuferbewegung: a) Quellen: C. W. Cornelius, Berichte der Augenzeugen 
über dad Münſteriſche Wiedertäuferreih (Die Gejhichtäquellen des Bistums M., Bd 2) 1853. 
(Srundlegend für die Duellenfrage, dev C. ſchon 1850 eine [nicht im Buchhandel erjcienene] 
Scrijt: De fontibus, quibus in historia seditionis Monasteriensis anabaptisticae narranda 25 
viri docti huc usque usi sunt gewidmet hatte. Die bisherigen quellenkrit. Unterfuhungen 
(von Hafe j. u, Ranke j. u., u. a.) find bei C. verzeichnet, desgl. die verjchiedenen Ausgaben 
der Quellenftüde. C. jelbjt bringt Heinr. Gresbecks „Bericht“ jowie „Aktenjtüde” zum Ab- 
drud, und weiteres urkundl. Material in der sub b) genannten „Geſchichte“ 2c.); H. Detmer, 
Ungedrudte Duellen zur Geſch. der W.T. inM. (Ztihr. f. weitf. Geſch. 1893); Conr. v. Heres: 30 
bad), Historia factionis excidiique Monaster. ed. Bouterwek 1866. Die, weil einzige von einem 
Augenzeugen jtammende Gejfamtdarjtellung, wichtigite Quelle, Herm. v. Kerſſenbrochs: Anabap- 
tistici furoris Monasterium inclitam Westphaliae metropolim evertentis historica narratio 
liegt mit eingehender, die Heritale Tendenz des Keſchen Werkes gerecht beurteilender Ein- 
leitung (462 ©., auch fep. u. d. T.: 9. v. 8.8 Leben umd Schriften, 1900) und umfajienden 35 
Litteraturnachweiſen verjehen in fritiiher Ausgabe von H. Detmer vor (Die Gefchichtsquellen 
des Bistums M., Bd 5 und 6, 1900, 1899). Detmer beginnt foeben mit einer frit. Ausgabe 
der für die wejtfäl. Ref.-Geſch., jpeziell aud) für M. wichtigen opera des 9. Hamelmann (bis 
jegt erjchienen fasc. 1). 

b) Darjtellungen: Die allgemeine, die M.jche eu mebr oder minder berüdjid): 40 
tigende Litteratur zur Geſch. d. W.T. f. Bd I ©. 481 (woſelbſt noch hinzuzufügen wäre: 
J. Haft, Geihichte der W.T. von ihrem Entjtehen zu Awidau in Sachſen bis auf ihren Sturz 
zu Münjter in Weftfalen 1836; 9. 9. Newmann: A History of Anti-Pedobaptism from te 
rise of Pedobaptism to a. d. 1609, 1897 [hier ©. 395 ff. eine vorzüglide Bibliographie). 
Eine umfaflende Litteraturüberfiht jpeziell zur M.ihen Bewegung giebt DO. Bahlmann in 45 
Ztichr. f. weitf. Geich. 1893 ©. 119 ff. Hier jei genannt: H. Kampſchulte, Geſch. der Ein: 
führung des Protejtantismus im Bereiche der jeßigen Provinz Weitfalen, 1866, S. 138 ff.; 
8. Haje, Das Reich der Wiedertäufer (in: Neue Propheten, 1851 ©. 146ff., 2. Aufl. 1860); 
T. de Buſſidre, Les Anabaptistes. Hist, du Lutheranisme, de l’Anabaptisme et du regne 
de Jean Bockelsohn à M. 1853; €. W. Cornelius, Geſch. des M.ihen Aufruhrs, 1. Bud: 
Die Reformation, 1855. 2. Buch: Die Wiedertaufe, 1860 (reiht nur bis zum Eintreffen des 
Ian Mathys in M., Febr. 1534). Die teils früheren, teils jpäteren Studien C.s zur M.ſchen 
Bewegung find jept gejammelt in: Hiſtor. Arbeiten vornehmlich zur NReformationszeit, 1899 
(I. Die Münſteriſchen Humaniften und ihr Verhältnis zur Reformation. II. Die Niederlän- 
diichen Wiedertäufer während der Belagerung M.s 1534—35. III. Zur Geſch. der Müniter. 
BWiedertäufer; 1. Joh. Bokelſon, 2. Joh. Kloprys. 3. Bernt Hnipperdollind. 4. Jan Matbys- 
von [1—4 jind S.“A. aus AdB]); H. Heppe, Geſch. der Ev. Kirche von Cleve-Marf und der 

—8 Weſtphalen, 1867 ©. 295 ; L. Keller, Geſch. der Wiedertäufer und ihres Reichs zu 
Münjter 1880 [Fortiegung von Cornelius, im Anhang ungedrudte Urkunden]; K. Pearjon, 
The Kingdom of God in M. (Modern Review 1884); P. Kieljtra, Het Münstersche Oproer 60 
(Doopsgezinde Bijdragen 1888); Gg. Tumbült, Die Wiedertäufer, 1899. K. Nembert, Die 
W. T. im Herz. Jülich 1899. Zu Bernhard Rotman vgl. den Artikel von Keller in AdB 29, 
364 ji. (dort auch ein Berzeichnis feiner gedrudten Korreipondenz); K. W. Bouterwel, Zur 
Litteratur und Gefchichte der Wiedertäufer, 1864 (audy in Ztichr. des berg. Geſchichtsvereins 
Bd I ©. 280f[.); Chr. Sepp, De veelgenoemde en weinig bekende geschriften van den 65 
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wederdooper Bernt Rothmann 1872 (Geschiedkundige Nasporingen I, 55ff.) Bon R.s 
Werken liegen in Neudrud vor: Die „Rejtitution“, bg. von N. Knaake 1888 in Braunes 
„Neudruden” Wr. 77 u. 78. Das „Büdlein von der Rache“, Hg. von Bouterwel a. a. O. 
S. 345. „Von BVBerborgenheit der Schrift des Reiches Chriſti“, Hg. von Hochhuth 1857. 
3. T. ungedrudtes handſchr. Material aus R.s Feder hat Bordling in Geſch. Mitt. der 
Alademie der Wijj. zu Göttingen 1898, S. 295f. nachgewieſen. — Im übrigen vgl. die all: 
gemeinen Werke zur Ref.Geſch. von Ranke, Bezold, Möller-Kawerau, 8. Müller u. a. Einzel: 
abhandlungen ſ. im Text. 

Die Wiedertäuferbeiwegung in Münfter wächſt beraus aus den Anfängen der Re— 
formation dortfelbjt, und dieje wiederum fteben, twie das auch andermweitig in Biſchofs— 
jtädten der Fall war (vgl. 3. B. Konſtanz und Worms), in engjter Beziehung zu ver: 
faſſungsgeſchichtlich umwälzenden Tendenzen innerhalb der Stadt. Gegenjäge liegen vor 
jowohl zwiſchen Stadt (repräfentiert durch den Rat) und Bifchof (der im Konftftorium 
jein bifchöfliches Gericht in der Stadt befist und zugleich das Stadtgericht verpachtet), 

15 bzw. Domkapitel (deifen Mitglieder nur Adelige fein dürfen, vgl. Kerfienbrob ©. 96), als 
auc innerhalb der Stadt zwifchen Erbmännern (Batrizier, ibr Urfprung iſt ftreitig, vgl. 
Krumbbolg ©. 14) Gilden und Gemeinbeit (Plebejer). Original iſt die verfaſſungs— 
geichichtliche Entwidelung M.s nicht, fie vollzieht fih in Analogie, nur etwas bejchleu: 
nigter (ſ. Philippi ©. 14f.) zu den Nachbarſtädten Minden, Dsnabrüd, Soeft u. a. Die 

zu Hilden, jeit der Mitte des 14. Jahrhunderts etwa zufammengefchloffen zur Gejamtgilve 
(1. J. 1532 16 Gilden umfaſſend, an ihrer Spite, von den je zwei &orftehern jeder 
Hilde gewählt, die 2 Alterleute, ſ. Krumbholg 28 ff.), urſprünglich wohl ein Teil der 
Gemeinheit, treten, nicht zum wenigſten unter Einfluß des Anſchluſſes M.s an die Hanfa, 
feit Anfang des 15. Jahrhunderts als jelbititändiger Faktor heraus und gewinnen in 

25 fteigendem Maße Anteil an der jtädtifchen Politik. 1447 als Endergebnis der dur die 
Soeſter Fehde bervorgerufenen Kämpfe der Stadt gegen ibren Bilchor wird der Beſchluß 
gefaßt, daß nur die Beſchlüſſe Rechtskraft haben ſollen, welche ſeitens des Rates und der 
Vertreter der Geſamtgilde gefaßt werden. Die Gilden werden jetzt alſo Mitregenten der 
Stadt, aber zugleich entſteht das Problem, was bei etwaigen Zwiſtigkeiten zwiſchen Rat 

% und Gilden geſchehen ſoll. Gleichzeitig wird der Gemeinheit, deren Zuſtimmung zu poli— 
tifchen Alten bisher erforderlich getvejen war, diefes Necht entzogen, fie gerät unter das 
Batronat der Gilden und wird höchſtens noch bei wichtigen Angelegenbeiten politijcher 
Natur zur Beratung berangezogen (Krumbbolg ©. 23). Das Problem eventueller Differenz 
zwifchen Rat und Gilden wird erjtmalig praftiih in der fog. Münſterſchen Stiftsfebde 

35 (1450 ff., eingebende Darftellung bei Haufen 42, 62ff.). Die Gilden werden entjcheiden: 
der Faktor in den Prätendentenfämpfen, fie zwingen den Nat, den für feinen Bruder Erich, 
Dompropft zu Köln und geweſenen Adminiftrator des Bistums Dsnabrüd, die Sache 
führenden Grafen Jobann von Hoya zum Mominiftrator zu wählen, der nun feinerfeits 
den Plan, fih in M. ein felbftftändiges Fürftentum zu fchaffen, verfolgt (ſ. Hanſen a. a. O.) 

410 Unter feinem Regimente fommen Gilden und Gemeinbeit in den Rat binem, die erjteren 
aber gewinnen bier die führende Nolle. Der Plan Johanns v. Hoya bzw. fein jchlie- 
liches Scheitern hat aufs neue die Frage: „Stadt und Bischof“ aufgewühlt; jeit Anfang 
des 14. Jahrhunderts find fait alle Gebiete des öffentlichen Lebens in der Stadt Sadıe 
der Selbitverwaltung. Die Machtſphäre des Biſchofs ift in feiner Weiſe fejt abgegrenzt. 

s Innerhalb der ftädtifchen VBertvaltung aber ijt ein rubiger Verlauf nur bei gutem Ein- 
vernehmen von Rat und Gilden möglich; die Gemeinheit tritt hinter den Gilden ganz 
zurüd, aber fie haft fie um deswillen und fann Faktor werden, wenn Rat und Gilden 
fich befehden. 

Auf diefen gärenden Boden fällt nun der Funke der Neformation. Die erjten An: 
50 Fänge liegen im Dunfeln. Kaufleute, vornehmlih aus Frankfurt (Kerſſenbroch 117 und 

127) jcheinen die erite Botjchaft gebracht zu baben, die evangelifchen, zumeift von Auguſti— 
nern (Cornelius, Geſchichte ꝛc. I, 33 ff.) ausgehenden Requngen in den Nachbarjtädten 
(Köln, Aachen, Yemgo, Weſel, Soeft, Yippftadt, vgl. Cornelius a. a. O. 42 ff. und die 
Yitteratur zur weitfäl. Neformationsgefchichte) wirkten anftedend, und mie anderweitig jo 

55 hat auch in M. der Humanismus (f. darüber Cornelius, Hift. Arbeiten I) Bionierdienfte 
für die Neformation getban. Auf Anregung Rudolphs v. Yangen war ſeit dem Sabre 
1500, als Timann Gamener (Kemmener) aus Werne das Neftorat übernahm, die Münſter— 
ie Domſchule (vgl. über diefelbe Dieter. Neichling, Zur Geſch. der M.fcben Domſchule 
in der Blütezeit des Humanismus 1898; derſ., Die Neform der Domfchule zu Münfter 

6 1500, 1900) zu einer Pflanzſtätte lateinischer und griechifcher Bildung geworden, die ihre 
Propaganda nad allen Richtungen bin, ſelbſt bis nad Dänemarf, erjtredte (Cornelius 
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a. a. O. S. 8; A. Egen, Der Einfluß der Micden Domſchule auf die Ausbreitung Des 
Humanismus 1898; vgl. auch A. Bömer, Timann Kemmener in: Ztichr. f. Weſtf. Ge: 
jchichte und Altertumstunde, Bd 53). Während die ältere Generation, aus den Kreifen 
der Brüder des gemeinjfamen Lebens hervorgegangen, in enger Füblung mit der kirchlichen 
Tradition blieb, gingen die Jüngeren ins Yager der Reformation über (Egen ©. 17). Unter 5 
den eriten, die in Münfter anfıngen, fich zu abweichenden religiöjen Meinungen zu be 
fennen, finden fih die Humaniften Johann Glandorp (geb. 1501 zu M., ſ. Egen S. 30f.) 
und Adolf Glarenbad (j. d. A. Bd X ©. 508 ff.), Yebrer an der Martinifchule. Ein als 
Gelehrter ausgezeichneter Kanoniktus zu S. Martin, Peter Gymnich dv. Aachen, war mit 
Luther ſchon jeit 1520 befreundet (Nembert S. 179 Anm. 1), der Patrizier Arnold Bell- 
bolt ftand zu Karlitadt in Beziehung, und, mie es jcheint, fand Karlſtadtſche Bilder: 
ftürmerei in M. ihren Nachball (Nembert a. a. DO.) Nach Kerſſenbroch (S. 127) wäre 
im Sabre 1524 die reformatorifche Bewegung offen berausgetreten und von den Predi— 
gern an der Lamberti-, Martini:, Überwaſſer- und Yudgerifirche gefördert worden, denen 
jich allerlei zweifelbafte Elemente anfchlofjen. In demjelben Jahre hat Clarenbach Münjter 15 
verlafjen müſſen. 

Der erfte größere eruptive Ausbruch der vorhandenen Gärung fällt in das Jahr 
1525. Sebr deutlich iſt der Vollzug der Verbindung fozialer und religiöfer Spannungen 
zu fonftatieren. Den Anlaß zu Unruben gab die Bauernbeivegung, die vom Oberlande 
ber fih rheinabwärts fentend bis in die Nachbarſchaft M.s (Minden, Köln und das im 0 
Handelsverkehr mit M. jtehende Frankfurt) vordrang. Ein am 22. Mat 1525 von den 
dur die Gilden angejtachelten (ſ. M.ſche Gefchichtsquellen II, 425) Volksmaſſen unter: 
nommener Anjchlag auf das reiche Niefingflofter mißlang, der Nat zieht die drei Rädels— 
fübrer zur Beftrafung, aber die Volksmaſſen unter Yeitung der Gilden fallen ihm in den 
Arm, und die Gilden fordern Befeitigung der wirtſchaftlichen Konkurrenz (Webſtühle 3 
und Pergamentfabrifation) des Niefingklojters und der Fraterberren. Aber ſofort greift die 
Bewegung weiter: Frankfurter Kaufleute batten die jog. Frankfurter Artikel (vgl. diejelben 
bei A. Kirchner, Geſch. der Stadt Frankfurt aM. II, 513 ff., dazu G. E. Steit, Das 
Aufrubrbucd der ehemal. Reichsſtadt Frankf. aM. 1875; NR. Jung, zur Entjtehung der 
Fr. Artikel von 1525 [Archiv f. F.s Gefch. 3. F. IL, 198 ff.) eingefchleppt; dieſelben: 
werden von den Gilden und der Gemeinbeit zum Programm erboben, und von einem 
Ausſchuß von 40 Männern (darunter auch der Prediger zu ©. Martini Yubbert Canſen) 
in 36 Punkten redigiert dem Rate zur Annabme präfentiert (diefelben bei Kerſſ. S. 133 
und in etwas anderer Faſſung bei Niefert, U.B. I’ 116Ff.). Neben fozialen Forderungen, 
wie Befeitigung der Konkurrenz der Fraterherren und des Niefingklofters, Nejtitution der 35 
Allmende, Erledigung der über den Nachlaß des 1522 geftorbenen Biſchofs Erichs ge: 
führten Streitigkeiten begegnet das Verlangen nad Anteilnahme an der Interimsverwal— 
tung bei bifchöflicher Sedisvakanz, Bejeitigung der geiftlichen Gerichtsbarkeit gegen einen 
Bürger, der Immunität des Klerus, der Terminarier und Stationarier, der Yegate und 
Seelenmeßftiftungen an die Kirche, der fremden Prediger, und die Forderung der Anteil: 40 
nabme der Schöffen und Barochianen an der Wahl der Prediger — wobei im einzelnen 
Soziales und Religiöſes nicht zu jcheiden iſt. Vom Nate gezwungen, unterjchrieben die 
Domlapitulare einige Artikel, verlafien aber alsbald (bis auf einen Erkrankten) die Stadt 
und reichen dem Bifchof Beichwerdejchrift ein (Niefert, U.B. T', 106), der Nat aber be- 
jeitigt die wirtjchaftliche Konkurrenz zwiſchen Gilden, Niefingklofter und Fraterherren durch 45 
Beichlagnahme der Webftühle und Rentenbriefe. 

Wie allentbalben, jo folgte nad Niederziwingung der Bauernbewegung auch in M. 
jebr bald die Reaktion. Nach längeren Verbandlungen zwiſchen Nat und Biſchof jab 
ſich erjterer unter dem Drud des von letzterem berbeigerufenen Kölner Erzbifchofs in zwei 
Receſſen genötigt, die Artikel von 1525 preiszugeben, und dem Niefingklofter und den wo 
Fraterherren die genommenen Rechte wiederzugeben. Das Domtlapitel kehrte in die Stadt 
zurüd, und der status quo ante trat ein. Die evangelifchen Prediger an den vier ges 
nannten Kirchen wurden mit Einwilligung des Rates von der vorgejegten geiftlichen Be: 
börde ausgemwiefen. Ein Schmäbgedicht des feit 1525 neben dem Rektorat der Domjchule 
das Pfarramt an ©. Yamberti befleivenden Timann Gamener gegen Yutber trug ibm: 
und dem Rate allerdings einen heftigen Angriff von fetten des Johannes Campanus 
(j. d. A. Bd III ©. 696) ein (Nembert ©. 179 ff.). 

Überwunden war mit diefen Nepreffivmaßregeln die antiklerifale Bewegung feines: 
wege. Als 1527 gegen den bifchöflichen Offizial von Anton Grufe mit Schmäbungen 
und Drohungen vorgegangen wurde, erbebt ſich ein großer Tumult. Die Menge, ge: 0 
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leitet von den Gilden und der Verivandtichaft des Grufe, erzwingt die Befreiung des 
vom Nate auf bifhöflichen Befehl gefangen Genommenen, und faum ift die Nube wieder: 
bergeftellt, jo ruft die Gefangennabme des Bernhard Knipperdolling (j. über ihn unten), 
des Nädelsführers bei der Berreiung Cruſes, neue Wirren bervor, höhniſch fiebt die Menge 
im Brande des bifchöflichen Gerichtslofals (Paradies) und der wertvollen Dombibliotbef 
ein Gottesgericht über die Papiſten. Zudem wirft die Wiederausbreitung der Neforma- 
tion in den Nachbarorten anjtedend (j. Cornelius, Geſch. I, 8Off.), jo daß der Kaiſer fich 
zur Einſchärfung des Wormfer Ediftes genötigt jiebt (9. Auguft 1530, ſ. Kerſſ. 158). 

Etwa gleichzeitig jedoch brach die Einigkeit zwiſchen Biſchof (Friedrich v. Mied) und 
10 Domkapitel auseinander (Gornelius, Geſch. I, 122F.), und unter der Gunft diejer Zwie— 

tracht kommt, zwar nicht in Münſter felbjt, jondern vor den Tboren der Stadt auf 
biichöflihem Grund und Boden, zu S. Mauris, 1531 eine neue evangelifche Bewegung 
empor, deren Träger der Kaplan Bernhard (Bernt) Rothmann iſt. R. geboren ca. 1495 
zu Stadtlohn im Bistum Münfter als Sohn des Schmiedes Heinrih R., unterrichtet in 

15 jeiner Vaterftadt, in Münjter und Deventer, eine Zeit lang Xebrer in Warendorp, be: 
juchte mit Unterjtügung des M.ichen Kanonifus, Job. Drofte die Hochſchule zu Mainz, 
twojelbjt er 1524 zum Magijter promovierte. Derjelbe Drojte verichaffte ihm eine Pfründe 
und Predigerftelle zu S. Maurit (feit 1529). Anfänglich gut fatbolifch, wird er dem 
Stiftsflerus verdächtig (wie es ſcheint, durch Spmpathifteren mit der antiklerifalen jozialen 

20 Bervegung) und deshalb nah Köln zur weiteren Ausbildung und „Belehrung“ geichidt. 
(j. über R.s Neifen Cornelius, Geſch. I, 291 ff). Die erwartete „Belehrung“ trat jedoch 
nicht ein, im Gegenteil, nach feiner Rückkehr (1530/31) wirft er fich völlig der evange: 
liſchen Partei in die Arme. Er trägt neue Erregung in die gärenden Vollsmaſſen 
binein, die Kunde von feinen Predigten dringt in die Stadt, in der Nacht vor Char— 

25 freitag 1531 zieht ein Volkshaufe von dort nach der Mauritzkirche und bejudelt die Altäre ; 
bald darauf wird auf dem Kirchhofe für R. der allen Verboten des Kapitels troßt, ein 
Bredigtitubl aufgeitellt. Die Bewegung greift um ſich, man fucht Anjchluß bei den Evan- 
gelifchen im Reich. N. bejucht zu diefem Zwecke in den Monaten April bis Juli 1531 
Wittenberg (wo er Mel. trifft; deſſen Urteil über N.: aut insigniter bonum aut in- 

% signiter fore malum bei Kerjj. 162 [tendenziös?]), Speier (f. Ns Brief von dort bei 
Kerſſ. 163), Straßburg (wo er Gapito und Schwendfeld trifft), vielleiht auch Marburg 
(und Bafel und Zürich”). Zurüdgefehrt verfündigt er ganz offen die Lutherſche Hecht: 
fertigungslehre und Freiheit eines Chriſtenmenſchen, weigert * an Prozeſſionen zu be— 
teiligen und geißelt ſcharf die Seelmeſſen, Heiligenverehrung, Faſtengebote und die Fege— 
feuerlehre (vgl. die Predigtauszüge bei Nieſert, Beitr. I’, 165ff.). Den Verſuch des 
Münſterſchen Klerus, durch den Guardian des Hammer Minoritenkloſters Joh. v. Deventer, 
die Fegfeuerlehre in einer Predigt verteidigen zu laſſen, beantwortet R. mit Herausforde— 
rung zu einer Disputation, doch können die Disputanten fich über die Richter nicht einigen 
(f. Niefert a. a. O. 160 ff.) dank der Disbarmonie zwilchen Domfapitel und dem mit 
Verkauf jeines Yandes umgebenden Biſchofe (j. Cornelius, Geſch. I 123 Ff.), unterjtügt 
jelbjt von bifchöflichen Räten, vermag R. drei dem Biſchof vom Kapitel abgepreßten, jebr 
milde gebaltenen Predigtverboten zu trogen, bis endlich ein jcharfes Schreiben des von 
den Domberren angerufenen Kaifers (28. Dezember 1531) den Bifchof zur Auffündigung 
des freien Geleites in des Bischofs Yande an R. zwingt (7. Januar 1532). Die Ant- 

5 wort R.s auf dieje Yandesverweifung war feine Überfiedelung in die Stadt Müniter. 
Die Krämergilde jtellte ihm ihr Gildebaus zur Verfügung — ein Beweis für das Hand- 
in Handgeben von jozialer und religiöfer Bewegung. 

In Münfter weicht man einer Entjcheidung aus; das Aufeinanderprallen verjchieden: 
artigiter Intereſſen (Angſt vor R., der Gilden und Gemeinbeit, felbjt einige der Erb: 

so männer |}. Cornelius, Geſch. I 147] binter fih bat, fluge, wohl von Melanchthon und 
Gapito angeratene Neferve R.s, der Gegenjag zwiſchen Biſchof und Domkapitel) bält R. 
Er vermag der dem Biſchofe vom Kapitel abgepreßten, aber faum ernjt gemeinten Forde— 
rung, die Stadt zu verlafjen, fein Glaubensbefenntnis entgegenzuftellen, um Verteidigung 
desjelben zu erfuchen und zu erflären, es im Notfalle auf Gewalt anfommen lafjen zu 

5 wollen. Das mit einer VBorrede vom 23. Januar 1531 verjebene Belenntnis R.s (ſ. 
das. bei Kerſſ. 176ff., daraus abgedr. bei D. Gerdes: Serin. antiqu. II’ 404 ff., ein 
latein. Originaldrud desſ. ift nicht mehr vorhanden, ein Eremplar der deutichen von ob. 
Langermann beforgten Überjegung in der Paulin. Bibliotbet zu Münfter ſ. Bahlmann, 
Bibliogr. 1532 Nr. 1) verrät deutlich in Form und Inhalt den Einfluß Melanchthons, 

w fpeziell der confessio Augustana, nad deren Art auch die Yebrmeinung R.S in 30 Ars 
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tifeln zufammengefaßt iſt. Die Yutberjche Nechtfertigungslebre wird vertreten, die Sakra— 
mente werden auf Taufe und Abendmahl bejchräntt (res, quibus admonemur pro- 
missionis et divinae gratiae certi reddimur, bez. des Abendmahls die jede Zuſpitzung 
vermeidende ;sormel: manducantes corpus et bibentes sanguinem domini de do- 
nata per evangelion gratia certificamur) Fegefeuer, Heiligenverebrung, Wallfahrten, 5 
Möncsgelübde verworfen, aus der Meile das Opfer entfernt. An Zmwingli erinnert im 
eriten Artifel der Sa: sacrae literae verbum dei nonnunquam appellantur, 
quod tamen natura non sunt, sed quia de naturali verbo testantur. Christus 
Jesus est naturale dei verbum et verum, Straßburgiiches fünnte anklingen in der 
Definition der fides als firma persuasio. Die Kirche iſt die congregatio sancto- ı0 
rum = credentium, ihr Negiment ijt regimen spirituale, während das regimen 
eorporale die Obrigkeit ausübt. Täuferifches und Schwarmgeifterijches findet fich in der 
confessio nicht, im Gegenteil: magistratus, qui christianus et esse et videri vult, 
etiam in pseudoprophetas animadvertere debet, das Nicänum und Athanasia- 
num wird anerkannt, Bilder in den Kirchen, jofern fie nicht fultiich verehrt werden, ge— 15 
duldet (vgl. auch Kerſſ. 190 für antianabapt. Außerungen R.s und den zur Mäßigung 
auffordernden Brief nad Soeſt bei Cornelius, Geſch. I 281 F.). 

Dennoch bat R. mit diejem Belenntnis, das überjegt, gedrudt und allenthalben 
verbreitet wird (vgl. für Telgte und Horjtmar Keller S. 293f.), für feine Anbänger ein 
Programm und Parteizeichen gejchaffen, um das fie fich jcharen. Man fordert vom 20 
Hate freie Gejtattung desjelben; diejer, obne Unterjtügung des dem laisser faire hul— 
digenden Bijchofs, benimmt fid) jo zweideutig, daß man fpäter von einer Bejtätigung 
R.s als evangelischen Predigers jprechen fonnte (Kerii. 219). Am 18. Februar, dem 
Tage vor der Natswahl, an dem man ficher zu fein glaubte, führen jene Anhänger N. 
auf den Yambertitirchhof, woſelbſt er auf bölzerner Kanzel vor dem Beinbaus predigt. 25 
Einige Tage jpäter dringt man in die Kirche jelbit, der Proteſt des Pfarrers Timann 
Gamener (j. 0.) wird verlacht (Nembert S. 180), die evangeliſche Gemeinde konſtituiert 
ſich um ©. Yamberti (von Gehilfen R.s ift für diefe Zeit bezeugt Brixius Nordanus, j. 
Gornelius, Gelb. II, 330 ff.). 

Die katholiſche Gegenpartei, außer jtande gegenüber Gilden und Gemeinbeit etwas 0 
auszurichten, atmet auf, als Friedrich v. Wied am 24. März 1532 den lang vorbereiteten 
Schritt der Amtsniederlegung vollzieht, und der Biſchof von Paderborn und Osna— 
brüd Herzog Erib von Braunſchweig-Grubenhagen ibm juccediert ; denn troß jeiner Be- 
ziebungen zu Sachſen und Heſſen, die jeine Wahl unterjtügten, troß feiner Beteiligung 
an der Speierer Proteftation von 1529 — Umitände, die die M.jchen Evangelifchen zu 35 
Hoffnungen berechtigten — batte er doch als Yandesberr in jeinen Gebieten jede evan- 
geliſche Regung ſcharf unterdrüdt (vgl. die Yitt. über Erichs Politik bei Kerfi. 195 Anm. 2). 
Gin Gleiches jcheint er mit M. vorgebabt zu baben, wenigſtens forderten feine beiden 
Schreiben an die Stadt (17. April und Ynfang Mai) die Entfernung R.s und aller 
aufrübreriiben Prädifanten. Aber auch die N.jche Partei iſt nicht müffig geblieben. N. 10 
bat jein Glaubensbetenntnis dem Biſchof überjandt, und auf feinen Antrag jtellen Ge- 
meinbeit und Gilden an die Alterleute (tanquam proximum nostrum magistratum!) 
die Forderung auf Approbation des N.ichen Belenntnifjes. Der Nat aber, zwiſchen 
Biſchof und Demokratie gejtellt, ſchwankt zwifchen Strenge und Nachgiebigkeit (die Einzel- 
verbandlungen bei Kerſſ. 195 ff). Der plöglicdhe Tod des Biſchofs (14. Mat) vereitelt #5 
alle Hoffnungen der Katbolifen, und giebt den Evangelijhen Anlaß zu einem neuen 
Vorſtoß (Eindringen in Kirchen, VBerjagen der Kapläne und Erjegung durch evangelifche 
Prädikanten, Shen R.s zu einer Disputation, ſ. Cornelius, Geſch. I, 166f.), 
wobei die günjtige allgemeinpolitiiche Situation (Nürnberger Reidistag!) fördernd wirft. 

Als nunmehr der neuerwäblte Biſchof Franz von Waldeck (über ibn ſ. Kerſſ. 210,5 
Kajp. Schele v. Schelenburg: Aufzeihnungen über Franz v. Walded im latein. Original 
bg. von Meyer in: Mitt. d. bijtor. Ver. zu Osnabrüd 1848), gleichzeitig Biſchof von 
Minden und Osnabrüd, von der Stadt Entfernung der evangelifchen Prediger, Rejtitution 
des katholiſchen Kultus fordert (28. Juni), veranlaßt Anipperdolling die zwei Alterleute, 
die Gilden auf das Schohaus (= Verfammlungsbaus der Gilden, j. Krumbholtz 30 ff.) 56 
zufammenzurufen; ein Antrag des Altermanns Johannes Windemoller auf ein Bündnis 
der Bürger zum Schutze R.s findet jtürmifchen Beifall, ein Ausſchuß von 36 Männern 
wird gewählt, der gemeinfam mit den Alterleuten beim Rate nicht nur freie Geftattung 
des Evangeliums, vielmehr jeine alleinige Giltigfeit in der Stadt durchſetzen joll (Kerſſ. 216) 
(1. Juli). Die Gemeinbeit jchließt ſich natürlih den Wünſchen der Gilden an. Der w 

= - 



544 Münfter, Wiedertäufer 

Nat, nunmehr vor die Alternative geftellt, verjucht vergeblich auszumeichen, Gilden und 
(Hemeinbeit zwingen ibn durch ihre Vertreter, jämtliche Forderungen (unter denen auch 
jet noch bürgerlichfoziale begegnen, Cornelius, Geſch. I, 174) zu beiilligen. In förm— 
lihem Bertrage (Er. im Staatsarchiv Marburg) jagt der Nat den Shut des Evan: 

5 geliums zu und erläßt eine Verfügung an die fatboltifche Geiftlichkeit, N. aus der Schrift 
zu widerlegen, widrigenfall® nad „Recht und Billigkeit“ mit ihr verfahren würde 
(15. Juli). Die katholische Geiftlichkeit verzichtet auf Disputation, dementfprechend fordern 
die Gilden am 6. Auguft Ausführung des Beichluffes vom 15. Juli, der Nat muß nad- 
geben, und am 10. Auguft werden ſämtliche Vfarrfirchen der Stadt mit Ausnabme des 
Domes mit evangeliſchen Predigern bejegt (R. bleibt in S. Yambert, Bririus erbält 
©. Martin, Roll und Glandorp ©. Ilgen, Stralen Ueberwajler, Wertheim S. Yudger, 
vgl. über diefe Prädifanten: Cornelius, Geſch. II, 330 ff.), nicht ohne daß die Menge 
Bilder und Altäre zertrünmert. 

Damit ijt ein wejentlicher Fortichritt erreicht. In verfaffungsgeichichtlicher Hinficht: 
15 der Rat bat den legten Reſt von Einfluß eingebüßt, Gilden und die von ibnen geleitete 

Gemeinheit beherrjchen die Stadt. In religiöfer Hinficht: M. ift in aller Form offiziell 
evangeliihe Stadt geworden. 

Aber konnte fie fih als folde halten? Es war in der Yage der Dinge gegebene 
politiiche Notwendigkeit, daß die Evangelijchen En und Nüdendedung auswärts 

20 juchten, und ebenjo naturgemäß war es, wenn fie fid gerade an Philipp von Heflen 
wandten, der, gerade in diefen Jahren von propagandiltiicher Initiativpolitik befeelt (ſ. d. 
A), in der Nachbarſchaft M.s jeinen Einfluß zu Gunjten des Evangeliums bereits 
geltend gemacht hatte (Kampſchulte S. 94 ff. ; Haſſenkamp, Heſſ. KG II, $ 13), zudem zu Franz 
von Waldeck in Beziehung ftand. Noch vor dem Abjchlufje vom 6. Auguft wendet fich der 

>; evangeliiche Ausſchuß an den Yandgrafen, der in zwei Schreiben vom 30. Juli (Kerfi. 
226 ff.; Keller 294) an den Hat und Bifchof die Gegner zu einen ſucht durch den 
Vorſchlag, Die evangelische Predigt zu geftatten, im übrigen aber dem fatholifchen Klerus 
die Einkünfte zu erhalten. R. bat ſchon am 16. Juli an den Marburger Profefjor 
Erhard Schnepf geichrieben, um WBermittelung beim Yandgrafen und Zujendung von 

30 Predigern gebeten (Cornelius, Geſch. I, Beil. XII; Neudeder, Merkw. Aftenftüde I, 70), 
worauf Gottfried Stralen und Peter Wertheim (j. oben, über beide Cuno in: Ztjchr. der 
Geſellſchaft f. niederfähl. KG 1897 ©. 145ff.) deputiert werden. 

Aber der Bilchof, vom Kaifer mündlich wie fchriftlich gedrängt, ermutigt durd das 
erfolgreiche VBorgeben des Kölner Erzbifchofs, gegen Paderborn, verlangt unter Berufung 
auf das Wormſer Edift und den Augsburger Keichstagsabfchied Befeitigung der evangelischen 
Prediger und Rückkehr der Stadt zum Katbolicismus. Dem gegenüber refurriert diefe auf 
das Interim des Nürnberger Neichstages (1532) und das Negensburger faiferlihe Mandat 
(3. Auguft 1532, in M. publiziert 9. September, ſ. Kerſſ. 263), Knipperdolling erwirkt 
von ſich aus (obne Bevollmächtigung) ein der Stadt günftiges Mandat vom Reichsfammer: 

so gericht, und in dem M.jchen Batrizier, derzeitigen Bremer Syndikus und Yutberaner 
Joh. v. d. Wied (ſ. über ihn Tb. Hafe, Bibl. Brem. C1.2 fase. 1, Kerſſ. 234) ift ein 
Nechtsvertreter der Stadt gewonnen worden. Die Verhandlungen zwiſchen Stadt und 
dem vor der Gewalt noch zurüdjchredenden, aber bereits Straßenjperre verbängenden 
Biſchof geben bin und ber, unter Eingreifen teils des heſſ. Yandgrafen, teils der Ritter: 

5 Schaft, des Domfapitels und Yandjtände, ein Verfuch der Stadt, durch v. d. Wied den 
me Bund zum Eingreifen zu veranlafjen, fcheitert an politiſchen und kon— 
ejfionellen Bedenken (Gomelius, Geſch. I, 192 ff.) der Schmalfaldener. Inzwiſchen er: 
ringt N. mit den Gilden und Gemeinbeit innerhalb der Stadt neue Erfolge. Einige 
Batrizier und Domberrn verlajjen die Stadt, die Prädifanten reihen am 16. Auguft 
16 Artikel „Mißbräuche“ der römischen Kirche ein (abgedr. bei Kerſſ. 235 ff., dort auch 
Nachrichten über die Gegenjchriften des Job. Romberg von Kierfpe und Chriſtian Adelpbus). 
In den Artikeln fällt gegen früber (j. oben) die Faſſung des Abendmahls auf: Cum in 
coena domini in commemorationem illius panis et vini fit participatio, sacra- 
mentum quidem est. R. wird denn auch ſehr bald als „Zwinglianer“ verdächtigt, 
Lutber (de Wette IV, 426, vgl. den wohl auch ins Jahr 1532 gehörenden Brief 
Luthers an den Rat von Münfter ZRG 8, 293f.) und Melanchthon (CR II, 619f. u. 
633) warnen Ende 1532 R., der aber feinerjeits mit Mein und Weizenbrot (Kerſſ. 330: 
panis triticeus, quem Westphali sua lingua „eynen Stuten” appellant daber der 
Name „Stutenberet” für R.), das die Kommunikanten fich abbrechen, Abendmahl feiert. 

co Die 16 Artikel müfjen von Nate genehmigt werden, in den (14. Oftober) vier neue 
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evangelifche Ratsherrn gewählt werden, am 6. November werden durd die Alterleute 
Bürger und incolae extramuriales eidlih auf das Evangelium verpflichtet, und als 
am 28. November eine Gegenjchrift der Kölner tbeologifchen Fakultät (determinatio 
theol. facultatis Colon. abgedrudt bei du Pleſſis D’Argentre, Coll. iudiciorum de 
novis erroribus III: 82ff. und D. Gerdes, Serin. Ant. II, 424ff.) gegen die 
16 Artikel der Prädifanten den Evangelifchen die Waffe, man wiſſe fatbolifcherjeits gegen 
fie nichts vorzubringen, zu nebmen drobt, zwingen Gilden und Gemeinbeit den niederen 
Klerus, bei Domkapitel und Biſchof zu ibren Gunften zu intervenieren, und der Nat 
muß die Katboliten bitten, zu Weihnachten nicht im Dome zu kommunizieren und nicht 
dort taufen zu lafjen. 

Die durch die äußeren wie inneren Verbältnifje berborgerufene jcharfe Spannung 
Löft fich gewaltfam in dem am 26. Dezember unternommenen nächtlichen Überfall der 
Nachbarſtadt Telgt, der, wohlgelungen, nabezu die ganze bijchöfliche geiftliche und welt 
liche Ariftofratie, auch einige M.ſche Patrizier, in die Hand der Münjterjchen bringt. 
Diefen unzmweifelbaften Erfolg M.s auf der einen Seite und die angefichts desjelben 
eifrig betriebenen Kriegsrüftungen des Bifchofs auf der andern Seite, benugt unter ge: 
ſchickter Balancierung der gegenjeitigen Intereſſen der Yandgraf von Heilen zur „Inter: 
vention, die am 14. Februar 1533 einen Friedensvertrag zwifchen Stadt und Bijchof 
erzielt (Driginaldr. im St.:A. Hannover, abgedr. bei Kerſſ. 374, j. dort über weitere Drude 
und Hdichr.). Unter Berufung auf den Nürnberger Neichstag und das Regensburger 
Mandat von 1532 werden bis zur Entjcheidung eines allgemeinen freien  chriftlichen 
Konzils die jechs Pfarrkirchen (außer den oben genannten nod die Servatiusfirche, die 
aber einſtweilen unbejegt blieb) der Stadt mit ihren Ginfünften und dem Rechte der 
Pfarrbeſetzung den Bürgern zum evangelifchen Gottesdienit preisgegeben; auf der anderen 
Seite jollen Bischof, Domkapitel und die übrigen Kollegien bedingungslos (der Verfuch > 
der Stadt zur Einführung einer Klaufel: „joweit die Neligionsgebräuhe nicht gegen 
Gottes Wort find und offene Gottesläfterung enthalten‘, jcheiterte), bei ihrer Religion 
belafjen werden. Religionsprozeſſe haben zu unterbleiben, die Straßenjperre wird auf: 
gehoben, die Gefangenen freigegeben, im übrigen der gefjegliche status quo ante reſti— 
tuiert — alles in allem ein Kompromiß auf der Grundlage der tbatfächlihen Macht: : 
verbältnifie. 

In Verfolg des Friedens ſoll nunmehr das Werk der Firdhlichen Gejeggebung be: 
ginnen. Eine Bekanntmachung betr. die Grundzüge der ewangeliichen Kirchenverfaſſung 
(nad oberländ. Mufter) wird von dem in der neuen Ratswahl vollends den Gilden 
ausgelieferten Rate erlajjen (bei Kerl. 386 ff.; Cornelius, Geſch. IL, 3175.) und darin: 
Kirchen⸗, Schul: und Zuchtordnung in Ausficht geftellt. Die (nicht erhaltene) Kirchen- 
ordnung wird in der That von N. ausgearbeitet und einer Übereinkunft im Friedens: 
vertrage gemäß an den Yandgrafen von Helen zur Einfichtnabme gejfandt, eine Zucht: 
ordnung publiziert und im Minoritenklofter eine evangeliihe Schule unter Joh. Glandorps 
Leitung eingerichtet. 

Aber man kommt über die erſten Anfänge nicht hinaus, „von allen Einrichtungen, 
welche man beabſichtigte, ſcheint feine ausgeführt worden zu fein, als die Prädikanten— 
wahl, die Einrichtung der evangelifchen Schule und ein Stüd der Armenverwaltung.“ 
Die mübfam aufrecht erhaltene Einbeit unter den Evangelifchen bricht nun auseinander, 
da der Kampf gegen den Katbolicismus im weſentlichen ausgefämpft ift, und damit er: 
geben ſich ganz neue Konitellationen. Schwarmgeiftige Elemente, bisher im Hintergrund, 
bemächtigen fich der Führung, und es gelingt ibnen, den durch den Zauber jeiner Perſön— 
lichkeit einflußreichen N. dank feiner impulfiven, in Entichlüffen raſchen, für alles Neue 
empfängliden Natur zu gewinnen. 

Die Anfänge der Schwarmgeifterei in M. liegen im dunfeln. Die Bilderftürmerei, 
jelbft wenn fie ein Nachball der Garlitadtichen Bewegung wäre (ſ. oben), beweiſt kaum 
mehr als eine große Erregung des Wolfes, Ottius berichtet zum Jahre 1525: hoc anno 
Anabaptistae in inferiorem Germaniam se recepere praecipue in Westfaliam 
(Rembert ©. 17), und zweifellos baben die jchtwarmgeifterifchen Negungen in M.s Um: 
gebung (f. Cornelius, Geſch. II; Keller 79 ff.; Nembert passim) auf die Stadt eingewoirft. ı 
Der 1525 aus M. vertriebene Prädikant Yubbert Ganjen hatte in dem einen Sammelpunft 
für Flüchtlinge aller Art bildenden Oftfriesland Zuflucht gefunden (Cornelius, Der An 
teil Oftfrieslands an der Nef., ©. 19), im benachbarten Soeſt wirkte feit 1531 der von 
Melchior Hofmann beeinflußte Jobannes Gampenfis (Campius, nicht zu verwechjeln mit 
Job. Campanus, Rembert 287 f.), auch bier in Verbindung mit joztaldemofratischer 
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Gärung. Aber was auch immer auf dieſen Wegen von ſchwarmgeiſteriſchen Elementen 
nad M. gekommen jein mag, entjcheidend it Die gegen Ende 1532 infolge von Maß— 
nahmen der Jülichſchen Regierung beginnende Überjiedelung der ſogen. Waflenberger Prä— 
difanten (Waſſenberg im Jülichſchen, wojelbit im Haufe des Droſten fich eine Neibe von 
Schwarmgeiftern wie Johannes Gampanus u. a. zufammenfanden, Rembert 160 ff.) nad 
M.: Heinrih Noll (j. o., über ibn Sepp, Kerkhist. Studien 1ff.), Dionvfius Vinne 
(Nembert 302 ff.) u. a., Geifter, die z. T. von Meld. Hofmann beeinflußt, in der Abend: 
mablsauffafjung ipiritualiftifch denken und die Kindertaufe zum mindejten geringjchägen. 
Ihren Stügpunft finden fie, wie anderweitig (Nembert 78f. u. ö.), in den Gilden. R., 
anfängli Gegner der Schwarmgeifter (j. oben), fommt doc ichon in den 16 Artikeln 
ihnen entgegen, wenn anders der „Zwinglianismus“ Rs eine Hinneigung zu den Waſſen— 
bergern iſt (Cornelius, der von einer „Zwingliſchen Kirche in M.“ fpricht, überſchätzt den 
Beſuch Rs in Straßburg, und „Zwinglianer” war Titulatur für jeden „Saframentarier”). 
Wenn N. (jo Kerſſ.) ſchon damals das Abendmahl mit Brot und darauf gegofjenem 
Weine gefeiert baben jollte, jo bedeutete das nicht nur „Verachtung des Saframentes“ 
(Cornelius), fondern wäre als Verfinnbildlihung des Paſſahmahles echt Waſſenbergiſch 
(Rembert 71, 148 u. ö.). 

Inden nun nad dem ‚sriedensichluffe dieſe ſchwarmgeiſtigen Elemente vordringen, 
ergiebt fich Folgende Parteigruppierung: eine konſervativ lutheriſche Partei, ſich ſtützend 
auf den Nat als evangelifche Behörde, geleitet von v. d. Wied, bemübt im bisberigen 
(Heleife fortzufabren und Anſchluß an den jchmalfaldifhen Bund ſuchend — ibnen 
gegenüber die Schwarmgeifter, geftügt auf die Demofratie, geleitet von NR. (Wenn diefer 
von Kerſſ. wiederbolt superintendens genannt wird, jo ſoll das nur die Führerſtellung 
Ns ausdrüden.) Zwiſchen beiden Parteien als Vermittler ſteht Philipp von Heilen, 
vermittelnd gleichzeitig ziwifchen Stadt und Biſchof, der für die kleine katholiſche Partei 
gerechte Beichtwerden gegen Durchbrechungsverſuche des Friedensvertrages jeitens der Evan- 
gelifchen vorzubringen bat. 

R. feit Februar 1533 verheiratet (j. die Gerüchte über feine Heirat bei Kerſſ. 390), 
vom Rate ermabnt, Stontroversfragen über Abendmahl und Taufe nicht vorzubringen, 
jpricht unter Rolls Einfluß, nichtsdeſtoweniger gegen beide ſich aus, der Wafjenberger 
Hermann Staprade, der etwa gleichzeitig mit Klopriß (ſ. über diefen Rembert 310ff., 
W. Kraft in Stiche. d. Berg. Geſch.Ver. IX, 144 ff.) Anfang 1533 nad M. kommt, wird 
zweiter Prediger an S. Yambert und gerät ebenfalls unter Rolls maßgebenden Einfluß, 
das Volk läßt ſich zu Bilderjtürmereien fortreigen. Auf der anderen Seite jcheint die 
Emanzipation einiger Nachbarſtädte M.s vom bifchöflihen Regiment den v. d. Wieckſchen 
Plänen günftig, der Biſchof denkt an eine Preisgabe des Domfapitels zu Guniten eines 
bürgerlichen Negimentes in M. (mas den Kaifer zum Entjegen Hefiens zu Anerbietungen 
an den Bijchof betr. Einverleibung des Bistums M. in die burgundiiche Ländermajje 
ern, Zur Bejeitigung der Differenzen unter den Evangeliſchen joll eine am 7. u. 
8. August ftattfindende Disputation dienen, für die als Vertreter der fonfervativen Rich: 
tung der Marburger Profeſſor und Münfterländer (geb. in Safjenburg) Herm. v. d. Buſche 
berbeigerufen wird (über ibn ſ. Lieſſem, 9. v. d. B. 1884. 85). Die Disputation, an 
der außer Buſch und R. Binne, Klopriß und Stralen, Glandorp und der ebemalige 
Nichter Arnt Belbolt, Wertbeim, Bririus und zwei Araterberren ob. Holtmann und Dietrid 
Bredevort teilnehmen, verläuft für die Konjervativen ungünftig (die Akten bg. von Herm. 
Samelmann, De paedobaptismo 1572, Uriginal, noch Gorvinus befannt, verloren, 
niederdeutjche Abjchr. publ. von B. Hölfcher in Ztichr. für Geich. und Altertumsfunde 
Weftfalens 1859, vgl. H. Detmer, Das Neligionsgefpräb zu Münſter am 7. und 
8. Aug. 1533, Monatsb. der Gomen. Geſellſch. 1900), R. verteidigt feine Anfiht von der 
Schriftiwidrigfeit der Kindertaufe, Busch verzichtet auf Entgegnung, und über das Abend: 
mabl wird überbaupt nicht diskutiert. Das Verbot von Neuerungen jeitens des Rates 
bleibt infolgedejlen wirkungslos. ine Anklage gegen Staprade, der die Kindertaufe 
direkt weigert, und eine VBorladung vor den Nat beantworten R., Klopriß, Stralen, Roll 
und Vinne mit offener Geborfamsauffündigung (17. Sept... Als der Nat nunmehr die 
Kirchen ſchließen und R. feines Pfarramtes entfegen läßt, erzwingen Gilden und Ge- 
meinbeit ihm Predigtfreiheit, allerdings jegt an der Serwatiusfirche und unter dem Ver: 
ſprechen, die Kontroverspunfte nicht zu berühren. In diefer Not fuchen die Lutheraner 
Fühlung mit den Katbolifen und dem Bifchof, was ihnen zwar einen katholiſchen Dom: 
prediger (D. Mumpert, bald wieder vertrieben) einträgt, aber andererjeits ermöglicht, 3. T. 

co dank der Angit der Notbmannianer, vor einer katholiſchen Neaktion, die Verbannung von 
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Roll, Staprade, Klopriß, Vinne und Stralen zu verfügen, gegen N. aber Amtsentjeßung 
und Predigtverbot (6. Nov.). 

Damit jcheint die Situation nad) dem Friedensſchluß vom Februar 1533 reftituiert, 
und der Nat denkt wieder an Einrichtung eines mangeliichen Kirchenmwejens mit Unter: 
jtügung der vom heil. Yandgrafen erbetenen Prediger ob. Yening und Dietrich Fabricius 
über fie Cornelius, Geh. II 347F.; derſ, Die Miſchen Humaniften, Bibl. Bremensis 
Cl. IV fase. 1, Rembert s. v.); die Vermutung von Cornelius, daß Fabricius Hauptquelle 
oder gar Verf. "der unter dem Namen des Heinr. Dorpius gehenden „Warbafft. Hiſtorie“ 
jet, ift von Volbehr (Mitt. a. d. german. Muſeum 2, 102F. widerlegt), legterer wohl 
mit Abficht gewählt, da er mit den Waflenbergern ſchon früber in Berübrung gekommen 
war (Rembert 145). Um NR., deſſen Bofition dank großen Zuzugs von auswärts und 
gewwandter Ausnugung eines diplomatiſch ungeſchickten ash wien des Fabricius 
nach wie vor gefährlich ift, zu entfernen, läßt v. d. Wied von Philipp von Heſſen eine 
Einladung für R., angebli zu einem Yetinlondnehreih, erwirfen, die von R., dem der 
Kat wegen Widerftandes gegen das neue Kirchenweſen das freie Geleit hatte auffündigen 
müflen, angenommen wird. Gleichzeitig beginnt die von den beji. Prädifanten verfaßte 
Kirchenordnung ins Yeben zu treten, und die Kirchen werden mit evangelifchen Prädi— 
fanten (darunter auch der aus Yippe berbeigerufene Job. Weftermann) an Stelle der 
Schwarmgeiſter beſetzt — gegen Ende November ſtehen die Dinge günſtig für die 
v. d. Wieckſche Partei. 

Da erfolgt etwa Anfang Januar 1534 ein neuer Umſchwung: die Ideen Melchior 
Hoffmanns (ſ. d. A. Bd VIII, S. 222) in holländiſcher Ausprägung werden eine Macht 
inM. Bisber war unter Rolls Führung die Waſſenbergſche Richtung, abgeſchwächt durd) 
evangeliſch⸗ fonjervative Reminiscenzen, bei R.s Anbang vorberrichend geweſen, d. b. man 
batte das Abendmahl als Paſſahmahl gefeiert und die Notwendigkeit der Kindertaufe 
energifch beftritten, ohne aber antitrinitarifche oder wiedertäuferiſche Konſequenzen zu zieben, 
Aber ſeit dem Sommer 1533 (vol. Bd VIII, ©. 225, 55 ff.) beginnen in immer ſtärkerem 
Maße Melcrioriten in die Stadt einzudringen und fih mit den MWafjenbergern zu ver: 
ichmelzen, eine Verſchmelzung, die erleichtert wurde einmal dadurch, daß Roll u. a. jelbit 
von Hoffmann beeinflußt waren, jodann durch H.s Taufverbot (ein perjönliches Wirken 
H.s ın M. bat nicht jtattgefunden, und das angebliche Zufammentoirfen 9.8 und Knipper⸗ 
dollings in Stockholm 1524 f. iſt Legende, ſ. v. d. Linde, Melchior H. S. 95 ff.). Wenn 
auch in R.s Schreiben (nad Marburg und Straßburg), ſowie in feinem von Noll, Klop— 
riß, Vinne, Staprade, Stralen approbierten, als Antwort auf feine Amtsentjegung von 
6.November erfchienenen, die wiljenjchaftliche Bildung (Erasmus, Bullinger, Seb. Franck, 
die Kirchenväter u. a.) R.s glänzend bezeugenden „Belentnifje van beyden Sacramenten 
Doepe vnde Nachtmaele“ (Kerfi. 442, dajelbit auch Titel der Straßburger Gegenjcrift, 
Auszug bei Bouterwek 285 ff; Sepp 76ff.) die Polemik gegen Kindertaufe („lesterlike 
afgoedderye“) und Luthers Abendmahlslehre wie bisher überwiegt, jo ſympathiſiert er 
do mit den Melcioriten, erwägt 5.8 Lehre von der Menſchwerdung Chriſti, agitiert in 
beimlichen Konventifeln und ichafft ſich eine eigene Winkelpreſſe (vgl. auch die Anſpie— 
lungen an die Lehre von der Gütergemeinſchaft im „Bekenntnis“ BL. H 3) das Predigt— 
verbot verachtet er, geſtützt auf die Gilden, und durch deren Erfolge ermutigt, kehren 
Mitte Dezember 1533 die verbannten Prediger zurüd. Das Erjcheinen aber zweier Ab⸗ 
xſandten des Johann Matthys Anfang Januar 1534 bringt den Melchioritismus zum 
Siege Fobann Matthys, ein Bäder aus Haarlem, beendet von ſich aus das H. ſche 
Taufverbot, giebt jtch als der verbeigene Henoch, treibt, durchdrungen von dem H.jchen 
Gedanken der Ausbreitung des Bundesevangeliums, rege Propaganda, in feiner Dogmatit 
nicht originell, nur die H.iche Glaubenszuverficht in tbatkräftige Initiative umwandelnd 
und darum weit gefährlicher als dieſer). R., Klopriß, Vinne, Noll, Stralen, —— 
werden getauft und ſetzen als eingeſetzte Täufer das Werk jener Abgefandten fort ; 
Rs Haus wird getauft, und die Liſte der Getauften jteigt innerhalb adt Tage uf 
1400. Ein Verſuch des Rates, die Prediger wiederum ausweiſen zu laſſen, ſcheitert, 
und ein ſcharfes Edikt des viſchof⸗ gegen die Täufer, ſpeziell gegen R. (23. Januar), 
verichließt diefem den Weg na Kaſſel (f. oben) und bält ibn in der Stadt feſt, wofelbit 5 
er am 25. Januar öffentlid) fib zum Bunde der Getauften befennt, der, unter bejtimmten 
Abzeichen (Kerl. 476) ſich fonfolidiert, nachdem am 13. Januar Yobann v. Leiden und 
Gert tom Kloſter in Matthys Auftrage eingetroffen ſind (Oude Jan Beukelsz van Leiden 
[Bofelfobn], geb. 1509 als uneheliches Kind eines Schulzen in der Nähe von Leiden und 
einer Yeibeigenen aus dem Münfterlande, Schneider, Kaufmann und Schankwirt, vorüber⸗ 
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gebend in England, Flandern, Yıllabon und Yübed, eifriges Mitglied des halb litterarifchen, 
balb politiihen Klubs der Rederijker, verläßt zerrütteter Vermögensverbältniffe balber 
die Niederlande, weilt Sommer und Herbſt 1533 in Weitfalen [vorübergebend aud in 
M.], wird im November 1533 von Job. Matthys gewonnen und als Apojtel ausgejandt, 
vgl. die Yitteratur über ibn bei Kerſſ. 639 f.; H. Detmer, Bilder aus den religiöjen und 
ſoz. Unruben in M. I, Job. v. X. 1903). 

Nicht jowohl bei den Prädikanten als vielmehr bei den Führern der Demokratie, 
allen voran Knipperdolling, dem fanatijchen Vorkämpfer des Volfsregiments (j. über 
ihn Kerſſ. 155) finden die Holländer Unterjtügung (Johann von Yeiden beiratet 
alsbald Kn.'s Tochter), reißen aber die Prädifanten mit fihb fort. Ihre Anhänger 
werden auf gewiſſe Glaubensjäge (jogenannte „Münſterſche Artikel” |. Kerſſ. 448 ff.; 
Detmer in Ztichr. f. weſtf. Geſch. 1893) verpflichtet (ganz melchioritiſch, außer der 
Polemik gegen Taufe und Abendmahl aud der Sat: Christum humanam na- 
turam a Maria non assumpsisse, aber in der Verweigerung des Gehorfams an die 
„heidniſche“ Obrigkeit deutlid den holländiſchen Typus verratend, vgl. v. d. Yinde 
349 f.), und im Februar beginnen Johann v. Yeiden und Knipperdolling ihren Auf: 
ruf in den Straßen der Stadt zur Ausfonderung der Gemeinde der Gerechten vor 
dem göttlichen Zorngeriht. In einem Tumulte gelingt es den Täufern danf der 
Sympatbie des Bürgermeijters Hermann Tilbef mit ihnen und dank der Angit des 
Rates vor dem mobilmacenden Biſchof endgiltig völlige Glaubensfreibeit ſich garan- 
tieren zu lafjen (11. Februar. Damit ift der Sieg des Anabaptismus über die Ord— 
nungspartei vollendet. 

Die Anbänger diefer verlaflen jcharenwetje die Stadt (v. d. Wied auf der Flucht 
gefangen und durch den bifchöflichen Scharfrichter hingerichtet), während die Täufer, deren 
Triumpf fich in zügellofer Schwärmerei (Erftafen, Viſionen, Blutregen ꝛc. |. Kerſſ. 499f.) 
äußert, mit Grfolg lebbaftejte Propaganda treiben (Kerſſ. 509f.; Keller 143; Nembert 
370 f., 351 ff. Noll wird nad Holland gefandt und September 1534 in Maeftricht ver: 
brannt, val. J. Habets, De wederd. te Maestr. 1877), M. rüdt an die Stelle Straß: 
burgs als Hort der Miedertäuferei, und der Erfolg fcheint den Anfprud, in M. das neue 
Jeruſalem zu befigen, zu bejtätigen. Unmittelbar nah dem 11. Februar fiedelt Johann 
Mattbys nah M. über, die Neuwahl der ſtädtiſchen Obrigleiten bringt Knipperdolling 
und feinen Gefinnungsgenofjen Kibbenbroid als Bürgermeijter an der Spige der Stabt, 
das Volk plündert und vertwüftet die Klöfter und den Dom (Kerſſ. 5207... Matthys 
plant die Doftrin von der „Vernichtung der Gottloſen“ praftiich zu machen, doch dank 

35 dem Eingreifen Anipperdollings und Johanns v. Yeiden fommt es am 27. Februar 
und folgenden Tagen nur zu einer Mustreibung aller „Gottlofen“ (darunter auch 
Fabricius, der bis zulett hatte vermitteln wollen), während drei Tage lang an den „Be: 
kehrten“ die Wiehertaufe vollzogen wird. Bald darauf beginnt Johann Matthys unter 
Berufung auf AG 2 mit der Einführung der Gütergemeinfchaft, deren Durchführung 

» aber erjt allmählich gelingt; zur Verwaltung der Güter werden fieben „Diafonen“, be 
jtellt. Am 15. März beginnt das Verbrennen jämtlicher Bücher in der Stadt außer der 
Bibel, die das Gefegbuh im neuen Jerufalem wird. Eine Oppofition der Bürgerjchaft 
wird blutig niedergejchlagen (vgl. für den damaligen Glaubensitand der M.ſchen das von 
Cornelius Geſchichtsqu. II, 445 ff.] mitgeteilte Befenntnis). Inzwiſchen bat der Biſchof 

5 jeit dem 28. Februar Anjtalten zu einer regelrechten Belagerung getroffen, die jedoch 
jehr langſam fortjchreitet, da es an allem Nötigen fehlt. Doc gelingt es die Hilfe der 
Nachbarfürſten, vor allem Gleve und Köln, jpäterbin auch Hefjen zu gewinnen (über die 
politiihen VBerbandlungen, das Intereſſenſpiel zwifchen SHeflen, das dem drohenden An— 
ſchluß Ms an Spanien-Burgund [das fogar mit den Evangelifhen in M. Verband- 
lungen anfnüpft, ſ. ten Cate in Doopsg. Bijdr. 1899] vorbeugen will, M., Cleve 
und Köln [Fürftentag zu Orſoy 26. März] |. Seller 240 ff. und 93 1882 ©. 429Ff.). 
Der Zuzug von Anabaptiften in die Stadt kann jedoch zumächit nicht gewehrt werden, 
und wenn die auf die M.jche Propaganda bin geplanten großartigen Täufererpeditionen 
in den Niederlanden, Jülich, der Umgegend von M., fcheitern, fo liegt das teils an der 

5 Wachjamfeit der betr. Yokalbeamten, teils an der unpraftifchen, alles Heil von oben er: 
wartenden Planlofigfeit der Schwärmer (j. Cornelius, Die Niederl. Wiedertäufer während 
der Belagerung M.s, Nembert 351ff.; Kerſſ. 567f.; Keller 152 f.). Fanatismus und 
Hoffmannſche Paſſivität iſt e8 auch, die die Belagerten zunächſt feine Organifation treffen 
läßt und erſt allmählich ihnen Hauptleute giebt (Kerſſ. 533). Und wiederum Fanatismus 
und Vertrauen auf eine angebliche Offenbarung treibt am 5. April den Johann Matthys 
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zu einem planlojen Ausfall, bei dem er feinen Tod findet. Nunmehr vüdt Job. v. Leiden 
in die Führerrolle ein, 

Er vollendet jegt die von Matthys begonnene Organifation des „neuen Jeru— 
jalem“, eek (wohl Anfang Mai f. Kerſſ. 574.) wird die alte Stadtverfaflung, 
die formell noch durchaus in Kraft beitanden hatte, abgejchafft, als Menſchenwerk und 5 
erſetzt durch die göttlich offenbarte Verfaſſung ISaels. „12 Altefte der 12 Stämme 
Israels“ übernehmen alle weltliche und geiftlibe Macht in M., geichidt ausgewählt aus 
den ehemaligen Ratsbeamten und Gilvenführer, der ehemalige Bürgermeiſter Anipper: 
dolling wird mit der Rolle des Schwertträgers (Henkers) befriedigt, on ſucht in einer 
Predigt Das neue Regiment als göttlichen Willen darzutbun. ie neue Obrigkeit ver: ı 
fündet alsbald eine ordinatio politiei regiminis (Kerjj. 582 ff., val. 579 ff.; Detmer 
37 ff.), völlig auf bibliiher Grundlage unter Verbot jeglicher Gemeinſchaft der Getauften 
mit den Fremdlingen“. Sprecher der Alteſten wird der „Prophet“ Joh. v. Leiden, er 
leitet ihre Sigungen, und er ift es auch, der militärische Organifation, Wachtdienft u. dal. 
jo vortrefflih ausbaut, daß die Belagerten betändige Erfolge über die Belagernden er: ı 
zielten (Detmer 40ff.). Nicht zum wenigften triumpbiert bier die fittliche Zucht der 
Täufer über das lodere Landstnechtsleben. Das Unternehmen einer efitatifchen Fries— 
[änderin, als Judith auszuziehen und den Biſchof zu töten, jcheitert jedoch an der Wach— 
jamfeit der Belagernden und dem Verrat eines M. chen Bürgers (16. Juni). Die glüd- 
lichen Ausfälle und die Wirkung von ins Lager gejchleuderten Flugſchriften führen aber »o 
den Belagerten Zuzug jelbjt aus den Reihen der Belagerer zu. 

Mitte Juli proponiert ‘ob. v. Leiden, ſich ſtützend auf Gen 1,28, das Exempel der 
Patriarchen, 1 Ti 3,2 (f. die Folgerung Krechtings: „daruth solle folgen, de gemeyne 
man -moge wol belle wyver nemen“), veranlaßt aber jedenfalls auch durch den fozialen 
Notftand eines großen Überſchuſſes an Frauen, den Prädifanten die Vieltveiberei, ſtößt 26 
aber auf beftige Oppofition, die nad etwa acht Tagen erft der Hinweis auf göttliche 
Offenbarung und Androhung göttlichen Zornes überwindet. In breitägiger Predigt wird 
dem Volke die neue Lehre — und dann zu ihrem Vollzuge — in roheſter Form, 
die Prophet und Prädikanten vergeblich zu mäſſigen ſuchen — geſchritten (Keller 211f). 
Dieſe Einführung der Polygamie treibt die beſonnenen Bürger zu einer letzten, gewalt so 
jamen Oppofition. Mit etwa 200 Anbängern gelingt dem Schmied Heinrih Mollenbede 
die Gefangennabme Job. v. Leiden, Anipperdollings, R.s, des Klopriß, Vinne und Heinr. 
Slachtscaef (über ibn, der Sommer 1534 nah M. kam, j. Nembert ©. 305 f) Aber 
die Energie der Täufer unter Tilbeds Führung verhindert die geplante Öffnung der 
Thore und Übergabe der Stadt an den Biſchof, befreit die gefangenen Führer und übt 36 
an der Oppofition blutige Rache. Won diefer Seite ift jet nichts mehr zu befürdhten, 
die Herrichaft des Propheten ift ſchrankenlos (f. bei Kerſſ. 626 Anm. 3 das Ver: 
zeichnis der Zahl der ‚rauen der Miedertäuferführer — NR. batte neun Frauen!) Mit 
der Begründung: spiritus meus appetit carnem tuam (Kerjj. 629) werden die tolljten 
jeruellen Yeidenjchaften bis herab zur Mädchenfchändung befriedigt Kerſſ. 626 ff). 40 

Als am 31. Auguft den Täufern das Abfchlagen eines Sturmes der — 
glänzend gelingt, wird (ob nach vorheriger Verabredung? ſ. Kerſſ. 634) ob. v. Leiden 
von dem neuen Propheten Jobann Duſentſchuer auf Grund einer göttlichen Offenbarung 
zum Könige über das auserwählte Israel mit dem Anſpruch eines Meltberrichers 
(Fer 23, 2—6; Ez 37, 21 ff.) —— Der neue König richtet alsbald feinen Hof: 45 
itaat ein: Knipperdolling wird Stellvertreter des Königs, NR. Hofprediger, Näte, ein Zucht: 
meifter, Hofmeister, Sekretär, Küchenmeifter, Mundſchenk, Hofſchneider, Kanzler (Heinrich 
Krechting) u. a. Beamte fchliegen ſich an (vgl. die Flugfchrift, des M.jchen Königes Hof- 
ordnung, Bahlmann 1535 Nr. 17; J. B. Nordboff in: Bonner Jahrbb. 1895), — das 
Ganze jchlecht jtimmend zur eben damals wieder eingefchärften Gütergemeinschaft, die u. a. 50 
unentgeltliche Arbeit boftulierte Zur Königin erbebt Johann die majeftätifch ſchöne 
Witwe des Matthys Divara (über 5. Nebenfrauen ſ. Kerii. 657). Eigene Münzen mit 
der Aufjchrift Jo 1,14; 3,5 werden gefchlagen (Abbildung bei Kerſſ. 667; Bahlmann 
52f.; Nordhoff a. a. D.: befondere Münzen gab es in M. übrigens jchon unter dem 
Regiment der Präditanten), auf befonderem Throne auf dem Marktplat bält der König 55 
Gericht. Der innere Widerfpruch diefes immer mehr verteltlichenden „Gottesreiches” aber, 
verbunden mit der Abneigung des alteingejeflenen Bürgers gegen den eingedrungenen 
Fremdling, und dem Bewußtſein von ‘ob. v. Yeiden an Einfluß überholt zu fein, läßt 
Knipperdolling den Verſuch machen, auf Grund angeblicher Offenbarungen den „König 
nach dem Fleiſch“ durch einen „geiſtlichen“ König (d. h. ihn ſelbſt) zu verdrängen und 6 
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die Bibel ganz durch den Geiſt zu erjegen, aber das raſche Zugreifen Johanns, der An. 
gefangen jegen läßt, befeitigt jein Negiment. Am 13. Oftober wird auf dem Domplage 
ein großes „Abendmahl“ [nah Mt22,2Ff., ſogar die Ausftoßung deſſen, der fein body 
zeitlich Kleid bat, fehlt nicht, Kerſſ. 7027.) gebalten (ein Pidnid, an deſſen Schluſſe König 
und Königin Brot und Wein austeilten), Dufentichuer (im Cinverjtändnis mit dem 
Könige? ſ. Kerſſ. 701; die Notiz, daß er damals aufs neue Johann v. Yeiden babe zum 
Könige ausrufen laſſen, nur bei Gresbed |M.jche Geſchichtsquellen II, 103 ff.) verkündet 
die Ausjendung von 27 Apojteln nad der Norm von Mt 10 (die Namen derjelben bei 
Kerſſ. 704f. Binne, Klopriß, Stralen und Slachtscaep find darunter; über die nad 
furzen Erfolgen vollgogene Gefangennabme und Hinrichtung diefer Apojtel in Warendorp 
und Goesfeld ſ. Kerſſ. 708 ff.; Keller 164ff.; über das ähnliche Schickſal derjelben in 
Soeſt Kerji. 719 ff.; Comelius I, 270f.; Keller 177 ff. und der. in: Ztichr. d. Vereins 
f. d. Geſch. von Soeſt 1881/82; über Osnabrück Kerſſ. 722f.; Keller 178f.). Etwa 
gleichzeitig drudt NR. fein auf Propaganda beredhinetes Buch „NRejtitution rechter und ge: 

5 funder chriftlicher Yebre”, (an dem wohl auch Klopriß beteiligt ift, j. Nembert 243), dem 
im Dezember ald Antwort auf die Hinrichtungen der Apoftel das wilde „Büchlein von 
der Rache“ folgt (die Idee „Reftitution” ftammt von Gampanus, ſ. d. A. Bd III, ©. 696, 51, 
in 18 Punkten jucht R. dem Abfall gegenüber die Neftitution zu begründen: fie bat be 
gonnen unter Luther, wird aber vollendet durch Melchior Hoffmann, Mattbus und ob. 

2» d. Leiden. Autorität iſt einzig und allein die Schrift Alten und Neuen Tejtamentes, 
die Menſchwerdung Chriſti ift meldioritiich aufzufafien, das Erlöfungswerf Chriſti ſchließt 
die beiligende Arbeit an ſich felbit kraft des freien Willens nicht aus, jondern ein, die 
Taufe iſt nur als Taufe unterrichteter Erwachjenen berechtigt, die Gemeinde der Ge: 
tauften bildet Die rechte Kirche, wie in M. z. B., eingerichtet nach apoftolifchem Vorbild 
mit Gütergemeinjchaft, Diafonen, Brotbrechen zum Gedächtnis des Todes Chriſti ꝛc., als 
„Geſetz der Ehe” gilt das Wort: „Seid fruchtbar und mehret euch!“, daber Vielweiberei 
und Verbot des Beiſchlafs mit fterilen oder fchwangeren Frauen, Chrifti Reich iſt ein 
irdifches, die Obrigkeit it nur als Dienerin Gottes, wie im M.jchen Königreiche, rechte 
Obrigkeit; am Schlufje der „Rejtitution“ folgt eine furze Darlegung der M.ſchen Ereig- 
niffe. Das Büchlein von der „Wrake“ füblt im Anschluß an die Reititution [vgl. Knaake 
©. 97; Bouterwek 346f.] aus Bibeljtellen den Nachweis, daß der Tag der Vernichtung 
der Gottlojen als VBorbote des Friedensreihes (er 31) nunmehr gefommen jei, und 
fordert in flammenden Worten zum Zuge nah M. auf, woſelbſt der Thron Davids 
errichtet jet). 

Aber die durch diefe Schriften, namentlich die leitere, in den Täuferkreifen der um: 
liegenden Yänder berborgerufene Erregung (vgl. Sepp 1057. 111f.; Bouterwek 313 Ff.; 
Nembert 384 ff.; Cornelius, Die niederländ. Wiedertäufer 84 ff.; Keller 270f.) kann doch über 
die Geringfügigfeit des Zuzugs von auswärts Dank der fteigenden Wachſamkeit der Belagerer, 
deren Blockhausſyſtem (Kerſſ. 810) feine Wirkung zu tbun beginnt, nicht binwegtäufchen. 
Die glüdlichen Heineren Ausfälle durchbrechen do nicht den Belagerungsring, und Offen: 
barungen des Königs oder Predigten NR.s u. a. fünnen über die in der Stadt mehr und 
mehr jich empfindlich machende Hungersnot nicht hinweghelfen. Dem Biſchof bingegen iſt 
es gelungen, nicht zum wenigiten Danf der Unterftügung von Gleve, am 13. Dezember 
Vertreter des niederrbeinifch-weitfälifchen und oberrbeinijchen Kreifes ſowie Kurjachien zu 

5 Koblenz zujammenzubringen, die Belagerungstruppen unter Yeitung des Grafen Wirich 
von Dhaun und Falkenſtein unter Aſſiſtenz einiger Näte der Kreisftände neu organifieren 
zu lajjen und für ſechs Monate fi) Geldunterftügung zu verjchaffen, — unter der Ber 
pflichtung, daß nad der event. Eroberung der Stadt ein neues Regiment nur unter Zu: 
jtimmung der beteiligten Fürften eingerichtet werden joll (in diefer Klauſel eine Ab- 
zielung auf Neftitution der kath. Kirche zu jeben [Keller 269] ift irrig; wie die Klaufel 
ausgeführt werden würde, mußte die Zukunft lehren, einjtweilen mwahrte jeder Stand ſich 
jein Recht. Einig waren alle Stände in Ablehnung der jpan.-burgund. Pläne auf M., 
vgl. die diesbez. Verpflichtung des Biſchofs bei Kerſſ. 749; im übrigen zum Koblenzer 
Tage Keller 264 ff.; Kerſſ. 741 ff). Und wenn aud die Koblenzer Beitimmungen nur 
langjam exrefutiert wurden (j. die Gründe bei Heller 269, ebda. über den geplanten Tag 
von Worms 1535), jo jcheitert dod) auf der andern Seite die im Dezember 1534 und 
Januar ſowie in den folgenden Monaten 1535 aufs neue betriebene täuferiſche Pro— 
paganda zum Zweck der Entjegung der Stadt völlig (Keller 271ff.; Cornelius, Die 
niederländ. Wiedertäufer; jpeziell über die Niederfchlagung der Bewegung in Wejel 
Bouterwek in: Ztſchr. des Berg. Gefchichtsver. 1, 360ff.; ebd. 385ff.; Kerſſ. 725 ff.; 
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Keller 274 ff. über die Beihilfe des M.jchen Verräters Heinrich Graes), und die Verhand— 
lungen mit den Belagernden, fpeziell mit Philipp von Heſſen, zerfchlagen fich (Kerſſ. 753 ff. ; 
Haſſenkamp, Heff. AG II, 210f., die Akta des Ant. Corvinus ; über die Entjendung des 
Fabricius im November 1534 nah M. durch Philipp von Heſſen ziveds Friedensver: 
bandlungen ſ. Volbehr, Mitt. a. d. germ. Mufeum 2, 97 ff.; über einen vom Yandgrafen 
veranlaßten Nachdruck der „Neititution“ RS ſ. Kerſſ. 757; über die Widerlegung der 
„Rejtitution“ durch heſſ. Theologen Rembert 296). Neue Verordnungen Jobs. v. Yeiden 
(vgl. den Artifelbrief vom 2. Januar 1535 bei Kerſſ. 763ff.; Philippi in ZRG 10, 
146 f7.), Propbezeiungen des Königs, geweckt durch die immer wieder auffladernde Hoff: 
nung auf Entjag aus Holland, und jchließlih (Mai 1535) die Einrichtung eines fcharfen 
Stadtregimentes unter Yeitung von 12 Herzogen, deren jedem ein Stadtthor anvertraut 
wird ad vitandam proditionem (Kerſſ. 773), juchen vergeblih das wankende Ver: 
trauen der Bürger auf ihren Herricher zu befeftigen. Die Zahl der Überläufer, ange: 
ſpornt durch Verfprechungen des Biſchofs (j. Ztichr. des berg. Gejchichtsver. Bd 28, 220 ff.), 
mebrt fich, der Belagerungsring ſchließt ſich allmählich, Vermittelungsverfuche der Hanfe: 
jtädte Yübel und Bremen auf der Bafis der Abweifung der Wiedertäuferei fcheitern (ſ. 
d. A. Wullenweber Kerji. 789ff.; Keller 187.; 53 Bd 47 ©. 435). NS neue, im 
Februar erjchienene Schrift, „von Verborgenbeit der Schrift des Neiches Chrifti und dem 
Tage des Herrn“ vermag nicht darüber binwegzutäufchen, daß thatjächlich der „Tag des 
Herrn“ nicht kommt (f. auch die Vertröftung Jobs. v. Leiden, als die ficher auf Oftern a 
verbeißene Erlöfung nicht eintritt, bei Kerji. 792 ff.; R.s Schrift führt die in den beiden 
legten Schriften ausgefprochenen Gedanken weiter aus, gebt aber vielfach über fie hinaus, 
Betonung des vom Geifte auszulegenden AT ald der eigentlichen Hauptichrift, Behaup— 
tung der Sündloſigkeit der Gläubigen, Antaftung der Trinitätslehre, — der 
Wiederkunft Chriſti und Aufrichtung feines irdiſchen Reiches nach den Tagen der „Nefti: 2 
tution“ ; am Schluſſe des Schriftchens eine Überfegung des 68. Pjalms wörtlich nad) 
dem Yöwener Humaniften Joh. Campenfis bezw. der deutſchen Überfegung von deſſen 
Pſalmenparaphraſe ſ. Sepp 124 ff.; Nembert 294). Auf dem Wormfer Tage (4. April) 
gelingt es andererjeits auch die Neichsjtädte auf der Baſis des Koblenzer Abjchiedes zur 
Unterftügung der Belagerungsarmee beranzuzieben (Keller 281ff.; 83 1882 134 ff; 
Kerſſ. 795 ff.) To daß nunmehr nabezu das gejamte Reich vor M. vertreten ift. ob. 
v. Leiden aber muß um diejelbe Zeit der Hungersnot twegen Greife, Weiber und Kinder 
aus der Stadt lafjen (über die Aufnabme diefer Flüchtlinge Kerſſ. 815 ff. Webrbafte 
Männer bleiben noch etwa 1600 in der Stadt). 

Aber doch hätte wohl dank dem Schredensregimente Jobannes und dem bei den: 
Belagernden ſich empfindlich geltend machenden Geldmangel die Belagerung fich länger 
bingezogen, wenn nicht Verrat die Stadt der Gernierungsarmee in die Hände gefpielt 
hätte; Hans Ed von der Yangenjtraten und Heinrich Gresbeck (ſ. die Yitteraturüberficht), 
beide DM.iche Flüchtlinge, verraten die Anlage der M.ichen Befeitigungsiwerfe, unter ihrer 
Yeitung, begünftigt durch ein beftiges Umwetter, gelingt in der Nadıt vom 24. zum 
25. Juni durch die abnungslojen Wachen bindurb ein Eindringen in die Stadt mit 
etwa 400 Mann. Aber ein jchwerer jtrategifcher ‚Fehler der Eindringenden, die Ver: 
ſäumnis das Thor, durch welches man eindrang, genügend zu deden, läßt die Täufer 
den Nachſchub der Belagerungsarmee verhindern und jene 400 einfchliegen, die fih nun: 
mebr auf Kapitulationsbedingungen einlajjen müſſen. Im lesten Momente gelingt jedoch) 
die Wiederberjtellung des Konneres mit dem Gros der Belagerungsarmee, durch ein meu 
geöffnetes Thor dringt diefe ein, und ihre Übermacht bringt am Mittag des 25. Juni 
die Stadt in ihre Hand, unter den jchredlichiten Bluttbaten der Landsknechte. Der König 
und bie Königin, Anipperdolling und Krechting werden, durch Verrat, gefangen genommen, 
R. Scheint (f. die einander widerſprechenden Nachrichten über fein Schickſal bei Kerfi. 5 
842 f.) den Tod gefucht und gefunden zu haben. Am 29. Juni bält der Biichof feinen 
Einzug in die Stadt — der Traum des „neuen Jeruſalem“ war zu Ende. 

Mie aber würde die Neuordnung fich vollzieben? Hab und Gut der Wiedertäufer 
wurden zum Verkaufe ausgeboten (Niejert, U.B. I, 226 ff.), der balbe Anteil an der 
Beute und ſämtliche Geſchütze fallen dem Biſchof zu, am 13. Juli wird im Dome ein 
feierlicher Dankgottesdienſt gehalten (der noch beute alljährlich wiederbolt wird), aber die 
Hauptfrage war: wie ſoll der Neligionsitand M.s geregelt werden? Jetzt wurde die 
Koblenz-Wormſer Klauſel (f. oben) aktuell, die bisher mübfam in der Bekämpfung der 
Täufer geeinten Gegenſätze zwiſchen Katholiken und Proteftanten treten bervor. Die 
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trags vom 14. Februar 1533, der durd die Epifode der MWiedertäuferei nicht tangiert 
fei, und fucht den Biſchof durd) Verſprechung von Geldzahlungen zur Abwickelung ſeiner 
Schulden zu gewinnen, auf der anderen Seite aber vereinbaren Hermann von Göln, 
Johann von Gleve mit Franz von Münjter, der eine Zeit lang zwar den evangelifchen 
länen fi) geneigt gezeigt hatte, zu Neuß unter dem Drud faiferl. Gefandten Nejtitutton 
der Neligionsform in M., „toelche von Kaifer und Reich gebilligt it“ unter Abftellung 
einiger Mißbräuche (19. Juli). Domkapitel, Ritterſchaft und Städte des Bistums ftimmen 
zu, und infolgedeſſen beginnt die katholiſche Geiſtlichkeit ſich in M. wieder einzurichten. 
Ein Reichstag zu Worms vom 1. November verfügt entgegen. den Wünfchen der Pro— 

o teftanten Neftitution des —— * Reſtitution der alten Stadtverfaſſung (ohne Rück— 
ſicht auf das Bekenntnis, für die Evangeliſchen daher die Möglichkeit bietend, auf Um— 
wegen etwas zu erreichen), Schleifung der Befeftigungen M.s und Auslieferung der Hälfte 
der Beute an das Reich. Eine Reichskommiſſion foll am 13. März 1536 in M. dieſe 
Anordnungen erefutieren. Aber der Biſchof, unwillig über die gegen den Willen feiner 

5 Bevollmächtigten ibm aufgezwungenen Beitimmungen jest der Kommiſſion entgegen mit 
feinen Ständen eine neue „Ordnung“ der Stadt M. durch, welche die Leitung der Stabt 
nabezu völlig unter bijchöflichen Einfluß bezw. des vom Bifchof ernannten Befehlsbabers 
der Gitadelle legte (30. April, |. die Ordnung bei Kerſſ. 881ff.; Niefert, UB I, 256 ff.). 
Die Gilden werben aufgelöftl. Damit war den Evangelijchen die im Reichsabſchied vom 

») I. November noch offen gelafiene Möglichkeit der MWiedergewinnung verlorenen Terrains 
genommen, ihr Protejt gegen den Meligionspunft des Abjchiedes aber verballte. Wie 
einft die Uneinigfeit zwifchen Biſchof und feinen Ständen das Emporfommen der evange- 
lichen Richtung begünstigt hatte, jo war ihre Einigkeit die Haupturſache für den Unter: 
gang derjelben (vgl. Keller, Die Wiederherſtellung der kath. Kirche nad den Mieder- 

2 täuferunruben in M. 1535—37 93 Bd 47, Kerſſ. 863 ff.). 
Joh. v. Yeiden, „spectaculi vice huc atque illue“ geführt (Gorvinus), wird 

schließlich in Bevergern, Knipperdolling und Krechting in Horſtmar feitgefegt. Auf Ver: 
anlafjung des Yandgrafen werden Ant. Corvinus und Job. Kymeus zu ihnen deputiert, 
aber ihre Disputation mit den Gefangenen bleibt ergebnislos (ſ. die „Afta” darüber in 

0 Bd 2 der Wittenberger Ausgabe der deutfchen Werke Lutbers, Bahlmann 1536 Nr. 3 u. 4; 
Haſſenkamp a. a. O. 211ff.; berührt wurden in der Disputation alle ftreitigen Puntte, die 
Verteidigung iſt jehr gefchict feiteng ber Täufer). Ein ſchließliches Anerbieten des Königs, 
gegen Zuficherung des Lebens die Täufer in allen Landen zum Schweigen zu bringen, 
wird abgelehnt, die Gefangenen werden nah M. geführt, dort verbört (j. die Akten bei 
Cornelius, M.iche Gefchichtsquellen II, 398 ff.) und am 22, Januar 1536 in der Frühe 
grauſam zu Tode gemartert, die Leichname in eiſernen Körben am Lambertiturme auf— 
gehängt (die noch jetzt vorhandenen Körbe hingen an dem Turme bis zum Abbruch des: 
jelben im Sabre 1881). 

Der Fall M.s bedeutet eine Kataſtrophe für das gefamte Täufertum, indem die 
M.ice Richtung ohne weiteres allem, was nad Täufertum ausſah, imputiert wurde. 
Die Theologen, ein Yutber, Melanchthon (vol. Haußleiter, Mel. Kompendium 1902 
S. 72ff), Menius, Urbanus Rhegius, Gorvinus jo gut wie Cochläus (ſ. d. Litt. zu den 
betr. Artiteln u. Bahlmann a. a. O. jowie Rembert 245) u. a. wetteiferten in Belämpfung 
teils der Schriften Nothmanns (vgl. hierzu aud Sepp a. a. O. die betr. Schriften fallen 

53. T. vor den Fall M.s) teils des Täufertums überhaupt, „die, M.iche Furie bat den 
Namen MWiedertäufer zu einem Stichwort gemacht“ ( (Nembert ©. 2). Politiſch befiegelt 
der Fall M.s den Untergang der mit dem Täufertum ja Hand in Hand gegangenen 
demofratifchen Bewegungen und feitigt die Macht des Yandesberrn, der in der Aus- 
bildung der Belenntnisfirche | Schutzmaßregeln gegen die Irrlehre trifft (ſ. die vortreffl. 
Überſicht in K. Müllers KG $ 216; W. Köhler, Ref. u. Ketzerprozeß 1901; auch Rembert 
105ff.). Selbſt für Mähren und Heflen (vgl. über die bier durch den Gegenjah gegen 
die Täufer veranlafte folgenreiche Entwidelung W. Diehl, Zur Geſch. der Konfirmation 
1897) bört jegt die Toleranz auf. Auf der anderen Seite aber vollzieht fih im Täufer: 
tum jelbit eine Yäuterung, die radifalen, Gewalt fordernden Elemente jchwinden, Menno 
Simons (ſ. d. A. Bd XII ©. 586 ff.), der Negenerator des Täufertums, beginnt mit Be- 
fämpfung des irdiſchen Königreihes Johanns v. Yeiden. 

So ungerecht eine Identifikation des gefamten an fid überhaupt nicht einheitlichen 
Täufertums mit der M.jchen Gemeinſchaft it, ebenſowenig gerecht tft es, diejelbe ganz 
von den Rockſchößen des Täufertums abſchütteln zu wollen, wie das von mennonitijcher 

so Zeite gerne gefchiebt. Eine wilde Orgie wahnmwitig verblendeter Menfchen ift das M.ſche 
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Täuferreih nicht, jo viel auch Eitelfeit und Yeidenjchaft ſowie bewußte Mache mitgefpielt 
baben. Das Herauswacien der Bervegung aus dem Täufertum der Umgegend (Waſſen— 
berg vor allem), die Beeinfluffung durd den Melcioritismus, deſſen Nealifierung es gilt, 
fteben feit, ganz abgejehen von dem allgemeinspolitifchen Rahmen eines Hand in Hand: 
gebens von Demokratie und Täufertum. Und auf die letzten Prinzipien gefeben, vom 5 
Yutbertume ber jo qut wie vom Zwinglianismus aus wäre ein M.ſches Reich unmöglich ge- 
weien ; die ftrenge Nonzentrierung der Offenbarung auf den Heilsprozeß, die daraus hervor: 
gebende Indifferenz gegenüber allen Organifationsformen und die Ablehnung, für fie und für 
das „Weltliche“ überbaupt die Bibelautorität heranzuziehen, verboten das (beim Yutbertum 
freilich fonjequenter als beim Zwinglianismus). Die äußerſte Hochſpannung der Offen: ı 
barung, ſie zur Grundlage des gefamten, religiöfen wie etbifchen Yebens machen zu wollen, 
die rein überweltliche, jupranaturale Gottesgemeinde, von ihr getragen, unter Ausscheidung 
alles Irdiſchen daritellen zu wollen — die iſt eben täuferifch, jo gewiß fie urſprünglich 
in der Konſequenz Yutberjchen Denkens gelegen batte (formula missae, deutſche Mefle). 
In verjchiedenjter ‚Form, da der Offenbarungsbegriff keineswegs einheitlich ift, tritt diefer 15 
extreme Supranaturalismus in die Erſcheinung. Von bier aus aber liegt Syſtem in 
dem Reiche Johanns vd. Yeiden, jelbit in ben tollſten Orgien. Was nur immer ge— 
ſchieht, das Bewußtſein, im Namen der göttlichen Offenbarung zu handeln, ſei es auf 
Grund perſönlicher göttlicher Inſpiration, ſei es auf Grund der Bideloffenbarung, leitet 
alle Handlungen ohne Ausnahme, ein fanatijhes Sich-Klammern an die Überweltlichkeit, zu 
bei dem das eigene Bewußtjein völlig untergebt in der nfpiration und Offenbarung und 
darum die tolljten Ausgeburten als Inſpiration und Offenbarung ausgeben muß. Das 
Reich der Wiedertäufer zu M. iſt nicht ein dem Täufertum aufgepfropftes wildes Reis, 
fondern ein legitim am Baume des Täufertums gewachſener Zweig, allerdings von 
eigenartiger Bildung. W. Köhler. tz © 

Münter, Friedr. Chr. 8. H., däniſcher Biſchof, geit. 1830. — J. P. Myniter, 
Biihof Dr. Fr. M., eine biographiiche Skizze, in Str 1833; C. 2. Mynijter, Fra den wldre 
Tid (Kopenb.1882); Fr. Nieljen, Dansk biografisk Lexikon XII; B. Miünter, Familien M.s 
Stamtavle (Kopenh. 1901). 

Friedrich Chriftian Karl Hinrib Münter wurde am 14. Oktober 1761 in Gotba 30 
geboren, wo jein Water, Balthafar M., damals Waifenbausprediger und Hofdiatonus war, 
Vier Jahre alt fam er mit feinem Vater nad Kopenbagen, two derjelbe zum Paſtor an 
der deutſchen St. Petrisflirche gewählt worden war. Der alte M. mar der größte” Pre⸗ 
diger ſeiner Zeit in der däntjchen Hauptſtadt und zugleich ein eifriger Förderer des Schul: 
weſens. Sein Heim in der St. Petrigafje war ein Mittelpuntt für die angefebeniten 
deutichen Familien in Kopenhagen. Klopitod, die Brüder Stolberg, Cramer, Gerjtenberg, 
Niebubr und der Maler U. J. Garjtens gebörten zu den Verkehrsfreunden des Haufes. 
Außerhalb Kopenhagens ift Balthafar M.s Name befonders dadurch bekannt geworden, 
daß er den Grafen Struenfee auf den Tod vorbereitete und feine „Bekehrungsgeſchichte 
des Grafen Struenſee“ berausgab, die in ſechs verſchiedenen Sprachen gedrudt wurde 10 
und noch 1853 im einer englijchen Überfegung nad einer franzöfischen Bearbeitung er: 
ichien. Beim Regierungswechſel im Jabre 1784 war Balthafar M. auch mit beteiligt. 
Er war in die Pläne des Kronprinzen Friedrich eingeweiht und beförderte durch Gramers 
Hilfe, der damals in Kiel war, die Briefe des Aronprinzen an den Grafen Bernitorff. 

In dieſem äſthetiſch, fünftleriich und politijch intereflierten Heim wuchs Fr. M. beran. as 
Er verriet ſchon früb eine unerfättliche Leſeluſt, zeigte aber anfangs ein größeres Interefie 
für Matbematit und Naturgefchichte, als für die MWifjenfchaften, zu denen er fpäter jo 
bedeutende Beiträge liefern follte. Der ältere Niebubr war es, der bei einem Bejuch im 
Elternbauje den Sinn des Knaben für die Archäologie anregte; der Kupferjtecher Preisler 
öffnete ibm die Augen für die Herrlichkeit der Kunſt und erteilte ihm Unterricht im Na= ; 
dieren, was ibm jpäter bei feinen archäologischen Studien zu ftatten kam. Scon als 
elfjäbriger Knabe übte er ſich in der Redekunſt auf einer Kanzel, die ibm der Vater im 
Worrhaufe eingerichtet hatte. 

1778 entließ ihn der Vater zur Univerfität, aber jchon vorber batte er kirchen— 
geichichtlihe Vorlefungen gebört und angefangen, auf der Biblotbef zu arbeiten. Der 55 
lernbegierige YJüngling träumte auch davon, Dichter zu werben. Klopſtock, Fr. L. Stol: 
berg und der däniſche Dichter Ewald batten ihm Luſt gemacht, ſich einen Platz auf dem 
Parnaß zu erringen; er ſchrieb Oden an das Meer und die Sterne und überjegte Ewalds 
„Baldurs Tod“ ins Deutjche. 
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1780 unterzog er ſich dem pbilologifchen, 1781 dem tbeologiichen Gramen. Darauf 
reifte er nach Göttingen, um die gelehrten Männer kennen zu lernen, welche in der Ne: 
publif der Wiſſ enſchaft die berühmten Namen hatten. Unterwegs traf er, außer mit den 
alten Freunden, Fr. L. Stolberg, Gerjtenberg und Klopſtock, mit Matthias Claudius, 
dem Abt Jeruſalem und dem Herrnbuterbifchof Spangenberg zufammen. Am Mufenbof 
zu Weimar jab er Wieland und Herder und in dem Eleinen Gartenhaus an der Ilm 
beſprach er mit Goethe äftbetifcbe und tbeologiihe Probleme. Die ebrivürdige Georgia 
Augusta ſtand damals in voller Blüte. M. fühlte ſich gleich von C. W. F. Walch an— 
gezogen, aber J. D. Michaelis’ vielbeſprochene auri sacra fames ſtieß auch ibn ab. 
Unter Heynes Anleitung vertiefte er ſich in die Schäge des Flaffifchen Altertums; Gatterer 
weibte ibn in die Anfangsgründe der Baläograpbie und Diplomatik ein; L. T. Spittler 
wurde fein deal eines Kirchenbiftorifers. Diefer gab ihm den veritändigen Nat, ſich 
einen bejtimmten Zeitabjchmitt als eigentliches Forjbungsgebiet auszuwählen, und ber 
junge Gelehrte, der, wie jo viele feiner Zeit, für die Freimaurerloge ſchwärmte, erwählte 
ſich die ägyptiſchen Hieroglophen, den Pythagoräismus, die Myſterien und die Gnoftiker. 
Heyne juchte ihm indeſſen zu überzeugen, dat bei eimer Arbeit in den Myſterien nichts 
herauskommen würde; ein ztweiter Yebrer bezweifelte, daß es jemals glüden würde, die 
ägyptiſchen Rätſel zu deuten. So wählte M. ſich denn das Mittelalter, namentlich den 
Kampf zwiſchen Staat und Kirche, zu feinem Forfchungsgebiet und gab als Eritlingsgabe 

0 von feinen Studien eine Abhandlung „Über den Fortichritt der Hierarchie unter Inno— 
cenz III.“ beraus. 

Bei alledem wurde aber die Poeſie feineswegs in Göttingen an den Nagel gebängt. 
Der erfte Dichter, den M. befuchte, war Käſtner; fpäter lernte er Bürger kennen. Wäh— 
rend jeiner eriten ‚Ferien war er in Weimar, wo Herder ibm feine Gedanfen über die 
hebräiſche Poeſie auseinanderfegte und ihn aufforberte, die deutjche metrifche Überfegung 
der Offenbarung Jobannis, die 1784 berausfam (2. Ausg. Kopenhagen 1806), zu Ende 
zu fübren. Gleichzeitig ichidte er Kleine Gedichte an das „deutiche Mufeum“ und ließ 
1782 in Erfurt „Zwei Maurerhymnen“ druden. 

In Göttingen traf er auch jeinen Yandsmann Georg Zoöga; durch diefe Begegnung 
wurde fein archäologiiches Intereſſe wieder rege. Während eines erienaufentbalts 
lernte er in Berlin Nicolai, Spalding und Moſes Mendelsfohn kennen, und machte in 
Dresden Studien in der Antifenfammlung und dem Münzkabinett. 

Nach einem kurzen Aufentbalt in der Heimat reifte er über Wien nad Rom. Der 
Zweck diefer Neife war zunächit die Unterfuchung einiger Handjchriften des Neuen Teſta— 

35 ments, die ſich in Raguſa befinden follten. Diefe fand er nicht; der junge Kirchenbiftorifer 
fand dafür aber anderes, das er nicht gefucht hatte. Sein Aufenthalt in Rom fiel in 
die Zeit der Ohnmacht des Jeſuitismus und Ultramontanismus; der Humanismus berrjchte 
in der Stadt St. Petri und ein janfeniftifcher Luftzug ging durch die ganze römiſche 
Kirche. In Toskana traf er Scipione de’ Rieci, Biſchof von Prato und Piſtoia; in Rom 
trat er namentlich zu dem gelehrten Stepbano Borgia, dem fpäteren Kardinal, in näbere 
Beziebungen; diefer war damals Sekretär der Propaganda und Mäcen aller jungen Ar: 
chäologen, der dänischen nicht am wenigſten. Bon Nom ging er nach Neapel und Si- 
zilten; als Frucht dieſer Neife gab er nach feiner Heimkehr „Nachrichten über beide Si— 
zilien“ beraus, die in däniſcher, deutjcher, bolländifcher, ſchwediſcher und italieniſcher 

5 Spracde erjchienen. 
Nah mehr als dreijäbriger Abwejenbeit fehrte er 1787 nad Kopenbagen zurüd mit 

vielen Archivfunden, Erzerpten, jeltenen Büchern, Altertümern und den „schönen Münzen“, 
um die ihn Goethe beinabe beneidet hätte. Er brachte aber auch tiefe Eindrüde von 
der Herrlichkeit der römiſchen Kirche mitten in ihrer Erniedrigung mit fi beim, und in 
den italienischen Biſchöfen mit dem freien Blick und dem offenen Sinn für die Kunſt 
und Yitteratur des Altertums, mit ibrer Schlichtbeit im täglichen Verkehr und ibrer 
grandezza in den feitlichen Augenbliden batte er fein bijchöfliches deal gefeben. 

Kurz nad feiner Heimkehr wurde eine neue theologische Profefjur errichtet, die M. 
erhielt, nadıdem er aus einer Konkurrenz mit dem Bibelforſcher A. Birch (II, S. 757,38 f.) 

5 als Sieger bervorgegangen war. 1784 batte er ſich in Fulda den philoſophiſchen Doktor: 
grad erworben, jest (1790) errang er in Kopenhagen den theologiſchen. Mit diefer feiner 
Anjtellung an der Univerfität begann nun die reiche Werfafjertbätigkeit, die ſchon vor 
Schluß des Nabrbunderts feinen Namen in der ganzen gelebrten Welt befannt ae: 
macht batte. 

Als Theologe war M. entſchieden Hiſtoriker, nicht Syſtematiker. Einen feſten tbeo: 
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logifchen oder philoſophiſchen Standpunkt hatte er nicht. Vielen Streitfragen ſtand er 
als ein Mann obne Meinung gegenüber, mit einem ſehr mangelbaften Verſtändnis für 
die tiefen und ſtarken Überzeugungen, aber immer von dem lebhaften Wunſch, den Frieden 
zu beivabren, bejeelt. Er glaubte an die „Göttlichkeit des Chriftentums”, aber feine Theo— 
logie, injoweit als man von einer foldhen reden fann, war von dem Nationalismus feiner 5 
Zeit durchjäuert. Als Lehrer war er den wenigen viel, die fein archäologisches Intereſſe 
teilen fonnten; jein Vortrag zeichnete ſich aber weder durd Lebendigkeit noch Anſchaulich— 
feit aus. Er wurde fein Spittler. „M.s trockene kirchenhiſtoriſche Notizen obne Über: 
jichtlichteit hatten“, jagt jein Schwiegerfohbn J. P. Mynſter, „nichts Anziebendes, und 
feine natürliche Theologie war nur wenig von echter Neligionspbilofopbie angebaucht.“ 
Grundtvig braudt noch ftärfere Worte, und Baggefen fällt das ungerechte Urteil: „Nichts 
als Gedächtnis“. Ein großer Teil jeiner Schriften machen zwar den Eindrud ziemlich 
loje verbundener Erzerpte, es find aber von feiner Hand, außer einer Menge von — 
Abhandlungen (zum Teil geſammelt in „Miscellanea Hafniensia“ I—II, 1816—28), 
jo bedeutende Arbeiten erjchienen, wie „Handbuch in der Dogmengefchichte der älteiten 15 
criftlichen Kirche‘ (I—II, 1801—4, ins Deutjche überjegt von A. Harnacks Großvater 
G. Ewers), welches grundlegende Bedeutung erbielt für diefen neuen Zweig der firchen: 
geſchichtlichen Wiſſenſchaft; ferner „Geſchichte der dänischen Reformation” (I—II, 1802), 
welche viel größeren wiſſenſchaftlichen Wert befist als die mweitläufige „Kirchengefchichte 
von Dänemark und Norwegen“ (I—III, 1823—33), welde leider noch oft in Deutich- 20 
land als Duelle benugt wird zur Darjtellung der Gejchichte der dänischen und norwegischen 
Kirche; weiter die jcharffinnige Unterfuchung über das Geburtsjahr Chrifti („Der Stern 
der Weifen“ 1827) und „Primordia ecclesiae Africanae“ (1829), welches lange ein 
Hauptwerk geweſen ift für diejenigen, welche die ältejte Gefchichte der afrikaniſchen Kirche 
itudieren wollten. Seine bedeutendite Arbeit iſt aber doch vielleiht „Sinnbilder und 25 
Kunjtvoritellungen der alten Chriſten“ (I--II, 1825), ein Werk, welches noch nicht ganz 
überflüffig gemacht worden ift. Auch feine „Neligion der Karthager“ (1816, 2. Aufl. 1821) 
und jeine „Antiquarische Abhandlungen“ (1816) find erwähnenswert. — ‚Für die Er- 
ribtung des Altertumsmufeums in Kopenbagen iſt er jehr thätig geweſen und ein Teil 
feiner Münzjammlung wurde dem fönigliben Münzfabinett in Hopenbagen einverleibt. so 

Es erregte eine gewiſſe Verwunderung, daß man 1808, als Balle (ſ. Bo II, 371) ſein 
Biſchofsamt niederlegte, M. zum Biſchof von Seeland erwählte. Der gelehrte Mann, 
der ſich am liebſten zwiſchen ſeinen Büchern, Altertümern und Münzen bewegte, der 
wegen ſeiner Zerſtreutheit berüchtigt war, ſchien für eine aufſichtsführende Thätigkeit 
wenig geeignet. M. ſetzte aber alle ſeine Kräfte ein, um feiner neuen Stellung zu ge: 86 
nügen. Prädifant wurde er nie; feinen Predigten fehlte in der Regel Yebendigfeit und 
eindringende Kraft, jeine Haltung auf der Kanzel war nidyt günftig, feine Stimme zu 
did, und augenblidliche Zeritreutbeiten ftörten mandmal feine Rede. Gelegenbeitsreden 
glüdten ibm jedoch oft qut, und wenn er im Bilchbofsmantel vor dem Altar ftand, dann 
fonnte Würde über feiner Geftalt und Wärme in feinen Worten liegen. Seine Gut: w 
mütigfeit und Neblichfeit machten ibn beliebt, wenn er in den Pfarrbäufern vifitierte, 
dem Volke aber fiel es ſchwer, ibn zu verfteben. 

Auf feinen Vorſchlag wurde (1815) eine Kommiſſion zur Nevifion des Neuen Teita- 
ments gebildet. Troß feines Nationalismus war er in liturgifcher Beziehung recht kon— 
jervativ, und die Yiturgie für die Bischofsweibe, welche 1811 durchgeführt wurde und die 45 
erit 1898 von einer neuen abgelöft worden ift, war nad anglifanifchen und römischen 
Vorbildern gemadt. 

Während der bifchöflichen Amtszeit M.s brauften ſchwere Stürme über den dänifchen 
Kirchenader dahin. Daß ein Mann wie er für den Standpunkt Grundtvigs feine Sym— 
patbie hatte, wird allen einleuchten; ſchon „der große Lärm“, den Grundtvig erregen 50 
wollte, mußte ibm zumider fein. In den beiden Hirtenbriefen, die er mit den andern 
dänischen Biſchöfen ausfandte (1817 zum Andenken an die Heformation und 1826 zum 
Andenten an Ansgars Miffion) trat der Nationalismus unverbüllt bervor. 

M. jtarb am 9. April (Ghbarfreitag) 1830. Er war bei feinem Tode Mitglied fo 
gut wie aller Akademien und gelebrten Gejellichaften Europas von Edinburgb an bis 55 
zu den jonifchen Inſeln. Er binterließ eine Bibliotbef von 14000 Bänden, eine Münz— 
jammlung von 10000 Nummern, ſowie 600 größere und fleinere Altertümer; ein Teil 
diejer leteren find in die Wände des Thoreingangs und des Treppenbaufes im Biſchofshof 
eingemauert worden oder auf andere Weife dort aufbewahrt. Sein gelebrter Brieftwechiel 
und jein übriger litterarifcher Nachlaß, inſoweit er nicht auf Jamilienangelegenbeiten jich 6 
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bezieht, find an die große königliche Bibliothef und an die Univerfitätsbibliotbef in Kopen— 
bagen, an das Reichsarchiv und die Freimaurerloge dafelbjt abgegeben; ein Teil iſt in 
dem ſchwediſchen Reichsarchiv und in der Loge zu Stodbolm gelandet. Nach feinem Tode 
tourde ibm im Umgang der Frauenkirche ein fchönes Denkmal in Geftalt eines Marmor: 

5 basreliefs gejett. Fr. Nielſen. 

Münzer, Thomas, geit. 1525. Das erjte Verzeichnis feiner Schriften: Dresdner 
Gelehrter Anzeiger 1757, S. 490. Ph. Melandıtbon(?), Die Hiftori Thome Müntzers ꝛc. 
Sagenau 1525 abgedr. in Luthers Werten ed. Waldı XVI, ©. 199 ff. (als hiſtoriſche Duelle 
von ehr geringem Wert und manderlei Märchen enthaltend). G. Th. Strobel, Leben, 

i0 Schriften und Lehren Thomä Müntzers, Nürnberg u. Altdorf 1791; 3. K. Seidemann, Th. WM, 
Dresden y. Leipzig 1842; der., Zur Geſch. d. Bauernfriegs in Thüringen. Forſchungen zur 
deutichen Geſchichte XI, 377; XIV, 511; derf., D. Ende des Bauerntriegs. N. Mitt. aus dem 
Gebiet hiſt. antig. Forſchungen, Bd XIV; Holzhauſen, Heinridy Pfeifer und Thomas Münzer 
in Mühlhauſen. Allg. Ztſch. f. Geſch. von Schmidt IV, 365; 8. E. Förjtemann, Neues Ur- 

15 fundenbud zur Geſch. d. ev. Kirdenreformation, Hamb. 1842 1, 228Ff.; derſ., Zur Gejdy. des 
Bauerntrieges im Thüringiihen und Mansfeldiihen. N. Mitt. aus dem Geb, hiſtoriſch antig. 
Forſch. XII. Bd (Nebe, Geſch. des Schloſſes und der Stadt Aljtedt, Ziſch. d. Harzvereins XX, 
18f.); W. Karſtens, Sächſiſch-heſſ. Beziehungen. Ztſch. d. V. Thür. Geih. N. %., Bd IV, 
S. 334 ff.; ©. Wolfram, Th. M. in Alſtedt. Ztich. f. Thür. Geſch. N. F., V. Bd; W. Falcken— 

20 heiner, Philipp d. Großmütige im Bauernkriege, Marburg 1887; O. Merx, Thomas Münzer 
und Heinrich Pfeiffer 13231525, J. T., Göttingen 1889; Jordan, Chronik der Stadt Mühl: 
haufen, BdI., Mühlhauſen 1900; derſ., Zur Geſch. der Stadt Mühlhauſen, Heft 1 u. 2., 
ebend. 1901f.; O. Clemen, Joh. Sylvius Egranus. Mitt. d. Zwickauer Altertumsvereins 
1899. 1902; J. Smend, Die evangeliſchen deutſchen Meſſen bis zu Luthers deutſcher Meſſe, 

25 Göttingen 1896; DO. Albrecht in Beitr. z. Ref. Geſch. I. Köſtlin gew. Gotha 1896, ©. 7 fi.; 
derj., in Yuthers Werke, WA 15, 199 ff.; E. Sehling, Die ev. Kirhenordnungen des 16. Jahr: 
hundert3, Leipzig 1902, I. Bd, S.4705. Vereinzelte Briefe Münzers: Unſch. Nachr. 1716, 
©. 1246; Arch. f. ſächſ. Geſch. III, 85F.; Btich. d. Harzver. XII, 641; Ztſch. f. heſſ. Geſch., 
XI, 356; Beitr. 3. bayr. KG, VII, 93. 

30 Thomas Münzer, der Mann, der eine jo verbängnisvolle Rolle in der Reformations: 
geichichte ſpielen jollte, ftammte aus dem Harz. In dem Städtchen Stolberg wurde er 
vor 1490 als Sohn nicht ganz armer Eltern geboren, Nur wenige Daten werfen einiges 
Licht auf feine fonjt ganz dunklen Anfänge Im J. 1506 im Winterjemejter wurde er als 
Thomas Muncezer de Quedelburgk in die Yeipziger Matrikel eingetragen, ſechs Jahre 

35 fpäter, Minterfemeiter 1512 finden wir ihn als Studierenden auf der Frankfurter Hochichule 
(Thomas Müntzer Stolbergensis SS 1512; Frankfurter Matrifel ed. Friebländer I, 
Yeipzig 1887 ©. 39). Wenn er fich mit Theologie bejchäftigte, dann wäre dort Wimpina, 
der jpätere Gegner Yutbers, fein Yebrer gewejen. Aber wir willen nichts über jeine 
Entwidelung, nicht einmal wo er den jpäter von ihm geführten Titel eines Magijters 

so und eines Bacculaureus der Theologie ertvorben bat, und wenn er im Jahre 1521 mit 
vielem Pathos erklärt, daß er, mie alle, die ihn kannten, wüßten, mit bobem Fleiß 
nad einem böberen Unterricht des beiligen, unüberwindlichen Chriftenglaubens ge: 
jtrebt und von feinem Mönche oder Pfaffen die rechte Übung des Glaubens babe er: 
langen können (Seidemann 122), jo wird man jehwerlich berechtigt jein, ſchon für feine 

45 damalige Zeit auf eine eigentümliche Richtung zu fchließen. Auch war er nur kurze Zeit 
in Frankfurt, denn ſpäteſtens in die erſte Hälfte des Jahres 1513 fällt fein Aufentbalt 
als Golloborator in Halle, wo er nach feiner vor feinem Tode gemachten Angabe mit 
mehreren untergeordneten Berjönlichkeiten einen Bund gegen den Erzbifchof Ernſt von 
Magdeburg, der ſchon am 3. Auguft 1513 zu Halle ftarb, geſchloſſen baben will (Seide 

so mann 154). Was er damit beabfichtigt babe, erfahren wir nicht, aber eins läßt dieſe 
Nugendtborbeit, — er weist jelbit darauf bin, daß es in der Jugend geicheben — ſchon 
erfennen, den Mangel an Gbrerbietigfeit wenn nicht mehr gegen die Höberftebenden, und 
die Neigung zum Bundjchließen, um feine Zwede zu erreichen. Jm N. 1515 war er Prä— 
pofitus in Frohſe bei Nichersleben (Seidemann 3), dann jcheint er mebrere Jabre lang bald bier 

55 bald dort geiwejen zu jein, auch in feiner Vaterftadt Stolberg gepredigt zu baben. (Ein früber 
angenommener Aufentbalt in Braunſchweig wird durch einen Brief an ibn in Zeitjebr. 
d. Harzvereins XII, 6417. nicht begründet). Anfangs 1519 bielt er fich in Yeipzig auf 
und bot von da aus dem Probſt von Kemberg, Bartholomäus Feldfirh (Seidemann 
S. 105) jeine Dienfte als Kaplan an, wie es jcbeint vergeblich, denn er war noch zur 

0 Zeit der Disputation Yutbers in Leipzig und machte damals auch wabrjcheinlich bei dem 
Druder Melchior Yottber die perfönlide Bekanntſchaft Luthers. Diefer muß einen guten 
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Eindrud von ibm erbalten baben, denn er empfabl den Stellenlojen dem M. Johann 
Silvanus von Eger (Egranus), der damals als Prediger in Zwickau wirkte, tvas, wenn 
auch erſt ſpäter, verhängnisooll werden ſollte (O. Clemen, J. Silv. Egranus a. a. O. 

.36). Am Ende des Jahres 1519 finden wir ibn als Beichtvater der Bernhardinernonnen 
im Klojter Beutig vor Weißenfels. Aber wie es ibn nirgends lange litt, fam er aub 5 
bier bald in Mißbelligkeiten. Offenbar nabm er e8 mit jenen Pflichten nicht ernit. Die 
tägliche Frühmeſſe für die Nonnen zu lefen, mar ihm unbequem. Yutber wußte zu er- 
zäblen, er babe ſich jpäter gerühmt, daß er da oft die Wandlung unterlaffen und „wohl 
bei zweibundert folder ungeweibter Herrgötter gefrefjen babe“ (EA 31, 329). Schwerlid) 
geſchah dies auf Grund eines ſchon evangelijchen Standpunttes, denn ein Angriff auf die 10 
Meſſe war damals noch nicht erfolgt, vielmehr wird er zu denjenigen Meßprieſtern gebört 
baben, deren Treiben Yutber bejonders in Rom beobachtet batte, die in heidniſchen Step: 
tismus befangen mit dein ihnen zum Spott gereichenden Geichäft jo jchnell als möglich 
fertig zu werden ſuchten. Dod war er nicht bloß Meßprieſter. Daneben babnte ſich 
Neues bei ihm an. Zwar daß es irgendwann in feinem Yeben einen Zeitpunkt gegeben 15 
bätte, in welchem die Wittenberger für ibn Autorität geweſen wären, ift (troß Enders III, 
435) nicht anzunehmen, dazu war er eine zu berrifche jelbititändige Natur, die überall 
ihre eigenen Wege geben wollte. Aber die neue Bewegung batte doch auch ihn ergriffen und 
er batte damals lebhafte wifjenjchaftliche Neigungen, die man aus feinen Bücherbeftellungen 
entnehmen fann. Da waren es nicht nur Euſebius, Hieronpmus, Auguſtin, mit denen 0 
er ſich befchäftigte, auch die Alten des Konſtanzer und Basler Konzils wollte er jtudieren. 
Daneben verfolgte er den litterariſchen Kampf zwiſchen Luther und Emſer (Seidemann 
106). In jener Zeit wird wohl auch ſchon das Studium der von Luther empfohlenen 
deutſchen Theologie, Johann Taulers und anderer myſtiſcher Schriften fallen, die nicht 
geringen Einfluß auf ihm ausübten. Daß er als Prediger geſchätzt wurde und man ihn 20 
als Barteigänger Yutbers anfab, zeigt der Umjtand, daß der Archidiafonus Heinrich von 
Bünau in Ofterwid im Halberjtädtiichen ibn als Kaplan zu gewinnen fuchte, aber er zog 
es unter des Neformators Billigung vor, einem Rufe nad Zwickau zu folgen (Seidemann 
©. 107; Enders II, 404). 

In diefer geiverbreichen und auch durch den jeit 1471 im Erzgebirge aufgelommenen 30 
Bergbau mwoblbabenden Stadt mit jebr gemifchter Bevölferung, die nabe an der böbmifchen 
Grenze wohl nie ganz obne taboritifche Beziebungen geblieben war, batte ein bumaniftifch 
gebildeter, nicht unbedeutender Mann, der jchon oben erwähnte Job. Wildenauer aus 
Eger, daber gewöhnlich Egranus genannt, der mit Yutber enge Beziebungen unterbielt, 
ſchon über Jabr und Tag in reformatorifhem Sinne gewirkt, worüber er nicht nur in 38 
litterarijche Fehden u.a. mit Ochjenfart und Wimpina jondern aud in ernite Händel mit 
der in ibrem Treiben bloßgeftellten Möndhspartei geriet, jo daß die Gegenſätze ſich jchroff 
gegenüberjtanden (Glemen a. a. O.). Da Egranus, um eine längft in Ausficht genommene 
Studienreife nah Süddeutichland und Bafel zu unternehmen, Urlaub genommen batte, 
follte Münzer, zunächit bis Michaelis, feine Stelle als Hauptprediger an der Hauptfirche 40 
der Stadt, an St. Marien vertreten. Sogleich bei Beginn feiner Predigttbätigfeit zeigte 
er fih als eifriger Polterer der ſich zugleich darauf verſtand, das hervorzuheben, was 
man im Volke gern hörte. In ſeiner Antrittspredigt vom 17. Mai 1520 ja te er u. a., 
was den von ihm angeſchlagenen Ton charakteriſiert: Die Mönche hatten Mäuler, daß 
man wohl ein Pfund davon abſchneiden könnte und behielten doch Mauls genug. Era 
geißelte ihre Habjucht und ihre betrügerifche, Woblitand wie wirkliches Seelenbeil unter: 
grabende jeeljorgeriiche Thätigkeit. Solche Predigt wurde von der großenteils längft den 
reich gewordenen Bettelmöncen nicht mebr wohl gefinnten Einwohnerſchaft gern ge 
bört. Als die Angegriffenen fi wehrten, fam es zu ärgerlichen Kanzelgezänten. Bald 
rief man die geiftlichen Oberen gegen Münzer auf. Doch diefer hatte den Nat auf feiner 50 
Seite, der den Herzog Johann anging, den Mönchen zu verbieten, die Prediger des 
Evangeliums zu beläftigen. Aber auch das biſchöfliche Ordinariat muß fich jchon mit der 
Sache beichäftigt baben, denn Münzer bot ſich an, dort Nechenichaft von feinem Glauben 
zu geben und alle feine Predigten vorzulegen. Im Wollgefüble, die Sache Chrifti zu 
treiben und um jeinettillen zu leiden, dachte er auch an eine Disputation und auf Ver: 55 
anlaſſung des Rates wandte er fich jchließlih unter Darlegung des Sachverhalts und 
jeiner Pläne an Luther mit der Bitte, ihm das Beite zu raten (13. Juli 1520; Enders 
II, 435). Was diejer geantwortet bat, wiſſen wir nicht, auch von offiziellen Schritten 
gegen ibn bören wir nichts. Aber Münzer wurde immer aggreffiver, bejonders, als er 
wegen der Rückkehr des Egranus am 1. Dftober an die Katbarinenfirche verfegt wurde co 
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und dort, wo die Tuchmacher, die angefebenjte Zunft, ihre Fronleichnamsbruderſchaft 
unterbielten, alsbald einen ibm blind ergebenen Kreis um ſich verfammelte. Jeden, der 
ihm widerfprach, verunglimpfte er und verdächtigte ihn als Gegner des Evangeliums oder 
als Böhmen. Obne daß man nachweiſen fünnte, welche Einflüffe dabei mitgewirkt baben — 

5 und es iſt nicht ausgejchloffen, daß die um diefe Zeit in die Erſcheinung tretenden Kon: 
ventifel in feiner Gemeinde ſchon vorbanden waren und ibm dieſe Richtung gaben — 
tritt bei ibm jeßt zweierlei in den Vordergrund, was ibn fortan beitimmte, eritens Die 
Berufung auf die unmittelbare Eingebung des Geiftes bei jeinem Reden und Handeln 
(vgl. auch j. Brief an den Nat zu Neuftadt N. Arch. f. ſächſ. Geſch. Bd III, ©. 85) 

10 und zweitens die Tendenz, unter Ausmerzung aller Ungläubigen, und wäre es mit Ge— 
walt, eine Gemeinde geifterfüllter Gläubiger aufzurichten. Gegen die von ibm verachteten 
geiftliben Amtsgenoffen, in denen er nur fittenlojfe Mietlinge fiebt, ruft er die Yaten auf, 
verjammelt die Nuserwäblten zu Konventifeln und läßt fie, wenn wir recht berichtet find, 
zwölf zu Apoſteln und zweiundfiebzig zu Jüngern wäblen. „Die Laien müſſen unjere 

15 Brälaten und Pfarrer werden“, verfündet er, und namentlich einen jeiner Anbänger, 
dem Tuchmacher Nikolaus Storch, rübmte er als Bibellundigen und gab ibm das Zeugnis 
des Geiſtesbeſitzes (Seidemann ©.110). Darüber fam er natürlih in Streit mit feinen 
Amtsgenofjen in der Stadt, vor allem mit Egranus, aber auc in der Umgegend, und 
itachelte das Wolf zu ihrer gewalttbätigen Verdrängung an. Als ihn dann im Januar 

20 1521 der bifchöfliche Offizial nach Zeit citierte, bedrobte er ibn wie die gottlofen Pfarrer 
auf dem Yande, die ſich nicht befehren wollten, mit dem Bann: wenn &e nab Zwickau 
fämen, follten fie mit Kot und Steinen binausgewworfen werden, wie er in der That 
ſchon im Dezember 1520 einen Priefter, der faum mit dem Yeben davon fam, auf ſolche 
Weife vertrieben batte. In Wittenberg wollte man bereits willen, daß er auf nichts 

>; ſinne als Mord und Blutvergießen (Agrikola an M. bei Seidemann ©. 118) und warnte, aber 
vergeblib. Das Treiben wurde jchließlich derart, daß der furfürftlihe Amtsbauptmann 
eingriff und am 16. April feine Abjegung veranlaßte (Glemen, Egranus ©. 26). Nur 
dur Verbaftung von 55 Tuchknappen glaubte der Nat einem Aufitand feines Anbangs 
zu feinen Gunjten vorbeugen zu fönnen. Und die Sorge war nicht unbegründet. Erit 

nah Münzers Entfernung zeigte fich, welchen Umfang die fpiritualiftiiche Richtung ſchon 
erlangt hatte. Es iſt befannt, wie jet Storch die Führung der Auserwählten über: 
nabm und man bei der Betonung des Geiftes und der Verachtung alles Hußerlichen 
bald zur Verwerfung der Kindertaufe fam (3KG V, 383 ff), für melde Konſequenz des 
„Zwickauer Bropbeten” Münzer aber nicht verantwortlich zu machen: ift. 

Diefer dachte nur daran, jeine Geiftestirche unter den Böhmen des Hus aufzurichten. In 
Begleitung von Markus Thomä, einem Badftubenbefiger (Stübner), der aber in Wittenberg 
jtudiert und in Melanchthons Haufe verkehrt hatte, begab er fich zuerſt nad Saaz, von da 
nab Prag. Hier predigte er (nah Palacky, Geich. von Böhmen V, 2, 442) in verjchiedenen 
Kirchen deutſch und lateinisch und gewann aud Anhang unter dem Adel. Ein öffent: 

0 licher Anjchlag aber (Seidemann ©. 122f. Das Datum omnium sanctorum it, da 
Münzer nah einem Briefe an Hausmann in Ztſch. d. Harzvereins XII, 644 im Juni 
Prag ſchon wieder verlaffen batte, nicht in 1. November aufzulöfen, jondern 26. Mat od. 
Trinitatis, an welchem Tage man in Prag nad dem orientalifch-jlavifchen Kalender das 
Allerbeiligenfeit gefeiert baben wird), indem er mit wülten Ausfällen gegen die Geift- 

45 liben und ihre Berufung auf die Schrift, die vom Geiſt erfüllten, die Auserwäblten, 
„zur Aufrichtung der neuen Kirche”, die in Prag ibren Anfang nehmen folle, auffordert 
und unter Berufung auf den in ibm jprecbenden Geiſt den ſich deilen meigernden für 
das nächſte Jahr die Vernichtung durch den Türfen androbt, jcheint den Utraquiften die 
Augen geöffnet zu haben. Man tbat feinem Treiben Einbalt, er mußtemweiterzieben. Peregrinor 

sin omni orbe propter verbum, ſchrieb er an einen Freund (Seidemann 122), ließ aber 
nicht ab, jein Geiftesevangelium unter Hinweis auf das nabe Kommen des Antichrifts zu 
verfündigen. Im Sabre 1522 muß er auch troß feines jpäteren Yeugnens eine Unterredung 
mit Yutber gebabt haben, bei der es zu ſcharfen Erörterungen fam (De Wette II, 542 
und Schwenkfeld bei Salig, Hit. d. Augsb. Konf. III, 1099). Von Nordbaufen aus, 

55 wo er fich wenigſtens Ende desjelben Jahres aufgebalten, fam er, nachdem er zulegt in 
großer Not geweſen (Seidemann Beil. 25), unmittelbar vor Dftern 1523 nah Alſtedt 
und wurde vom Nate verfuchsweife, ohne daß man die furfürftliche Betätigung einbolte 
(N. Mitt. XII, 195), als Prediger an der Jobannisfirhe angenommen. Wabrjceinlich 
fand er dafelbit jchon einen evangelifch gefinnten Geiftlichen vor, den „Nebenprediger“ 

an der Wigbertfieche, den früheren Karmelitermönd Simon Haferitz, der alsbald mit ibm 
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gemeinjchaftlidie Sache machte (vol. Tb. Kolde, Beitr. z. baver. KG VIII, 23 ff.; Glemen, 
Beitr. zur Reformationsgeſch. II, 14 5f.). Sofort begann Münzer mit gottesdienftlichen 
Heformen, von denen wir hauptſächlich aus feinen drei liturgifchen Schriften Kunde baben. 
1. „Deutich kirchen ampt. Vorordnet, aufzuheben den binterliftigen Dedel, unter welchem 
das liecht der Welt vorbalten war, welchs jegt widerümb erfcheint, mit dijen lobgejengen und 5 
göttlichen pfalmen, die do erbauen die zunemenden Ghrijtenbeit, nach gottis nnwandelbaren 
willen, zum untergang aller perechtigen geperde der gottlojen.“ Alftedt (0. J.. — 2. „Deutich 
evangelijch meſſe, etwann durch die bepitiichen pfaffen im latein zu großem nachteil des 
riftenglaubens vor ein opfer gehandelt, und itzt vorordnet in dieſer ferlichen zeit zu ent— 
decken den greuel aller abgötterei durch ſolche miſſbreuche der meſſen lange zeit getrieben. 10 
Thomas Muntzer, Allſtedt 1524.” 3. Ordnung und berechnunge des teutſchen ampts 
zu Alſtadt durch Tomam Münger, ſeelwarters in vorgangen oſteren aufgericht. 1523. 
Alſtedt 1524. Gedruckt tzu Eylenburgh durch Nicoleum Widemar.“ (Alle drei abgedruckt 
aber ohne Noten bei Sehling, Kirchenordnungen I, 472ff. Für die Reihenfolge vgl. 
Smend ©. 96). Obwohl mit früberen und jpäteren Auslaffungen vergliden, eine ge: 15 
wiſſe Mäßigung unverkennbar ift, laſſen diefe Schriften (vgl. namentlich die Titel und die 
Vorrede zu 2. u. 3) die Tendenz erkennen, Aufrichtung eines deutſchen evangelijchen 
Gottesdienſtes im Geiſte. Die erite giebt die bergebrachten Metten und Bejpern in 
deutjcher jelbititändiger Bearbeitung, was ibm die Nachrede eintrug, als wollte er „die 
alten bäpſtiſchen Geberden, Meſſen und Veſper widerumb aufrichten und bejtätigen helfen“, 20 
wogegen er fih in der Vorrede zur zweiten Schrift verteidigt. Es bandle fih nur darum, 
was ja die „evangeliichen Prediger” jelber wollen, die Schwachen zu jchonen, daß fie 

nicht „geichtwinde berabgerifjen werden oder mit loſen unbewußten Yiedlein geſättigt“, 
auch ſoll man ſich nah Paulus üben und ergöken in geiftlichen Yobgefängen und Bjalmen. 
Und auf einen volltönenden Gottesdienft legt er allerdings großen Wert: mit der Predigt 3 
und gar allein mit der Sonntagspredigt, wie die zarten Pfaffen wollen, die da faullenzen, 
allein am Sonntag eine Predigt thun und die ganze Woche über Junker jein wollen, 
it es nicht DR. Man kann die arme grobe Ghrijtenbeit nicht jo bald aufrichten, 
wo man nicht das grobe unverftändige Volk feiner Heuchelei mit deutjchen Yobgejängen 
„entgrobet” x. So baben wir es denn im „Kirchenamt“ und in der „Meſſe“ weſentlich 30 
mit gelungenen Amtern zu tbun, nur die Kolleften und Yeltionen werden gelefen. Bald 
war Münzer damit nicht zufrieden. Seine dritte Schrift, die “über die Einrichtung des 
ganzen Gotteödienftes, wie er jeine jtatutarifche Gejtalt mod im jahre 1523 gefunden 
bat, Rechenſchaft und vor allem für das einzelne und feine Stellung eine. jebr interefjante 
und teilweile jebr originelle Begründung giebt, bedeutet einen tejentlichen Kortichritt. 35 
Nicht nur daß fie auch die einzelnen Handlungen bejchreibt, während die beiden erjten 
nur die liturgiichen Formeln und Yeltionen überlieferten, die ganze Ausgejtaltung des 
Gottesdienſtes iſt ficher inzwiſchen eine reichere und eigentümlichere getvorden. Als 
Introitus ſingt man, „auf das man je klerlich ſehe“, den ganzen Pſalm, ebenſo wird 
immer ein ganzes Kapitel ſtatt der evangeliſchen und epiſtoliſchen Perikopen geleſen. Die 40 
Predigt iſt dazu da, den Geſang zu erklären, „der im ampt gehört iſt, darum David 
ſagt: die erklerung deiner wort gibt verſtand den kleinen.“ Später wollte man auch 
wiſſen (Sehling S. 511), was nicht recht verſtändlich iſt, daß er das Läuten zur Predigt 
abgeſchafft habe. Allen drei Arbeiten, die des Verfaſſers große Begabung wie ſeine reichen 
Kenntniſſe hervortreten lajien, eignet ein bober Grad von Originalität, auch wird man 4 
ihm künſtleriſchen Sinn und kirchlichen Geſchmack nicht abſprechen dürfen. Seine meiſt 
ſelbſtſtän digen Überſetzungen aus dem Miſſalle entbehren nicht eines gewiſſen Schwunges, 
die gereimte Überſezung des Veni sancte spiritus (Sehling S. 504) kann ſogar als 
eine dichteriſche Leiſtung bezeichnet werden. Auch das Streben, aufzubauen und nicht bloß 
abzureißen, it unberfennbar. Gleichwohl it die ablebnende Haltung Yutbers (EA 29, : 
207f), die Smend S. 115 wejentlich auf deijen „Erboft fein“ über die Schwärmer, die 
ſich nicht vor ibm verantivorten wollten und auf feine Gmpfindlichfeit über Münzers 
Vorjprung zurüdfübrt, jebr begreiflih. Nicht nur die Nede von der „Entgrobung” und 
äbnliches, die jtarfe Betonung des Geiſtes war ibm anſtößig, noch mehr die Gering: 
ibägın Hi der Predigt und die damit verbundene Polemit gegen die Wittenberger, wahr— 
ſcheinlich auch die ſicher nicht lutheriſch lautenden Ausſagen über das Abendmahl (S. 506), 
beſonders auch die Geſetzlichkeit, mit der Münzer die Verdeutſchung des ganzen Sottes- 
dienites fordert. Und wenn Yutber, wie Münzer behauptet (Enders, Aus dem Kampf 29) 
bon den Drud des „ampts“ bei jeinem Fürſten bintertrieb, was lediglich dadurch ge: 
ſtützt wird, daß dieſes in Yeipzig erfchien, fo tbat er dies obne Kenntnis des Inhalts bloß co 
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auf Grund deifen, was er von dem Treiben Münzers gebört. Denn ſchon im Juni 
1523 war ihm zu Obren gefommen, dag Münzer ſich auf bejondere Eingebungen Des 
Geiſtes und Viſionen berief. Ein uns nicht erhaltenes Schreiben an ibn, das an die 
alten Beziebungen anfnüpfend ibm jedenfalls in freundjchaftlicher Weile Vorhalt machte 

5 und wohl auch zu einer perfönlichen Ausſprache aufforderte, wurde von diefem zwar ebr- 
erbietig aber mit großem Zelbjtgefühl erwidert (Enders IV, 169) und war durch jeine 
unklaren Auslafjungen über die unmittelbaren Wirkungen des Getftes nur zu ſehr dazu 
geeignet, Luthers Mißtrauen zu beſtärken und ibn zu veranlafien, u. a. den Schöſſer von 
Alftedt vor diefem Propbetengeijte, von dem er den Eindrud gewonnen batte, er fei ent: 

p weder finnlos oder trunfen, zu warnen. Nimmt man Münzers beimlichen Verkehr mit 
Garlitadt und jeine Polemik gegen die „evangelifchen Prediger” in jene Schrift zu: 
jammen, jo war feine Unterwürfigfeit gegen Yutber in jenem Brief wohl gebeuchelt. 

Und jehr bald konnte man erfahren, welder Geift ihn bejeelte. Als Graf Ernſt 
von Mansfeld, der in Heldrungen reftdierte, feinen Untertbanen den Befud von Münzers 
Predigten verbot, wütete Münzer am 13. September 1523 auf der Kanzel gegen den 
„ketzeriſchen Schalt und Schindfefjel“. Da die Sache Gottes Wort anginge, mweigerten 
ſich Schöffer und Nat einzufchreiten und wieſen den Grafen legtlih am den Kurfüriten, 
und Münzer jelbjt gab in einem Briefe an den Grafen jene Worte nicht nur zu, 
jondern drohte als ein „verjtorer der ungläubigen“, wie er jich unterzeichnete, wenn er 

20 bei jeinem unfinnigen Verbot beharre, fo lange noch ein Aderlein in ihm fich rege, den 
Grafen in allen Zungen aud vor Türken, Heiden und Juden als einen „vorryſſen, un: 
wigigen Menjchen“ auszufchreien. Wie jehr er ſich in die Nolle des von Gott berufenen 
und darum verfolgten Propheten bineingelebt hatte, defjen Pflicht es ſei, „die lautbaren 
beweglichen Bojaunen zu blajen, daß fie erballen mit dem Eifer der Kunſt Gottes, feinen 

5 Menjchen auf Erden zu verfhonen, der dem Morte Gottes wiederſtrebt“, zeigt fein Brief 
an den Kurfürjten vom 4. Oftober 1523, in dem er zugleich fein Vorgehen abſchwächt 
und fi zum Verhör nach göttlichen Nect erbietet. Und diejer, dem „in ſolche Sacen 
ſich einzulaffen bei chwerlich“ war, begnügte ji, ihn in Eid und Pflicht zu nehmen und 
verfprechen zu Ian, fortan auf dem Vredigiſtuhl ſich ſolcher Außerun⸗ en zu enthalten, 

30 die der Unterweiſung des Volkes nicht dienſtlich wären (Förſtemann, N. Mitt. ©. 228 ff.). 
Damit hatte Münzer getvonnenes Spiel. Ungebindert durfte er feine aufregenden Predigten 
fortjegen. 

Anfang des Jahres 1524 — denn es foll eine Neujabrsgabe fein — ließ er aus: 
geben „Brotejtation oder empietung Tome Müngers von Stolberg am Hartzs jeelwarters 

36 zu Alftedt jeine leren betreffende vnnd tzum anfang von dem rechten Ehrijten glawben, 
vnnd der Tawffe 1524“ (Eilenb. Druck?). Dieſer Schrift folgte bald darauf eine zweite: 
„Bon dem getichten glawben auff nechſt Proteſtation außgangen Tome Muntzers Sel— 
werters zu Alſtedt 1524“. Schon die erſtgenannte Schrift, in der er ganz im Tone 
eines Apoſtels oder Propheten auftritt (Ich Thomas Müntzer von Stolberg aus dem 

40 Harte ein knecht des lebendigen Gottesſon, durch den vnwandelbaren willen und vnvor— 
ruckliche Barmberzideit Gottes des waters entbiete 2c.), bedeutet, obwohl Yutber nicht ge: 
nannt wird, einen offenen Angriff gegen die Yebre der Wittenberger. Die Auserwählten 
ſollen chriftformig werden; man muß Gott die Dornen und Diſteln ausrotten laflen, um 
wirklich glauben zu fünnen, d. b. eben chriftformig zu werden. Von Gbrifto ſei fein Kind 

45 getauft worden, wir leſen nicht einmal von der Taufe der Maria oder der Jünger. 
Daran fanns aljo nicht liegen, „die rechte Taufe iſt nicht veritanden, darumb iſt der Ein- 
gang zur Chrijtenheit zum viebiichen Affenſpiel geworden“, Es handelt ſich um „die Be- 
wegung unſeres in Gottes Geiſt“. Die unzüchtige Frau mit ihrem roten Rod, die Blut- 
vergießerin, die Römische Kirche, die ihr Geremonien und Geberden aus der Heidentwelt 

50 zufammengejtoppelt, iſt Schuld an der Kindertaufe. Mit Entfchiedenbeit erklärt er ſich 
gegen das Schriftprinzip. Die Schriftgelebrten wähnen, wenn wir die Schrift baben, 
wäre es genug, wir brauden der Kraft Gottes nicht gewahr werden. Sie baben feinen 
andern Glauben noch Geift, denn den fie aus der Schrift geitoblen haben. Aber „ob du 
auch ſchon die Biblien gefreſſen bättejt, bilft es dir nichts, du mußt den jcharfen Pflug— 

65 ſchar leiden. Gott muß den, der ſich von allem entblößet hat und verzweifelt, ſelbſt den 
Slauben lehren. Die Predigt, der Glaube muß uns rechtfertigen — er verjtebt immer 
darunter einen biftorifchen Glauben: „du baft nie fein mal gezweifelt” —, it eine unbe: 
jcheivene Rede, da wird der Natur nicht vorgebalten, wie der Menſch durch Gottes Merk 
zum Glauben fommt, welches er muf vor allem und über alle Ding warten, anders 

co iſt der Glaube nicht eines Pifferlings wert. Am Schluß erflärt er: Durch mein Vor: 
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nehmen will ich der evangeliſchen Prediger Lehre in ein beſſer Wejen führen und unfere 
binderftelligen langjamen, römifchen Brüder auch nicht verachten. Auf der gleichen Yinie 
bewegt ji die Schrift Bon dem gedichteten Glauben (abgedr. bei G. Arnold, Unpart. 
Kirchen und Ketzerhiſt. IV, S. 200ff.). Der Chriftenglaube ift ein Sicherung aufs Wort 
und Zuſage Chrifti ih zu verlafien. Um das Wort zu fallen, muß das Ohr gefegt fein 5 
vom Getön der Sorgen und Buße. Der Unglaube, das Licht der Natur in uns muß 
getötet werden, und Dazu, zu töten, nicht lebendig zu machen, iſt die Schrift da. Die 
Yeute müſſen in die allerböchite Unwifjenbeit und VBertvunderung gebracht werden, man 
muß erjt die Hölle erlitten baben, der aus Büchern oder von Menſchen geſtohlene Glaube 
muß ausgewurzelt und zerbroden werden, dann erſt fann er des Wortes Gottes an— 10 
bören und wird er von Gott gelehrt. Angebeftet it ein Brief an den Scöjler Zeiß 
zu Alſtedt, aus dem fich ergiebt, daß Münzer auch mit den Joachitiſchen Schriften nicht 
unbefannt war: „Ihr jollt auch wiſſen, daß fie dieſe Yehre dem Abt Joachim zufchreiben, 
und beißen fie ein ewiges Evangelium in großem Spott. ch babe ihn allein über Je— 
remiam gelejen. Aber meine Lehre iſt boch droben, ich nebme fie von ihm nicht an, jon= 15 
dern vom Ausreden Gottes“. Und fie fand trog der Dunfelbeit jeiner Rede über Er- 
warten großen Anklang. Von allen Seiten jtrömte man zu den Predigten des geijterfüllten 
Propheten. Seine Getreuen, die „Auserwäblten”, die durch Verzweiflung und „Yange: 
weile” ſich zur Abkehr von der Welt bindurchgerungen baben, vereinigte er zu Bündnifjen 
unter Berufung 2 Chr 23, 16 (N. Mt XII, 566), auch Fremde wurden aufgenommen, » 
an einem Tage bei 300 (ebenda ©. 185). Gewaltſame Unterdrüdung alles dejjen, was 
jeiner Meinung nad dem Evangelium widerjtrebte, war offenbar das Ziel. Im Früb- 
jabr 1524 jtürmten Alftedter Bürger die nabegelegene Wallfabrtstapelle Mallerbad und 
trugen ihre Koftbarfeiten als gute Beute davon. Als die Schuldigen zur Nechenjchaft 
gezogen werden follten, war man bereits entjchlofjen, fi zu wehren, und Münzers Pre: 3 
digten wurden immer drobender. Die Fürſten, welche die Kirchen und Klöjter, „wolt 
jagen Mordgruben“ gejtiftet haben, wollten fie jetzt auch ſchützen. Geborne Fürſten tbun 
nimmer gut. Man muß den Fürjten abjagen. Wenn die Negenten twider den Glauben 
und das natürlid Recht handeln, jo mu man fie erivürgen wie die Hunde. In kurzer 
Zeit werde die Gewalt an das gemeine Volk gegeben werden, die Veränderung der 30 
ganzen Welt ſtehe vor der Thür (N. Mit XII, 171). Man fiebt deutlich, wie er von 
der ja längjt weite Kreife beberrichenden VBorjtellung, die für das Jahr 1524 eine große 
Ummwälzung erwartete, ergriffen war. Und ſie mit berbeizuführen, fühlte er fich berufen. 
„Ich ſage euch, man muß gar mächtig Achtung baben auf die neue Beivegung der isigen 
Welt. Die alten Anjchläge werden es ganz und gar nicht mebr tbun, wie der ‘Prophet 35 
jaget: Faex calieis indignationis non est exinanita, bibent omnes impii ter- 
rae. Qui sanguinem sitiverunt, sanguinem bibent, jdrieb er dem kurfuͤrſtlichen 
Schöſſer Zeig (N. Mt XII, 174), der eine Zeit lang mit ibm fompatbifierte, und als 
er nachdrüdlich an jeine Pflicht erinnert, dagegen auftreten wollte, der Bewegung nicht 
mehr Herr werden fonnte. Schultheiß und Nat weigerten ibm den Geborfam. Unzu— 40 
friedene von auswärts, namentlich Bergleute aus dem Mansfeldifchen, fanden fich in der 
Stadt ein, um zu erfunden, ob Münzer oder die Alftedter „um des Evangeliums betrübt 
würden”. Als wegen Teilnabme an jenem Kapellenjturm ein Mitglied des Nats ver: 
baftet worden war, ließ Münzer die Sturmglode läuten. Das Volt rottete fich zu: 
ſammen, alles griff zur Wehr, Weiber griffen zu Miftgabeln, um Nat und Prediger vor 45 
einem etwaigen Anjchlage zu ſchützen. Trog alledem ſchritten die Fürjten nicht ein. Man 
ſchrieb bin und ber, ermabnte und verwarnte, tbat aber nichts, außer daß man die von 
Münzer eingerichtete Winfeldruderei unterdrüdte, twas dieſer, der Yutbers Einfluß dabinter 
vermutete, nur immer mebr gegen den Wittenberger Neformator aufbracte. Immer 
ibärfer wandte er fich gegen Yutbers Schriftprinzip und die Lehre von der Nechtfertigung 50 
durch den Glauben. „Es iſt foweit gefommen, daß man vor Gott nicht mehr handeln 
fann, als was man aus dem Buche geitoblen bat“. Man ift gefättigt von der Schrift, 
man will feiner Offenbarung glauben (Förſtemann 241f.). Desbalb kämpft er gegen die 
falihen Propheten und Hirten, die das Wort jteblen: Niemals bat der Herr zu ihnen 
geiprodhen und fie maßen fich feine Worte an. D meine Yiebjten jchaffet, daß ibr weis 55 
jagt, ſonſt wird eure Theologie nicht einen Heller wert fein, jchrieb er an Melanchtbon 
(Bindjeil 217). „Der Auserwählte muß die Kunſt Gottes, den rechten beiligen Chriſten— 
glauben überfommen aus dem Munde Gottes, — er muß feinen erjtoblenen, erdichteten 
hriftliben Glauben wegthun dur bobe Betrübnis und Verwundern!“ Erjt wenn die 
Kräfte der Seele entblößt find und der Abgrund der Seele erfcheint, kann der Geiſt in wo 
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ibm wirken: „indem wir Chriſto qleichförmig werden im Leiden und Leben, durch Um 
ichattung des heiligen Geiſtes erlangen wir den rechten Ghrijtenglauben“. Wie no alle 
Schwärmer fordert er eine Gemeinde der Heiligen, in der die Auserwählten angeben 
fünnen, tie fie zum Glauben gekommen find, „das madıt alsdann eine rechte chrijtliche Kirche, 
den Gottlofen von den Ausertwäblten zu erkennen“ (Förftemann 275ff.). Und mit der 
jcharfen Sonderung der Guten und Böfen unter Vernichtung alles Entgegenjtebenden 
war es ibm furdtbarer Ernjt. Als die Yeute von Sangerbaujen an dem Beſuch jeiner 
Predigten von ihrem Amtmann gebindert wurden, mabnte er offen zum Aufrubr gegen 
die Tyrannen und verwies auf Die mebr denn dreißig Anjchläge und Bündnifje der Aus- 

10 erwäblten, die ſchon vorbanden jeien. „In allen Yanden will jih das Spiel machen“ 
(Körftemann 2377). In furchtbaren Drobungen erging fich feine Rede gegen die Fürſten. 
Aus Hofea 13, 11 entnabm er die Weisfagung: Gott bat die Herren und Fürjten in 
jeinem Grimm der Welt gegeben und er will fie in der Erbitterung wieder wegtbun. 
‚immer weiter zog er feine Fäden, freilich nicht überall mit Erfolg. Garlitadt wollte von 
Anwendung von Gewalt nichts wiſſen und ließ dies in einem offenen Briefe „der von 
Orlamünde an die von Alftedt, wie man chriftlich predigen ſolle“ erklären (Näger, Garl- 
ſtadt 455). Aber wie mußte es fein Selbitgefühl erböben, als Kurfürſt Friedrich und 
Herzog Nobann am 13. Juli (vol. Th. Kolde, GgA 1902 ©. 762) nach Alſtedt, 
famen und Münzer eine Predigt vor ihnen balten durfte, in der er mit den jchärfiten 

Worten die Anwendung von Gewalt wider die Gottlofen und diejenigen, die Abgötterei 
trieben, forderte und mit Selbitbilfe drobte: „Die böjen faulen Chriften ſoll man aus: 
rotten, wenn es die Fürſten nicht tbun wollen” (Außlegung des andern vnterſchyds Da- 
nielis 2c., Alftedt 1524. Hierin auch Harer als ſonſt jeine Lehre vom innerlichen Wort, 
vgl. R. Grützmacher, Wort und Geift, Yeipzig 1902 ©. 155). Zwar ließ Herzog Jo— 

35 hann ibn bei diefer Gelegenbeit dur den Kanzler Brüd (NM. Mt XII, 169, und Kapp, 
Kl. Nachlefe II, 6127.) verpflichten, jeine Schriften der Genfur zu unterwerfen, aber die 
andere Verpflichtung, die man ibm auflegen wollte, jihb von den Wittenbergern verbören 
zu lafjen, wies er mit Entrüftung zurüd, und blieb trogdem unbebelligt. Und die Er- 
regung in der Stadt wuchs, als das Gerücht fich verbreitete, Yeute, die angeblib um des 

0 Evangeliums willen aus dem berzoglichen Sangerbaufen geflüchtet waren, und die Unter: 
thanen des benachbarten Ritters Friedrich von Witleben, die, weil fie troß feinem Wer: 
bote die Predigten Münzers befuchten, von dem Ritter überfallen und gebrandichagt worden 
waren, bei Münzer Schub ſuchten, jollten ausgeliefert werden. Wenn die Gewalt das 
Schwert ziebe, predigte er am 24. Juli, müfjen wir ihr mit dem Schwerte begegnen. 

3 Und ſchon waren feine Gläubigen überzeugt, daß ihnen in einem etwaigen Kampfe nichts 
twiderfabren fünne (N. Mt XII, 180f.). 

Inzwiſchen hatte Yutber jene vor den Fürſten gebaltene Predigt zu Geficht befommen 
und in der Erkenntnis, daß es ſich um Aufrubr handle und die Obrigkeit in fichtlicher 
Unflarbeit darüber, wie weit ihre Pflicht gebe, zögerte, griff er ein und ſchrieb Ende Juli 
(val. Tb. Kolde, M. Yutber II, 147 f. u. Anm.) feinen berübmten „Sendbrief an den 
Fürften zu Sachſen vom aufrübrerifchen Geiſt“ MA 15, 210). Das batte zur Folge, 
daß Münzer am 1. Auguſt vor Herzog Johann und feinen Räten zu Weimar verbört 
wurde. Obwohl er vieles leugnete, wurde er doch feines aufrühreriſchen Treibens über- 
führt. Man entließ ibn mit dem Befcheide, daß der Kurfürft, dem berichtet werden folle, 
weiteres verfügen werde. Darauf erbot er ſich behufs Verteidigung feiner Yehre gegen den 
„verlognen Yutber” (Körftemann ©. 248) zu einem Verhör „vor der Chrijtenbeit”, zu 
dem aus allen Nationen diejenigen entboten werden follten, „die im Glauben unübermwind: 
liche Anfechtung erduldet und zur Verzweiflung ihres Herzens gefommen find“ (Förſte— 
mann ©. 248; vgl. N. Wit XII, 169ff.). Die furfürftliche Antwort wartete er jedoch 
nicht ab. Zurückgekehrt mußte er, als er endlich Ernſt machen wollte oder, wie er ſich 
ausdrüdte, das ernſte Wort Gottes zu predigen gedachte, erfabren, daß der Alſtedter Nat 
ibm widerſtrebte. „Site achten ibren Eid und Pflicht böber als Gottes Wort“, klagte er. 
Und obwohl er zu bleiben gelobt batte, machte er fich bereits am 7. Auguſt beimlich 
davon (vgl. Merr 5.39 ff). Kurz vorber batte er eine neue (oben ſchon benutzte) Schrift 

55 gefchrieben: „Außgetrüdte emplöflung des falichen Glaubens der vngetrewen imelt, 
durchs gezeugnus des Guangelions Luce ꝛc. (nach der zur Genfur übergebenen Handſchrift 
in Weimar bei Förftemann ©. 238, der vielfach veränderte Drud jegt als Neudrud 
berausgeg. von Jordan, Müblbaufen 1901), die den beiten Einblid in jene Lehre gewährt. 

(Ein Verſuch, eine gewiſſe Einbeitlichfeit darin zu finden bei K. Müller, KG., Tüb. und 
co Yeipz. 1902 II, 310f.) Übrigens bat er auch eine von den Zeitgenofjen viel beiprochene 
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eigentümliche Ebelebre vorgetragen (vgl. den Brief an Melanchtbon, Bindjeil 21, Strobel 
©. 187. 189). 

Von Alſtedt begab fib Münzer nab Müblbaufen. In dieſer Kleinen, aber. wohl— 
babenden und gewerbreichen Reichstadt hatten evangelische Prädifanten ſchon feit längerer 
Zeit ihr Weſen. Namentlich entfaltete ein Müblbäufer Kind, der Früher Mönd im 5 
Kloſter Reiffenftein auf dem Eichsfelde geweſen war, ein Mann von großer Thatkraft 
und zündender, volfstümlicher Beredſamkeit, Heinrich Pfeiffer, ſeit Anfang 1523 eine leb- 
bafte Tätigkeit. Seine und feiner Genoſſen Predigt, die ſich mehr gegen die verbaßten 
Pfaffen und Mönche richtete, als auf Verfünbigung des Evangeliums bedacht war, fiel 
in der Bürgerjchaft, in der über die Ausfaugung durch die Geiftlichkeit, ibr unfittliches 
Leben und über die autofratische Willtürberrichaft des Nates längjt große Unzufriedenbeit 
berrichte, auf guten Boden. Es fam zu Plünderungen von Bfaffenbäufern, aber auch zu 
einem Aufitand gegen den Nat, der ſich eine Mitregierung der Bürgerjchaft gefallen lafjen 
mußte. In den von der Gemeinde ertrogten Artifeln war aud die freie ‘Predigt des 
Evangeliums in allen Kirchen gefordert worden. Aber als man größere politifche reis ı7 
beit erlangt, zeigte ſich, wie wenig nod die firchliche Frage im Bordergrund jtand. Die 
vorgefonmenen Ausichreitungen mochten auch manche jtugig gemacht baben, denn die Ge— 
meinde twilligte ein, als der Rat am 24. Auguſt 1523 auch unter Hinweis auf ein faifer: 
lies Mandat (2), welches die Abicbaffung der “Prediger fordere (Jordan ©. 175), 
„nicht dag man dem Worte Gottes und der Predigt entgegen ſei, fondern zu vermeiden 20 
großes Unglüd und Gefahr”, die Ausweifung von Pfeiffer und jeiner Predigtgenofien be- 
antragte (Holzbaufen, Ztichr. f. Geſchichtswiſſ. 1345, IV. Bd ©. 366 Ff.; Merx S. 57—61). 
Aber gegen Ende des Jahres war Pfeiffer wieder in der Stadt und fand viele Anhänger, 
und obwohl diefe um Oſtern in der Nact in die Bredigerfirche eindrangen und die Bilder 
abbrachen, wagte der Hat nicht einzufchreiten und begnügte jihb mit einem Verbote, den 3 
Prediger zu beberbergen. In diefer Stadt glaubte Münzer zu finden, was er juchte. Ein 
warnender Brief Yutbers an den Nat vom 21. Aug. 1524 (Enders IV, 377; WAXV, 
230) fam zu jpät. 

Zwar batte man anfangs Bedenken, Münzer predigen zu laffen, aber ließ ibn doch 
ichließlich gewähren. Er fchloß fich aufs engite an Pfeiffer an, und immer mebr ver: 30 
quidten ſich die nterefjen der Gegner des bisberigen Stadtregiments mit denen der reli- 
giöien Neuerer. Kirchen und Mlöfter wurden beraubt, die Bilder entfernt, die Reliquien 
berausgeriffen und geſchändet. Schon umgaben fich die Prediger mit bewaffneten Haufen. 
Münzer unterwies das Volk, daß fie feiner Obrigkeit geborfam zu fein, niemandem Zinfen 
noch Nenten zu geben jchuldig ſeien und verfündigte rüdbaltslofer als je die Pflicht, alle 35 
geiftlihe Stände zu verfolgen und auszutreiben. Die Verwirrung jtieg, als mit anderen 
fremden Predigern ein dem Namen nach unbekannter Geiftlicber (vielleicht Köler, vgl. 
Merr S. 74), den Yutber geſchickt batte und der fich übrigens jpäter der radikalen Be- 
wegung anſchloß (Seidemann, Forſch. XI, 3787. 382), gegen Münzer predigte. Cine 
ganze Anzahl Hatsberren entzog jich der Verantwortung durch die Flucht. Den Nadifalen 40 
ſchien jegt die Zeit gefommen zu fein, ibre Korderungen durchzufegen. Von Münzer und 
Pfeiffer wurden zwölf Artikel aufgefegt, in denen die Abſetzung des alten Rates und die 
Einführung eines neuen immertwäbrenden, nach dem Wortg Gottes befehlenden und ur: 
teilenden Rates gefordert wurde. Sie wurden ebenjo wie ein von Münzer an die „Kirche 
zu Mühlhauſen“ gerichteter Brief vom 22. September, in dem er mit beftigen Anklagen 45 
gegen das bisberige Regiment dazu auffordert, „aus Pflicht göttlichen Worts alle die 
Mißhandlung, Gebreben und alle ibre Bosbeit” im Drude ausgeben zu lafien, auch in 
den umliegenden Dörfern verbreitet (Förſtemann, N. Urk. 254-257), fanden aber dort 
noch feinen Anklang. Und dem bierdurd ermutigten und durch dringende Mahnungen 
von auswärts bejtärkten Nat gelang es noch einmal, das Heft in die Hand zu befommen, 50 
worauf Münzer und Pfeiffer am 28. September 1524 vertrieben wurden (Holzbaufen 376). 

Beide wandten ji nad Süden (über Münzers Aufentbalt in Bebra bei dem Wieder: 
täufer Hut, der feine Bücher vertrieb, Jahresb. d. bift. Vereins für Schwaben-Neuburg I, 
243— 249) und tauchen zuerjt wieder in Nürnberg auf, wo Münzer, auch wenn er fich 
mit Sleichgejinnten in Verbindung geſetzt baben mag, fich rubig verbielt, aber, was ibm 55 
offenbar die Hauptjache war, einen Druder für feine Schrift fand, mit der er ſich an 
Yutber für feine Vertreibung aus Sachſen rächen wollte, denn bier erſchien feine berüch: 
tigte Schmäbfchrift gegen Yutber: „Hoch verurſachte Schugrede und Antivort wider das 
geiftlofe, ſanftlebende Fleiſch zu Wittenberg welches mit verfebrter Weife durch den Dieb- 
jtabl der heiligen Schrift die erbärmliche Chriftenbeit alfo ganz jämmerlich bejudelt bat wo 
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(abgedr. von L. Enders in Niemevers Neudruden Nr. 118). Neben einem iNaBIOfen Hab 
gegen Yuther treten bier feine aufrühreriſchen Tendenzen offen zu Tage. Die Fürjten 
find nad ibm die Grundfuppe des Muchers, der Dieberei und Näuberei, die alle Krea— 
turen als Eigentum in Anfpruch nehmen, die Fiſche im Waſſer, die Vögel in der Yuft 
und die Gewächſe auf Erden, und dann laſſen jte Gebote ausgeben: Gott hat geboten, 
du jolljt micht jteblen u. f. w. (Enders 25f.). Noch ebe der Nürnberger Rat auf ibn 
aufmerffam geivorden, war Münzer auf und davon (Tb. Kolde, Hans Dend ꝛc., Beitr. 
bayr. KG VIII, 97). Er zog weiter ſüdwärts, jicherlih um neue Bundesgenoffen zu 
twerben. Und jeine Schriften über die unverjtandene Taufe und den erdichteten Glauben 
wie die Gegnerſchaft Luthers batte ſogar in Zürich in den Kreiſen der ſich dort zuſammen⸗ 
ſchließenden Täufer die Aufmerkjamteit auf den neuen Propheten gelenkt. Ein gemein: 
james Sendichreiben an ibn vom 5. September 1524, das ibn noch in Alſtedt vermutete, 
ermunterte ibn, mutig mit feiner Predigt fortzufahren, dagegen mabnte es jebr bejtimmt 
ab, das weltliche Schwert zu gebrauchen. Kriege und Töten jet bei Chriften abgetban; 

F auch jonjt tadelte es manches, namentlihb daß Münzer, obwohl er ihre Unchrijtlichkeit 
längſt erwieſen, mit dem Abthun der Kindertaufe nicht Ernft mache. (Cornelius, Geſch. des 
Münſt. Aufruhrs II, 241; vgl. Tb. Kolde, M. X. II, 177.) Dieſer Brief bat Münzer 
ſchwerlich erreicht, aber in Grießen, einem zwiſchen Waldshut und Schaffhauſen gelegenen 
Orte, wo er ſich angeblich acht Wochen lang aufhielt, aber früheſtens Mitte Ottober 
(gegen R. Stählin, Zwingli I, 72) angelangt jein kann, haben die Züricher Freunde mit 
dem „reiniten Verkündiger der göttlichen Wahrheit“, wie fie ibn in jenem Sendjchreiben 
nannten, ficher mündlich verfebrt, und nicht ohne Grund wird man die jeitvem bei ibnen 
zu Tage tretehden fommuniftijchen — auf ſeinen Einfluß zurüdfübren dürfen. 
Nach Bullingers Zeugnis (Reformationsgeich. I ‚224-237; vgl. ©. Loſerth, Baltb. Hub: 

35 maier, Brünn 1893 ©. 73) bätte er auch auf Baltbafar Hubmaier in Waldshut ſchlimmen in 
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Einfluß geübt. Sicher ift, daß er zu agitatoriichen Zwecken in weitem Umfreis im 
Klettgau und Hegau und in der Stublinger Yandjchaft, wo alles ſchon in Gärung war, 
jein Weſen trieb und durch feine Predigt, „wo ungläubige Negenten, da wäre auch ein 
ungläubiges Volk“, und durch feine „Artikel wie man bereichen foll aus dem Evangelium 
angegeben“, den Boden immer mebr unterwühlte. Auch bei Defolampad in Bafel wußte 
er ſich als armer Erulant einzuführen, wurde von diefem, was ibm jpäter viel üble Nach- 
rede einbrachte, freundlid aufgenommen, und machte auch bei ibm den Verſuch, ibn für 
das Hecht des bewaffneten Widerftandes gegen die Obrigkeit zu gewinnen (J. 3. Herzog, 
Oekolampad I [1843] ©. 302). 

Aber Münzer trieb es wieder nah Müblbaujen zurüd, wo ſein Weib, Ottilie, geb. 
von Gerſen, geblieben war und die Weiber zu allerlei Unfug anjtiftete (Seidemann, Forſch. 
XI, 382, ſonſt über fie nob 3bTh 1847 ©. 639). Wann er wieder nach einem un- 
freiwilligen Aufenthalte in Fulda (Tengel, Nütl. Urkunden ed. Cyprian II, 339ff.) in 
Mühlhauſen war, iſt nicht ficher, aber jchwerlich vor Anfang des Jahres 1525 oder erit 
jpäter (vgl. Merr ©. 100 Anm.). Dort hatte ſich Pfeiffer, den man ſchon Ende Oftober 
(nad) Münzers Abzug) aus Nürnberg ausgewieſen batte (vgl. Tb. Kolde, Beitr. 3. bavr. 
KG VII ©. 10f.) jeit Mitte Degember, und zwar jest mit Hilfe jeiner Anbänger in 
den Dörfern, jo weit war die Gärung fortgefchritten, wieder feitiegen fünnen, und ſchürte 
weiter. Ein großer Erfolg war die Einziebung der Klöfter, die Vertreibung der Mönche 

5 und die mit großem Bandalismus borgenommene Reinigung der Kirchen und Kapellen 
von allem abgöttifhen Wejen, was im der Umgegend Nachahmung fand Holzhauſen 
S. 378). Natürlich verfolgten auch die benachbarten ſächſiſchen Fürſten dieſe Dinge, aber 
bei den verſchiedenen Intereſſen — Herzog Georg wunſchte die Wiedereinführung der 
alten Stadtverfaſſung und der katholiſchen Kultusformen —, kam es nur zu reſultat— 
loſen Verhandlungen zwiſchen den beiderſeitigen Räten. Als infoige einer Klage der aus- 
getriebenen Mönche das fatferlihe Negiment zu Ehlingen Georg und Johann von Sachſen 
unter dem 24. März zu Kommiſſarien in diefer Sache ernannte, dadıte man doch daran, 
Nat und Bürgerichatt zur Veranttvortung zu zieben Merr ©. 68 ff.). Ebe es dazu fam, 
batte die Sadıe eine andere Wendung genommen. Um Faſtnacht wurde Münzer durch 
jeine Anbänger, obne daß der Hat es hindern fonnte, zum Prediger an unferer lieben 
Frauen ernannt. Die Deutjchberren mußten als die legten Vertreter der römischen Geift- 
lichkeit das Feld räumen. Immer offener predigte jegt Münzer in Verbindung mit 
Pfeiffer, der übrigens die führende Stellung einnabm und ganz der Mann dazu var, 
Münzers Theorien in Wirklichkeit umzufegen, die Notwendigkeit des Aufrubrs: iemand 

wtwerde zum Herrſcher geboren, bei der Gemeinde rube die Gewalt des Schwertes, die 
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Obrigkeit, Fürſten und Herren ſeien nur Diener derfelben. Wollte die Obrigkeit in die 
Abjtellung der offenbaren Mißbräuche nicht willigen, jo müßte fie vertrieben werden. 
Auch fein Kommunismus trat immer mebr zu Tage: Mit dem Abthun der Bilder und 
Altäre in den Kirchen fer es nicht genug, „wollt ibr nun felig werden, jo müßt ihr aud) 
die Abgötter in Häufern und Kaften, fonderlid das ſchöne zinnerne Geſchirr von ben 
Wänden, Kleinod, Silbertverf und baar Geld aus den Kaften auch wegthun, denn dieweil 
ihr das liebet, wird der Geiſt Gottes nicht bei euch wohnen“ (Seidemann, Forſchungen 

382 nach dem 16. März). Solche Mahnungen wurden bei dem gierigen Pöbel gern 
gehört und vergrößerten den obnebin durch von auswärts gefommene Flüchtlinge und 
—S—— verftärften Anhang der Radikalen. Wohl unterrichtet darüber, welche Gefahr 
von auswärts drobe, und unter Hinweis darauf, daß Kaifer und Fürften der Stadt das 
Evangelium nehmen wollen, betrieb man umfängliche Rüftungen und übte die Mannjcaft. 
Unter Führung Pfeiffers wurde endlich in der Liebfrauenkirche am 16. März die Ab: 
jegung des bisherigen Rats bejchlofjen und nad den von den Predigern . Jahre früber 
feitgelegten Grundfäten ein neuer ewiger Nat eingeſetzt. Daß Münzer und Pfeiffer in dem— 
ſelben geſeſſen (Mel. bei Walch a 204), wie man behauptet, iſt unrichtig. Es ſchien 
auch, als wollte er wirklich größere Ordnung fchaffen. Aber e8 war ſchon zu ſpät. Es 
mag zuviel gejagt fein, wenn Yutber am 11. Mpril fchreibt: Munzer Mulhusii rex et 
imperator est, non solum doetor (De Wette 2, 611), aber daß er vieler Gegner 
und noch mehrerer, die jein Treiben mit Schreden beobachteten, die große V 
hatte, war richtig, freilich noch größeren Einfluß batte er in Thüringen und im Harz durd) 
jeine aufreizenden, im Propbetenton gejchriebenen Briefe und die von ibm angezettelten 
Bündniffe der Auserwäblten. Die lange ausgeftreute Saat ging jest auf. Von Süden ber, 
alles mit ſich fortreigend, rüdte die Bauernbeivegung heran. Ihr wollte Münzer die Hand 
reihen. Und bald war ganz Thüringen, das Eichsfeld bis tief in den Ober- und Unter 2x 
barz, vom Aufrubr ergriffen. Der geiftige Mittelpunkt war Müblbaufen mit feinen Pre: 
digern, aber nicht jo, als ob Münzer der eigentliche Anführer geweſen wäre. Er ſchürte 
überall durch feine Pampblete („Laßt Euer Schwert nicht falt werden vom Blut“, ſchrieb 
er an die Mannsfelder Bergleute, bei Luther EA. 65, 15), durch die von ibm eingeleiteten, 
jest auch durd Aufnahme von Adeligen erweiterten Bündniffe, aber auferbalb Mühl: : 
bauj ens war man wenig geneigt, fich ibm geradezu unterzuordiien und auch mit’ dem 
raſch vordringenden, ir jchnellen Erfolg ausgehenden Pfeiffer, der ſich in Sraufamfeit 
und Raubſucht als richtiger Bauernführer eriwies, fam es zu Zerwürfniſſen, welche ein 
einheitliches Vorgehen verhinderten. Während Pfeiffers Haubzüge ins Eichsfeld einen 
Teil der Aufftändifchen beichäftigten und überallbin Verwüſtung und Brand trugen, 
rüdte Philipp von Heſſen, der bereits die Bauern um Hersfeld und Fulda niedergeichlagen 
batte, heran, und zugleich wurden die bei Frankenhauſen fich jammelnden Bauern von 
Herzog Georg und bejonders von dem Grafen Ernjt von Mansfeld in Heldrungen bedroht. 
Sehnlichſt bat man Münzer und die Mühlbäufer um Hilfe. Am 10. Mai brach Münzer, 
„der Anecht Gottes wider die Gottlofen“, der noch vor jeinem Abzuge den Rat um Be: 
ftrafung von „Aufrübrern“ in der Stadt erfuchen mußte (Raldenbeiner S. 126), nad 
Frankenhauſen auf, wo man inzwiſchen mit dem Grafen Albrecht von Mansfeld Unter: 
bandlungen angefnüpft hatte. Auf feine Veranlaffung wurden fie abgebrocden. In der 
robeiten Sprade jchrieb er — Thomas Münzer mit dem Schwerte Gideons, unterjchrieb 
er ſich — an die Mansfelder Grafen, die er am meiften bafte, racheſchnaubende Drob- 4 
briefe (EN 65, 16 FF). Von allen Seiten rief er die Verbündeten zufammen, ja war kühn 
genug, um die Hilfe des Hurfürften gegen Ernft von Mansfeld zu erlangen, zwei adlige 
Unterbändler, die er in jeiner Gewalt batte, mit Hinrichtung zu bedroben, wenn er fte 
nicht erbielte, und ließ diefe wirklih am 13. Mai binrichten. Angefichts der fürftlichen 
Übermacht begannen die bei Frankenhauſen umringten Bauern neue Unterbandlungen. 
Die Fürjten verlangten die Niederlegung der Waffen und die Auslieferung Münzers und 
jeines engeren Anbangs. Dur faljche Siegesgerüchte von auswärts, mit allen Mitteln 
feiner Beredfamfeit, durch feine Siegeszuverfiht und den Hinweis auf die ihm von Gott 
rief Zeichen (val. den Bericht des Augenzeugen Hans Hut, Nabrb. d. bift. Ver. f. 
Schwaben und Neuburg I, 241) veritand der Prophet noch einmal, die Zagenden zu bes : 
tbören. Die blutige Schlacht von Frankenhauſen brachte am 15. Mai die Entſcheidung. 
Am folgenden Tage wurde Münzer in feinem Verſteck aufgefunden, gefangen genommen 
und dem Grafen Ernſt von Mansfeld nach Heldrungen überliefert (Faldenbeiner ©. 56) 
Auf der Felter wurde ihm ein hier mehrfach benutztes Bekenntnis abgepreßt (Seidemann 
152 und ©. 157). In einem angeſichts des Todes geſchriebenen Briefe, in dem es ihm 
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566 Münzer Mulberg 

offenbar bauptjächlich darauf anfommt, für fein Weib und feine Habe zu deren Gunften zu 
forgen, mabnt er, ohne ſonderliche Neue, die Obrigkeit nicht mehr zu erbittern (Zeidemann 
©. 146; vgl. Enders ©. 180). Georg von Sachſen und Philipp von Heſſen bemübten ſich 
jeder in jener Weife ibn zu befehren (Rommel, Gejch. Heſſens III, Anm ©.222}.). Als 
Mühlbaufen ſich ergeben hatte, wurde Münzer dorthin gebracht und mit Pfeiffer (über deſſen 
Ausgang vol. Förſtemann, ürkundenb S. 284; Falckenheiner S. 59) am 27. Mai bin: 
gerichtet. Wie Herzog Georg es verlangte, nahm er vor feinem Ende das Saframent 
nad) römifchem Ritus (Enders V, 177), auch foll er die Fürſten ermahnt baben, die 
Bücher Samuelis und der Könige zu leſen. Cochläus rübmt feinen reuevollen Tod (Vita 
Lutheri ©. 111), den gleichen Eindrud hatte Landgraf Philipp (386 IV, 418). 
Merkwürdig bleibt, daß trogdem, daß Münzer jeit feinem tragifchen Ende den Zeit: 
genoffen als der verruchteite aller Schwärmer galt, feine Meßordnung nicht nur in Braun: 
ſchweig noch nach 1543 in Gebrauch war, fondern wenn die neuerdings darüber aufge 
ftellten Vermutungen richtig find, unter Yutbers Zuftimmung in wenig umgearbeiteter 
Form durch ob. Yang in Erfurt eingeführt wurde (Smend ©. 119ff.; €. Martens, 
Die Erfurter Evangeliichen deutichen Mefien, Mt d. V. f. Geſch. u. Altertumsf. v. Er: 
furt XVIII, 191 f.). Theodor Kolde. 

ur 

1 

15 

Mulberg, Johannes, geit. 1414. — Johannes Nider, Formicarius Lib. II cap. I 
(Argent. 1517 Bl. XXf.); Nik. Gerung, Ehronif:Auszüge, in 3. I. Mones Quellenjanm: 
lung 3. badiſchen Landesgeſchichie, Zeil II (Karlsruhe 1854) ©. 151; Johannis liber de 
illustribus viris ordinis fratrum predicatorum, ebenda ©. 158; G. Epp, De illustribus 
viris .. .. s. ordinis predicatorum (1506) Bl. 10; Ch. Wurftifen, Baßler Chronid, Bajel 
1580, ©. 201-220; M. Stettler, Schweizer Chronit (Annales oder Nüchtländ. Geſch.) T, 
Bern 1627, ©. 102: Frid. Steill, Ephemerides Dominicano-sacrae, Dillingen 1691, Juni 

> ©. 174, Juli ©. 87, Auguft S. 149; P. Ochs, Geſch. der Stadt u. Landſchaft Bajel, Bd 3, 
Bajel 1819, ©. 26—35; 9. L. v. Mosheim, De beghardis et beguinabus, Lips. 1790, 
©. 455, 554ff.; derſ., Institut. hist. ecel. (1755) ©. 602; J. F. Hautz, Geſch. d. Univerfität 
Heidelberg, Mannh. 1862—64, Bd I ©. 240f. Bd II, ©. 364ff.; W. Boehm, Friedr. Reijers 
Reformation des K. Sigmund, Lpz. 1876 ©. 145 ff.; K. Scieler, Magijter Johannes Nider, 

30 Mainz 1885, ©. 13, 164 ff.; Eubel, Die Provisiones — durch Gregor XII., in der 
ROS f. chriſtl. Alterth.-Wiff. u. KG X (1896) ©.1 Reichert, Zur Geſchichte der deutjchen 
Dominikaner, ebenda XIV (1900) ©. 84, 95, XV (1901) ©. 128, 129, 139, 148; 9. Haupt, 
Beiträge 3. Geſch. d. Sekte v. freien Geiſte u. des Veghardentums, in ZRG Bd viI (1885) 
©. 51l; Guſt. Hänel, Catalogi librorum mss., qui in bibliothecis Galliae, Helvetiae . . 

35 asservantur, Lips. 1830, Sp. 637. 
Um die Mitte des 15. Nabrbunderts als Sohn eines in Klein-Bajel anſäſſigen, 

wohl aus dem Dorfe Maulburg (zwiſchen Yörrah und Schopfheim, nabe bei Basel) 
ftammenden Schubfliders geboren, batte ſich Jobann von Mulberg (auch Job. von Maul: 
burg, Muelberg, Muellberger genannt) bis zu feinem zwanzigften Jahre dem Handiverf 
des Waters gewidmet. Erſt dann bejuchte er die Schule, um bald darauf in den Pre 
digerorden zu treten. Nachdem er an der Univerfität Prag itudiert hatte, wurde er Mit: 
glied des Konventes zu Colmar im Elſaß, von dem aus damals die Reformierung des 
Dominikanerordens in Deutſchland ins Werk gejegt wurde. Er ward einer der eifrigjten 
Genoſſen des Colmarer Priors Konrad von Preußen und bat in einer Neibe von ſüd⸗ 

45 deutſchen Dominikanerklöſtern die Reform, nicht ohne heftige Kämpfe, durchgeführt. Im 
Jahre 1391 begegnen wir ihm als Kurſor (Lehrer des theologiſchen Kurſus) im Golmarer 
Konvent, 1395 als Prior in Würzburg, wo ibn die der Reform wiberjtrebende Partei 
aus dem Klofter vertreibt, 1399 als Prior des Colmarer Konventes. Er batte ſich in: 
zwiſchen zu einem jan Volksprediger enttwidelt, wie Deutjchland nad dem Zeug: 
niſſe Niders zu jener Zeit feinen zweiten bejaß. Seit dem Sabre 1400 finden wir ibn 
twieder in Bajel, wo er gegen die dort mafjenbaft vertretenen Beginen und Begbarden 
in überaus beftiger Weiſe vorging. Er vertrat dabei den Standpunft, daß deren Stand 
von der Kirche aufgehoben, und das Sufammenichen in Konventen ihnen desbalb unter: 
jagt ſei, daß ferner nur die eigentlichen & Orden, nicht aber die dem Yaienftande ange: 

5 börenden Beginen und Begbarden vom Bettel leben dürften. Die Franziskaner, deren 
drittem Orden der größte Teil der oberdeutichen Beginen- und Begbarden-Konvente 
angebörte, nabmen für dieje entjchieden Partei, jo daß in Bajel ein mehr als zebnjäbriger 
leidenfchaftlicher Kampf um das Fortbeitehen jener Konvente ſich entipann, der auch in 
die benachbarten Diöcefen (Konſtanz, Straßburg, Yaufanne, Speter) übergriff. 

2) Im Jahre 1405 ſetzte Mulberg, damals Yektor des Golmarer Domintkanerflojters, 
nad) einer Aufſehen erregenden Disputation im Bafeler Münfter unter dem Beiftande des 

15 

= 

T 

2* 



Mulberg Muratori 567 

Biſchofs Humbert die Schließung der Bafeler Beginen- und Begharden-Konvente durch). 
Nachdem die Franzisfaner biergegen in den Papſt appelliert hatten, begab ſich Mulberg im 
Auftrag des Bifhofs und von der Heidelberger Univerfität warm empfohlen im Herbit 1405 
an den päpftlichen Hof, two er bis 1411 verweilte. Neben der Beginen-Angelegenbeit mag 
ihn in Italien wohl aud die Sache der von feinem Ordensgenofjen Kardinal Job. Do: 
minici dort eifrig geförderten Urdensreform bejchäftigt haben. Auch nah dem Piſaner 
Konzil blieb Mulberg der Obedienz Gregors XII. treu; dieſer beauftragte ibn 1411, in 
den Kirchenprovinzen Mainz und Köln als Prediger für die Befeitigung des Schismas 
zu wirken. In Bafel hatten ſchon früher Mulbergs Predigten gegen die berrichenden 
Wolfslafter den Rat zum Erlafje von jtrengen Sittenmandaten veranlaßt. Nach einer 
Rückkehr aus Italien wendeten ſich feine Predigten mit befonderer Schärfe gegen die 
ſittlichen Gebrechen des Klerus, dem er in prophetijchen Gefichten ein großes Strafgericht 
anfündigte; werde der geiftliche Stand die Reformierung der Kirche nicht in Gang bringen, 
jo würden die Steine predigen, bis eine Reform gejchehe. Da man in Bafel Johann XXIII. 
als Papſt anerfannte, jo wurde es Mulbergs Gegnern leicht, ihm als Schismatifer und 
Heer den Prozeß zu mahen und aus Bajel zu verjagen; im Jahre 1414 ftarb er im 
Klofter Maulbronn in der Verbannung, in weiten Kreifen als gottgefandter Prophet und 
Martyrer betrauert. Cine Anzahl von M.s Schriften und Predigten (über die 7 Tod: 
fünden, die 10 Gebote, die 7 Sakramente u. f. w.) find in zwei Handfchriften der Bafeler 
Univerfitätsbibliotbet (vgl. Hänel a. a. D.) erhalten, Auszüge aus feinen deutſchen Pre: 2 
digten in der Mürzburger Handſchrift M. dh. f. 20 Bl. 127. In Bafeler Handichriften 
finden fich ferner Disputationen und Streitichriften von ihm bezüglich des Bafeler Bes 
ginenftreites. Eine von Mulberg zufammengeftellte Sammlung von Traftaten und päpjt: 
liben und bifchöflichen Verordnungen gegen die Beginen und Begbarden hat der Unter: 
zeichnete (IR VII ©. 511ff.) im Auszuge mitgeteilt; diefelbe ift verjchieden von dem 2ꝛ8 
unter dem Namen M.s gebenden „Liber contra beginas et beghardos“, den ©. 9. 
Martini (bei Mosheim a. a. D. 554ff.) befchrieben und ausgezogen hat. 

Herman Haupt. 

Munoz, Agiv. j. Clemens VIII. Bd IV ©. 146,56. 

Muratori, Yudov. Ant., geft. 1750. — Litteratur: Vita di L. A. M. deseritta 
da Gian-Francesco Soli Muratori suo nipote, Venez. 1756 (2. ed. Nap. 1758; wieder in 
den Opere I, Arezzo 1767); U. Yabronius, Vitae Italorum X, 89—391; Alfr. Dove, M.s 
Bedeutung (Im neuen Reid) 1872, II, 654 — Ausgew. Schriften 341—353, eine troß ihrer 
Kürze ganz vortreffliche Biographie des M. und Charakterijtif feiner Schriften) ; &. Carducei, 
Bozzetti (Liv. 1876) 265—296 (=Opere III, 99—139); A. v. Reumont, Magliabehi, Mur. : 
und Leibnitz (Beiträge z. ital. Gejch. III, 215—270); M. Landau, Gefd. d. ital. Litteratur 
im 18. Jahrh. (Berl. 1899; jehr ausführlich, f. d. Reg... — Opere minori, Nap. 1757 bis 
1764: der Schlußband XXI giebt S. 206—255 ein volljt. Verzeihnis von M.s Schriften. 
— Seritti inediti, Mod. 1872. — Epistolario ſ. u. 

L. A. Muratori, Jtaliens größter Gefchichtsforfcher, geboren 21. Oktober 1672 zu: 
Vignola, jtudierte in Modena Theologie, Pbilofopbie und die Nechte, wurde 1694 Diakon, 
folgte 1695 einem Rufe der Borromeer an die Ambrofianifche Bibliotbef in Mailand, 
wurde aber 1700 von jeinem Souverän, dem Herzog Ninaldo, nah Modena als Ar: 
bivar und Bibliotbefar zurüdberufen und ftarb als ſolcher am 23. Januar 1750. Von 
1716— 1733 war M. auch Propſt von Santa Maria della Bompofa, wo er alle Pflichten 
eines Pfarramtes mit gewwilfenbafter Treue und unermüdlichem Eifer als Seelforger, 
als Tröfter und Wohlthäter der Armen, in Schulen und Gefängnijfen erfüllte; feine 
Statue wurde 1853 in der Hauptjtraße von Modena errichtet. — Als Frucht jeiner 
bibliotbefarifhen Thätigkeit publizierte er Anecdota ex Ambrosianae bibliothecae 
eodieibus (I. II. Mediol. 1697-98, III. IV. Patav. 1713), bauptjächlich Beiträge zur 5 
Patriſtik, Kirchengejchichte und Yiturgif entbaltend, und Anecdota graeca, Patav. 1709. 
Ein fojtbares Anefdoton war auch das feitdem unter dem Namen Muratorijches 
Fragment befannte, um das Jahr 200 verfaßte Verzeichnis der Schriften des NT, 
das M. in einer Handſchrift der Ambrofiana gefunden hatte und im Jahre 1740 im 
3. Bande, Sp. 851—54, feiner unten zu nennenden Antiquitates italicae (Überjegung | 
II, 615— 619) veröffentlichte; j. darüber den erjchöpfenden, von Th. Zahn verfaßten 
Artifel Kanon Muratori oben Bd IX, 796—806. — Aus dem Streite, welcher 1708 
zwiichen dem Kaiſer und dem Papſte über Staat und Gebiet von Comacchio ausbrach 
und an welchem ſich M. als biftorifch-publiziftiicher Anwalt feines Souveräns und der 
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Anjprüce des Haufes Ejte mit einer Neibe gelebrter und geichidter Schriften gegen Die 
Päpftlichen beteiligte, erwuchſen, als erites unter den biftorischen Hauptmwerfen M.s, Die 
Antichitä Estensi ed Italiane (2 Bde, Mod. 1717—1740), das Mufter einer voll: 
jtändigen urkundlichen Dynaſtengeſchichte. Danach ging er daran, in umfafenditer Weife 
Material für die wiffenföaftlich Erforfchung der mittelalterlichen Sefchichte von ganz 
Italien vom 5.—16. Jahrhundert zu jammeln. Unter der Agide der Societä palatina 
in Mailand veröffentlichte er Rerum Italicarum Scriptores ab a. 500 — 1500 
(28 Foliobände, Mailand 1723—1738, der letzte Band 1751; neue, kritische Ausgabe 
pa der Direktion von Carducci und Fiorini, Gittä di Gaitello 1900f); eine Ergänzung 
dazu bilden 75 Abhandlungen über Italiens mittelalterliche Verfaſſungs-, Staats: und 
Sitten, Kirchen:, Litteratur- und Sprachgefcbichte unter dem Titel Antiquitates Ita- 
licae medii aevi (6 Foliobände, Mil. 1738— 1742; von M. felbit, um diefes Wert 
dem großen Publikum zugänglicher zu maden, mit Zufägen und VBerbefjerungen ins Ita— 
lieniſche überfegt: Dissertazioni sopra le Antichitä Italiane, 3 Bde, Mil. 1751) und 
der Novus Thesaurus veterum inseriptionum (Mil. 1739—43, vier Foliobãnde; 
der vierte enthält die chriſtlichen Inſchriften). Alle dieſe Quellenſtudien und Samm— 
lungen verarbeitete er ſchließlich zu einer auf ſchlichte Darftellung des Thatfächlichen be: 
ſchränkten, in der Tebendigen Landesſprache gejchriebenen Geſchichte Italiens in ftreng 
chronologifcher Ordnung vom Beginn der hrijtlihen Ara bis zum Sabre 1749: Annali 

» d’Italia, 12 Quartbände, 1744— 1749. Hierher gehört auch die Liturgia romana 
vetus tria sacramentaria compleetens (1748). — Die weitere überaus fruchtbare 
ichriftitellerifche Thätigfeit M.s — der fich dabei fehr häufig des übri * allgemein be: 
fannt gewejenen Pſeudonyms Yamindo Pritanio bediente — bezog ſich entiweder auf die 
litterarifchen und jchöngeiltigen Beltrebungen feiner Zeit, wie er 1703 in den primi di- 

2 segni della repubblica letteraria d’Italia den Du an zu einer allgemeinen italienijchen 
Gelehrtenrepublif entwarf, 1706 in della perfetta poesia italiana eine zweibändige, 
anerkannt treffliche Poetik verfaßte, 1708 in den Riflessioni sopra il buon gusto in- 
torno le scienze e le arti den guten Gefchmad, allerdings mehr in etbifcher als in 
äftbetifcher Richtung, präzifierte; oder auf die Philoſophie (1735 Filosofia morale es- 

»' posta, 1723 della caritä cristiana, 1745 delle forze dell’ intendimento umano 
und della forza della fantasia) oder auf Staatöverfaflung und verwaltung, wie fein 
berübmtes governo della peste politico, medico ed ecclesiastico (1714), die de- 
fetti della giurisprudenza (1741) und jein Fürjtenfpiegel della pubblica felieitä 
(1749). Aber noch weitaus wichtiger war feine Teilnahme an der theologiſchen Litteratur 

3 und am den kirchlichen Tagesfragen, z. B. in dem viel Streit erregenden, faſt encyllopä— 
diichen Buch de ingeniorum moderatione in religionis negotio (Par. 1714) — 
von den Wertretern des Hermefianismus (Koblenz 1837) ins Deutjche überjegt : „Über 
den rechten Gebrauch der Vernunft in Saden der Religion” —, worin M. (ald Yam. 
Pritanius) lib. II, e. 6 das von den Jeſuiten in Sizilien ſehr in Schwang gebrachte 

40 Gelübde, Blut und Leben für die Verteidigung der frommen Meinung von der unbe: 
fledten Empfängnis hinzugeben, für unerlaubt erklärt; auf die gegen ihn deshalb erfolgten 
Angriffe antwortete er 1740 als Antonius Yampribius mit der Schrift de superstitione 
vitanda, sive censura voti sanguinarii, und 1743 noch mit dem pſeudonymen Nach— 
trag Ferd. Valdesii epistolae. 1747 befämpfte er in dem (1770 auch deutjch erfchienenen) 

4 Werk della regolata divozione de’ ceristiani (wieder ald Lam. Prit.) unter anderen 
vermeintlichen kirchlichen Mißbräuchen und Schäden die übertriebene Heiligenverebrung 
und trat befonders energiſch (cap. 21) für die Verminderung der Feiertage ein: darüber, 
ſowie über die ganze weitere Enttwidelung der Kontroverje und M.s Schlußwort |. Neufch, 
Inder 844— 846. Daß ſolche Schriften, wie fehon früher viele Außerungen M.s in feinen 

50 Erläuterungen zu den Seriptores, in den Antiquitates und Annali über weltliche und 
geistliche ed des Kirchenftaates, der Kirche und des Papfttums in Rom Anftof 
erregten und von feinen Gegnern und Nivalen denunziert wurden, läßt fich denken. Es 
ift ſomit mehr als begreiflih, daß Papſt Benedikt XIV. in dem bekannten Brief an den 
fpanifchen Generalinquifitor (31. Juli 1748, |. Surter, Nomenelator IT, 1407’ und 

55 Neufch, Inder der verbot. Bücher II, 839-847) neben anderen Schriftitellern, deren 
Merfe man auf den Inder bätte ſeben können, wenn man dies nicht aus beſonderer 
Rückſicht auf die übrigen bedeutenden Verdienite der betreffenden Männer unterlaffen 
hätte, auch Muratori nennt; um jo ehrenvoller war es für diefen, daß der Papſt ibm 
auf feine beftürzte Anfrage vom 16. September am 25. September 1748 in freundlichem 

Mohliwollen die beruhigende Antwort gab, er babe dabei nur an deſſen von der welt: 
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lichen Jurisdiktion des Papſtes in feinen Staaten bandelnde, nicht an feine theologischen 
Schriften gedadıt, und feine, des Papſtes, Außerung beziehe ſich nicht auf M.s Teilnahme 
an dem Streit über die Feiertage, überhaupt nicht — Sachen des Glaubens und der 
Disziplin. — M.s Briefe, die z. T. in einer großen Anzahl von Einzel-Publikationen ediert 
wurden, 3. T. noch ungedrudt find, erjcheinen jest in einer wahrhaft nationalen monu= 6 
mentalen Musgabe: Epistolario di L. A. Muratori, edito e curato da Matteo Cäm- 
pori, begonnen Modena 1901; die bis April 1903 berausgelommenen Bände I—V ent: 
balten die Briefe aus den Jahren 1691—1721 mit reichbaltiger Bibliographie, jeder 
Band auch eine den betr. Zeitraum erſchöpfend darjtellende — * afia Murato- 
riana und treffliche Regiſter. .Laubmann. 10 

Muratoriſches Fragment ſ. Kanon Muratori Bd IX ©. 796. 

Murner, Thomas, geft. 1537. — Murners ſämtliche Schriften, 59 an der Zahl, 
finden fich zufammengejtellt in Karl Gödekes Grundriß zur Gefchichte der deutſchen Dichtung, 
II? ©. 215—220, wojelbjt auch die gegen Murner gerichteten Schmähjdhriften, wie der Karſt— 
hans, Murnarus Leviathan Vulgo dictus Geltner oder Genß Prediger, Triumphus veritatis, 
Der geſtryfft Schwiger Baur, Die fünfzehn Bundesgenojien des Joh. Eberlin von Günzburg zc., 
©. 220 ff. verzeichnet find. Val. aud) G. E. Waldau, Nachrichten von Thomas Murners Leben 
u. Schriften als ein Heiner Beitrag zur Reformationsgefhicdte, Nürnberg 1775 (wieder abge: 
drudt in Sceibles „Klojter“); Deutfches Mufeum, 1779; Banzer, Annalen der deutſchen 
Litteratur, S. 347 ff.; Haller, Bibliothef der Schweizergefchichte, Band IT und III; Hottinger, © 
Geſch. der Eidgenofjen während der Zeiten der Kirchentrennung (Fortießung von Fo. v. Müller), 
Band II ©. 154; NRucdat, Histoire de la Reform. de la Suisse, Buch III; Auguft Jung, 
Geſchichte der Reformation in Strafburg, S.238Ff.; Röhrig, Reform. im Elijah, I. 1 ©.228; 
Hagen, Karl, Deuticlands litterariiche und religiöje Berhältnifie im Reformationgzeitalter, 
Erlangen 1843, Bd II, ©. 61 u. 183 ff. — Neuere Schriften, Ausgaben und Artikel find: 25 
Friedrich dv. Bezold, Gefcichte der deutichen Neformation (Onkenſche Sammlung III, 1) in 
dem Kapitel: Der Wormjer Reichstag und die erjten Siege der Neformation; Waldemar 
Kamwerau, Thomas Murner und die Kirche des Mittelalters, Halle, Niemeyer 1890; Th. M. 
und die deutiche Reformation. Ebenda 1891: Dr. Balfe, Thomas Murner u. Ulrich v. Hutten, 
Stuttgart, Union; E. Matthias, Thomas Murners Schelmenzunft, Halle, Niemeyer; W. Uhl, 30 
Thomas Murners Gäuchmatt, Leipzig, Teubner; M. Spanier, Thom. Murnerd Narren: 
beihmwörung, Halle, Niemeyer; F. 9. von Funk, Thomas Murner, WWKL 8, ©. 2024; R. 

. Werner, Murner in Kralau, VLG 6, ©. 3195.; K. Ott, Ueber Murners Berbältnis 3. 
Geiler, Alamannia 23, ©. 144—188 und 231—288; M. Spanier, Thom. Murners Ueber: 
jegungen aus dem Hebräiihen, IbG Elj.:Lothr. S. 63—75; W. Kawerau, Lob und Scimpf 85 
des Eheitandes in der Litteratur des 16. Jahrh. PJ 69, S. 760—781. Die Litterarhiftoriter 
Ludwig Wachler, H. Kur und Vilmar erfennen M.s jchriftitellerifhe Bedeutung an; Karl 
Gödeke jtimmt ihnen in jeiner Einfeitung zu der von ihm 1879 bei Brodhaus herausgegebe— 
nen Narrenbefhwörung in diefem Punkte nicht nur bei, fondern ijt aud) der erjte, der M.s 
Leben gegen die VBerunglimpfungen der Jahrhunderte in Schug nimmt. Indes ift er in feiner 40 
Rettung M.s zu weit gegangen. 

Murner, Thomas, wabrjcheinlib am 24. Dezember 1475 zu Oberebnbeim (nicht zu 
Straßburg) geboren, war der Sohn mwohlbabender, frommer Eltern, welche 1481 nad 
Straßburg überfiedelten, und wurde von denjelben, weil er als Anabe, angeblih von einer 
Freundin feiner Mutter verbert, ein Nabr lang an einer Gliederläbmung darniederlag 45 
und noch lange kränklich und ſchwächlich blieb, für den geiftlichen Stand beitimmt. 
15 Jahre alt trat er in das Barfüherflofter zu Straßburg und erbielt nad einer An: 
gabe Wimphbelings ſchon mit 19 Nabren die Priefterweihe. Als fabrender Schüler 
durchzog er dann zwifchen 1495 und 1500 Frankreich, Deutjchland und Polen und ſtu— 
dierte in Barid, wo er Magifter der freien Künſte wurde, vorzugsmweife Theologie, in 60 
Freiburg Rechtswiſſenſchaft und in Krakau Philoſophie, Philologie und Mathematik. An 
letzterer Univerfität im Winterfemefter 1499/1500 als Frater Thomas Murner ordinis 
Sancti Franeisci de Argentina immatrifuliert, jchloß er fich enge an den Philoſophen 
und Mathematiker Kobannes von Glogau an und erwarb fich das theologische Baccalaureat. 
Nachber ſetzte er als Begleiter eines jungen Adeligen feine Studien in freiburg fort und 55 
wurde dafelbjt bei einem jpäteren Aufentbalt (vor 1509) zum Doktor der Theologie 
promoviert. Doktor beider Nechte wurde er 1519 in Bafel, obwohl fich der Jurist Ulrich 
Zafius alle Mühe gab, diefe Promotion zu bintertreiben. Nach Freiburg (alfo etwa vom 
Herbit 1500 oder vom Frübjar 1501 an) foll fib Murner, um die Schweizer Klöfter 
fennen zu lernen, längere Zeit in Solothurn aufgebalten baben. Nach Straßburg kehrte 6o 
er erit 1502 zurüd. Dort wollte Jakob MWimpbeling gerade ein von der Barfüßerjchule 
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unabhängiges Gymmafium gründen und hatte, um fich dem Nate der Stadt zu empfeblen, 
eine „Germania“ gejchrieben, in der er die von dem Daupbin Ludwig von Frankreich 
1444 im Armegedenkrieg aufgejtellte Bebauptung, daß die Grenzen Galliens ſich bis 
zum Rhein erjtredten, dur die Gegenbehauptung zu widerlegen fuchte, Straßburg und 

5 die andern Städte des Oberrheins jeien nie unter gallifcher Herrfchaft geitanden. jeden: 
falls von der feiner Klofterfchule drobenden Konkurrenz mitbeeinflußt, wies Murner in 
einer „Germania nova“ Wimpbelings Behauptung als irrtümlich zurüd, fam aber 
damit ſehr übel an; denn Wimpbelings Freunde und Schüler, voran Peter Günther und 
der jüngere Thomas Wolf, fielen aufs beftigfte über ibn ber, ftellten ihn als einen Feind 

10 gelehrter Bildung bin und beichuldigten ihn geradezu des Yandesverrats; worauf der Nat 
die Germania nova unterbrüdte. Ein einziges Eremplar derfelben blieb auf der Biblio: 
thek zu Zürich erhalten und wurde 1875 von K. Schmidt zu Genf mit MWimpbelings 
Germania wieder abgedrudt. Murner verteidigte fih gegen die angeführten Bejchul- 
digungen in feiner Honestorum poematum condigna laudatio und erbot ſich, zur 

15 Rlarjtellung der Sache vor jedem wiſſenſchaftlichen Nichterftubl Rede zu jteben, fand aber 
nirgends Gebör und hatte ſich nußlos die fämtlichen MWimpbelingianer zu Feinden ge: 
macht. Es war daher ein nur geringer Erſatz, daß ihn der Kaifer Marimilian, der fich 
auch Später noch fehr für feine Dichtungen intereffierte, 1506 zu Worms mit dem Dichter: 
lorbeer ſchmückte. Wahrjcheinlih im gleichen Jahre befand ſich Murner zum zweiten 

2» Mal in Krakau, wo er mit feinem „Yogifchen Kartenfpiel” (chartiludium logicae), das 
1507 dafelbft bei Haller im Drud erfchien, die größten Erfolge erzielte. Als man fich 
überzeugt hatte, daß er mit dieſer mechanischen Methode, die Yogik zu lehren, feine Zau— 
berei trieb, jchentte man ibm zur Belohnung 24 ungarische Gulden. Auf gleihe Art joll 
er Schon 1501 das römische Necht zu lehren verfucht, aber feinen Anklang gefunden 

25 haben. Läßt man die auf Kartenblättern vorgeführten Formeln und Zeichen weg, jo 
bleibt nichts als eine genaue Anbaltsüberficht, wie fih folde oft vor gelehrten Werfen 
finden, übrig. 

Ob Murner Pfingften 1506 einem Generalfapitel feines Ordens in Rom beiwohnte, 
ift nicht ganz ſicher. Als er nachher, wahrſcheinlich im Winter 1508, in Freiburg mit 

3% dem Humanijten Jakob Locher, der über Horaz und Lukan las und die klaſſiſche Bildung 
gegenüber den kirchlichen Anſchauungen aufs freimütigite vertrat, eifrig verfebrte, verdarb 
er es gründlich mit dem einflußreichen Juriſten Ulrich Zafius, der Locher geradezu aus 
Freiburg wegbiß und Murner beftig tadelte, weil er feinen Ordensbrüdern die Aneide 
erflärte. Murner behauptete dagegen, die Befchäftigung mit der alten Yıtteratur vertrage 

35 fich recht gut mit einem frommen und züchtigen Leben, und Haffifche Bildung ſei auch für 
Ordensgeiltliche, die mit der Welt zu verkehren hätten, notwendig. In feinem ludus 
studentum Friburgensium, ver 1511 in frankfurt erichien, lehrte er darauf ſogar 
Profodie in bildlicher Weife. Der pfeudonyme Us Editein und andere jchoben ihm gleich: 
zeitig unziemliche Neden über Chriſtus, die er in Predigten getban baben jollte, unter, 
wogegen er ſich twiederbolt, zulegt im „großen lutherifchen Narren“ (1522), den Heinrid 
Kurs 1848 in Zürich berausgab, energiſch verwahrte. Trogdem war ihm Spottſucht faſt 
ein Lebenselement, und diejelbe artete unter Umftänden vielleicht manchmal jogar in Spöt— 
terei aus. 

Megen des Jetzerhandels von feinen Oberen 1509 nad Bern geſandt, ſchrieb er die 
4 gereimte Erzählung: „Von den fier ketzeren Prediger ordens der objervang zu Bern in 

Schwerter land verbrennt“ (am 31. Mat 1509); feine erſte Arbeit in deutjcher Sprache. 
Ihr folgten die zwifchen 1509 und 1512 entitandene Narrenbejhtwörung, 1512 von 
Matthis Hupfuff in Straßburg gedrudt, und die 1512 nach der Narrenbeſchwörung ver: 
faßte und im gleichen Jahr in Frankfurt erichienene Schelmenzunft. Die Narrenbeſchwö— 

orung iſt durch das Narrenichiff Sebaftian Brants beeinflußt, bat aber dadurd ihren 
Charakter als jelbftftändige Dichtung nicht eingebüßt. Viel größeren Einfluß als Brant 
übte in Bezug auf Technik, Inhalt und Darftellungsmittel Geiler von Katfersberg auf 
Murner, der fih in die Art und Denkweiſe desjelben fürmlich bineingebildet hatte. Die 
Schelmenzunft ijt feine Skizze, auch fein Auszug, jondern einfach die Narrenbeihbwörung 

5 in abgefürzter Form. In beiden Dichtungen werden die Gebrechen aller Stände, Die 
Völlerei und der aufrübrerifche Sinn der Bauern, die Überhebung, die Selbſtſucht und 
die Aniderei der Städter, fotwie die Putz- und Genußfucht ihrer Frauen, die Raubluft, 
Schwelgerei und Nobeit des Adels, die Unbotmäßigkeit und der Eigennuß der Reichs: 

.  fürften, ganz befonders aber die Unwiſſenheit, Yeichtfertigfeit, Unzucht, Geldgier und Ge: 
so wiſſenloſigkeit der Geiſtlichen gegeißelt. Über den Tadel kirchlicher Mißbräuche geht jedoch 
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Murner nie hinaus; die Verfaſſung und die Lehrſätze der Kirche taſtet er nirgends an. 
Ja ſelbſt zur Aibflellung der Mißbräuche iſt in ſeinen Augen kein einzelner berechtigt, 

zu bat nur der Kaiſer, der Papſt oder ein Konzil Beruf. Der Zweck feiner Satire 
it, Geiſtlichen und Yaten einen Sündenfpiegel vorzubalten. Dabei iſt es ibm, tie es 
jcheint, um die Sadye, nicht um Perfonen zu tbun. Doch gebt man zu meit, wenn man 
ibn neuerdings den Schmähungen des „grobianifchen” Zeitalter gegenüber einen „um: 
jihtigen, unbefangenen und freimütigen” DOrdensgeiftlichen genannt bat. Seine zerjegende 
und jchonungslofe pfäffifche Selbftkritif iſt ohne jedes pofitive deal, und dabei ift in 
dem Wefen und der Bildung des Mannes alles unjtet und fprungbaft. Die Partei: 
fämpfe, in die er ſich dur feine Streitluft bimeinzieben ließ, ſchadeten übrigens jchon 
feinem Ruf wie bei den Zeitgenoffen, fo auch bei feinen Ordensbrüdern, jo daß ihn Die: 
jelben, nachdem er 1513 auf einem Ordensfapitel zu Nördlingen zum Guardian gewählt 
worden war, 1514 auch wieder abſetzten. 

Murners hebräiſche Kenntniſſe ſchätzt ein neuerer Kenner ſehr gering ein und nennt 
feine Überfegungen, wie das Paſſahbuch mit denen er obendrein bei dem Intereſſe der 
Zeit für das Hebrätfche nur ein Geſchäft babe machen wollen, leichtfertige Arbeiten des 
federflinfen Mönchs. 

1514 erſchien jein Gedicht: „Ein andechtig geiftlihe Badenfahrt“” und 1515 „Die 
Mülle von Schwyndelßheym und Gredt Müllerin Yabrzeit“ ; letzteres eine Abkürzung der 
Geuchmatt, deren Drud die Barfüßer ſelbſt bei dem Nat bintertrieben. „Die geuchmat : 
zu Straf allen wybſchen mannen“ erſchien anjtandslos erft 1519 in Bafel und iſt gegen 
alle Gäuche und Gäucinnen (Verliebte, MWeibernarren 2c.) gerichtet und eine reiche Duelle 
für die Gefchichte der Sitten, namentlich der Moden. Nacy Art der Satirifer macht fich 
Murner jelbjt zum erjten aller Gäuche. In der Mühle von Schwindelsheim ſind die 
einzelnen Thätigkeiten des Müllerbandiverks benüst, um Männern und rauen, die ame 
Schwindel, d. b. am fittlichen Gebrechen aller Art, leiden, den Tert zu lefen. Befonders 
intereffant ift des Müllers Klage um feinen verlorenen Efel, der bei allen Ständen, vom 
Kaifer an, der ihn zum Nat erboben hat, bis zu den Mönchen, die ihn zum Guardian 
und Prior erwählt, und den Bauern, die ihn zum Doktor gemacht baben, herunter, im 
höchſten Anjehen itebt. 

Als Murner im November 1515 in Trier juriftiiche Vorleſungen nad feinem  erjt 
1518 im Drud erfchienenen Chartiludium institute summarie anfündigte, geriet er 
wegen feiner früberen Barteinabme für Neuclin gegen die Kölner mit den Trierer Dom: 
berren in Kolliffion und mußte als „Apoftat des Glaubens und Freund der Willen: 
ſchaften“ vor feinen Gegnern aus der Stadt weichen. 

1519 erſchien feine Überfegung der Anjtitutionen, die 1521 unter dem Titel „Der 
fepjerlichen jtatrechten ein ingang und wares fundament“ erneuert wurde. Popularifierung 
der Nechtsfunde war Bedürfnis der Zeit; aber Murner und feine Zeitgenoffen irrten gar 
jebr, wenn fie mit dem deutjchen ſtatt des lateinischen Worts auch den wirklichen Rechts— 
begriff zu baben glaubten. 

Das Verhältnis Murners zu Luther ift nach den grundverfchiedenen Anſchauungen 
der beiden Männer über die Berechtigung zum Reformieren von vornherein ein feindliches, 
und dieſe Feindſchaft kam zunächſt in der anonymen Überfegung Murners von Luthers 
Babyloniſcher gefengnuß der Kirche“ 1520 zum Ausdruck. Luther nennt Murner ſeinen 
giftigen Feind, geſteht ihm aber zu, daß er nicht wie Emſer lüge. Von den 32 Büchlein 
(Ein chriſtliche und briederliche Ermanung zu dem hochgelerten doctor Martino Iuter, 
1520; Von Doctor Martinus luters leren und predigen, das fie arg wenig feint, 1520 
Von dem babitentbum . . . wyder Doctor Martinum Yutber, 1520; Ain new lied von 
dem umdergang des Chriftlichen Glaubens in Bruder Veiten tbon, 1521: Ob der Künig 
up engelland ein Lügner jey oder der Luther, 1522), die Murner gegen Yuther richtete, ; 
iſt nicht viel mebr als ein Fünftel im Drud ericbienen. Yutbers Auslegung der Schrift 
befämpfte er mit der Auslegung der Kirche und bemerkte in der „Proteſtation D. Tb. 
Murner Das er wider Doc. Mar. Yuther nichtz unrechts gebandlet bab“ (1521), nur 
jeine Pflicht, fein Gelübde und fein Erd als chriftlicher Prediger und Ordensmann babe 
ihn gegen Luther zu jchreiben gezwungen; Mißbräuche verantiworte er nicht. Warum 5; 
erntete nun aber der „bebendeite, wißigjte und gröbſte“ Gegner Yutbers jelbit im eigenen 
Yager feinen Dant, gejehwweige denn, daß er auf die Gegner auch nur die geringjte Wir: 
fung erzielt hätte? Der Satirifer war ein Eiferer geivorden, aber obne echte religiöje 
Begetjterung und obne untadelige Yauterfeit der Gefinnung. Auf die Flut von Schmäb- 
ichriften, injonderbeit des Raphael Mufäus und des Auguftiners Mattbias Gnidius, Die fich 
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alsbald über Murner ergoß, antwortete er in feiner beiten Schrift: „Bon dem großen 
lutheriſchen Narren wie jn doctor Murner befchworen bat“ (1522), welches Gedicht indes 
der Straßburger Nat jofort verbot, wie er überhaupt Murner fortan das Drudenlafien 
unterfagte. Eine Elare, pofitiv religiöfe Stellung weift auch dieſe Dichtung nicht auf; auch 
ihr feblt eine große, leitende, begeilternde Idee. 1523 war Murner bei Heinrih VIII. von 
England, deſſen „Befennung der ſiben fatramenten wider Martinum Yutberum gemacht 
von dem König zu Engelland“ er 1522 überfegt batte. Nach feiner Heimfebr fand er 
die Reformation in Straßburg jiegreih durchgedrungen, und fein Bifchof fchidte ibn 1524 
vergebens auf den Neichstag nach Nürnberg, um darüber bei dem Kardinal Campeggio 
Klage zu führen. Während des Sturms auf fein Klofter (5. September 1524 war M. 
in Oberehnbeim, von wo ihn nad längerem Aufenthalte 1525 der Bauernfrieg verjcheuchte. 
In Luzern, wohin er flob, wurde er das Haupt der Fatholifchen Partei in der Schweiz 
und der entjchiedenjte Gegner Zwinglis. Auf der Badener Disputation (1526) fpielte 
er übrigens neben Dr. Ed nur eine untergeordnete Rolle und mußte fich mit der Heraus: 

5 gabe einer Gejcichte der Disputation begnügen; auf der Berner Disputation (1528) er: 
ſchien er gar nicht. Als Yuzern (1529) im erjten Gappelerfrieg unterlegen war, jollte M. 
ausgeliefert werden. Er entlam jedob in das Wallis, begab fihb dann zu Kurfürft 
Friedrich II. in die Pfalz und kehrte um 1530 nad Oberehnheim zurüd, wo er eine 
Sinekure erbielt und, wie ein aus feinem Nachlaß auf der Nürnberger Stadtbibliotbef 

20 befindliches Buch dartbut, vor dem 23. Auguſt 1537 ftarb. Dr. Liſt. 

or 
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Muſäus, Johann, lutheriſcher Theolog in Jena, PF1681. — Litteratur: V. Velt— 
heim, Programma in funere Joann. Musaei bei H. Witten, Memor. theolog. decas XVI, 7, 
p- 2069 — 79; Theoph. Colerus, Abbildung eines rechtichaffenen Lehrers, Jena 1681; (G. Frank, 
Geſch. der prot. Theol. II, 31 erwähnt nod) eine Leichenrede von ©. Titius); Adr. Beier, 

25 Syllabus Reetorum et Professorum Jenae 1659, ©. 492. Aus diefen Quellen jhöpfen ob. 
Kaſp. Zeumer, Vitae professorum — qui in ill. academia Jenensi vixerunt, Jena 1711; Job. 
Heinr. Gelbte, Herzog Ernit der Fromme, Bd 2, Gotha 1810; F. W. Bud, De Joanne Musaco 
theologo Jenensi, Jena 1862, forgfältig, mit einem volljtändigen Verzeichnis feiner Schriften; 
C. Stange, Die jyitematifhen Prinzipien in der Theologie des Joh. Mufäus, Halle (Diji.) 

3 1895; (dasjelbe u. d. T. Zur Theologie des Mufäus, 1. Heft 1897). Hierüber jind zu ver: 
gleichen Abr. Calov, Historia syncretistica, 1682 bezw. 1685 passim; 3.6. Wald, Hiftorifche 
und theologijche Einleitung in die Religionsftreitigfeiten von der Reformation an, 2. Aufl. 1733, 
I—III; Hit. und theol. Einleitung in die Religionsftreitigkeiten der ev.<luth. Kirche 1739, 
IV. V; 9. Schmid, Geſchichte der ſynkretiſtiſchen Streitigkeiten, 1846, S. 400-—420; Tb. Hente, 

3 Georg Calixtus und feine Zeit, 1853. 60, 2 Bde; G. Frank, Die Jenaifche Theologie in ihrer 
geihichtlihen Entwidelung, 1856; A. Tholud, Vorgeſchichte des Nationalismus, I. II, 1853 —62; 
W. Gaß, Geſchichte der proteſtantiſchen Dogmatik, II, 1857, S.202—12. Io. Fabricius, Hist. 
biblioth. suae Bd 4 (j. Neg.) 1721 macht Angaben über die wichtigjten feiner Schriften. 

Johann Muſäus war ein Urenfel von Simon Mufäus, welcher zu Flacius Zeit von 
40 1558-1562 ebenfalls in Jena Profeffor der Theologie und Superintendent geweſen und 

1576 geitorben war (über ibn vol. %. A. Nanisib, De Simone Musaeo, Joannis 
Musaei — proavo Diſſ. \ena 1863) und wurde am 7. Februar 1613 in dem tbüringifchen 
Orte Langenwieſen, two fein Water Pfarrer war, geboren. Zuerſt von diefem, dann auf 
der Schule zu Arnjtadt unterrichtet, ftudierte er zuerjt fieben Jahre lang Pbilofopbie und 

45 Humaniora, in Erfurt unter Meyfart, Großbain u.a., in Jena unter Daniel Stabl und 
Paul Slevoigt, von melden beionders der erftere dort feit 1623 neben den damaligen 
jtreng lutherischen Yehrern Gerbard, Major und Himmel die freiere humaniſtiſche Richtung 
vertrat. Grit fpäter wandte er fih auch dem tbeologifchen Studium zu, und bier wurden 
neben den drei genannten jtrengeren Theologen auch ob. Dilberr und Salomo Glaſſius 

50 feine Lehrer. Nach Dilberrs Abgange, 1643, wurde ibm die Profeffur der Gejchichte 
übertragen; 1646 wurde er ordentlicher Profeflor der Theologie und erwarb ſich alsbald 
durd eine Disputation de aeterno dei decreto an absolutum sit neene die tbeo- 
logifhe Doftorwürde. Gleichzeitig vermäblte er fihb mit Anna Margaretba Föriter, 
Bürgermeijterstochter aus Erfurt, nach deren Tode nochmals mit der Witwe eines Kollegen 

55 Anna Glijabetb Schent geb. Sörgel. 38 Jahre blieb er in jenem Amte, jechsmal Rektor, 
bis er am 3. Mai 1681 jtarb. 

Von Gegnern und Freunden wurde Mufäus eine ungewöhnliche philofophifche Aus: 
bildung und Schärfe zugejchrieben, von jenen als Vorwurf, von diefen als Vorzug. Was 
jene beklagten und dieje jchästen, ſchloß die Bereitwilligfeit aus, jih in der Theologie 

co auf das Nachiprechen der rezipierten Tradition zu bejchränfen und für ſolche Armut als 
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für höchſtes Verdienſt der Treue preifen zu lafjen. Für Unterſcheidung von Belenntnis 
und Theologie, gegen befenntnisartige Normierung auc aller Theologie und infofern für 
‚reibeit und Fortgang theologiſcher Forſchung nach beiten Kräften, nicht unter Zurüd- 
baltung diefer, zu jtreiten, wurde in Jena zuerft von Muſäus verjucht, gemäßigter und 
ängftlicher freilib als es früher von Galirtus geſchehen war, und obne daß Mujäus, 
wie jener, von der ungleichen Dignität der Lehrdiſſenſe Nutanwendungen für wieder: 
berzujtellende größere Kirchbengemeinjchaft bergenommen bätte. In dem, was zur Er: 
Härung der Glaubenslehre nötig fei, in „pbilojopbifchen Fragen, die etwa eine Ver— 
wandtnis haben mit einigen Glaubensartifeln, da können“, jchrieb Mufäus noch ein Jahr 
vor jeinem Tode, „auch rechtgläubige reine Theologi nicht alleweg einig jeun, jonderlich 
die auf boben Schulen; denn ſie find nicht beitellet, daß ſie obne mweiter Nachfinnen ihren 
auditoribus nur fürtragen oder in calamum diktiren jollen, was fie von ihren prae- 
ceptoribus geböret oder bei andern Theologen gelefen haben, ſondern daß fie auch für 
fihb alles wobl erwägen, wo Diffitultäten jteden, diejelbige jo viel als gejcheben kann 
deutlich zu erklären ſich bemüben follen, damit fie für fich je länger je mebr wachjen in der 
Erkenntnis und auc ihre discipulos zu gründlicher Erkenntnis anleiten mögen; wenn 
gewiſſenhafte Theologi und Profeſſores ihr Amt mit gebübrender Sorgfalt führen, wie 
ſie durch fleißiges Nachfinnen in Theologia je länger je mehr perfeftionieren und ihren 
anbefoblenen Zubörern die Tbeologiam aufs gründlichit beibringen mögen, jo kann «es 
nicht anders fein, es müfjen bisweilen dissensiones in modo docendi, deelarandi, 
defendendi doctrinam fidei zwiſchen ſonſt rechtgläubigen und reinen Theologen ent— 
jteben” u. ſ.f. GBedenken vom April 1680 bei Calov, Historia syneret. ©. 1009 ff.). 
Bejonders war er bemüht, jede Frage auf die legten Prinzipien zurüdzuführen, und bat 
zum Zwecke metbodijcher Bearbeitung der Theologie die Scholaitifer fleißig ftudiert und 
benugt. Biel bat er auch von Galirt gelernt, obgleich er feine perjönliche Beziebung zu 2 
ihm batte, Ofters freilich vermeidet er es ibn zu nennen, wo er fich mit ibm ausein- 
anderjegt. Seine philoſophiſche Schulung und die Energie feines Denkens befäbigten 
ihn dazu, auf den Streit mit Gegnern nicht nur des lutberifchen Yebrbegriffs, jondern 
auch des Chriftentums und der Neligion überhaupt einzugeben. So jchrieb er gegen 
Herbert von Cherbury eine Disputation de luminis naturae insufficientia ad sa-: 
lutem (1667 gebalten, 1668 gedrudt ala Anbang zu der Neubearbeitung feiner Difier: 
tation de aeterno electionis decreto). Der Grundgedanfe ift, daß die natürliche 
Theologie für Sünder nicht ausreiche, weil fie von der für jene notwendigen satisfactio 
pro peccatis nichts wiſſe. Minder bedeutend ijt die nad dem Vorwort nur unter feinem 
Präſidium gebaltene, von Chr. Fr. Anorn verfaßte Disputation gegen Spinojas trac- 
tatus theologieo-politicus — ad veritatis lancem examinatus 1674, welche 
gegenüber jener 1670 erjchtenenen Schrift die Gedanken vertritt, daß eine Freibeit zu 
glauben und zu lehren, welche die Schrift nicht zugeltebe, auch von der Obrigkeit salva 
pietate nicht zugelafjen werden könne, und daß jeder von dem Rechte, in religiöfen 
Sachen unrichtig zu denken, nad Forderung göttlichen und menjchlichen Rechts meichen, 
in zweifelbaften Fällen aber der von der Kirche für jchriftgemäß erflärten Yebre folgen 
müſſe; die Obrigkeit ſei daher auch berechtigt, dies durch Geſetze und Strafen zu er: 
zwingen. Gegen Matthias Anuben und jeine Agitation jchrieb er 1674 eine „Ablehnung 
der ausgejprengten abjcheulichen Berleumdung, ob wäre in der fürftl. Sächſiſchen Reſidentz 
und gejambten Univerfität Jena eine neue Secte der fogenannten Gewiſſener entitanden 
und derjelben eine nicht geringe Anzahl von Studiofis und Bürgern beygethan“ u. f. w. 
1674, 2. vermebrte Aufl. 1675. Von katboliichen Theologen wechjelte er mit drei Jeſuiten 
Schriften, mit Veit Erbermann über das Bibelwerk jeines Herzogs Ernit des Frommen 
(biblia Lutheri auspieiis Ernesti ducis etc. glossis ac interpretationibus illu- 
strata +— a Viti Erbermanni, iterata maledicentia vindicata ete. Jena 1663) und 
über die Kirche (tractatus de ecclesia, quo duae eius antehac habitae dispu- 
tationes: una de natura et definitione ecelesiae, altera de eiusdem distinetione 
in universalem et particularem uberius deducuntur et ab adversariorum, im- 
primus Viti Erbermanni, objectionibus et exceptionibus vindicantur, Jena 1671, 
2. Aufl. 1675); gegen Jodocus Kedde, der verlangt hatte, daß die Yutheraner allweg : 
zu ihrem Beweis „ein bejonder Fundament (se. erplizierter Lehre außer der Schrift) an: 
wenden follen, dejjen feine mit uns ftreitige Partei zur Bebauptung ibrer falſchen Yebre 
fib anmaßen könne“, um ſie mittelft diefer neuen Art Präffription von vornberein ins 
Unrecht zu ſetzen, jchrieb er eine „Verteidigung des unbeweglichen rundes, deſſen 
der Augsburgischen Konfeſſion verwandte Lehrer zum Beweis ihrer Kirchen ſich gebrauchen, 
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zuvörderſt Jodoci Kedden Jeſuitens Sopbiftereien entgegengejegt, worin auch von der all: 
gemeinen Kirche, derfelben wahren Gliedmaßen und dero Vereinigung — gebandelt wird“, 
Jena 1654, inden er als fold unbeweglichen Grund die heilige Schrift binftellt; gegen 
die Schrift des Jakob Mafenius meditata concordia protestantium cum catholieis 

sin una confessione fidei ex S. S. 1661 richtete er zwei disputat. theolog. 1662. 
Bon diefen Schriften iſt Die bedeutendite die de ecclesia, worin er die Grundfragen der 
evangelifchen Olaubensgewißbeit im Gegenjag zum Katholicismus behandelt. Ferner 
gebört hierher fein ebenfalls ſehr gebaltreiher tractatus theolog. de conversione ho- 
minis peccatoris ad deum, quo de conversionis appellationibus, natura, actibus 

ı0 et speciatim de actibus fidei, neque fidei obiecto formali contra pontificios 
fuse agitur et detectis fraudibus, quas hac in re sophistae moderni commit- 
tunt, in fidei, et religionis pontificiae prineipia et causas solieitius inquiritur 
1661, 2. etwas erweiterte Auflage 1662. Mit Arminianern wie Curcelläus ftritt er über 
die Frage nadı der Seligfeit der Heiden (dissert. theol. de quaestione: an Gentiles 

ıs absque fide in Christum per extraordinariam Dei gratiam ad salutem per- 
tingere aut minimum ignis aeterni supplieium declinare possint? 1670 u. ö.). 
Seine Beitreitung der Socinianer zeigte noch das aus feinem Nachlaß 1701 veröffent: 
lite collegium controversiarum ete. Vorzüglich viel Mühe wandte er an Beur— 
teilung reformierter Lehren und Traditionen. Eine feiner frübeften Schriften gegen den 

20 niederländifchen Theologen Nik. Vedelius richtete fich gegen Überſchätzung des Gebrauchs 
der Philoſophie in der Theologie bei den Neformierten, aber doch auch gegen den Vor: 
wurf diejer gegen die lutberifchen Theologen, als jeien fie den Arianern, Donatiften und 
Monophyfiten in Ausweifung aller Philofopbie aus der Theologie gleihb und dadurd 
gegen die Angriffe der Katholiken gefährlich bloßgeftellt; dazu kamen Anhänge gegen 

25 Kedermann und Dumoulin (de usu prineipiorum rationis et philosophiae in con- 
troversiis theologieis libri tres, \ena 1644 u. öh. Ein umfangreicheres Werf über 
die Prädeftinationslebre ſchrieb er zur Verteidigung feiner Jnauguraldiffertation (j. 0.) 
gegen einen Marburger Theologen (nad Bubde, isagoge ©. 1240: Samuel Andrei) 
und zugleich gegen M. Ar. Wendelin in Zerbft (de aeterno electionis deereto an 
eius aliqua extra deum causa impulsiva detur neene, 1668 u. ö.), ferner de 
sacra coena sintne corpus et sanguis Christi in ea realiter praesentia? dis- 
sert., qua partis affirmativae probatio ex verbis institutionis deducta a Jo- 
annis Vorstii obieetionibus et exceptionibus vindicatur 1664. Auch ſolche Yutbe- 
raner, welche ihm ungerechtfertigt von der berrjchenden Lehre abzumeichen ſchienen, juchte 

3 er mit Milde und Geduld umzuftimmen, wie J. Mel. Stenger in Erfurt, welcher es 
den Sündern etwas zweifelhaft machen zu müfjen glaubte, daß ſich obne Verluft der 
Seligkeit Buße und Rückfall öfter bei ihnen wiederholen fünnen (vgl. J. G. Wald, Ne 
ligionsitreitigfeiten der luth. Kirche IV.V,S.919 ff.) und welchem er die Schrift entgegenfegte: 
„Bericht, welchergeftalt die Yehre von der Buße nützlich mit gutem Beſtande nad) Gottes 
Wort müfje vorgetragen und nad denjelben mit den Zubörern verfahren werden — aud 
erheifchende Gelegenbeit neu entjtandener Schwärmereyen an den Tag gegeben, ſamt 
hiſtoriſcher Erzeblung derfelben und was deswegen gebandelt worden“ 1672 vermehrt 
1675 (1676). Auch bat er, allerdings erjt nach den darüber ihm entjtandenen Anfed: 
tungen, den Synkretismus Galirts öffentlid angegriffen (quaestiones theologieae inter 

4 nostrates hactenus agitatae de Syneretismo et Scriptura saera 1679), doc it 
dies ein act Jahre früher gebaltenes Kolleg und fein Kollege Valent. Veltheim rübmt 
ihm nad): contra Syneretismum, ecelesiae hodiernae pestem, auditores suos 
optime instruxit (bei Witten l. ce. p. 2074). Doch hatte er in früberer Zeit für Hor— 
nejus Dringen auf gute Werfe im rechten Sinne ſich jchon deshalb mit erklärt, weil 

50 gerade in einer Zeit dies jo not tbue, wo neben anfpruchsvoller Ortbodorie grobe Sitten: 
lofigteit ettwas jo alltägliches fer (vgl. Jobann D. Mufäus Bedenken über der unlängit 
entitandenen Kontrovers: „Ob gute Werke nötig feien zur Seligfeit” 1650 von ibm ſelbſt 
für feinen Vater verfaßt, aber nicht durch ibn zum Drud befördert, vgl. darüber die 
Vorrede feiner Schrift gegen Stenger und J. ©. Wald l. e. IV. V, p. 718 ff.). Schärfer 
tritt er gegen Baraborieen, wie gegen Job. Leyſers (vgl. Bd XI ©. 427) Verteidigung 
der Polygamie auf (vgl. theses de eoniugio theologicae 1675). Sonjt aber war er 
jedem vermeidbaren Streite unter den Yutberanern jelbit um jo mehr abgeneigt, je 
mehr er gerade durchichaute, daß Rechtgläubigfeit der Erkenntnis und Chriftlichkeit in der 
Geſinnung durchaus nicht notwendig verbunden jeien, und daß jene ohne dieſe nicht in 

co voller Integrität bejtehen könne, diefe aber das Wichtigfte ſei. Der jenaifhe Theolog 
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%. G. Wald betrachtet ihn geradezu als Vorgänger Speners, denn er babe „beitändig 
gelebret, man könne die Theologie eines Unmwiedergeborenen für feinen wahren Habitum 
balten, und inſoweit wäre auch ein folcher, der ummwidergeboren und gottlos lebte, wenn 
er gleich dabei ortbodor wäre, fein eigentlicher Theologus und fei jein Habitus blof; na⸗ 
türlich“ (I. c. II, ©. 77). Dieſelbe Geſinnung verpflichtete ibn aber auch zum Wider 5 
ſtand gegen die immer weiter getriebene Firierung der lutberifhen Theologie und darum 
gegen die Einführung des Galovichen Consensus repetitus fidei vere Lutheranae. 
An der erjten Admonition der fächjtichen Theologen an die Helmftädtifchen vom 29. De 
zember 1646 batten aud) die Jenaiſchen noch teilgenommen (vgl. Henke a. a. ©. II, 2, 
©. 118); als aber dann die furfächiiichen in den Jahren 1650 und 1651 einen neuen 10 
fächfifchen Theologentag, wie den jenaifchen vom Jahre 1621, zur Aburteilung Galirts 
und wohl auch zur Annahme eines neuen Belenntnifjes verlangten, ließen die jenaiſchen 
Theologen es durd ihre Herzöge als billig vorjtellen, daß auch nichtſächſiſche lutheriſche 
Theologen, „so ſich der Sachen nicht teilbaftig gemacht”, mit zugezogen oder doch über 
das neue Bekenntnis gebört werden müßten. Dadurch wurde der Theologenfonvent ver: 15 
bindert (vgl. Henke a. a. O.11,2,233 ff). Als dann 1655 der Konjenfus in gejchärfterer 
Form von den kurſächſiſchen Theologen vollendet und unterjchrieben war, weigerten 
ſich Mufäus und die Jenenſer beizutreten, da er „andern lutheriſchen Kirchenftänden, 
eollegiis theologieis und ministeriis gar nicht kommuniziert worden“, da zwiſchen 
nötigen Glaubenslebren und Nebenfragen darin nicht unterjchieden, jondern alles als 20 
fundamental bebandelt jei, und da man nicht nur Yebhren, jondern aud Perſonen ver: 
dammt babe (vgl.: Der Theologischen Fakultät zu Jehn Bedenken — vom consensu 
repetito und: Von dem Galirtiniichen Syneretismo April 1680, abgedrudt bei Galov, 
Histor. syneret. p. 999— 1089). Auf ihrem Widerfpruch bebarrten fie auch in den 
von 1670-72 durb Herzog Ernit den Frommen betriebenen Sriedensverbandlungen. 28 
Nach dem Tode des Herzogs (geit. 1675) verbreitete man von Wittenberg aus „theo- 
logorum Ienensium errores“, deren in diefer Flugichrift 93 von ob. Neinhard zu: 
fammengeftellt waren, die meiften aus Mufäus’ Vorlefungen. Dieſer feste ihnen auf 
einbelligen Beihluß der Fakultät als derzeitiger Dekan „Der Jeniſchen Theologen aus: 
fübrliche Erklärung über 93 vermeinte NReligionsfragen oder Kontroverfien wie, was und 30 
aus was Motiven und Gründen fie — gelebret oder nicht gelebret haben, auf Beranlafjung 
einer verleumderiſchen Chartede u. ſ. f., 1677 (Vorwort vom 4. Sept. 1676) entgegen. 
(Am Anfange ein Bild des Mufäus, am Schluffe Neinbards Flugſchrift. 1677 trat 
Galov ſelbſt in der Fortſetzung feines systema locorum (tom. 8) gegen Mujäus, den 
Dr. Mediator, auf. 1678 und 79 folgten noch zwei anonyme Quartbände, worin 35 
Galov den enenjern Abfall von ihren rechtgläubigen Vorgängern vorbalten ließ oder 
jelbit vorbielt, im Jahre 1679 aud des Mufäus oben erwähnte Veröffentlichung gegen 
den Sontretismus, aber im September desjelben Jahres ließen die jungen Herzöge eine 
außerordentliche Viſitation über die Univerfität Jena ergeben, bei welcher den jämtlichen 
Profeſſoren derjelben, 19 an der Zahl, eine neue Verpflichtungsformel aufgezwungen 40 
wurde, durch melde fie den Sat des Kaſſeler Kolloquiums von 1661, der Diffene mit 
den calviniſchen Yebrern gebe das Fundament des Glaubens nicht an, und dieje könnten 
„ungeachtet des vorbandenen Diſſenſus in Die Brüderſchaft mit diesfeitigen Theologen 
aufgenommen werden”, als befonders „‚perdammlichen | Synkretismus“ mit jedem anderen 
Synkretismus abſchwören mußten. (Die Verpflichtungstormel bei Tbolud, Das akade— 5 
mijche Leben des 17. Jabrbunderts I, S.6f.) Mufäus, damals Rektor der Univerfität, 
joll vergebens für fi um ſechs Wocen Bedenkzeit gebeten baben (Gelbke 1. e. IL, 56), 
er reagierte noch gegen diefen Sieg Galovs in einem Bedenken von 1680 (f. o.), wogegen 
ibm dieſer ſchon höhniſch feine neue Verpflichtung vorbalten konnte (hist. syneret. ©. 111). 
Als eine feiner legten wiſſenſchaftlichen Schriften und als zufammenfafjende Daritellung A) 
feiner theologischen Prinzipienlebre ift zu nennen feine introductio in theologiam, qua 
de natura theologiae naturalis et revelatae, itemque de theologiae revelatae 
prineipio eognoscendi primo, seriptura sacra, agitur, Jena 1679. Er jtarb am 
4. Mat 1681. Won Schriften, die aus feinem Nachlaf erjehienen, find noch erwähnens— 
ivert feine praelectiones in epitomen Formulae Concordiae 1701. Das Vorwort 55 
(nad Buddeus isagoge, ©. 1242 von Job. Wilb. Baier d. J. einem Enkel des Muf,, 
Prof. in Altorf) nimmt Mufäus’ Gedächtnis gegen die Verdächtigungen feiner Orthodoxie, 
wie fie Andreas Garolus in feinen Memorabil. ecelesiast. saec. XVII an drei Stellen 
ausgeiprochen hatte, in Schuß. Die Schrift felbit ift deshalb wertvoll, weil fie neben der 
„Ausführlichen Erklärung“ die einzige ift, die über des Mufäus dogmatische Anfichten einen 60 
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Geſamtüberblick gewährt. Biel Leiftet für den gleihen Zwed aud) das compendium 
theologiae positivae, das jein Schwiegerjohn J. W. Baier d. A. (ſ. den Art.) aus ge 
drudten und bandjchriftlihen Werken des Muſäus zufammengeftellt bat, allerdings mit 
der Tendenz, feine Orthodoxie als unanfechtbar binzuftellen. 

Das aber ift fie im Grunde auch geweſen. Zwar wird gern angeführt, er babe 
das Inſpirationsdogma ermäßigt. Allerdings bat er als junger Mag. philos. und stud. 
theol. 1641 in einer disquisitio philologieca de stylo novi testamenti gegen einen 
Hamburger M. Jak. Groß, der die Annahme von Barbarismen und Solöcigmen in der 
heiligen Schrift für eine Blasphemie des heiligen Geijtes erklärt hatte, den Sat aus- 
geiprochen: videtur autem ad argumentum ab adversario responderi posse, 
quod nitatur hypothesi, nondum concessa, nec satis probata, secilicet spiritum 
sanctum apostolis non solum res, sed ipsa etiam verba inspirasse, und «es 
batte ſich an feine Schrift eine Polemik gegen ihn angeſchloſſen (vgl. Tholud, Das kirch- 
liche Xeben des 17. Jahrh. I, ©. 77 ff.). Indeſſen will er ausdrüdlich mit jenem Ein: 

5 wande nicht die eigene Meinung jagen, jondern nur die Argumente alljeitig erwägen, 
und nie hat er als Profejjor der Theologie anders gelehrt, „als daß die ganze beilige 
Schrift nicht allein der Meinung und Lehren nad, jondern aud den Worten nach vom 
beiligen Geiſt eingegeben ſei“ (vgl. Ausführlihe Erklärung ©. 29—32). Daß aber 
Joh. Major in Jena (gejt. 1655) an Galov gejchrieben habe, Musaeum magis philo- 
sophari, quam quod loquatur eloquia dei (jo noch Tholud, Das alademifche Leben 
des 17. Jahrh. II, 67 nad Andreas Garolus) bat fhon J. W. Baier d. J. a. a. O. 
berichtigt und gezeigt, daß dieje Bemerfung von Galov oder feinem anonymen Helfer 
ſtamme. Mit mehr Recht ijt darauf binzumeifen, dag Mufäus die natürliche Theologie 
zu einem vollen Spiteme ausgeftaltet (vgl. Bd II ©. 361) und ſich bemübt bat, die 
religiössfittlihe Befähigung des natürlichen Menſchen pofitiver zu faflen und den Ver- 
lauf der eonversio dementfprechend zu beitimmen. Er lehrte nämlich, daß ſich der 
natürlibe Wille in wirkſamer Weife auf das geiftlihe Gute, aber nur als unflar er: 
faßtes, richten fünne (Nom 9, 30f. 10, 2) und mit Bezug auf das Har erkannte geiftlich 
Gute wenigitens einen actus simplieis complacentiae, der ſich ja auch auf Unmög: 
liches, Unerreichbares beziehen kann, zu leiften vermöge (näberes bei Yuthardt, Yebre vom 
freien Willen 1863). Aber damit wurde doch die ortbodore Yehre vom servum arbi- 
trium nicht aufgegeben, jondern Anfäge bei Chemnitz find nur weiter ausgeführt. Man 
mag etwa mit Tbolud (afad. Leben ꝛc. II, 66) vermuten: „wobl dürfte er (Muſäus) 
aud in mancher Hinficht ſich freier geäußert baben, bätte nicht gerade die damalige Re— 
gierung fo enge Schranken zu zieben für gut befunden“; indeflen darf man ſich doch nicht 
unter Muſäus einen heimlichen Aufklärer vorjtellen, der feine fegerifchen Anfichten klug 
verborgen hätte. Was des Mufäus tbeologifche Eigenart bezeichnet, ijt weſentlich dies, 
daß er nicht jo ſchnell fertig ift mit der Vertretung aller Säte des orthodoxen Syſtems, 
wie die Wittenberger, jondern daß er, mit einem feinen wiljenjchaftlihen Gewiſſen aus- 

» geftattet, fich erft zufrieden giebt, wenn eine Lehre jcharf begrenzt, methodiſch begründet 
und insbejondere auf feite Grundfäge zurüdgeführt it. Daß ibm bei diefem Verfahren 
manche jchnellfertige Verketzerung der Wittenberger mißfiel, daß er mande Differenzen 
für geringer anſah als fie und ſich lieber bemübte, ſolche Gegner wiſſenſchaftlich zu be: 
richtigen, als fie durch firchenpolitifche Gewaltakte mundtot zu machen, tjt leicht zu be: 

5 greifen, nicht minder aber, daß er damit den leidenjchaftlihen Zorn eines Galov erregte. 
Das aber iſt gerade das bedeutendfte geichichtliche Verdienit des Mufäus, daß er obne 
Verleugnung oder Verkehrung des lutberifchen Bekenntniſſes eine Alleinberrichaft der 
Wittenberger Ortbodorie in der lutheriſchen Kirche zu verhindern gewußt bat. 

(Hente +) Johannes Kunze. 

Mufäns, Peter, lutheriſcher Theolog, zulest Profeffor in Kiel, geft. 1671. — 
Litteratur: Leihenprogramm von Joh. Nik. Pechlin bei 9. Witten, Memor. theolog. 

. 1840—52 mit Berzeihnis feiner Schriften (erwähnt wird daſelbſt die Leichenpredigt, Die 
Fr. Jeſſen auf ihn gehalten hat). Joh. Moller, Cimbria literata 1744, T. II, ©. 565—73; 
W. Chr. 3. Ehryiander, Diptycha professorum theologiae qui in academia Julia ete. 1748, 

. 187— 93; €. N. Dolle, Lebensbeſchreibung aller Profeſſorum Theologiä zu Rinteln 1752, 
Zeil I, ©. 275—9%; F. W. Strieder, Heſſiſche Gelehrtengejhichte Bd 9 (1794) ©. 321—28, 

Peter Mufäus, Bruder des vorigen, geboren am 7. ‚Februar 1620, hatte zuerit, 
ähnlich wie jein Bruder, jechs Jahre in Jena unter Stahl u. a, dann in Helmftädt 
jtudiert und war als Schüler Georg Calixts 1648 in Rinteln angeftellt, wo man damals 
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gemäßigte Lutberaner aus deſſen Schule allen vorzog, zuerſt als Profefjor der Philoſophie, 
ſeit 1653 als ordentlicher Profeſſor der Theologie. Als ſolcher nabmen er und jein 
Kollege of. Henichen als lutheriſche Theologen an dem Kolloquium zu Kafjel 1661 
teil und wurden darum für ihre Zugeſtändniſſe vor anderen getroffen von dem ganzen 
Unmillen aller derer, welche, was im weſtäliſchen Frieden politifch für die Gleichſtellung 
und Einigung aller deutjchen Proteſtanten trotz Kurſachſens Gegenbemühungen glücklich 
vollendet war, durch Erhaltung und Steigerung der theologiſchen Diſſenſe noch möglichſt 
wieder zu vereiteln, fih für verpflichtet bielten. Später joll Mufäus felbjt durch die 

o 

Übergriffe der Neformierten infolge des Kafleler Kolloquiums verlegt und dadurd Rinteln zu 
er beftimmt worden fein. Bon 1663— 1665 war er Brofeffor in Helmitedt, und 1665 
ließ er fih an die neue Univerfität Kiel berufen, bei deren Eröffnung er als erjter Pro— 
reftor die Einweibungsrede bielt. In diefer jpäteren Zeit äußerte er ſich ungünjtiger als 
früber über Synfretismus und Union, bejonders in einem liber I de fugiendo syn- 
eretismo iussu Christiani Alberti Ducis Holsatiae seriptus ete. Kiel 1670. Mag 
ihn nun dazu weitere Erfahrung oder Anbequemung bejtimmt haben, jedenfalls befriedigte 
er dadurch weder Reformierte noch Yutberaner, deren einer urteilte: Musaeum in libro 
hoc syneretismum non impugnasse sed defendisse (j. Moller 1. e.). Bon Krank— 
beit die ganze Kieler Zeit Re geplagt, aber der ärztliben Mahnung, ſich zu jchonen, 
mit dem Worte widerjtebend: professorem oportet laborantem mori, jtarb er am 
20. Dezember 1674. Calov ſah in dieſem frühen und qualvollen Tode eine verdiente 
Strafe für feinen Synfretismus (hist. syneret. S.610). Seine vielfeitige pbilojopbifche 
Bildung und Gelehrſamkeit wurde der feines Bruders ſogar überlegen geachtet; die tbeo- 
logische Nichtung beider ftimmt im ganzen überein. Über jeine ſonſtigen Schriften vgl. be: 
jonders Moller und Strieder. Zwei Briefe von ibm, das Kafjeler Kolloquium betreffend, 
iteben in: Gel. aus alten Nachrichten gezogene Neuigkeiten, Nürnberg 1737, ©. 3 ff. 
11 ff. (Heute }) Johannes Kunze, 

Mufaph ſ. d. A. Gottespdienit, ſynagog. Bd VII ©. 11,51 ff. 

Musculus, Andreas, zeit. 1581. — Chriſt. W. Spiefer, Beihreibung u. Geſch. d. 
Marien: oder Oberlirhe zu Frantf. a. O., Frankf. 1835; derj., Yebensgeich. des A.M., Frank— 
jurt a. O. 1858 (unüberjihtlid u. nicht immer zuverläſſig, dabei voreingenommen); 2. Grote, : 
Zur Charakteriitit des A. M., 8hTh 1869, 3776; G. Kawerau, Joh. Agricola, Berlin 1881; 
M. Osborn, Die Teufelslitteratur des 16. Jahrh., Berlin 1893; derf., Neudrud der Schrift 
d. M. Vom Hojenteufel (Neudrude deutiher Litteraturwerte des 16. u. 17. Jahrh. Nr. 125); 
die Schriften über die Frankſ. Univ., bei. Becmann, Notitia Univ. Francof. 1707, ©. 88ff., 
und die Schriften über die Konk.: formel; Döllinger, Die Reformation II, 393 fi. Nach Spieler : 
zeichnete H. Weingarten in der 2. Aufl. diefer Encykl. jein Bild, deflen Auffap im folgenden 
einzelnes entlehnt ift. 

Der jtreitfertige Theologe aus dem Kreife der Gnefiolutberaner wurde 1514 zu 
Schneeberg in Sachſen geboren, von feinem Vater Nobannes Meufel, Bürger und Rats: 
beren der Stadt, ftreng und firchlid Fromm erzogen und auf der Yateinfchule der Vater: 
jtadt, an der bis 1525 der befannte Hieron. Weller unterrichtete, vorgebildet. In Schnee: 
berg batte, dank der gemeinfamen Regierung der Erneftiner und Albertiner, Herzog Georg 
das Auftommen evangelifcher Anfchauungen nicht zurüddrängen fünnen, und jeit den 
Verhandlungen zu Grimma, Juli 1: >31, (eiftete er auf die Mitregierung förmlich ‘ Jerzicht. 
Gleichwohl wendete ſich A. M. im SS. 1531 nad Yeipzig, nidt nad Wittenberg, wo 4: 
er als Andreas Meusel Snebergensis immatrifuliert wurde und am 21. ‚Februar 1534 
als dritter unter 8 Bewerbern die Baccalaureatsprüfung beitand. Er verdiente ſich dann 
etliche Jahre ſein Brot als Lehrer junger Edelleute in Amberg, bezog aber im SS. 1538 
wieder Die Univerjität, und zwar jeßt Wittenberg, two er am 18. September 1539 Ma: 
gifter wurde und ſich bei Melanchthon wie bei Luther zum evang. Theologen vorbildete. ; 
Ich fage es für meine Perſon obne Scheu“, fchreibt er 1561, „daß von der Apoftel 
Zeit ber fein größerer Mann gelebt oder auf Erden gelommen ji, .. . als eben Yu: 
tberus, und wohl zu fagen, daß Gott alle feine Gaben in diefem einigen ausgegoſſen babe. 
Wer da will, der halte der alten Lehrer und des Luthers Gaben, Licht Verſtand und 
Erfenntnis in geiftlihen Sachen gegeneinander, jo wird er augenscheinlich befinden, daß: 
jo großer Unterfchied jer zwiſchen * lieben alten Fehrern und Luther, als zwiſchen der 
Sonne und des Mondes Scheine“ (Spieker, A. M. S. 7). Als Magiſter verheiratete 
er ſich, wohl mit der Schweſter von Sch. Agricolas rau, als deſſen "er er in 
den Quellen mebrfach bezeichnet wird (CR IV 865; VI 111; Spieler ©. 319). Diefem 
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batte er es auch zu danken, daß er im WE. 1541 an der Kranffurter Univerfität Be- 
ſchäftigung fand; zugleich befam er einen YPredigerpojten an der Franziskaner- (Unter-) 
Kirche daſelbſt. Er ſtand bier auf Seite des Alefius in dem ärgerlichen Streit mit 
Chriſtoph v. d. Straßen, der den accessus ad publicas meretrices in Schutz ge: 
nommen batte. Als Alefius über diefer Sache Frankfurt verließ, da wünſchte auch M. 
fortzugeben, und jener empfabl ibn warm für ein Predigtamt in Nürnberg: er babe außer 
der Schwägerichaft nichts „Islebianum“ an ich, jei ein nicht nur jtimmbegabter, jondern 
auch beredter Prediger, affert meditatas coneiones (Zpiefer ©. 319); und aub Me: 
lanchthon empfabl ibn als den ingeniosus Mysnensis, quem concionibus idoneum 

»arbitrarer (CR IV 865). Aber Agricolas Einfluß bielt in in Frankfurt feſt. Es 
itand traurig um die tbeol. Fakultät daſelbſt. Drei Yebrjtüble follten beſetzt jein durch 
den Ordinarius, einen zweiten Doet. Theol. und einen dazu geeigneten Geiſtlichen (Bifi- 
tation der Uni. vom 9. Sept. 1540); es waren aber nur der Pfarrer ‘ob. Yudecus 
und M. vorbanden, und feiner von beiden war Doet. theol. Joachim II. forderte daber 

5 zu Anfang des Jahres 1546 Konr. Gordatus in Stendal, der Wittenberger Doktor war, 
dringend auf, nad Frankfurt zu fahren, um dort diefe beiden zu promovieren. Meland- 
tbon redete ibm zu, der Bitte zu folgen, und jegte ibm jogar die Theſen auf, über die er 
die Doktoranden disputieren Laffen fünne (CR VI 25. XII 539, vol. VI 107). Cordatus 
trat auch die Neife an, erfranfte aber unterwegs über der Kälte des Winters, fonnte nicht 
weiterfabren und ſtarb bald darauf (Bindſeil, Supplementa S. 363). Da mußte der 
Zerbſter Superintendent Theodor Fabricius, gleichfalls Wittenberger Doktor, eintreten 
und die Promotion vollziehen (bei Beemann, Notitia p. 88 iſt der Name entſtellt: Theod. 
Aranciscus, „eujus tamen nulla hactenus alia vestigia videre lieuit”). Inzwiſchen 
war aber M. durch Theſen, die er ſelbſt aufgeſetzt hatte, mi Ludecus in Streit geraten und 
batte zugleih Melanchthon und die ganze Wittenberger Theologie angegriffen: über die 
Yehre vom Faften, über die Taufe Jobannis und über den Begriff der Buhe (gegen 
Theſe 10 CR XII, 540). Melanchthon verdroß dies Vorgehen feines Schülers febr; er 
juchte ibn in längerem Schreiben (12. April 1546) zu belebren und zu bejchwichtigen, 
jendete auch der Frankfurter Univerfität eine Darlegung de vocabulo.poenitentiae cin 
(CR VI 104 ff. 108 ff). Das Verbältnis des M. zu elanchthon blieb jeitvem getrübt. 
Yudecus wurde als Nachfolger des Cordatus nadı Stendal berufen, M. rüdte in feine 
Amter als Pfarrer an der Oberfirche und als Ordinarius der tbeol. Fakultät ein, wurde 
jet auch zum Rektor der Univerfität gewählt. Yange Zeit hindurch war er der einzige 
tbeolog. Docent; erſt 1564 wurde Chriſtoph Körner (Gornerus) neben ihm zum Profeſſor 

5 der Theologie bejtellt und auch die dritte Profejjur wieder in Erwägung genommen (P. Reh, 
Die allgem. Statuten der Univ. Frankfurt, Breslau 1898 ©. 87) So war M. ein 
twichtiges, hochangeſehenes Glied der Univerfität; 1572 wurde er bei der Reformation der 
Univerfität zu einem der Inſpektoren ernannt, welche die übrigen Profeſſoren in der Abjol: 
vierung der vorgejchriebenen Yektionen zu überwachen hatten (Neb, Die Fakultätsjtatuten, 
Brest. 1900 S. 85). Auf feine Anregung wurde das Konvikt der Studenten, die Mensa 
communis, aufgerichtet, vgl. jeine Oratio de dignitate et necessitate Academiarum, 
1573. Kurfürſt Johann Georg ernannte ihn noch kurz vor feinem Tode zu einem der 
Vifitatoren der Ofonomie der Univerfität (Akten der Frankf. Univ. im Breslauer Univ. 
Archiv). Auch in der Kirche jtieg er zu böberen Würden auf, indem er nad Aaricolas 

> Tode Generaljuperintendent der ganzen DWiarf wurde (Solemnia anni secularis. Francof. 
1606 L 2b). 

Sein Yeben war ein unabläffiger Kampf; das lag in den Verhältnifjen — und 
auch ın feiner Natur. Sein Amt verwidelte ihn in fortgeſetzten Streit: erſt mit einem 
katholiſch geſinnten Gegner Paul Grenäus, dann (j. oben) mit Yuderus. Dann erregte 
ihn das Interim, das er troß Agricola befämpfte. In dem nun folgenden Kampf um 
die Oftanderifche Lehre von der Rechtfertigung fand er fich mit Agricola wieder zufammen 
— doch jcheint nicht, wie gewöhnlich angegeben twird, M. der Verfafier der märftjchen 
Konfeſſion von 1: 552 wider Oſiander geivejen zu fein, jondern Agricola ſelbſt (vgl. Ka- 
werau, Agr. S. 3041; Feſtſchrift für Koſtlin S. 80; Str 1901, 137). Als ferner der 
in Königsberg unleidlid gewordene Stancaro jegt nad Frankfurt fam, geriet M. fofort 
mit ibm in Konflikt; beide mußten vor Joachim in Berlin im Herbſt 1552 über Cbrifti 
Mittleramt disputieren, Agricola fungierte ald Schiedsrichter und gab M. Hecht. (Bal. 
Kawerau, Agr. 306 ff. dazu auch den Brief Bindjeil, Suppl. p. 451, der von 1552, nicht 
1556 iſt.) Als Friedrich Stapbylus, der einjt mit M. zuſammen in Wittenberg jtudiert 

co batte, nach feinem Abfall zur fatbolifchen Kirche fein Aufſehen erregendes, gehäſſiges Buch 
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Theologiae M. Lutheri trimembris epitome, Coloniae 1558, ausgeben ließ, und in 
diefem Bl. G 3 aub M. angriff als Vertreter „valentinianischen” Irrtums, weil er 
„ex sententia Lutheri" im Streit mit Ztancaro gelehrt babe, quod Christus etiam 
passus sit seeundum divinam naturam, jo antwortete M. flugs: Responsio ad 
virolentum et maledicum seriptum Frid. Staphyli (1558): es jei erlogen, weder 5 
Yutber noch er bätten fo gelehrt; und er formulierte jest jeine Meinung folgendermaßen: 
Hoe crueifixum est, quod incarnatum est... divinitatem vero servavit im- 
passibilem. Aber Staphylus replizierte in jeiner Defensio pro trimembri theologia 
M. Lutheri (2. Aufl. Meißen 1560) und fertigte ibn bier ſcharf (Bl. K 6 bis M 6) 
durch den Nachweis ab, dag M. 1553 felbjt ein Schriftchen batte druden lafjen, das als 
Yutbers Yebre den Satz entbielt: non tantum humanam naturam, sed etiam divi- 
nam, seu verum Deum pro nobis passum et mortuum. Auch plauderte Stapbylus 
bier aus, M. babe jich vergeblich bemübt, von der Frankfurter Univerfität das Zeugnis 
zu erbalten, daß er nicht jo gelebrt babe, wie ibm St. jetzt vorgerüdt hatte. So verlief 
diefe Kontroverje unglüdlichb für M., und nur der allgemeine Unwille der Evangelischen ı5 
gegen den Konvertiten, gegen den jetzt alle Richtungen vereint zu fümpfen batten, kam 
ihm zu Hilfe. Gegen St. batte M. noch Melanchthon empbatifc als das unicum Ger- 
maniae et ecclesiae Christi lumen in Schuß genommen, und ibn mit Yutber vereint 
als die viri pietate et vera coelestis doctrinae cognitione praestantissimi ge: 
prieten. 2) 

Aber daß Melanchthons Judieium in der Sade des Stancaro nicht unein- 
geſchränkt M. und Agricola Recht gegeben, und daß jener abgelebnt hatte, nach Berlin 
zu fommen und jelber neben Agricola das Schiedsrichteramt zu üben, batte doch bier 
verftimmt und balf den mehrere Jahre andauernden Kampf von Agricola und M. gegen 
den Pbilippismus in der Mark vorbereiten. Hatte Agricola dieſen vor allem gegen feinen 35 
Berliner Kollegen Propſt Buchbolzer, zu führen, jo M. gegen den begeifterten Bbilippijten 
Abdias (Gottichalf) Prätorius in Frankfurt, der ein um jo gefäbrlicherer Gegner war, 
als er durch jeine Gewandtheit die Zuneigung Joachims ſich erwarb und um jeiner 
Spracdtenntnifje willen diefem auch für diplomatische Sendungen ſehr nützlich war. 
Streitgegenjtand wurde die Formel des Frankfurter Rezeſſes: Nova obedientia est ne- w 
cessaria, das „Muß“ der quten Werke (val. Bd I ©. 253, Bd XII ©. 90). 1558 
brach der Streit aus, von M. in Heftigkeit auf der Kanzel begonnen und dann auch in 
Streitichriften, die in den nächiten Jahren bin und ber flogen, eifernd fortgejegt. Schien 
der Kurfürjt 1560 Yuft zu baben, durch ein ‚riedensmandat die Gegner zur Nube zu 
verweijen, jo bradıte doch der bald neu entbrannte Kampf noch beitige Schwankungen 35 
mit fih: im Februar 1562 gab Prätorius feine Sache verloren und entwich aus der 
Mark, aber Buchbolzer führte jo kräftig feine Sache weiter und wußte namentlich Mari: 
cola jo wirkſam anzuflagen, daß momentan der Philippismus bei Joachim ſiegte und 
Brätorius triumpbierend nach Frankfurt zurüdfebren fonnte (April 1562). Aber ein 
Jahr darauf war völliger Stimmungswechjel bei Hofe eingetreten, der Philippismus war 40 
definitiv erlegen (April 1563). Als dann Agricola jtarb (1566), fiel M. die Führung 
im Yande im Sinne eines jcharfgeipannten antimelanchtbonifchen und anticalviniftiichen 
Yutbertums zu. In den Jahren 1574 und 75 läßt M. drei Schriften über das Abend— 
mabl ausgeben jeine Antwort in den fruptocalvinijtifchen Wirren, 1577 folgt eine 
„Widerlegung der Galviniften“. Schon 1552 batte er in feinem „Enchiridion senten- 4 
tiarum ac dietorum“ Zeugnifje aus den Schriften der Alten zu Gunften der lutberi- 
ſchen Yebre gefammelt, und ebenfo 1555 in feinem „Gatechismus . .. der beil. alten 
Yebrer nab Ordnung der Hauptitüde des Katechismus“ den Nachweis verjucht, daß 
Yutbers Yebre alt, die römijche aber zwijcheneingefommen jei. „Joachim II. beauftragte 
ibn, für ein brandenburgifcdes Corpus doctrinae aus Yutbers Werfen ein Yehrbefenntnis © 
zujammenquitellen. Noch kurz vor feinem Ende batte jener im Dezember 1570 M. zu 
ſich nad Berlin entboten, um mit ibm und den Hofpredigern Georg Göleftin und Paul 
Musculus (einem jüngeren Bruder des U. M.) über dieſe Arbeit zu beraten; M. wurde 
jo Zeuge der legten Yebenstage des Rurfürften, bielt ihm auch am 26. Januar 1571 die 
Yeihenpredigt im Berliner Dom. Johann Georg nabm die Arbeit wieder auf: fie er: © 
bien 1572, neben der Conf. Aug. und dem fl. Katechismus jene große Yebrjchrift ent- 
baltend (vgl. Bd IV 5.296,56). M. ließ dann noch 1577 unter dem Titel „Thesaurus: 
Hochnützlicher teurer Schag und Gülden Kleinod . . . aus den Büchern ... Yutberi zu: 
jammengebracdht” einen Auszug aus Yutbers Schriften folgen, der bejonders in „allen 
Anfehtungen, Streit und Kampf des Gewiſſens“ Troft und Belebrung bieten jollte, aber @ 
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doch nad des M. Sinn auch der Fräftigen Polemik gegen allerlei Ketzerei nicht entbehrt. 
Wir finden M. ferner im Juni 1576 mit feinem Kollegen Körner (Gornerus) auf dem 
Torgauer Konvent bei den Beratungen über das Torgifche Buch und im Frühjahr 1577, 
wieder zuſammen mit Gornerus, in Kloſter Bergen bei der endgiltigen Redaktion der Kon: 
fordienformel als Vertreter der furbrandenburgifchen Kirche beteiligt (Bd X ©. 741f), 
die nunmehr feit auf dem Boden der bier firierten lutheriſchen Yehre ftand. 

Auch in der eignen Gemeinde gab «8 für ihn manden Kampf. Vor allem mit dem 
Magiftrat, über das Necht, die Diakonen (Rapläne) anzuftellen und zu entlaffen, das beide 
Teile für fich beanfpruchten, über Anderungen in der Yiturgie und an der Austattung 
der Kirche; Schule und Hofpital gaben gleichfalls Anlaß zu Kompetenzitreitigkeiten. 
Wiederholt mußte der Kurfürft eingreifen und diefe Streitigkeiten ſchlichten. N. verbitterte 
diefe Kämpfe, bei denen er oft gute kirchliche Intereſſen (befjere Bejoldung der Geijtlichen, 
Verwendung des Kirchengutes für kirchliche Zwecke u. dgl.) wahrnahm, dur feine Heftig- 
feit und durch die Gewohnheit, feine Klagen alsbald auf die Kanzel vor die Gemeinde 

5 zu bringen. Kämpfte er dabei auch oft für feine eigne materielle Yage und zur Befrie— 
digung feiner Bauluft, unter Berufung auf feine alten treuen Dienfte, und daß er ſich 
in jungen Jahren bei ihnen abgearbeitet, jo gab er doch von dem, was er jo erlangte, 
gern und reichlidh den Armen und den Studierenden, die er oft über Vermögen unter: 
jtügte; feine Witwe — feine zweite Frau — hinterließ er in Armut. Bor allem aber 

» war e8 die Not der Kirche und derer, deren Mutter die Kirche fein foll, deren er fi 
eifrig, freilih nicht ohne Veidenfchaftlichteit, angenommen bat. Der Magiftrat dagegen 
Hlagte über das herri che Weſen des Pfarrers, der gern mit einem Fuß in der Kirche, 
mit dem andern im Rathaus ſtehen wolle, und beſchwerte ſich über zahlreiche Außerungen 
in M.S Predigten, in denen er ibn beleidigt habe: „Der Teufel baufieret überall, gan; 
befonders aber auf dem Nathaufe” ; die Bürgermeifter follten zum Teufel gebn, und die 
Gemeinde folle Gott bitten, daß dies Regiment bald ein Ende nehme u. dgl. Aber M. 
fand an Joachim ficheren Rüdhalt und einen Verteidiger, der ſchließlich durchjegte, mas 
M. beanfpructe. Dies Vertrauen feines Landesherrn benugte M. aber auch zur Förde: 
rung wobltbätiger Injtitute, zur Stiftung von Stipendien und ‚zur Unterftügung armer 
Studenten. In feinem Amte jchonte er ſich nie; er predigte in der Negel wöchentlich 
zweimal, und nie unter 2 Stunden. Er machte häufige Infpektionsreifen, nicht felten zu 
Fuß. Nach Lutbers Vorbild iſt er geneigt, in jedem Gegner gleich den böjen Feind jelbit 
zu jeben, der ihn zum Kampf berausfordert. In allen Sünden und Unfitten der Zeit 
treten ibm die verjehiedenen Teufel vor Augen, die das Chrijtenvolt verführen und ver: 
derben. Mächtig erhebt er fich als Vertreter alter einfacher Sitte 1555 ge en die von den 
Landsknechten verbreitete Mode der gefchligten Pluderhoſen in der Schrift: „Wider den 
Hofenteufel“, der aus dem allerbinteriten Ort der Hölle, aus dem Sofgeinde des Teufels 
fonıme (vgl. über diefe Schrift auch eine Augsburger Flugichrift von 1558, in Bibl. 
d. Stuttgarter litt. Vereins 217, 473F.). Wenige Jahre vorher (1551) batte ein Schlefter, 
Matthäus Friedrich, „wider den Saufteufel“ gejchrieben und damit einen neuen Yitteratur: 
zweig geichaffen, in dem ſich Eraftvoller Predigtton mit volfstümlicher draſtiſcher Sitten: 
jchilderung und anfchaulicher Erzählung abjchredender Beifpiele verband; dieje Art fand 
großen Beifall. M. nahm diefen Gedanken auf. 1556 nabm er in der Schrift „Vom 
Goisleſtern“ den „Fluchteufel“ und 1556 (neue Aufl. 1561) auch den „Ebeteufel“ aufs 

5 Korn. Es folgte 1561 die Schrift „Von des Teufels Tyranney in den legten Tagen“. 
Bejonders gern ſchildert er ſonſt die legten Dinge, Tod und Gericht, ewige Verdammnis 
und ewige Seligkeit: „Wom Himmel und der Hellen“ 1559, mit icharfem Kampfe wider den 
roben und ficheren Haufen, der die ewige Bein für Märlein erklärt und einwendet, es wäre 
wider Gottes Gerechtigkeit, Zeitliches mit Ewigen zu betrafen ; ferner „Vom jüngften Tage“ 
1557, „Bedenke das Ende“ 1572. Aber aud dem Wucher und Geiz gilt jeine Etraf: 
predigt (1579), dem „ist regierenden Epicuro“ (1569); er jchreibt aber aud ein lateinijches 
Gebetbuch, Paſſionsbetrachtungen, über rechten Gebrauch des Abendmahls u. dgl. Spiefer 
bat 46 Schriften aufgezählt; das Verzeichnis ift aber nicht volljtändig. Einzelne derjelben 
fanden noch im 17. Jahrhundert neue Auflagen; feine Leichenpredigt auf „Joachim II. 
bat Spiefer ©. 144 ff. wieder abgedrudt. Seine pratuſchen Arbeiten zeigen neben ſeinem 
heiligen, aber leicht maßlofen Eifer eine derbe und draftifche, dabei nicht geiftlojfe Volks— 
tümlichkeit. 

Nachdem er ſchon 1576 ſchwer erkrankt war, aber noch einmal wieder ſeine Geſchäfte, 
auch ſeine Dienſtreiſen, hatte aufnehmen können, kehrte er im Juni 1581 von einer 
Synode in Nauen krank nach Frankfurt zurück, und fam nicht twieder zu Kräften; am 
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29. September ging er beim. Sein Sohn Jobannes, den der Vater als Prediger in der 
Yebufer Vorſtadt angejtellt batte, wurde ein Opfer des fatholifierenden Konſekrations— 
begriffs Joachims (vgl. ZhTh 1849, 468 ff.). Er batte 1568 bei der Austeilung des 
Abendmabls Wein verfchüttet und mit dem Fuße den vergofienen Wein am Boden zu 
verdeden gefucht: vergeblich hatte M. fchriftlich für feinen Sobn bei dem erzürnten Kur: 
fürften Fürbitte eingelegt, vergeblich auch perſönlich ihn zu entjchuldigen geſucht: Joachim 
fürchtete das „geichändete Blut“ Chrifti und meinte noch ſehr gnädig zu fein, als er den 
Mifietbäter nur Yandes verwies. Cine Tochter beiratete erſt den ‚Frankfurter Profeflor 
Andreas Prätorius, dann den Profeffor, fpäteren Superintendenten in Sorau Joachim 
Garcäus. — Ein Bild des A. M. findet man in Fortgef. Sammlung 1741 und bei 
Spiefer. G. Kaweran. 

Musculus, Wolfgang — (Müßlin, Meußlin), 1497—1563. — Als Quellen 
find zu betrachten: Seine eigenen Schriften, 9 Fol.-Bände (Verzeichnis bei Leu, Helvet. Leriton) ; 
Sammlung jeiner Briefe auf den Stadtbibl. von Zofingen, Bern und wohl aud Straßburg. 
Gedrudte Briefjammlungen aus der Rejorm.:Zeit, u. a. im Corp. Ref.; W. Musculus Dusa- 
nus, Diarium itineris, Originalhandſchr. auf der Berner Stadtbibl., abgedrudt bei Kolde, 
Analecta Lutherana, welche auch noch andere Dokum. u. Nachrichten enthält. Historia vitae 
et obitus Dr. W. Museuli per Abrahamum Museulum filium, enthalten in Synopsis festal. 
coneionum, ed. 1595 zu Bajel durch einen Sohn des letztern. Ausziige aus allerlei gedrudten 
Büchern, Noten zum Leben des W. Musc. aus den MSS des Sohnes Abrah., Berner Stadt: : 
bibl. MSS XI, 96. — Un Litteratur ift zu vergleichen: 1. Biographien (außer der 
bereits erwähnten Historia vitae): Helvetiens berühmte Männer, v. Pfenninger u. Meijter I, 
144— 156; Adam, vitae, 367—389; 8. Grote, W. Muse. ein biogr. Verſuch, Hamb. 1853; 
®. Th. Streuber, ®. Musc., ein Lebensbild im Bern. Taſchenbch. 1860 (mofelbjt genaue 
gitteraturangaben bis 1860). AdB Bd 23, ©. 95, 9. ©. Bern. Biogr. II ©. 491ff. — 
2. Werte und Schriften zur Nejormationsgejcichte, insbeſ.“ Fiſcher, Difput. und Reform. 
in Bern ©, 5495. Be. 1828; Heß, Lebensgeichhichte des Hch. Bullinger, 1828/29; Tillier, 
Geſch. des Freiſtaates Bern; die Haller-Müslin Chronit; Ad. Fluri, Die Bern. Schulord- 
nung von 1548, in Mt der Gejellich. für deutſche Erziehungs: und Schulgeſch. v. Kehrbach, 
Jahrgang XI, Heft 3; C. B. Hundeshagen, Konflifte des Zwinglianismus, Luthertum und: 
Galvinismus in der Berner Landestirche v. 1532— 1588. Bern 1842; Stieve, Die Einführung 
der Reform. in der Neichsitadt Donauwörth, SMA, hiit. Klaſſe, 1884, S. 387, 415 ff.; Grin— 
deiy, Quellen zur Gejch. d. Böhm. Brüder: fontes rer, Austriacarum. Dipl. ce. acta Bd XIX 
(giebt über die Beziehungen des Muse. zu den PBrotejtanten in Böhmen und Polen Aus: 
tunft); Blöſch, Geichichte der Schweiz. Reform. Kirchen, Bd I; Fluri, Bern. Taſchenbuch 
1897, S. 239 fi. 

I. Wolfgang Musculus Dufanus, wie er fih nannte, wurde am 8. September 1497 
als Sohn eines Küfers in Dieuze in Lothringen geboren. Obſchon feine Eltern arm waren, 
tbaten fie ihr möglichites, dem begabten und lernbegierigen Anaben in der Stabtichule 
und den bejlern Schulen der Nachbarſchaft eine ordentlide Bildung zu teil werden zu 
lafien. Als fahrender Schüler durcitreifte er, wie viele Zeitgenoſſen, fingend und bettelnd 
die Melt, wobei es ibm gelang, feine Bildung zu vervollflommnen. Yängere Zeit ver: 
weilte er in Rappoltsweiler, Colmar und Schlettjtadt, an welch letzterem Orte er nament- 
[ih von dem deutjchen Humanismus mächtig angeregt wurde. Mit 15 Jahren wurde 
Musculus um feiner ſchönen Stimme willen in das Benebiktinerklofter bei Yırbeim gelodt. 
Hier fand er die heißerſehnte Gelegenbeit, fib in die Schriften der Alten, infonderbeit 
Ovids, zu vertiefen und fich der Pflege der Mufif auf der Orgel hinzugeben. Mit dem 
20. Jahre begann er das Studium der Theologie. Da er eine befondere Gabe der Be: 
redfamfeit verriet, übertrug man ibm bald die Predigt im Klofter und den zum Kloſter 
aebörenden Parochialfirhen. Die Mahnung, die ihm ein älterer Mönch bierfür ans Herz 
legte: Si bonus vis fieri concionator, da operam ut bonus fias biblieus, bat er 
zeitlebens treulich befolgt. Im Jahre 1518 lernte er im Klofter Yutbers Schriften kennen, 
und wurde alsbald ein entjchiedener Verteidiger der neuen Yehre. Dadurch zog er fich, 
obſchon jein Eintreten für Luther nicht ohne Eindrud blieb, die Feindichaft einflußreicher 
Berjönlichkeiten zu, jo daß fein Verweilen im Klojter je länger je mehr zur Unmöglich: : 
fett wurde. Trotzdem wählte man den lutberifch Gefinnten zum Prior, aber gerade dieje 
Wahl zeitigte in ibm den Entſchluß, das Klofter zu verlaffen. Er entflob, mit Vorwiſſen 
des Priors, 1527, nachdem er 15 Jahre im Kloſter zugebracht batte, und heiratete die 
Nichte feines Priors, Margaretba Bartb. Damit batte er feinen Bruch mit Klojter und 
Kirche dokumentiert. Freilich batte er damit auch feine jorgenfreie Erifteng mit einer un— 

— 
— ſicheren ſorgenvollen vertauſcht. Seine Frau mußte ſich als Magd im Haufe des Straf: 
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burger ‘Pfarrers Theobald Niger verdingen, und er jelbjt arbeitete als Weber. Endlich 
fand er Verwendung als Hilfsprediger im Dorf Dorligbeim und nadber 1529 in Straf: 
burg als Diakon am Münfter unter Mattb. Zell. Die Straßburger Zeit war für ibn 
von größter Bedeutung. Nicht nur konnte er bier durd die Erlernung des Hebräiſchen 

b und durch den Beſuch der Vorlefungen feine theologische Ausrüftung vervollitändigen, er 
trat auch den beiden Neformatoren Capito und Bucer näher, wodurd er fpäter, ganz 
abgejeben von dem perjünliben Gewinn des Umganges, in bejonderem Maße befäbigt 
wurde, derjenigen Kirche zu dienen, auf welche dieſe beiden Männer einen bejtimmenden 
Einfluß ausgeübt batten, der Kirche Berns. Als reformierter Geiftlicber wirkte er auch 

ıoin der Umgebung von Straßburg. Im Dorf Dofjenbeim gelang ibm die Abjchaffung 
der Mefje und die Einführung des reformierten Gottesdienites. 

II. Im Jahr 1531 wurde Musculus durch VBermittelung des Nates von Straßburg als 
Nachfolger des Urban. Rhegius an die Heilig-Kreuz-Kirche in Augsburg berufen, aber da ibm die 
Yaft des Amtes und die Schwierigkeit der Aufgabe mitten in den noch nicht völlig entjchiedenen 

15 Kampf um die Einführung der Reformation einzutreten, faft unübertwindliche Bedenken cin: 
flößten, jo ging er mehr gezwungen als freiwillig. In ftiller befcheidener Weiſe wirkte er nun 
für die Neformation, und er durfte es nicht nur erleben, daß ſchon nach 6 Jahren auch die 
Domkirche den Proteſtanten übergeben wurde und der Sieg der Reformation gefichert 
war, jondern es gelang ibm auch, durch jeine Milde und Verjöhnlichkeit die ultraradifalen 

20 baptiftifchen Schwärmer, von denen einzelne verhaftet worden waren, zu gewinnen. 1537 
wurde er zum eriten Pfarrer am Dom befördert. Mit feiner Hauptaufgabe, der Predigt, 
nahm er es äußerjt gewifienbaft, indem er den Tert zuerit aufs grünbdlichite exegetiſch 
bearbeitete, und dann im engen Anjchluß an dieje Vorbereitung das aus der Schrift 
berausgegrabene Edelmetall in eine Haffifch vollendete Form goß. Aus diefen Studien 
gingen verſchiedene Kommentare zu einzelnen Büchern des AT und NT hervor. — Weit 
wichtiger und firchengefchichtlich bedeutſam ift nun feine intenfive Teilnahme am Unions- 
werk und den Verhandlungen zwifchen den Wittenbergern und den Oberdeutjchen, wozu 
er vom Magiftrat von Augsburg abgeordnnet worden war. Er war aber audy durch jeine 
bisherige Entwidelung und jein perjönliches nterefje der gegebene Vertreter Augsburgs 

so und der oberdeutjchen Anjchauungen. Am eifrigiten batte Bucer von jeber die Anbab- 
nung einer Verfühnung zwiſchen den jtreitenden Brüdern betrieben, freilid obne dauernden 
Erfolg. Yutber fonnte ein tiefes Miftrauen gegen Zwingli nicht los werden, und des 
balb war ihm alles verdächtig, was von diejer Seite fam, ſelbſt auch diejenigen, welche nur 
ihre perfönliche Hochachtung für den Zürcher Reformator ausdrüdten. Um jo mebr jaben 

35 ſich die Oberdeutjchen ‚genötigt, bei aller Geneigtbeit zur Union, Zwinglis Perſon vor 
Verunglimpfung und jeine Anſchauungen vor Mipverftändnis zu ſchützen. Als Yutber 
1534 in diefem Sinne an die Frankfurter gejchrieben, und Zwingli, weil „er jeine 
Glaubenslehre nicht auf die Karen Ausjagen der bl. Schrift, ſondern auf eigene Einbil- 
dungen gegründet babe”, unter die Schwarmgeiſter gezäblt hatte, traten Bucer, Musculus, 

10 Frecht (Ulm) und Mykonius offen für Zwingli auf, wäbrend Oſiander, Amsdorf und 
Brenz ebenfo entichieden, nur weniger. mapvoll, $ Yutbern zujtimmten. Bucer und Capito 
ſetzten ihre Einigungsverſuche fort. Sie baten 1535 die Zürcher, Luther nicht zu reizen, 
und in der That zeigte ji im der Schweiz Bereitwilligkeit zu einem Entgegentommen. 
Die I. belvet. Konfeſſion von 1536 follte den lutheriſchen Glaubensbrüdern den Beweis 

45 bringen, daß die Schweizer weder MWiedertäufer noch Schismatifer, fondern gute Chriſten 
jeien, mit denen man obne Gewiſſensbedenken übereinkommen könne. Auf Grund der— 
jelben veranstaltete Bucer 1536 eine Zujammenkunft nad Eiſenach zur Beiprecbung der 
Streitpuntte, aber die Schweizer Städte lehnten im legten Augenblide ab und fandten 
jtatt der Abgeordneten ibre Bekenntnisſchrift. Die ſüddeutſchen zwinglifch gefinnten Städte 
beteiligten fich bingegen, und Musculus nabm als Vertreter von Augsburg an der Be 
ſprechung teil, welche jtatt in Eiſenach in Wittenberg ftattfand und deren Ergebnis die 
Witt. Konkordie war. Des Musculus oben erwähntes Tagebucd giebt über die Ber: 
bandlungen genaue Auskunft. Er und jein Begleiter Bonifactus Lycoſthenes (Molfbardt) 
batten vom Nat Auftrag, alles zu vermeiden, was eine Einigung erſchweren könnte, und 

5 obſchon Musculus jeinerzeit den Bucer vor einer Einigung um jeden Preis getvarnt 
batte, juchte er joweit als möglich entgegen zu fommen und gab des Friedens halber 
jeine tetrapolitan. Anfichten vom Abendmahl auf. Nach Beendigung der Verhandlungen 
(29. Mai) befuchte er den Yuc. Kranach und zog dann beim, wo er die Annabme der 
Konkordie ohne Mübe durchſetzte. 

Aber der Kompromiß befriedigte niemanden. Die Außerung Bucers, die Zwing— 
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lianer jeien einverjtanden, machte Yutbern das Abkommen verdächtig, und diefe nahmen 
es auch nicht an, troß der Empfehlung des Mykonius. Mußte diefer doch auch zu: 
geiteben, „die MWabrbeit werde bier mit jeltfamen Worten gelehrt“! Musculus bielt ſich zu— 
nächſt gewiſſenhaft an die Konkordie, aber als er fie von allen preisgegeben jab, nahm 
auch er feine frübere Poſition wieder auf, die er dann ſpäter in feiner „Confessio de : 
saeramento corporis et sanguinis dominiei begründete. Ebenſo erfolglos war feine 
Teilnabme an dem 1540 in Worms begonnenen und 1541 in Negensburg fortgejesten 
„Religionsgeſpräch“ evangelischer und fatbolifcher Theologen. Das von Musculus als 
einem der bezeichneten Notarien geführte Protofoll it noch in Bern vorbanden. Zwei 
Predigten, die er bier über die Meſſe bielt (fpäter gedrudt), verurfachten eine Fehde mit 
Dr. Cochläus, aus der 1545 die Gegenjcrift „Anticochlaeus“ bervorging. Im Jahr 
vorber batte er, von Augsburg auf die Bitte der Donauwörtber um einen Lehrer abge: 
ordnet, in diefer Stadt die Reformation eingeführt, und in diefer Zeit für fie einen la: 
teinifchen Katechismus gejchrieben. 

Troß dieſer intenfiven firchlichen Thätigkeit fand Musculus genügend Zeit zu theo— 
logiſcher Beibäftigung. Er erlernte jest noch das Griechifche und das Arabijche, und 
veröffentlichte Ilberiebungen von Schriften und einzelnen Stüden der griechischen Väter, u. a. 
Kommentare des Chroioft. zu den paulin. Briefen, Schriften des Bafılius und Gregor 
von Nazianz und des Athanaſius. Ohne es zu abnen batte er damit die Grundlagen 
für feine jpätere umfaſſende Wirkſamkeit in Kirche und Schule von Bern aelent. 

Unerwartet raſch nahm feine gejegnete Thätigkeit in Augsburg ein Ende. Das 
Augsburger Interim von 1548 wurde vom Kaiſer auch der Stadt Augsburg aufgenötigt. 
So lange noch evangelifcher Gottesdienit beftand, und die evangelifche Bevölkerung täglich 
Troft und Stärkung begebrte, barrte Musculus unerjchroden auf jeinem Poſten aus, ob: 
ſchon jeit dem Einzug des Kaifers der evang. Kultus nur noch geduldet wurde, und: 
Musculus den ärgiten Beicbimpfungen, ja tbätlichen Beleidigungen ausgejegt war. Am 
26. Juni wurde der MWiderjtand des Rates gegen das verhaßte Interim gebrochen, und 
an demjelben Tage legte Musculus, nachdem er erfolglos jchriftlib und mündlich pro- 
tejtiert batte, jein Amt nieder. Als beimatlofer Mann verließ er noch am gleichen Abend 
die Stadt, fein Weib und feine 8 Kinder, um in der fremde Aſyl und Brot zu fuchen. : 

Über Yindau und Konitanz reifte er dabin, wo der Arm des Kaifers nicht mebr bin- 
reichte, in die Schweiz, und zwar zunächit zu feinem Verleger, Buchdruder Herwagen in 
Bajel. Mittlerweile war ibm feine Familie nah Konitanz nachgereiſt und Musculus 
eilte ibr dorthin entgegen. Hier predigte er noch am Tage vor dem verräterifchen Über: 
fall der Stadt dur ſpaniſche Truppen über Jo 6, 66—69, im Blid auf das Interim. : 
Natürlich war bier jeines Bleibens nicht. Noch während des Sturmes verließ er die 
Stadt und flob nab St. Gallen zu Vadian, und von da weiter nach Zürich, wo fich 
Bullinger und Bellitan des jchwergeprüften Mannes in der edelſten Weife annabmen. 
Im Haufe des nach Bern berufenen Joh. Haller, der ſich eben zur Abreife rüjtete, fand er 
vorübergebend eine Heimat. Durb Odin ließ ihn Erzbiichof Granmer, wie andere ver: : 
triebene Pfarrer, nah England einladen, aber er lehnte ab. Mit Korrekturen für die 
Buchhändler Herwagen und Froben juchte er ſich etwas zu verdienen, um nicht ganz feinen 
Zürcher Freunden zur Yaft zu fallen. Die übrige Zeit verwendete er auf Privatitudien. 
Endlich, nachdem er dreiviertel Jahre lang obne Anitellung geweſen war, verichaffte ibm 
fein in Bern bodbangefebener ‚Freund Haller, der während 1545—47 fein Kollege in Augs— 
burg getvejen war, die Stelle eines Profefjors der Theologie in Bern, Februar 1549. Frei: 
lid» erſchien es dem Nat nicht ganz unbedenklich, ibn kommen zu laſſen. Troß des kleinen 
Gebaltes von faum 150 Gulden nabm Musculus den Ruf mit Freuden an. 

III. Joh. Haller war nad Bern berufen worden, um die Nefonjtituierung der durch 
Barteifämpfe zwiſchen zwingliſch und lutheriſch Gefinnten und jpäter zwiſchen Zwinglia— 
nern und Galviniften geichwächten und zerriljenen Berner Kirche durchzuführen. Inner— 
balb eines Jahrzehnts hatte dieſe Kirche zwei Kriſen erlebt. Der Anſchluß der bernifchen 
Theologen an Zwingli war naturgemäß geweſen, aber durch die Unionsbeitrebungen unter 
den Proteſtanten, denen die politisch weitfichtige Negierung Berns ein großes Intereſſe 
entgegenbrachte, und den ſtarken Einfluß Bucers in Bern erbielt eine lutberifche Strömung 5: 
jo jebr Oberwaſſer, daß das friedliche Verhältnis zu den übrigen reformierten Schweizer: 
firben gefährdet war. ‚Freilich zögerte die Negierung, ſobald ſie zur Einficht gelangte, 
nicht, diejen Fremdkörper auszuftoßen, und die Anbänger der lutheriſchen Abendmahls— 
lebre, ſoweit jie ſich nicht freiwillig unterzogen, zum Teil fogar zu vertreiben. Aber nun 
drobte ihr ein weit gefäbrlicherer Konfliftt mit dem der Bernifchen Kircbenpolitif direkt 

— — — 

= - 

5 



584 Musculus, Wolfgang 

zuwiderlaufenden Galvinismus, und nur mit unendlicher Mühe konnte ein offener Bruch 
verhindert werden. Am meijten zur Verſöhnung diefer Gegenſätze zwiſchen Zwingliſcher 
und Galvinischer Auffafiung in der Schweiz trug Heinrich Bullinger und feine Schule 
bei, und zu diejem Bullingerſchen Kreiſe darf man auch Haller und Musculus zählen. 

b Haller follte eben nach den Intentionen der Regierung in diefem vermittelnden Sinne 
wirken, und er wählte fi als Mitarbeiter den Musculus, dem er feiner Zeit das Ver— 
fprechen abgenommen hatte, daß er, falls er einmal weichen müffe, nirgends anders als 
bei ihm feine Zuflucht fuchen wolle. Die Dankbarkeit gegen Haller und die in Bern gefun- 
dene Hilfe veranlaßten ibn ebrenvolle Berufungen (im Auguft 1551 nad) England ur 

10 Erſetzung Bucers, nad) Strafburg, nach Neuftadt an der Donau dur den Pralzgrafen 
Ottheinrich, an die Univerfitäten Marburg und Heidelberg, und ſchließlich wieder nad 
Augsburg) abzulehnen und Bern treu zu jein bis zu feinem Tode (30. Auguft 1563). 

Musculus war in der That bejonders geeignet, die ibm übertragene Aufgabe als Pro⸗ 
feffor der Theologie und mit Haller gewiſſermaßen als Leiter der Kirche zu löfen. Obſchon er 

15 an jchöpferifcher Originalität nicht an die älteren Neformatoren beranreichte, jo befäbigten 
ihn dafür feine außerordentlichen Kenntniſſe der Sprachen und der Theologie jowie namentlich 
feine Hare tiefgründige Eregeje in bobem Maße dazu, als Lehrer die beranwachjenden Geiſt— 
lichen in die Wahrheit einzuführen und ihnen das Erbe der Neformatoren zu übermitteln. 
Und durd feine im raſcher Folge erſchienenen Kommentare (vgl. Yeu, Helv. Zerik. und AdB 

2 Bd 23 S. 86) wirkte er nachhaltig auf feine Zeitgenofjen ein, jo dafı ibm die allgemeine 
Achtung zu teil wurde. Die Berner nannten Ibn um feiner Verdienfte willen den vene- 
randus senex. Dieje Verdienjte erwarb er fich nicht nur als tbeologifcher Yehrer, jon- 
dern vor allem auch als Mann der Kirche und Schule. Er war nichts weniger als ein 
Barteimann, vielmehr bat er zeitlebens die Unterſchiede zwifchen den reformatorijchen 

25 Richtungen für unmefentlib und das Streiten und Zanken der Theologen für ein Un: 
recht gehalten. Wie er aus Friedensliebe einjt der Wittenberger Konfordie zugejtimmt 
hatte, jo juchte er auch in Bern zwiſchen den Gegenjägen zu vermitteln, was ibm bei 
feinem milden auch dogmatiſch vermittelndem Standpunkt, der im allgemeinen derjenige 
der Straßburger war, vortrefflih gelang. Auch in den Streitigkeiten der Waabtländer 

30 Geiftlichkeit wegen Einführung der calviniſchen Kirhenordnung mußte Musculus (1558 
bis 1559) eingreifen, wobei er öfters mit Galvin, Viret und * in Berührung kam. 
Calvin ſchalt ihn und Haller einmal Mietlinge, und aud der Verkehr mit Viret war 
nicht immer freundlich, was bet der Gereiztheit der lirchenpolitiſchen Verhältniſſe zwiſchen 
Bern und Genf nicht zu verwundern iſt. Musculus war mit unendlicher Geduld beſorgt, 

35 die Schärfe der Gegenfätze u mildern, und es iſt zu einem großen Teil ſein Verdienſt, 
daß es zu keinem Bruch gekommen iſt. 

Es iſt nicht richtig, daß fih Musculus allmählich dem lutheriſchen Standpunkte ge: 
nähert habe. Er vertrat, zumal in feiner dogmatifchen Hauptjchrift, den loci communes, 
die reformierte Auffaffung jowohl bezüglich der Prädeitinationslehre als aud des Abend- 

40 mabls (vol. auch de sacram. corpor. et sang. domen. Confessio, in welder er 
befennt: nulla est corporalis praesentia. Nec gratia mysterii huius ... sacra- 
mentali signo et usui alligari debet, sed libera et sola fide, sive extra sive 
intra sacramenti usum a veris fidelibus pereipi). Doc it nidt anzunebnen, daß 
er auf die dem Consensus Tigurinus voraufgebenden Verhandlungen irgend einen 

5 maßgebenden Einfluß ausgeübt hätte, dazu war die Stimmung in Bern anfänglich zu 
fühl. Musculus, mochte er vielleicht auch in der Sache zugeftimmt haben, bielt ſich auf: 
fallend zurüd. Auch den lutberiichen Tauf- und Abendmablsritus verwarf er in einem 
Briefe an Herbrott zu Laugingen vom 26. April 1554 ausdrüdlid. Seine „Loei 
comm.“ gleichen in formeller Hinficht denjenigen Melanchthons und dem Bullinger Kom: 

so pendium. Hervorzuheben ijt, daß dem Foedus Dei bereits ein eigener Yocus gewidmet 
und daß der Locus de ministris verbi divini bejonders reichhaltig ift. Seine wobl- 
thuende Eigenart ift es, daß bei ihm bie bl. Schrift in eriter, die Konfeſſion aber erit 
in zweiter Yinie jtand. 

ber feinen theologiſchen Unterricht jehrieb Haller unterm 27. Juni 1549 folgendes: 
55 „Musculus lift in novo Testamento ganz foftlid und wol, mit einem foldyen methodo, 

das unmöglich, das einer nit bald überfümme commodissimam tractandarum scrip- 
turarum rationem“. Sein Einfluß auf das heranwachſende Theologengeſchlecht war 
demnad auch durchichlagend. 

Durch jeine Schriften wurden die ifolierten Protejtanten in Polen und Ungarn auf 
ihn aufmerkſam, und es entſpann ſich ein ſchriftlicher Verkehr, welcher die Schrift ver- 



Musculus, Wolfgang Mufit 585 

anlaßte: „Vom Auffgang des Wortd Gottes unter den Chriften in Ungarn, die den 
Türden unterworffen“. 

Einer Jugendneigung folgend verfaßte er lateinische Epigramme, aber auch einige 
deutſche Kirchenlieder (vgl. Ph. Wadernagel, K.-X. III 800— 803; Eridjon, W. Mus: 
culus, Monatjchrift für Gottesdienft u. kirchl. Kunft, 1897 Nr. 8 mit Bild von Muse.). 5 

Endlich jei noch erwähnt, daß von ibm ein eigentliches Predigergefchleht in Bern 
abjtammt. Seine 6 Söhne waren Prediger. Der befanntefte von ihnen ift der fpätere 
Dekan und Freund Bezas, Abr. Musculus (1534— 1591), der am Geſpräch zu Mömpel: 
gard teilnahm, befannt namentlich durch feinen Streit mit Samuel Huber (vgl. PRE ?, 
Bd VIII ©. 410). Ferner find zu nennen der Pietiſt Iſaak Muslin, der Weißgerber 10 
(Blöſch II 45) und der legte des Gejchlechts, der Münjterpfarrer Dan. Müslin geft. 1821. 
(Bern. Taſchenbch. 1853 ©. 271ff. ©. Bern. Biogr. II ©. 496 ff.) Hadorn. 

Muſik bei den Hebräern. — Litteratur: Eine Aufzählung von hierher gehörigen Werfen 
findet ih in Forkel, Allgem. Geſch. der Mufit I, 173—184. Verſchiedene ältere Arbeiten 
find geſammelt im Ugolini Thesaurus t. XXXII. Aus älterer Zeit vergleiche ferner: Prae- 15 
torius, Syntagma musicae, 1614; Ktircher, Musurgia, Rom 1650; Bonnet, Histoire de la 
musique, Paris 1715; de la®orde, Essay sur la musique ancienne et moderne, Paris 1780; 
Burney, General history of music, London 1776; de la Molette du Gontant, Traits sur la 
— et la mus. des Hebr., Paris 1781; Bartolocci, De Hebr. musica bibl. rabb. t. IV. 

attei dissert., Pad. 1780, t. I. II. VI; Sonne, De mus, Jud,, Hafn. 1724; Martini, : 
Storia della mus., Bologna 1781; ©. v. Til, Digt-sang-speel-konst söe de Ouden als by- 
sonder der Hebr., Dortr. 1692; J. Yund, Jüdiſche Altertümer IV, 4. 5; D. Lundius, De 
mus. Hebr. diss., Upf. 1707; Marpurg, Krit. Einl. in die Geſchichte der alten und neuen 
Muſik, Berlin 1759; Reinhard, De instr. mus, Hebr., Vit. 1699; Wald, Hist. art. mus,, 
Sale 1781; Harenberg, Comm, de re mus, vetust. in Misc., Lips. nov. IX, 218sqq.; Bieiffer, 26 
Muſik der alten Hebräer, Erlangen 1779; Herder, Geiſt der hebräifchen Poeſie; Saalſchüz, Form 
der hebr. Boefie, Königsberg 1825; Geſchichte und Würdigung der Mufit bei den Hebräern, 
Berlin 1829, Archäologie I, 272 f.; Schneider, Bibl. geſch. Darftellung der 5. Mufit, Bonn 
1834. — Bon neuerer Litteratur ijt zu nennen: Ambros, Geſchichte der Muſik; Delitzſch, Phy— 
fiologie und Mufit 1868; derjelbe, Pjalmen*, 25 ff.; Ewald, Die Dichter des alten Bundes! 30 
I, 209 ff.; Brown, Musical instruments and their Homes, New-York 1888; die betr. Ab- 
ichnitte der Arhäologien von Jahn, de Wette, Keil, Benzinger, Nowad; Wellhaufen, Music 
of the Ancient Hebrews, Appendix au SBOT Psalms 1898; F. 2. Cohen, Rise and De- 
velopment of Synagogue Music in Anglo-Jewish Hist. Exhib. Papers 1888, 80-135. — 
Die Artitel „Mufit“ in: Wiener, Realwörterb. II, 120 ff.; Schentel, BL IV, 256 ff.; Riehm, 36 
Sandwörterb. d. bibl. Aitertt. 1029 ff.; Encyclopaedia Biblica III, 3225 ff.; Guthe, Bibel: 
wörterbuch. — Ueber die moderne arabifche Mufit vgl. befonder® Lane, Manners and cu- 
stoms etc., deutich v. Benter III 187 fi. 

Zu einem richtigen Verftändnis der alten bebrätfchen Muſik fehlt uns nicht weniger 
als das wichtigfte, nämlich die Kenntnis des Notbmus und der Melodie. Was erjteren 40 
anbelangt, jo baben wir mwenigftens poetijche Terte in großer Anzahl, aus denen fich 
einiges über den Rythmus entnehmen läßt. Daß dies aber wenig genug iſt und daß 
das wenige noch der wünſchenswerten Sicherbeit entbebrt, ift in dem Artikel Dichtkunft 
des näheren gezeigt. Für die Melodie aber fehlt es nicht nur ganz an jeder Fixierung 
einer jolchen, ſondern überhaupt an jeglicher Überlieferung über Art und Weife derjelben. # 
Wir jind ganz darauf angetwiefen zu unterjuchen, ob wir aus dem, was wir über Die 
hebräiſchen Muſikinſtrumente wiſſen, und etwa aus der heutigen Muſik im vorderen Orient 
einige Rückſchlüſſe auf die bebräifche Melodie bei Gefang und Inſtrumentalmuſik machen fönnen. 

I. Die Muſikinſtrumente. Über die hebräiſchen Mufikinftrumente find twir ver: 
bältnismäßig gut unterrichtet. Zwar fehlt uns jowohl eine Beichreibung derjelben im 5 
alten Tejtament, als au jeglibe Abbildung eines folden aus der Zeit der fanonifchen 
Yıtteratur. Aber diefer Mangel wird aufgervogen durch fpätere Abbildungen von In— 
ftrumenten auf jüdifhen Münzen, die nah Madden (Coins of the Jews) der Zeit des 
Aufitands gegen die Römer (66-70 n. Chr.) angebören. Hierzu kommt noch die Ab- 
bildung von Trompeten auf dein Titusbogen. Und nicht minder wertvoll find für unſere 55 
Kenntnis der bebräifchen Inſtrumente die Abbildungen der ägyptiſchen reip. babyloniſch— 
afipriichen Denkmäler. Dieje zeigen in den Formen der Inſtrumente hinreichend große Über: 
einjtimmung, daß ein Rückſchluß bieraus auf die Inſtrumente der Hebräer durchaus ge: 
rechtfertigt erjcheint. 

I. Saiteninjtrumente. Unter den dreierlei Arten von Inſtrumenten, die und 60 
im AT begegnen — Zaiteninftrumente, Blasinstrumente und Schlag: oder Schüttel- 
inftrumente — ſtehen die Saiteninftrumente an Bedeutung in der hebräiſchen Muſik oben 
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an. Ihre allgemeine Bezeichnung it Mr CB 1,1; 6,15 54,1 u. 8.) Das „Spielen“ 
derjelben iſt 72 (1 Sam 16, 167. 235 18, 105 Jeſ 23, 165 Ez 33, 32, Bi 33, 3; 
2 Kön 3, 15 573 der Spielmann). In den, Palmen ift gewöhnlich ""2T gejagt; dabei 
it aber nicht an reine Inſtrumentalmuſik gedacht, jondern an Geſang und Spiel zu: 
jammen: "233 "ET it dem Sinne nad — Eingen zum Spiel des Kinnor (Pi 71,22; 
144,9 ꝛc.). Die Saiten, 7°, bejtanden aus Därmen (Schafdärmen, vgl. Odyſſee 21,408), 
oder etwa auch aus geztwirnten ‚Fäden oder Baſt. Die bei den beutigen arabiſchen In: 
itrumenten üblichen Metallfaiten fannte man nicht. Aus welchem Holz die Körper ge 
wöhnlich gefertigt waren, bören wir nicht; daß 2 Sam 6, 5 Cypreſſenholz (TIE"2) ge: 
nannt iſt, berubt auf einem Tertfebler: nab 1 Chr 13, 8 iſt EEE zu leſen. Bon 
Salomo wird als bejonderer Yurus berichtet, daß er Anftrumente aus dem von Atbiopien 
fommenden Sandelholz anfertigen ließ (1 Ka 10, 11f.; 2 Chr 9, 10). 

Das Spielen der Zaiteninjtrumente war ein Rupfen und Zupfen, beziebungsweife 
Schlagen der Saiten mit den Fingern. Streichinftrumente find wejentlich fpäteren Ur: 
fprungs und im AT noch nicht befannt. Ob und in wie weit zum „Rühren“ der Saiten 
außer den Fingern auch ein Stab, Plektrum, gebraucht twurde, wird weiter unten noch näber 
zur Sprache fommen. Die altägvptifchen Abbildungen zeigen ein ſolches jchon in früber 
Zeit bei den Agyptern im Gebraud. 

Im A. T. find zwei Arten national:israelitiicher Saiteninjtrumente genannt: kin- 
nor und nebel; fremden Uriprungs it die sabbkha (nur Dan 3, 5. 7. 10). Yebteres 
gilt auch für die gittith Mm3 (Pi 8, 1; 81, 1; 84, 1), wenn diefes Wort, wie mande 
Erflärer meinen, eine befondere Art des Kinnor, nämlich den „Oattitifchen”, aus der 
Philiſterſtadt Gatt ſtammenden, bezeichnet. Allen das ift nur eine Vermutung, die durch 
gar feine weiteren Gründe gejtügt werden fann. Ebenſogut fann das Wort mit M3 —= 

25 Kelter zufammenbängen (= Nelterlied), oder mit feinem von beiden. 
Kinnor und nebel dagegen find jehr häufig erwähnt, teils jedes für fich, teils 

beide zufammen. Die LXX giebt "22 in der Negel mit zidaoa (jo audb 1 Kor 14,7; 
Apk 5, 8; 14, 2; 15, 2) oder xivvoa (jo auch 1 Mak 3, 45; 4, 54) wieder; danadı 
die aramäiſche Bezeichnung SP oder OR (Da 3, 5. 7. 10); fünfmal ſteht dafür 
wairnorov (jo aud Sir 40, 21, wo aber vielleicht der nebel gemeint ift), einmal (Pſ 
137, 2) der allgemeinere Ausdrud Ödoyavor. Yutber überfegt „Harfe“. Das Wort >>: 
bleibt in LXX meiſt unüberjegt und erjcheint einfach transjkribiert als vaßla, vaßkıor, 
vadsa, latein. nablium. In anderen Stellen jtebt dafür yraArroıor (fo auch Sap. 19,17), 
danab die aramäiſche Bezeihnung TTTTE (Da 3, 5. 7. 10. 15). Einmal findet ſich 

5 für nebel der Name xiWaoa (PiS1,3) und einmal die Bezeichnung Soyavor (Am 6, 5). 
Man wird biernab jagen fönnen, daß die Überlieferung binfichtlih diefer Inſtrumente, 
tie fie in der LXX vorliegt, feine ganz fichere ift, font wäre der MWechjel in den Namen 
nicht möglich. 

Was wir aus dem AT jelbit über Form und Gbarakter der beiden Inſtrumente 
erfahren, ift jebr wenig. Aus dem Namen nebel bat man ſchon vielfach ſchließen wollen, 
daß dieſes Inſtrument, beziebungsweije fein Nejonanzboden, eine bauchartige Form gebabt 
babe. Denn 22? bezeichnet ſonſt den Schlau, in dem der Wein aufberwabrt wurde, be: 
ziehungweiſe den Thonfrug. Auch das andere bat man jchon daraus jchließen wollen, daß 
der Reſonanzkörper dieſes Inſtruments der Hauptjache nach durch eine tieriſche Membran 
gebildet wurde (Ene. Bibl. a. a. ©.) Allein die Etbumologie des Worts >22 ift uns 
ganz dunkel; es ift nicht ficher, daß der Name des Inſtruments urſprünglich mit dem 
anderen gleichlautenden ort überbaupt etwas zu tbun bat. Erman u. a. jtellen ?22 Harfe 
mit dem ägyptiſchen nefer, der Bezeichnung der Yaute zufammen, was dann natürlid) 
für die Entlebnung des Inſtruments ſelbſt von den Agbptern fprechen würde (Erman, 
Aegypten, 343). Dies tft freilich ebenfalls unficher. 

Was über den Gebrauch der beiden Inſtrumente dem AT zu entnebmen it, wird 
weiter unten zur Sprache kommen. Hier ijt von Intereſſe nur Die Angabe, daß beide 
Anftrumente auch im Geben gejpielt werden konnten (1 Sa 10, 5; 2 Sa 6, 5; I Chr 
16, 28; 2 Cbr 20, 28; Jeſ 23, 16). Site müſſen aljo verbältnismäßig Hein und leicht 
tragbar gewejen fein. Das jchliegt natürlich feinesivegs aus, daß dieje Inſtrumente oder 
wenigſtens eines derjelben, die Harfe, auch in einer größeren form, etiva den ägyptiſchen 
jtebenden Harfen entiprechend, im Gebrauch war. Uberbhaupt müflen wir uns von vorn: 
berein vor der Vorftellung büten, als ob die Form der genannten beiden Inſtrumente 
zu allen Zeiten dieſelbe geweſen wäre. Es it jogar recht qut möglid, daß die mit einem 

o gemeinfanen Namen bezeichnete Inſtrumente unter jich recht verjchiedene waren. 
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Außerdem bören wir noch, daß der Kinnor in alter Zeit mit der Hand gefpielt 
wurde. Wenigſtens befommt man aus den Stellen 1 Sa 16, 16, 23; 18,10; 19,9 
zunächſt diefen Eindrud. Joſephus dagegen jagt, daß die Kinyra mit dem Pleftrum 
geichlagen werde. Angefichts diefes Zeugnifles, das alle Beachtung verdient, muß man 
zugeben, daß die angeführten Stellen doch nicht mit voller Beftimmtbeit den Sebraub 5 
des Plettrums ausichliefen. Denn wenn darin gejagt ift, daß David „mit feiner 
Hand“ den Kinnor jpielte, jo it der Gegenjag dazu in den legtgenannten Stellen der, 
daß Saul in feiner Hand den Speer bält; und auch in den eriten beiden Stellen 
muß der Ausdrud nicht jo gedeutet werden, daß er den Gebraucd des Plektrums aus: 
ſchließen würde. Jedenfalls darf aus der Nichterwähnung des Plektrums im AT nicht 
obne weiteres geichlofjen werden, daß es den Hebräern völlig unbefannt war. Es läßt 
fih aber auch annebmen, daß dasjelbe Inſtrument anfänglich mit der Hand und fpäter 
mit dem Plektrum gefpielt wurde. 

jedenfalls in Beziebung auf die Zabl der Saiten der Inſtrumente ift eine Ver: 
änderung im Lauf der Jabrbunderte nur natürlid. Es bat alfo gar nichts auf: 15 
fallendes, wenn auch in diefem Punkt die Angaben des Joſephus und die des AT nicht 
übereinitimmen. Wäbrend erfterer (Ant. VII, 12,3) der Nabla zwölf Saiten giebt, 
redet 933,2; 144,9 von einem Nebel mit zehn Saiten. Nach Pi 92, 4 fcheint dies 
jedoch nicht das gewöhnliche Inſtrument geweien fein; letteres batte wohl weniger Saiten. 
Dazu ftimmt, daß die Zahl der Saiten bei den auf jüdiſchen Münzen abgebildeten zu 
Anh Man darf alfo wohl annehmen, daß ſich im 
Yaufe der Zeit beide —— nach der Richtung hin vervollkommneten, daß ſie mehr 
Saiten bekamen — eine ganz naturgemäße Entwickelung, wie wir ſie auch bei der griechiſchen 
Lyra und Kithara finden. 

Bei dieſen ſpärlichen Angaben des AT find wir in der Hauptſache auf das an: 25 
gewieſen, was die Tradition über die Form der beiden Inſtrumente uns jagt und was 
wir aus den Abbildungen der ägbptiichen und babyloniſch-aſſyriſchen Inſtrumente ent: 
nebmen können. Was die eritere anlangt, jo können wir die fpätjüdiichen Angaben als 
unzuverläffig bei jeite laſſen; fie find in Schilte haggibborim (in Ugolini, Thesaurus 
XXXII zujammengeitellt. RT 

Die Kirchenväter (Hieronymus zu Bj 33, 2; Euſebius, Auguſtinus u. a.) finden 
intereflanterteife den Unterſchied beider Inſtrumente in der verjchiedenen Stellung des 
Reſonanzlörpers. Der Kinnor hat nach ihnen ſeinen Reſonanzboden unten; er beſteht in 
einem keſſel- oder paukenartig gewölbten hohlen Holzkörper, der die gowolbte Seite nach 
unten dreht. Das Pſalterium bat als Reſonanz einen boblen Holzkörper oben, der die: 
Saiten von oben ber gleichſam überdadht. Wir baben bier den grundlegenden Unter: 
jchted ziwiichen den zwei Klaſſen von Saiteninjtrumenten angedeutet: bei der einen Klaſſe 
find die Saiten borizontal und nebeneinander über den Schallboden ausgefpannt (Yaute, 
Guitarre 2c.); bei der anderen jteben die Saiten jenkrecht (oder in einem ſpitzigen Winkel) 
auf dem Rejonanzboden auf und laufen von diefem in vertifaler Richtung, übereinander 40 
nie nebeneinander angeordnet, zu dem am anderen Ende fie baltenden Arm (Harfe). 
Ob dann beim Spiel der Reſonanzboden unten oder oben zu fteben fommt, iſt nebenfächlich : 
die ägyptiſchen Harfen, die ftebenden wie die tragbaren, baben ihn unten, die Abbildungen 
babvlonifcher und aſſyriſcher Harfen zeigen ibn oben (vgl. Abbildungen bei Niebm HWB, 
©. 1047. und 1049). Auf leßtere würde aljo die Belchreibung der Kirchenväter zu: #5 
treffen, wie auch die andere Bemerkung dazu ſtimmt (Eufeb., Hilarius), daß die Nabla 
allein aufrecht jtebe. Wenn von anderen Kirchenvätern unter Berufung auf Hieronymus 
dem Pfalterium (nabla) die dreiedige Form des griechifchen Delta zugejchrieben wird, jo 
erinnert das allerdings mebr an die ägyptiſchen Winfelbarfen ; "aber ein jolches Inſtrument 
fonnte leicht jo getragen twerden, daß der Nefonanzboden oben war und entiprac dann 50 
ganz der aſſyriſchen Harfe aus der Zeit Aflurbanipals (f. u). Es bat alfo alle Wahr— 
icheinlichfeit, daß bei den Kirchenvätern eine geſunde Tradition vorliegt, wenn auch zu ibrer 
Zeit die Inſtrumente unter dem griechiichen und römiſchen Einfluß mande Veränderung 
mögen erfabren baben. 

Die Angaben des Joſephus über die Zabl der Saiten der Inſtrumente und über 55 
den Gebrauch des Pietums find jchon erwähnt worden, ebenjo die in der LXX vor: 
liegende Tradition. Diejelbe it hauptſächlich injofern vom Intereſſe, daß durch jie die 
Identifikation des Kinnor mit der Yaute ausgeſchloſſen wird. Wenn die LXX Kinnor mit der 
ariecbiichen Bezeichnung zidaoa wiedergiebt, jo darf man wohl daraus jchliegen, daß der 
Kinnor mit dem griechifchen Inſtrumente dieſes Namens einige Ahnlichkeit muß gehabt 6e 
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haben, was bei der Yaute nicht zutrifft. Andererfeits giebt, twie erwähnt, die LXX den 
Namen Nebel meiſt einfach umpfchrieben wieder, findet aljo Feines der griechifchen 
Inſtrumente in dieſem vaßka wieder. 

Das giebt uns einen Fingerzeig für die Deutung der Abbildungen jüdiſcher Muſik— 
5 inftrumente, die wir, wie oben erwähnt, auf Münzen aus der Zeit des Aufſtandes gegen 

die Römer baben. Abbildungen dieſer Münzen vgl. bei Madden, Coins of the Jews, 
Benzinger, Archäologie, ©. 273; Riehm, HWB, ©. 1046. Die auf den Münzen ab: 
gebildeten Inſtrumente ſcheinen zwei Typen eines und desfelben Inſtrumentes zu zeigen. 
Die einen gleichen der griechifchen Yyra, die anderen der Kithara. Bei den legteren iſt 

10 der griechiiche Einfluß namentlih in der Form des Nefonanzkörpers deutlih erkennbar. 
Derſelbe zeigt ganz die Yinien der griechiſchen Vaſen, auf einzelnen Münzen ift die Form 
eine ſehr elegante. Von dem hoben Reſonanzboden aus laufen zwei Arme aufwärts, eben- 
falls in den Yinien der Vaſe gefchweift, jo daß fie gleichſam den fich in der Mitte ver- 
engenden, oben twieder fich eriweiternden Hals der Vafe bilden. Die Saiten, 3, 5 oder 6 

15 an der Zahl find unten an dem Rejonanzförper, oben an einem die beiden Arme ver- 
bindenden geraden Uuerjtab befejtigt. Die andere der Lyra ähnliche Form des Inſtru— 
mentes wird durch einen paufen: oder keſſelartigen Nefonangboden charakteriſiert. Der: 
jelbe befindet jih unterhalb des ovalen Holzitüdes, an dem die unteren Enden der Saiten 
befejtigt find. An Stelle der gefchweiften Arme treten bier gerade, ziemlich parallel: 

2» laufende Stäbe, die auch bier oben dur einen Querſtab, der die Saiten bält, verbunden 
werden. Auch bier mwechjelt die Zahl der Seiten von drei bis ſechs. Wegen ibrer Abn: 
lichkeit mit den griechiſchen Inſtrumenten bat man überhaupt bezweifelt, daß mir bier die 
originalsjüdiichen Injtrumente vor uns haben. Allein dagegen kann mit Recht geltend 
gemacht werden, daß der jüdiſche Nationaljtolz es nie erlaubt baben würde, dieſe In— 

25 jtrumente als Embleme auf jüdifchen Münzen zu verivenden, wenn fie nicht den jüdiſchen, 
im jüdiſchen Gottesdienit verwendeten Inſtrumenten im allgemeinen entiprochen bätten. 
Heidnijche Inſtrumente hätte man nie als Symbole der jüdischen Selbititändigteit gebraucht. 
Dann aber können wir darin nur Darftellungen des Kinnor jeben, nicht der Nabla ; denn 
erjterer muß, wie oben erwähnt, einige Ähnlichkeit mit der griechiſchen Kitbara gehabi 

30 haben. Auch die Ausſagen der Kirchenväter über Form und Stellung des Reſonanz— 
bodens beim Kinnor treffen wenigſtens auf die Ipraäbnlichen Darjtellungen zu. 

Nimmt man nody die weitere Angabe der Kirchenväter hinzu, daß eg Inſtrument 
nicht gleich der griechiſchen Kithara in aufrechter Stellung — wie es auf den Münzen 
dargeftellt ift — gefpielt wurde, fondern in wagrechter Richtung gehalten wurde, fo fpringt 

35 die prinzipielle Ähnlichkeit desfelben mit der uns jonjt befannten altfemitifchen Lyra reip. 
Kitbara fofort in die Augen. Berühmt und oft reproduziert (wol. } B. Erman, Agypten 
344; Riehm, HWB. ©. 54; Benzinger, Archäologie, S. 274) iſt die Darſiellung in 
einem Felſengrab der XII. Donaitie (um 2000 v. Ghr.), welche uns ſemitiſche Beduinen 
zeigt, die in Agyptern einwandern wollen und den ägyptiſchen Beamten um Einlaf 

40 bitten. Einer diefer Beduinen trägt unter dem linken Arm die jogenannte „ägyptiſche 
Lyra”. Das ziemlich plumpe Inſtrument beſteht im weſentlichen aus einem viereckigen 
Brett, das nach dem Maßſtab der Figur etwa einen Fuß breit und anderthalb Fuß lang 
iſt. Aus dem oberen Teil des Brettes ift eine ziemlich quadratiſche Öffnung fo aus: 
gefchnitten, dag nur noch ein fchmaler Nabmen übrig bleibt. Über das Brett und Die 

#5 Deffnung find der Yänge nad vom oberen bis zum unteren Nand acht Saiten einander 
parallel geipannt; einige andere laufen in ſchräger Richtung bierzu auf der unteren Hälfte 
bed Brettes. Der Mann jpielt im Geben; er trägt das Inſtrument unter dem linten 
Oberarm, aber nicht aufrechtitehend, jondern auf der Längskante liegend, mit dem 
durchbrochenen Teil nach vorn und mit den Saiten auf der rechten Seite. Von links 

50 ber greift er mit der linten Hand durd die Öffnung in die Saiten. Mit der rechten 
Hand rührt er mitteljt eines Plektrums die Saiten da, wo fie über den als Nefonanz- 
boden dienenden unteren Teil des Brettes gejpannt find. Das Inſtrument begegnet uns auch 
ſonſt noch oft auf ägyptiſchen Abbildungen, und man darf wohl jagen, daß es im alten Agypten 
im weiteſten Gebrauch war. Nach und nad, namentlich feit den Zeiten der 18.—20. Dynaſtie, 

55 bat es feinere Formen angenommen ; der obere Teil, der Rahmen, zeigt jtatt des einfachen 
Viereds verſchiedenfach geſchwungene Yinien, vgl. die Abbildungen bei $ Sichm HWB, CS. 1048; 
Wellhauſen a.a. DO. S. 229 Abb. dd, no.2. Der untere Teil, der den Rejonanzboden 
bildet, urfprünglich wie erwähnt ein einfaches Brett, bat fich zu einem merkwürdigen 
Schallkaſten erweitert, wie die in dem Berliner Mufeum befindliche Lyra zeigt, vgl. die 

Abbildung bei Wellbaufen a. a. ©. ©. 231 Abb. 1. 
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Das Inftrument jebeint nicht ägyptiſchen Urfprungs geweſen zu fein. Sedenfalls 
aber war «8 ſchon in ältefter Zeit im allgemeinen Gebrauch bei den femitifchen Völkern 
Weftafiens. Das zeigt nicht nur die oben erwähnte Abbildung, wo es als Inſtrument 
ſemitiſcher Beduinen erfcheint, ſondern vor allem au fein Vorkommen auf aſſyriſch⸗ baby⸗ 
loniſchen Denkmälern. In feiner einfacheren Form finden wir es wieder auf einer von 6 
Rawlinſon reproduzierten Daritellung von drei ſemitiſchen Gefangenen, die unter Be: 
wachung eines aſſyriſchen Kriegers dieſe Lyra ſpielen. Wellhauſen weiſt (a. a. O. 225) 
mit Recht auf die Ähnlichkeit in Zeichnung und Tracht dieſer Gefangenen mit den Dar- 
ftellungen von Israeliten auf dem Salmanafjarobelist und auf dem berühmten Sanberib- 
relief (israelitiihe Gefangene vor Sanberib im Yager von Lachiſch). Danadı ericheint es 10 
nicht als unwahrſcheinlich, daß auch diefe Yeierfpieler gefangene Jeraeliten find. Das 
Inftrument gleicht ganz dem des femitifchen Beduinen, nur daß der Rahmen nad oben 
bin breiter wird. Es wird wie Diefes unter dem Linten Arm getragen und mit beiden 
Händen geipielt; ob mit oder ohne Pleftrum läßt fihb aus der Zeichnung nicht mehr 
erjeben. Den feineren Formen der äghptifchen Lyra entſpricht eine andere von Rawlinſon 15 
twiedergegebene Abbildung (ſ. Wellbaufen a. a. O. ©.228 Fig. bb). Hier ift der Rahmen 
der fünffaitigen Kithara in ziemlich phantaftiichen Formen geſchweift; der Querſtab 
oben läuft in eine lange geſchweifte Spitze aus. Die Abbildung eines aſſyriſchen Quartetts 
bei Wellhauſen (a. a. O. ©. 232 Fig. qq) zeigt uns nebeneinander eine fünffaitige 
Kitbara mit fait geradem rechtwinkeligem Nabmen und eine jechsjaitige Kithara mit 20 
geſchweiftem Rahmen. Bei letzterer können wir, da der Spieler von der linken Seite ge— 
zeichnet iſt, auch den unteren Teil, den Refonanzboden jeben, der ebenfalls aus einem 
einfachen vieredigen Brett beftebt. 

Dieſe vollitändige Übereinftimmung der ägyptiſchen und afforifchen Darftellungen 
namentlich auch in den feineren und entiwidelteren Formen des nftruments ift deshalb 35 
bejonders interejfant, weil wir daraus erjeben können, twie ein und dasjelbe Inſtrument 
dieje bedeutenden Veränderungen in den Formen erleiden konnte. Da überdies, worauf 
auch Wellbaufen a. a. D. aufmerfjam macht, Einzelheiten in der jpäteren Form des 
Rahmens an die der griechifchen Kithara erinnern, nur daß diefe regelmäßiger ift, fo 
liegt um jo weniger Grund vor, die auf den jüdifchen Münzen gegebenen Abbildungen 30 
anzuzmweifeln. Die althebräiſchen Inſtrumente mögen jehr wahrſcheinlich einfachere F Formen 
gebabt haben, fie werden in ältejter Zeit den einfachiten ägbptifchen und aſſyriſchen In— 
Itrumenten geglichen baben. Ebenjo ficher aber jind in der griechifchen Zeit nicht mebr 
diefe roben Instrumente im Gebrauch geweſen, jondern feinere, mebr oder weniger nadı 
der Mode, d. b. nach griechiſchem Geihmad umgeformte. Alles aber, was wir aus dem 3 
AT und ſonſt über den Kinnor erfahren, paßt auf dieſes Faſtrument, namentlich auch 
ſehen wir, daß es mit oder ohne Plektrum geſpielt werden — *8* 

Was die Rabia anlangt, ſind wir ganz auf den Vergleich mit den ägyptiſchen und 
babyloniſchen Inſtrumenten angewieſen. Die einzige wertvolle Angabe, die wir ſonſt 
haben, über die Stellung des Reſonanzkörpers paßt nur auf ein Inſtrument der Harfen- 40 
tlaſſe. Auch die Harfe iſt ſeit uralter Zeit in Vorderaſien und in Agypten in Gebrauch. 
Die älteſte aller Abbildungen von Saiteninftrumenten, ein Stein aus Telloh in Süd— 
babylonien, ftellt eine Harfe dar, eim ſenkrecht ſtehendes Inftrument, mit einen faften- 
artigen Refonanzboden, auf dem fich ein plumpes Nabmengeftell erbebt,; die Saiten, 
11 an der Zahl, laufen vom Rejonanzboden ziemlich jenfrecht, doch etwas divergierend, 
zum oberen Duerbalten. Das ganze Inſtrument ift ziemlich groß, ettva von drei Vierteln 
Manneshöhe, und bat rohe Verzierungen. Vgl. die Abbildung bei Wellhauſen a. a. O. 
S. 224 Fig. r. Handlicher ift die auf einem Siegeleplinder abgebildete babylonische Harfe, 
welche ſenkrecht getragen wird (vgl. Abbildung bet Wellbaujen a. a. O. ©. 227 Fig. w 
und Ene. Bibl. ©. 3237) und die uns häufiger begegnenbe ebenfalls Inteeht —— 
Myriſch Harfe (val. Abbildung | bei Wellhauſen a. a. O. ©. 226 Fig. v.; Niehm, HWB, 

1049; Benzinger, Archäol. S. 275). Beide Inſtrumente zeigen die. charatteriftifchen 
Mertmale aller Harfen: die Saiten find nicht quer über einen Nejonanzboden geipannt, 
jondern laufen ganz frei von Stab zu Stab; der Rahmen, in den fie eingefpannt find, 
iſt nicht auf allen vier Seiten geichloffen (tie bei der Kitbara), fondern auf einer Seite 55 
offen; das Inſtrument wird beim Spielen ſenkrecht gehalten. Im einzelnen beſtehen 
beide Anftrumente aus einem vertifalen Stab und einem von defi en Ende nah oben 
laufenden gebogenen Holzkörper (falfeh find die Abbildungen der aſſyriſchen Harfe bei 
Riehm u. a., welche den leteren gerade laufend zeichnen). Zwiſchen beiden Stäben als die 
Sehnen des Winkels find die Saiten geipannt. Die erwähnte babylonifche Harfe wird jo ge- co 
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tragen, daß die offene Seite nach innen, dem Spieler zu liegt ; bei der aſſyriſchen Harfe liegt 
der nach oben laufende Pfoſten von Holz an der Bruſt des Spielenden. Um den unteren 
Stab find die Saiten feſt gewwidelt und hängen noch ein qutes Stüd berunter; das nad oben 
laufende Holz zeigt bei der aflvrifchen Harfe die Vorrichtungen (Wirbel) zum Stimmen ganz 
deutlich. Intereſſant it vor allem zu beobachten, wie aus dem einfachen Stab der alten 
babyloniſchen Harfe bei der aſſyriſchen — ein breiter Reſonanzkörper geworden iſt, 
der die Saiten ſchildförmig überdacht. Dazu ſtimmt vor allem die Angabe der Kirchen— 
väter, daß bei der Nabla der Reſonanzkörper oben geweſen ſei (ſ. o.). Eben dies bildet 
einen Hauptunteriſchied zwiſchen der aſſyriſchen und der ägyptiſchen Harfe, welch' letztere 

den Reſonanzboden unten bat (ſ. u.). 
Zu erwähnen iſt noch, daß die aſſyriſchen Abbildungen auch eine Harfe zeigen, welche 

borizontal getragen wird. Auch bier ſind die Saiten (nur neun) als Sehnen zwiſchen 
zwei einen jenkrechten Winkel bildenden Hölzern eingejpannt. Die offene Seite des In— 
Itruments liegt dem Spieler zu; das breitere ald Nejonanzförper dienende Holz, das auf 
der linten Seite des Spielers liegt, iſt bier ebenfalls gerade. Das Inſtrument wird 
jeiner Lage entiprechend nicht mit den Händen gefpielt, jondern die Saiten erden mit 
einem langen Plektrum gejchlagen. Mit diefem Inſtrument ift nicht zu verwechieln das 
unten zu erwähnende aſſyriſche „Pſalterium“. Abbildungen dieſer liegenden aſſyriſchen 
— bei Wellhauſen a. a. O. 227 Fig. x. 

20 Die ägyptiſche Harfe zeigt eine große Mannigfaltigkeit in den ‚yormen (vgl. Erman, 
Agypten S. 342). Im alten Reich finden wir nur die großen Harfen. Die eine Sröße 
wurde figend rejp. knieend geipielt; der Holzbogen der Harfe rubte an der Schulter des 
Spielenden. Dieſe mittelgroße Harfe hatte 6 oder 7 Saiten. Die ganz große Harfe, 
die bis zu 20 Saiten batte, war jo groß oder noch größer als ein Mann. Der Spieler 

5 ftand beim Spielen; aud die Harfe ſtand auf einem Ende des Holzbogens. Deutlich 
zeigen dieſe Harfen alle die urfprüngliche Korm des Inſtruments: ein großer Bogen, bei 
dem die Saiten die Stelle der Sehne vertreten. Wie bei der babyloniſch-aſſyriſchen bat 
fich auch bier bei der ägyptiſchen Harfe im Yauf der Entwidelung der einfache Bogenſtab 
verbreitert zu einem Rejonanzboden und tft teilmeije zu einem fiftenförmigen Hohlkörper 

»0 geworden. Diejer lettere befindet fich jedoch im Unterſchied von der pi nie Harfe 
unten und dient zugleich als Fuß, auf dem die Harfe ſteht. Die Wirbel zum Anfpannen, 
d. b. Ztimmen der Saiten find oben. (Abbildungen j. bei Niebm HWB 104.) 

Im neuen Reich fommen dazu die verſchiedenen fleinen tragbaren Harfen. Zum 
Teil baben diefelben ebenfalls die Form eines ſtark gefrümmten Bogens; andere find den 
aſſyriſchen gleichend winfelförmig. Bald baben fie einen Nefonanzboden, bald nicht. Wie die 
aſſyriſche Harfe werden alle dieſe vor der Brujt getragen. Abb. ſ. bei Wellbaujen a. a. O. 320 
‚tg. ff, gg, hh. Eine dritte Gattung endlich wird merkwürdigerweiſe beim Spielen auf der 
Schulter getragen (ſ. Abb. bei Wellhauſen a. a. O. 229 Fig. dd). Dieſe Harfen ſehen 
auf den erſten Anblick mehr einer Laute ähnlich. Der Reſonanzboden iſt bei einzelnen 

40 ganz wie der einer Laute geformt, feilelförmig gewölbt mit der Wölbung nach unten. 
Allen der Saitenbalter verläuft nicht gerade in einer Nichtung mit dem Dedel des Ne: 
jonanzbodens wie bei der Yaute, jo daß die Saiten auf legterem und auf dem Saiten: 
balter nebeneinander aufliegen. Vielmehr iſt der Stil des Nefonanzkörpers bogenförmig 
gejchweift, jo daß auch bier die Bogengeitalt des Ganzen unvertennbar iſt. Die Saiten 

45 aber find nicht nebeneinander fondern wie bei allen Harfen übereinander von Dedel des 
Nejonanzbodens zum Ende des Stils geipannt. Als Mittelding zwiſchen Harfe und Yaute 
jind dieſe Inftrumente von bejonderem Intereſſe. Die zablreihen Abbildungen aber, die 
twir von den berfchiedenen Harfen baben, zeigen, daß dieſes Anjtrument bei den alten 
Agyptern jebr beliebt war. 

0 Dasjelbe gilt aber auch von der Yaute, und jo manches die Gleichjegung der bebräi- 
chen nabla und der Harfe, namentlich der afforiichen Form bderjelben, für fich bat, jo 
it doch nicht ohne weiteres ausgeſchloſſen, daß die Hebräer auch die Yaute kannten, und 
die vielfach verſuchte Gleichſetzung der nabla mit der Yaute kann bei dem wenigen Sicheren, 
was wir willen, nicht von der Hand geiviefen werden. Es ift ſchon erwähnt worden, 

55 dak fich die Verteidiger diefer Anficht auf die Bedeutung des bebräifchen Wortes >27 
— Schlauch berufen. Andererjeits wird dagegen das Wort aus dem ägyptiſchen nfr, der 
Bezeichnung für Yaute, abgeleitet und die Uebernabme des Worts würde natürlich die 
der Sadıe, des Inſtruments, vorausſetzen. Seinem Urſprung nad ift das \njtrument 
genuin ägyptiſch (j. Erman, Agypten 343f.). Es findet ſich aber auch bei den jemitischen 

co Völkern, jedenfalls bei den Aſſyrern jchon frübe, und zwar in weſentlich derjelben Form. 
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Der boble Körper (Nefonanz) iſt länglih oval, nad unten mebr oder weniger aus: 
gebaucdt. Ein für unjere Anſchauung unverbältnismäßig langer gerader Stil dient als 
Zaitenbalter. Die wenigen (1-3) Saiten des Inſtruments laufen auf dieſem Stab 
nebeneinander ; die aſſyriſche Yaute zeigt uns die drei Saiten am Ende des tabs noch 
lange berunterbängend. Den Körper des Inſtruments bält der Spieler unter dem rechten 
Oberarm. Mit der rechten Hand werden die Saiten glei oberhalb des Körpers in 
Schwingung veriegt, die linke Hand greift ganz wie bei unjeren Geigeninjtrumenten um 
das obere Ende des Halfes und giebt den jchwingenden Saiten durch Niederdrüden 
verjchiedene Yänge. Andere ägyptiſche Abbildungen zeigen Yauten mit wefentlich fürzerem 
Stil. Hier und da bedient fich der ägyptiſche Spieler auch eines Plektrums. Die In— 
jtrumente werden auch im Geben und beim Tanz im Tanzichritt gefpielt. Das Inſtru— 
ment lebt bis auf den beutigen Tag in ganz derjelben Form fort in dem modernen “üd 
der Araber (mit dem Artikel al-üd — portugieſiſch alaüde, mittelbochdeutich lüte). In 
Syrien und Agypten gilt dieſe Yaute als das edelite Saiteninjtrument; es iſt von den 
arabifchen Dichtern hoch geprieien und von den beiten arabiſchen Muſikern viele Jahr— 
bunderte lang faſt ausschließlich gebraucht worden. Das Inſtrument bat einen jebr kurzen 
Hals und fieben Doppeljaiten. Es wird mit einem Plektrum geipielt ; als ſolches dient 
ein Stüdchen von einer Geierfeder (vgl. Yane, Sitten u. Gebr. II, 1937.). 

Es iſt jchwerlich anzunehmen, daß diejes uralte Inſtrument den Hebräern follte ganz 
unbefannt geweſen fein. Da wir außer kinnor und nebel feine weitere Bezeichnung : 
für ein drittes Saiteninftrument baben, jo legt fi die Annahme nabe, dab auch die 
Yaute unter einer diefer Bezeichnungen, aljo wobl unter dem Namen nebel mit be: 
faßt wurde. 

Noch ein viertes Saiteninjtrument war den alten Semiten befannt und fommt auch 
für die Hebräer in Betracht, wie es denn vielfach dem hebräiſchen nebel gleichgejeßt wird. : 
Es iſt das Vialterium, ein vollftändig anders geartetes Inſtrument, als die bisber er: 
wähnten. Auf aſſyriſchen Abbildungen erjcheint es neben den anderen im Gebrauch bei 
einer Mufikkapelle. Auf der ſchon mebrfach erwähnten Daritellung einer Mufitbande, die 
dem beimfebrenden Eroberer entgegenziebt, finden wir neben den Sarfenjpielern einen 
Mann, der ein mwagrecht liegendes Inſtrument trägt und im Tanzſchritt fpielt. Dasjelbe 
bat einen niedrigen, ziemlich flachen, ein wenig fonfav gewölbten Kajten als Reſonanz— 
förper. Über ibm find parallel nebeneinander zebn Saiten geipannt, deren Enden an 
der Vorderſeite über den ſie baltenden Stab binunterbängen. Der Spieler trägt das 
Inſtrument offenbar irgendwo an einem Band mit einer Seite auf feinen Leib geftemmt, 
twagrecht vor ſich. Mit der Nechten jchlägt er mittelit eines Pleftrums die Saiten. Auch 
die linke Hand greift in die Saiten; die Darjtellung läßt nicht entjcheiden, ob er damit 
die Saiten rührt oder ob er dur Niederdrüden der Saiten verjchiedene Töne greifen 
will. — Die alten Agypter baben fein jolches Inſtrument gebabt, wobl aber bat es jonit 
weite Verbreitung gefunden. Es tt als Magadis oder Epigonia zu den Griechen ge: 
fommen und war im Mittelalter unter den Namen psalterium im Gebrauch, ein Name, 
der übrigens ſchon in früberer Zeit im Gebrauch war (vgl. yalrjorov in LXX für 
nabla und das aramätjche 77778 |. Da 3, 5; ſ. oben). Name (sanfir) und Sache 
bat jich bei den Arabern bis auf den beutigen Tag erbalten. Der kanün der Araber 
it im mejentlichen dasjelbe \njtrument: ein niedriger Kajten mit 24mal 3 Saiten (je 
3 Saiten für einen Ton) von verfchiedener Yänge. Der Spieler bat das Inſtrument 
auf den Knieen liegen und jpielt es mit zwei Plektren (Keine Stüde Büffelborn), die am 
Zeigefinger jeiner Hände befeitigt find. Beide Namen, santir (= psalterium) und 
kanün (= xaror), find griechiſchen Urſprungs. Ob man aber daraus jchließen darf, 
daß auch das Inſtrument jelbit erit von den Griechen zu den Arabern gekommen iſt 
(Riebm, HWB.) dürfte ſehr fraglich fein. Es fann gerade jo gut ſich aus alter Zeit ber 
im ſemitiſchen Orient erbalten baben. 

Alle dieſe genannten drei Inſtrumente find jchon mit den hebräiſchen Namen Kinnor 
und Nebel identifiziert tworden. : Keines läßt ſich mit Sicherbeit oder aub nur Wahr: 
jcheinlichfeit als den Hebräern unbefannt ausjchliegen. Aber noch weniger läßt ſich mit 
Beitimmtbeit ein einzelnes derjelben als Kinnor oder Nebel bezeichnen. 

Noch ein anderes Saiteninftrument außer den genannten wird im AT erwähnt, die 
sabbekha (N32°0 Da 3, 5. 7. 10. 15). Diejelbe it fein jüdijches, jondern ein aus: 
ländiſches Inſtrument und begegnet uns ſonſt nirgends im AT. Name und Sache find aus 
dem Orient zu den Griechen und Römern gekommen. Wit der oaußd«n (oder odußvE) 
durchzogen orientalifhe Bublerinnen, die man eben nad ibrem Inſtrument als Sam- 
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bueinae, Sambueistriae bezeichnete, das römifche Neid (Vitruv. Plaut. Liv. 39, 6). 
Die Sambyke wird uns als ein dreiediges Inſtrument „barbarifchen” Urjprungs mit 
vier Scharf klingenden Saiten bejchrieben (Strabo 171; Zuidas). Nach Atbenäus (XIV, 
634) bat es Abnlichkeit mit einem Schiff und einer Yeiter; das kann wohl faum etwas 
anderes befagen, als daß der Reſonanzkörper ſchiffförmig gejtaltet war und die Saiten 
weder wie bei den lautenartigen njtrumenten auf dem Nejonanzboden nebeneinander 
lagen noch wie bei den Harfen ſenkrecht nebeneinander ftanden, fjondern wagrecht vder 
wenigitens jchräg geneigt wie die Sproffen einer Yeiter übereinander lagen. Unter den 
uns befannten Inſtrumenten paßt, wie ſchon Riehm mit Recht bemerkt, am beiten zu 

10 diefer Befchreibung das oben erwähnte eigenartige ägyptiſche Inſtrument, das ein merf- 
würdiges Mittelding zwiſchen Harfe und Yaute bildet (Abbildung ſ. bei Riebm, HWB. 
1051). Daß diefes Inſtrument in den legten vorchriftlichen Jabrhunderten zu den Syrern 
und von da zu den Griechen und Römern kam, iſt recht wohl möglid. 

2. Die Blasinftrumente zerfallen in zwei Klaſſen: die trompetenartigen und die 
5 flötenartigen Inſtrumente. 

Was die erfteren anlangt, jo fennt das AT das Horn und die Trompete. Das 
Horn (IS, auch geradezu I77. Joſ 6,5; 1Chr 25,5; Da 3,5. 7. 10.15; LXX 
xeparivn, odiruyE&; lituus, buceina) gehört zu den älteften Mufikinftrumenten. Es 
it, wie jein Name 77. befagt, urjprünglich nichts anderes als ein natürlicdes Horn vom 

Rind oder Widder (of 6,5; Da 3,5ff.); vol. Hieron. ad Hos. 5, 8: buceina 
pastoralis est et cornu recurvo effieitur, unde et graece xsoarivn appellatur. 
In fpäterer Zeit wurde es wohl auch aus Metall oder anderem Material bergeitellt. 
Auh dann aber wurde die gefrümmte Form des Hornes beibehalten, melde das 
Charakteriſtiſche dieſes Inſtruments im Gegenfag zur geraden Trompete bildet. Der 

5 Talmud unterjcheidet allerdings gerade und gefrümmte Hörner (Rosch Hasch. 3,2 ff.); 
damit mag die jpätere Verwechslung von Horn und Trompete zufammenbängen. Für 
das Blafen des Hornes bat das Hebräifche zwei Ausdrüde. Der eine gewöbnlichere, 
SP, das „Stoßen“ ins Horn, bezeichnet das kurze, ftopmweife Blajen, der andere TSF 
die langgezogenen Töne. Ein eigentlihbes Mufikinftrument ift das Horn nit; es 

30 fünnen * demſelben feine Melodien, überhaupt nicht verſchiedene Töne geſpielt werden. 
Trogdem wird es mit anderen \nftrumenten zuſammen geblajen und auch beim Gejang 
verwendet (1 Chr 15, 28; 2 Chr 15, 10; Pi 98,6; 150,3; Da 3,5. 7ff.; 2 Sa 6, 15; 
Pſ 47, 6); es verftärft mit feinem mächtigen Schall den Yaut des Freudenjubels. Ab: 
bildungen alter Hörner ſ. Ene. Bibl. a. a. O. 

35 Die Trompete (IEWT, LXX odaAmıyf, Nu 10,1ff.; 31,6; 289 11, 14; 
12,13; 1 Chr 15,24; 16, 42; 2Chr 5, 12f.; 7,6; 29, 26f.; Ho 5, 8) iſt, wie erwähnt, 
im Unterjchied vom Horn gerade und in der Negel aus Metall. Joſephus bejchreibt Die 
Trompeten (Ant. III, 12, 6) als gerade Inſtrumente, die beinahe eine Elle lang waren. 
Die dünne enge Röhre war nur wenig weiter als die der Flöte; fie erweiterte ſich nach 

0 unten zu dem glodenförmigen Schalllody, auch oben das Mundſtück zeigte eine leichte Er— 
teiterung. Damit jtimmen fajt ganz überein die Abbildungen der Trompeten, die mir 
auf jüdiichen Münzen aus der Zeit des Bar Kochba baben. Unmittelbar unterhalb des 
breiten Mundjtüds zeigen fie eine fugelförmige Erweiterung, durch die wohl eine Ver: 
ſtärkung des Tones erzielt werden jollte. Die Trompeten find bedeutend verkürzt ge 

45 zeichnet und desbalb ihr Rohr unverbältnismäßig weit, jo daß das Ganze jehr plump cr: 
jcheint. In diefer Hinficht geben die Darftellungen auf dem Triumpbbogen des Titus 
ein richtigeres Bild. Neben dem goldenen Schaubrottifch find bier zwei Trompeten ab- 
gebildet; lange dünne Metallröbren, die jih im Unterfcied von den auf Münzen ab- 
gebildeten nur wenig nad) unten erweitern und am Mundjtüd gar feine Erweiterung 

50 haben. Diefe Form der Trompeten entſpricht am meiften der der altägyptiſchen In— 
jtrumente, die nad den Abbildungen ebenfalls feine Erweiterung am Mundjtüd und 
nur eine mäßige glodenförmige Ausbaudung des Schalllohs baben. Die moderne 
arabifche Trompete zeigt feine folche, jondern eine ziemlich gleibmäßige Anſchwellung des 
ganzen Rohrs nadı unten. Abbildungen aller diefer Inſtrumente ſ. bei Wellbaujen 

5a.a.dD. 220f.; Eneyel. Bibl. s. v. music. Die beiden beiligen Trompeten im 
Tempel waren aus Silber Nu 10, 2ff.). Wie auf den Hörnern fonnte auch auf den 
Trompeten feine Melodie geblajen werden ; fie dienten wie diefe als Signalinftrumente 
und zur Verftärtung der 7”"7, des lauten Gefchreis und Jubels. 

Von den Inſtrumenten der Flötenklafje jind als bei den Hebräern gebräuchlich im 
6 AT O7 und 23% genannt. Die genaue Beitimmung diefer Namen begegnet auch bier wie 
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bei den Saiteninjtrumenten der Schwierigkeit, daß wir eine größere Anzahl verfchiedener 
xormen folder Injtrumente kennen, als uns Namen überliefert find. 

Von flötenartigen Inſtrumenten treffen wir auf den ägyptiſchen Abbildungen 
zunächſt die einfache Yangflöte aus Holz oder Nobr. Sowohl die Yänge derjelben als 
auch die Zahl der Löcher mwechjelt jebr. Daneben finden fich die Luerflöten, die gleich 
unfern modernen Flöten mitteljt eines am oberen Ende auf der Seite angebrachten 
Loches geblafen werden. Sehr beliebt jind im neuen Reich (ca. 1600-950 v. Ehr.) die 
Doppelflöten, zwei Flöten, die am Mundftüd miteinander verbunden find, nad unten 
meßeinanberlaufen ; jede Hand jpielt eine der Flöten, die natürlich nicht viele Yöcher haben. 
Ebenjolde Doppelflöten begegnen uns auf aſſyriſchen Abbildungen z. B. aus der Zeit 10 
Afjurbanipals (668-626 dv. Chr.). Hier erjcheinen fie etwas kürzer und weiter als die 
äguptijchen. Als ſpezifiſch ſyriſch wird die fleine jpannenlange Flöte genannt, die ſcharf 
und kläglich klang und bei der Adonisklage geblaſen wurde; bei den Athenern wurde ſie 
allerdings auch bei Trinkgelagen verwendet (Athen. IV 174f.). Über die fonftigen ver: 
ſchiedenen Arten der in Griechenland befannten und gebrauchten Flöten ſ. Ambros, 15 
Geſch. d. Muſik, S. 476ff. Die modernen orientaliſchen Flöten variieren ebenfalls in 
der Länge; meiſt haben ſie 6—7 Löcher. Sie find aus Rohr. Sehr beliebt ſind auch 
jetzt noch 1 die Doppelflöten; im Unterjchied von den alten Doppelflöten find aber jetzt 
beide Flöten ihrer ganzen Yänge nad zufammengebunden. Abbildungen der verjcie- 
denen ägyptiſchen und aſſyriſchen Flöten ſ. bei Wellbaufen a. a. O. 219; Eneyel. » 
Biblica III, s. v. music; Wilfinfon II, 307 ff.; über die modernen Flöten vgl. Niebubr, 
Neifen I, 180. 

Vermutlich waren auch bei den alten Hebräern verjchiedene Formen diejer Flöten 
im Gebraub und die Bezeichnung >°>7 dürfte mehrere Arten umfafjen. Für die 
— Arten mögen dann immerbin noch befondere Bezeihnungen im Gebrauch ge: 35 
weſen jein. 

Möglichertveife bezeichnet auch =3%° eine ſolche Flötenart (Gen 4, 21; 9121,12; 
30,31; Wi 150, 4). Nach der Tradition wäre allerdings darunter die Sadpfeife 
oder der Dudeljad zu verjteben (Schilte haggiborim u. a.). Die Bejchreibung des 
Injtruments paßt recht gut auf die beute noch in Agypten, Arabien und Ntalien ges 30 
bräuchliche Form der Sadpfeife: in einen Yederfad find zwei Pfeifen gejtedt; die eine, 
obere dient zum Sineinblajen, die andere, unten oder jeitwärts jtebende, wird mit den 
Fingern geſpielt und hat dazu mehrere Löcher (vgl. Abb. b. Niebuhr, Reiſen, Taf. 28). Der 
Ton diefer Pfeife hat wie der des heutigen ſchottiſchen Dudeljads etwas Schrilles. Das: 
jelbe Inftrument iſt vielleicht au Da 3, 5ff. mit dem Ausdrud NED oder NYERIO 35 
(von dem griechiichen ovupmmria) gemeint; letterer Name bat fich im Spanischen und 
‚Staltenifhen (sambogna) für dieſe Mfeife erhalten. Nach Atbenäus (X 439) fol 
Antiohus Epipbanes zuweilen zum Schall diefes Initruments getanzt haben. Immerhin 
ift gegenüber diejer Tradition daran zu erinnern, daß wir weder bei den Aſſyrern 
no bei den Aguptern Abbildungen diejes Inſtruments haben, was die ganze Deutung 40 
etwas zweifelhaft macht. 

Mit demfelben Recht jedenfalls könnte man aud an die jogenannte Banspfeife 
denfen, die Spring der Griechen. Mit diefem Ausdrud überjegt LXX ben nur einmal 
bei Daniel (B; 5ff) vorkommenden Ausdruck xD7. Die Syrinx beſteht aus mehreren 
(gewöhnlich 7—9) aneinander gereihten Rohrpfeifen von verſchiedener Länge und Dicke 45 
und dementſprechend verſchiedenem Ton. Man findet dieſelbe heute im Orient, namentlich 
bei den Hirten, häufig im Gebrauch (vgl. z.B. Niebuhr, Reiſen, I 184). Allein wie 
alt dieſes Inſtrument iſt, und ob jchon die alten Hebräer es gekannt haben, fünnen mir 
gar nicht jagen. 

Erwähnt jei noch, daß der Talmud ein weiteres Blasinjtrument, die 2indorgel, so 
en32 kennt, das im berodianifchen Tempel geitanden baben joll (Erach. 10,2; Schilte 
haggib. p. 42f.). Das Inſtrument joll eine Windlade mit 10 Deffnungen gehabt 
baben. in jeder jtedte eine Pfeife mit 10 Yöchern, jo daß die Orgel alſo 100 ver: 
jchiedene Töne fpielen konnte. Die Blasbälge ſeien aus Elepbantenhaut geivejen. Eine 
Hare Vorjtellung von diefem Inſtrument gewinnt man aber nicht; denn die Beiireibung 55 
it zu unbejtimmt und vielfach widerfpruchsvoll. So wird z. B. gejagt, die Orgel ſei fo 
klein gewejen, daß ein Levit jie babe tragen und zum Gebrauch jedesmal auf ihren Platz 
zwiſchen Altar und Vorhof babe jtellen fünnen. Andererjeits joll ihr Ton donneräbnlich 
geweſen ſein, ſo daß man bei ihrem Schall ſein eigenes Wort nicht verſtanden habe und 
ihren Ton bis über den Olberg hinaus gehört babe. Wie viel davon auf der über— w 
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treibenden Rhantafie der Talmudiften beruht, und welcher Art eigentlich diejes Instrument 
var, mag bier auf ſich beruben. 

3. Die Schlag: und Schüttelinftrumente. ine weit größere Nolle als 
bei uns jpielen beim alten bebrätfchen wie im modernen orientalijchen Orcheſter und Ge 

5 jang die Schlaginftrumente, Die zur Hervorhebung des Rythmus dienen. Wird doch noch 
heute der Gejang ſehr vielfach nad alter primitiver Weiſe in Ermangelung von Mufit- 
inftrumenten mit Händeklatſchen begleitet. 

Das gebräuchlichite Inſtrument dieſer Art war die Sanbteommel, Tamburin (sr, 
arab. duff, daher ſpaniſch aduffa; LXX riunavov. Gen 31,27; Er 15, 20; Ri 

o11,34;5 1a 10,5; 18,6; 2 Sa 6,5; 1Chr 13,85 968,26; 81,3; 149, 3, 
150,4: 521,12: Se 5,12: 24,8: 30,325 Jer 31,4; Jud 3,8: 16,12; 1 Mat 
9, 39). Meift find es auf den altägbptifchen und affprifet en Abbildungen Frauen, 
welche die Handtrommel ſchlagen, insbeſondere beim Tanzen; Abbildungen ſ. bei Wilkinſon 
II, 240. 254; Wellhauſen a. a. D. 232; Eneyel. Bibl. s. v. music. Meiſt find fie 

15 rund, ein bölgerner oder metallener Reif, 'der mit einem sell überfpannt ift. Seltener 
find fie vieredig. Sie werden in der einen Hand gebalten und mit den Fingern der 
andern geichlagen. Die beute im Orient üblichen baben an dem Reif dünne Metall: 
plättchen, die beim Schütteln klingen; auch find über dem Fell eine oder zwei Saiten 
geipannt. Das mag wohl auch in alter Zeit ſchon fo geweſen fein. Auch noch andere den 

20 unfrigen äbnlichere Trommeln zeigen die ägyptiſchen und aſſyriſchen Abbildungen; in dem 
mebrfah erwähnten Zug von aſſyriſchen Mufifern jeben wir einen Trommler, der jeine 
runde Trommel an einem Band vor fi trägt und fie mit beiden Händen ſchlägt. 
Eine ägyptiſche Trommel (Wiltinfon II, S. 240) gleicht einen mit einer Haut über: 
ipannten baudyigen Topf. 

25 m Gymbeln (ENFIE, DIE, suußada; 2 Sa 6,5; 1 Chr 13,8; 15, 19; 
16, 5. 42; Gsr 5, 12) werden von ! Joſephus (Ant. VII, 12, 3) beichrieben als zwei große 
breite er (nAarea xal ueyala ydkxea), die mit den beiden Händen gebalten 
und gegeneinander gellagen wurden. Sie dienten als Taftinftrument im Orcheſter; nad 
der Chronik (1 Ehr 25, 1. 2 Chr 5, 12) gaben die drei Mufitmeifter Davids mit bell- 

»0 klingenden ehernen Gombetn den Taft an. Auch bei den Aguptern und Aſſyrern feblten 
die Cymbeln nit. Mir finden auf aſſyriſchen Abbildungen glodenartig geformte Cymbeln 
mit Griff, die von oben nah unten aufeinander geichlagen wurden, und flache teller— 
artige ebenfalls mit Griff, die ſenkrecht gehalten und von der Seite ber zuſammengeſchlagen 
wurden. Abbildungen ſ. bei Wellbaufen a. a. O. 234. 

25 Gaftagnetten find beute im Orient ſehr beliebt und dürfen beim Tanz nicht 
fehlen. Es find Eleine Plättchen von Metall, Bein oder Holz, welde am Daumen und 
Miittelfinger angebracht find und zufammengefchlagen werden (vgl. 3. B. Niebuhr, Reifen, 
I, 181, Tafel 27; Wellbaufen a. a. ©. 234), Man wird faum feblgeben, wenn, man 
annimmt, daß auch die alten Hebräer folde kannten. Ob aber der Ausdrud 325 7272 

0 (Bi 150, 5) Diefelben im Unterfchied von den großen Cymbeln bezeichnet, wie manche 
meinen, ift ganz unficher. 

An Siftren dürfen wir vielleicht bei dem 2°777772 genannten Inſtrument (2 Sa 
6, 5) denen, wenigitens geht dabin die in der Wulgata und bei den Nabbinern erhaltene 
Tradition. In Agypten waren die Siftren befonders im Iſisdienſt im Gebrauch, um 

45 den Typhon zu veridreuchen, und dann auch fonjt in Gottesdienst, um die Aufmerkſamkeit 
des Volles auf gewiſſe gottesdienftlihe Handlungen zu richten (Plut. Is. 63; Juv. 
13, 93ff.; Willinfon I, 260; IL, 323). Nad den Abbildungen beitand das Inftrumeni 
aus einem breiten ovalen Metallrahmen, durch welchen eiſerne Querſtangen liefen. An 
legteren bingen [oje eine Anzahl metallener Ninge Ein langer Stil, auf dem der 

0 Rahmen ja, diente zum Schütteln. Abbildungen ſ. bei Riehm HWB 1054. Ob die 
bebrätfchen Siſtren ebenfo geformt waren, willen wir gar nicht. 

Noch ijt ein Inſtrumentenname anzufübren, der nicht mit Sicherheit zu erflären ift: 
die EST (1 Sa 18, 6), die neben der Handtrommel genannt werden. Nach der Tra: 
ditton der LXX und Pefchino ſind es eine Art Cymbeln. Dem Namen nach muß das 

55 Inſtrument etwas mit der Dreizahl zu thun gehabt haben. Man bat deshalb vielfach 
an Triangeln gedacht, die mit Stäbchen geichlagen wurden, oder — da Hieronymus 
darumter Sijtren verſteht — an Triangeln, die mit lofen Ningen bebangen waren 
und gejchüttelt wurden. Wieder andere denken an das griechifche Trigonon, das aus 
Syrien ſtammte, eine Art dreiediger Harfe (f. oben), Etwas beftimmtes iſt nicht aus: 

eo zumachen. 
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Was den Gebrauc aller diefer Anftrumente anlangt, fo nehmen die Inſtrumente 
der Trompetenklaffe eine Stellung für fi cin. Beides, Hom und Trompete, find tie 
erwähnt Feine muſikaliſchen Inſtrumente im eigentlichen Zinn des Wortes. Sie dienen 
nicht zur Begleitung einer Melodie beim Geſang oder können im Urcheiter eine ſolche 
ſpielen. Sie fommen, wenn der Ausdrud erlaubt it, nur als Yärminftrument in Be: 5 
tracht und dienen zur Erzielung eines lauten Schals. In alter Zeit wurden fie immer 
und auch jpäter meijtens für ſich allein geblafen, ſeltener und nur in ſpäterer Zeit 
finden wir fie im Orcheſter zuſammen mit anderen Inſtrumenten, jo z. B. „bei fejtlichen 
Gelegenheiten zur Verftärfung des Jubelgeichreis des Volkes (1 Chr 15, 28; 2 Chr 15, 14; 
1 98,6; 150,3). Das Horn wird vorzugsweiſe zu profanen Zwecken gebraucht. Zu 
Signalen des Wächters (Jer 6, 1. 175 He. 33, 3ff.; Ho 8, 1; Am 3 6; Neb 4, 18ff.); 
zu Signalen im Krieg beim Sammeln, beim Angriff u. dal. (Ma 3,27; 6,34; 7,16; 
I Sa 13, 3%.; 2&a 2,28; 18,16: 20,1: 9139,25: Ne 18,3: 27,135 Jer 4,5: 
er 2 2: Sad 9, 14); aud bei der Thronbejteigung des Königs (2 Sa 15,10; 1Kg 
1,34ff.; 2 89 9, 13; Bi 47, 6). 15 

Auch im alten Kultus iſt es zu ſolchen Zwecken gebraucht worden und ſein Gebrauch 
hat ſich zu allen Zeiten erhalten: die Annäherung der Bundeslade wird mit Hörner— 
blaſen verkündigt (2 Sa 6, 15); die Feier des Neumondes des 7. Monats und des 
Jobeljahrs wird mit Hörnerblafen eingeleitet, letteres bat daher Fa feinen Namen 
(Le 23,24; Nu 29,1; vol. Pi 81,4; M. Rosch haschanah 3,3; Le 25,9; vol. 20 
d. A. Jobeljahr Bd IX, 550; ſonſt "vgl. für gottesdienftlichen Gebrauch auch noch Stellen 
wie 2Sab,1531 Chr 15, 28; 2 Chr 15, 14; Bi 84, 4; 98, 6; 150, 3). 

Sonft erjcheint die Trompete als das eigentliche heilige Inftrument, welches wenigſtens 
in fpäterer Zeit faſt ausfchlieglih im Kultus verwendet wird. Urfprünglich war das 
natürlich nicht jo, die Trompete diente jo gut wie das Horn profanen Zwecken; 505,83 
werden mit ihr Kriegsfignale gegeben, und 2 Kg 11,14 und 2 Chr 23, 13 find es cben- 
falls Laien, die das Inſtrument blajen. Sonit aber erſcheint es allerdings immer als 
Inſtrument der Priefter, und zur Zeit des zweiten Tempels ſcheint es ausſchließlich zu 
gottesdienſtlichen Zwecken gedient zu haben. Nach der Tradition machte Moſe zwei 
Silbertrompeten, mit welchen die Prieſter der Gemeinde auf dem Wüſtenzug das Signal 30 
zum Aufbruch, zum Angriff x. gaben. Bor allem werden ferner die Feſte und Neu: 
monde mit Trompetenblafen eingeleitet und ibre Opfer vom Trompetenjcall begleitet 
(Ru 10, 2ff.; 31, 6ff). Nach 2 Chr 5, 12 wurde von Salomo ein Bläferforps von 
120 Prieſtern für den Tempel eingerichtet. Nach dem Talmud wurde im zweiten Tempel 
die Darbringung des Trankopfers von zwei Prieftern mit Trompetenftößen begleitet. 3 

Wenn trogdem Horm und Trompete mit anderen Inſtrumenten zufammen geblajen 
werden, jo dienen fie auch bier nur dazu, den Schall der lärmenden Mufit zu der: 
ftärfen und etwa auch den Rhythmus bervorzuheben und wir ſehen daraus, wie im 
Gegenſatz zu unferer Mufit die Melodie in foldrem Fall eine ganz untergeordnete Nolle 
ipielte. 40 

Das Gefagte gilt auch von der Verwendung der Schüttel: und Schlaginftrumente, 
die natürlich ebenfalls mit der Melodie beim Geſang oder Orcheſterſpiel nichts zu tbun 
baben, wobl aber bejonders beliebt find zur Hervorhebung des Rythmus. Tamburins 
und Zombeln haben desbalb vor allem ihren Pla beim Tanz, mag derjelbe von 
jonjtiger Muſik und * begleitet ſein oder nicht (Er 15,20; Ri 11,34; 1Sa 4 
18,6; Jer 31,4; Pſ 149,3; 150,4). Aber auch ſonſt liebt man fie beim Geſang. 
allerdings nur beim froben Keit, nicht beim Klagegeſang, wie leicht begreiflich it 
(Gen 31,27; Bi81,3; Jeſ 5, 12; 1 Mak 9,39).  Auffallenderweije find die Tam: 
burins bei der Anordnung der Tempelmufif (1 Chr 25, 6; 2 Chr 5, 12) nicht erwähnt, 
obwohl man jte neben den Cymbeln erwarten follte. Sie waren aljo offenbar im so 
zweiten Tempel nicht im Gebrauch. An ibre Stelle traten zum Markieren des Taftes 
bier die Cymbeln. Sonit aber waren fie feineswegs aus der volfstümlichen religiöfen 
Muſik ausgeſchloſſen (Er 15,20; Bi 81,2; 149,3; 150, 4). 

Eigentlihe Mufitinftrumente, auf melden mebrere Töne, alſo Melodien gejpielt 
—— konnten, waren nur die Saiteninſtrumente und die Flöten. Ihre allgemeine 55 
Bezeichnung ala 5 3 „Geſangsinſtrumente“ (Am 6,5; Neb 12,36; 1 Chr 16, 12; 
eors 6,13; 7, 6 34, 12) zeigt, daß fie urfprünglich vor allem zur Begleitung des 

Befangs verwendet tourden, und das iſt auch zu allen Zeiten die Hauptaufgabe diejer 
— ee geblieben. Dabei finden ſich in der Verwendung der einzelnen In— 
itrumente bemerfenswerte Unterjchiede. 60 

38* 
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Die Saiteninftrumente Nebel und Kinnor werden nur zu fröblider Muſik geipielt, 
nie in der Trauer zum Klagegefang. Kür die Trauer ift charakteriftifch, dak Nebel 
und Kinnor veritummen; ſie werden „an bie Weiden gebängt“ (ef 14, 11; 24,8; 
Ihren 5, 145 He] 26, 135 9130,31, 9137,25; 1 Mat 3, 45). Dagegen feblt beim fröb- 

; lichen Gelage, beim Feft in der Familie und ba PR lan ihre Mufik nicht (Jeſ 
5, 12; Gen 31,27; 9121,12 u. o.). Und wie die weltlichen fo werden auch die geiftlichen 
Lieder gerne mit diefen Jnftrumenten begleitet. Wir finden fie beide in alter Zeit bei 
religiöfen Volksfeſten (1 Sa 10,5; 2 Sam 6, 5) wie noch im jpäterer Zeit beim_ regel: 
mäßigen Kult (3. B. 1 Chr 26, 6; Neb 12,27 u. o.). Auch bier immer find es feſtliche 

fröhliche — bei denen” fe geſpielt werden; ihr Spiel begleitet immer Lob— 
und Danklieder (1Chr 16, 16; 2Chr 5, 12f.; Wi 33,2 2; 67,98.; 71,22; 81,25; 
150,3 u. o.). 

Darf man aus der Häufigkeit der Erwähnung beider Inſtrumente etwas fchließen, 
jo wäre Kinnor das allgemeiner und häufiger gebrauchte Inſtrument gegenüber Nebel 

5 geweſen; «8 wird wenigitens viel öfter genannt, und fein Urfprung wird auf Jubal, 
den Sohn Kains, zurüdgeführt (Gen 4, 21). Es iſt das nftrument des Hirten David 
(1 Sa 16, 16 ff.) und erjcheint überhaupt als das volkstümliche Inſtrument (Gen 31,27: 
Hi 21, 12; Aef 23, 16). Wo dagegen vom Spiel der Nebel allein die Rede ift, finden wir 
ibn zu gottesdienftlichen Zweden verwendet (Am 5, 23; Bf 144, 9), oder in den Händen 

"don „Künſtlern“ (Am 6,5; Jeſ 14, 11), jedenfalls bemerfenswerter Weiſe nie bei volfs- 
tümlichen Yuftbarkeiten und in den Händen des Wolfe. 

Nicht minder als der Kinnor fann aud die Flöte Anſpruch darauf machen, ein 
volkstümliches Inſtrument zu fein. Die einfache Rohrflöte gehört ja zu den primitivſten 
Inſtrumenten und auch ihre Erfindung verlegt die hebräiſche Überlieferung mit Recht in 
die allerältefte Zeit (Gen 4,21). Flöte und Pfeife finden wir deshalb zu allen Zeiten 
bei volfstümlichen Luftbarkeiten, bei Tanz, Hochzeit, Gelage u. dal. (1 Ka 1,40; Yel 
5,12; 91 21, 12; 30,31; Si 40,20; 1 Mak 3, 45; Mt 11,17; Xe 7, 32). Auch der 
voltstümliche Kultus kennt die = lötenmufil die Prophetenfcharen "begeiftern fihb an ihr 
(1 &a 10,5) und die Feſtwallfahrer begleiten ihre Lieder mit der Flöte (Jeſ 30, 29). 

0 Auffallenderweife aber ſcheint fie im Tempelorcefter feinen Platz gebabt zu haben, 
wenigſtens weiß erjt der Talmud von ihrer Verwendung beim Gottesdienft (Erach. 2, 3a). 

Im Unterjchied von den Saiteninjtrumenten war die Flöte, und zwar die ala >”? 
bezeichnete Art diefer Inftrumentgattung, das ſpezifiſche Klageinftrument bei den Hebräern 
— wie übrigens aud bei anderen Völkern, 5. B. bei den Agyptern. Bei der Totenflage 
wurde die Flöte gefpielt (Mt 9, 23; Joseph. bell. Jud. III, 9, 15). In der jpäteren 

eit galt Fötenſpiel als ganz unentbebrlich bei der Totenflage und auch der ärmite 
Mann mußte ſich beim Tod ſeiner Frau wenigſtens zwei Flötenbläſer mieten. 

Nach den Nachrichten des AT zu ſchließen erſcheint es als das gewöhnlichere, daß 
nur die einen oder die anderen Inſtcumente in Verwendung kommen. Für die alte Zeit 
wenigſtens erſcheint die Verbindung von Saiten- und Blasinſtrumenten als das ſeltenere 
(nur 1&a 10,5; ef 5, 12 erwähnt), und das Zuſammenſpiel des vollen Orcheſters mit 
Trompeten, Bauten, Cymbeln 2. wird erjt in der Chronik erwähnt (1 Chr 16, 28; 2 Chr 
5,12}; 20,28; 29,26). Allen man darf doc nicht zu viel daraus jchließen, denn 
die alten Abbildungen der Aſſyrer und Agypter zeigen uns, daß dort das Zuſammenſpiel 
der verſchiedenſten Inſtrumente in Übung war, ſowohl zur Begleitung eines Chors als 
auch als reines Orcheiterfbiel. 

ie ſchon erwähnt, handelt es ſich bei dem Gefagten in eriter Linie immer um 
Begleitung des Geſangs. Unſere Nachrichten find zu dürftig, daß wir daraus etwas 
über die Rolle, welche die Inſtrumentalmuſik obne Geſang ipielte, erſchließen könnten. 
Nur von der Trauermufif der Flöten wiſſen wir, daß es fich nicht nur um Begleitung 
des Geſangs fondern auch und vielleicht der Hauptſache nad um jelbititändiges Flöten: 
jpiel handelte. Wenn wir aber zu dem Gefagten binzunebmen, daß auch im beutigen 
Orient das Orcheſter immer der Begleitung des Geſangs dient reſp. nur ein Vor— und 
Nachſpiel auszuführen bat, jo werden wir wohl zu dem Urteil berechtigt fein, daß aud 

55 im alten Israel das Orchejter feine jelbitftändige Bedeutung gebabt bat. 
II. Die Bedeutung der hebräiſchen Muſik für das Volfsleben und die Stellung, 

welche ſie im profanen Yeben wie im Kultus der vorerilifchen Zeit einnabm, läßt ſich 
ſchwer beitimmen. Man kann nur foviel jagen, daß nach allen Angaben der Bibel die 
Muſik eine ziemlich hervorragende Holle fpielte. Nicht zwar fo, wie bei den Griechen, 

co denen in alter Zeit die Muſik etwas fo beiliges war, daß man fie ausfchlieglich für den 
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Sottesdienft beitimmte (Plutarch de mus.), und welche fie immer als ein Bildungsmittel 
von boben Wert anjaben. Derartige Erwägungen lagen dem alten SHebräer ganz fern. 
Aber man wird jagen dürfen, daß die alten Nsraeliten die Muſik liebten. Als Erfinder 
der Muſikinſtrumente nennt die Tradition Jabal, der der Water aller derer ift, welche 
die Yeier oder die Flöte fpielen (Gen 1,21). Kenntnis und Gebrauch diefer Inſtru— 
mente iſt alfo ſehr alt bei den Hebräern und reicht in die Zeit ihres Nomadenlebens 
zurück. Das alte Yied auf Jahveh Er 15,20 wird vom Neigen der Frauen unter 
Begleitung von Bauten gefungen, und wenn an den Serbitfeften von Alters ber 
Heigentänzge von Nungfrauen und Nünglingen — werden, ſo fehlt ſelbſtver— 
ſtändlich Geſang und Muſik dabei nicht (Ri 9,27; 21,21). Ganz in derjelben Weiſe 
mit Neigen und Tanz werden auch die batriotifchen * gefeiert, die ſiegreiche Heim— 
kehr des Feldherrn aus dem Kampf (Ri 11,34; 1 Ca 18,6), die Thronbeſteigung 
oder Hochzeit des Königs (1 Ka 1,397; Pſ 45,97; 1 Maf 9,39) u. dgl. Ebenſo— 
wenig feblt die Muſik bei Familienfeiten aller Art (Gen 31, 27; Jer 25, 10; Le 
15, 25). Wer ein Meifter ift im Geſang oder im Spiel eines Inſtruments, der bat 
immer einen Kreis dankbarer Zubörer um ſich. Der Hirte David ift in feiner Heimat 
wohl bekannt wegen feines Spiels (1 Sa 16, 18). Der Wettgefang der Yünglinge 
unterhält die Leute, die am Abend unter dem Thor fich verfammeln (Tbren 5,14). 
Zum froben Mahl und Gelage gebören Geſang und Saitenklang. Am Hof des Königs, 
ſchon eines David und Salomon, fehlen Sänger und Sängerinnen nicht (2 Sa 19,35; 
Prd 2,8). Die Propheten haben freilib an den üppigen Gelagen mit Muſik und Tanz 
feine Freude (Am 6,5; Jeſ 5, 12; 24,87%; Jer 7,34; 23,16; 26, 10). Aber das 
berechtigt uns noch nicht, auf den Charakter diefer Muſik einen Schluß zu ziehen und 
diefelbe, wie manchmal gefchieht, als üppig und wollüftig zu bezeichnen. Auch in der 
Hand der Dirnen treffen wir das Saiteninftrument (den Kinnor), und mit Gefang und 2 
Tanz loden fie die Männer an (Jeſ 23, 16). Ob aber im allgemeinen der Ruf der 
Sängerinnen und Tänzerinnen von Profeffion ein weniger guter war, wiſſen mir nicht. 
In nacherilifcher Zeit unter dem Einfluß des Hellenismus bat die Verbreitung der 
Muſik jedenfalls nicht abgenommen. Die Einführung griechifcher Gefänge mit In— 
jtrumentbegleitung wird von Joſephus Herodes d. Gr. zugefchrieben (Arch. XV 8, 1). 

Vor allem bei der Totentrauer durfte zu feiner Zeit der Klagegefang fehlen. Das 
pezifische Inſtrument für Trauermufit war, wie erwäbnt, die Flöte. Nach den Angaben 
—* Talmud mußte auch der ärmſte Hebräer beim Tode jeiner rau wenigſtens wei 
Flötiſten und ein Klageweib beſtellen (Lighfoot hor. hebr. ad Matth. 9, 23). Die 
Reichen konnten die Zahl beliebig vermehren. Ein fchönes Beifpiel eines ſolchen — 
geſangs aus alter Zeit haben wir in Davids Klagelied auf Saul und Jonathan (2 
1,18ff) und in dem Klagelied Davids auf Abner (2Sa 3,33f.). Später bat bie Ent 
twidelung des Klagegefangs zu einer eigenen metrifchen Form für das Klagelied geführt, 
vgl. die Artt. Klagelieder Bd X S. 505,8 ff. 

Weit weniger Verwendung jeheint die Muſik in alter Zeit im Kultus gefunden zu 
baben, wenigjtens baben wir jehr wenig direkte Angaben dafür. Immerhin Tanz und 
Reigen beim Herbitfeit gehörten mit zu ber fultifchen Feier, und bei manden Volksfeſten 
wird es überhaupt ſchwer zu jagen jein, wie viel von den einzelnen Gebräuchen, Tänzen, 
Reigen, Chören, fultifche Bedeutung hatte. Wie das alte Yoblied Er 15, jo werden nod 
manche andere Sabvehlieder von den ‚rauen Israels gejungen worden fein an patriotiſchen 
Feſten, wie z. B. bei der Heimkehr fiegreicher Feldherrn. Auch bei ker E Einholung der 
Bundeslade durb David haben Muſik und Gefang ihren Platz (2 Sa 6, 5. 14f.). 
Direft religiöfen Zweden dient die Muſik bei den Propbeten. Wir — daß die alten 
Propbetengenofienfcaften die Muſik pflegten (1 Sa 10,5; 19, 20 ff.). Welche Bedeutung 
für fie die Muſik batte, jeben wir aus der interejlanten Notiz in 2 Kg 3, 15: Elia 
verlangt nach einem Saitenfpieler, deſſen Spiel ihn in beilige Begeilterung verjegen joll. 
Damit darf dann wiederum zufammengenommen werden, was über die Wirkung von 
Davids Saitenfpiel berichtet wird: wenn David vor Saul fpielte, wich der böfe Geift, 
der Belig von Saul ergriffen hatte, von Saul (1 Sa 10, 5. 10; 16, 16 ff.; 19, 20 ff.). 
Wie dort durch die Muſik die beilige Ekſtaſe gewedt wird, fo wird bier der böſe Geiſt 
von Elobim durch Muſik zur Ruhe gebracht. 

Mit dem allem ift aber die Verwendung der Muſik im regelmäßigen Kultus feines: 
wegs erwiefen, und dafür, daß z. B. wie im ſpäteren Tempel die Darbringung von Opfern 
von Injtrumentalmufit oder Geſang begleitet war, finden wir für die älteſte vorkönigliche 
Zeit feine Spur. Sicher fünnen wir jagen, daß die Muſik nicht zum Opferdienſt gebörte, 

5 

- 5 

60 



598 Mufit 

Aber ebenfo iſt als wahrſcheinlich zu betrachten, daß mit der Errichtung eines königlichen 
Heiligtums die Muſik in den regelmäßigen Tempeldienſt ihren Einzug hielt. Die Rolle, 
welche Geſang und Muſik im zweiten Tempel ſpielt, und die Stellung, welche Sänger 
und Mufitanten unter dem Tempelperjonal einnehmen, ift doch nur verjtändlich, wenn 
ſchon vor dem Eril die Mufit im Tempeldienft feſten Pat hatte. Und wenn die Tra- 
dition alles das auf David zurüdführt und ihn zum eigentliden Begründer der Tempel: 
muſik macht, jo ift das nicht bloß Phantaſie, die aus der alten Notiz über Davids Kunit- 
fertigfeit im Spiel berausgejponnen iſt. Es iſt der Natur der Sade nad nur als 
durchaus wahrjcheinlich zu bezeichnen, daß der König, der offenbar an der Muſik eine 
Freude hatte, und der feine S Sänger und Sängerinnen, Mufitanten und Tänzerinnen an 
jeinem Hof hatte, diefelben auch in feinem Kultus verwendete, und daß aud ein Salomo 
eine Tempeltapelle als zum Glanz des königlichen Heiligtums beitragend betrachtete. Wie 
weit daber äußere Einflüfle, z. B. das Vorbild anderer Heiligtümer mitwirkte, können wir 
nicht beurteilen, da wir nichts über die Muſik an den fanaanitifchen Heiligtümern wiſſen. 

5 Merkwürdig ift übrigens do, daß im Geſetz Orcheftermufif und Gefang gar feine Stelle 
haben. Nur das Blafen der Trompeten an den Felttagen und nn wird den 
Prieftern aufgetragen und zwar als ein wichtiges Vorrecht (Xe 23, 24; 25, 9). Nach 
dem Exil kehren zahlreiche Sänger und Mufitanten mit Serubabel zur (Ger 2 2, 41; 
Neb 7, 44), ein Beweis, daß die muſikaliſche Tradition während des Erils nicht abgerifjen 

> it, fondern fich fortgepflanzt bat. Bei der Grundfteinlegung des Tempels und der Ein- 
weihung der Stadbtmauern wirken Chöre mit (Esr 3, 10ff.; Neb 11, 22; 12, IT fl.) 

Nah dem Eril bat dann die Muſik eine immer größere Rolle im Tempeldienit age 
jpielt, das zeigt ſich äußerlib am Anjchwellen der Sängerfbaren und an ihrer er: 
böbten focialen Stellung. Für letztere iſt ganz bezeichnend, daß im den Genealo: 

> gien der Chronif die Sänger ganz dem Stamm Xevi angegliedert find; von König 
Agrippa erbielten fie dann das Vorrecht vor den übrigen Yeviten, das weiße — um 
ſprünglich priefterlide — Gewand zu tragen (Joseph. Ant. XX, 9, 6). Die mräd: 
fehrenden Sänger ſiedelten fi in der Umgebung „jerufalems an (Neh 12, 28). Der 
perſiſche König gab beionderen Befehl ihnen Tag für Tag ihren Unterhalt zu liefern 

30 (Neh 11,23; Est 6,8 ff; 7, 20ff.; Neh 12, 47; 13,10). Das Anjchwellen der Sänger: 
icharen zeigt am beiten der x Vergleich folgender zwei Zahlenangaben Nach dem | Exil febren 
zurüd 148 Sänger (Neb 7, 44; beziebungsweife nad) anderer Angabe 128 Sänger Esr 
2,41). Nach dem Chroniften sol die Zahl der Sänger zu Davids Zeit ſchon 4000 be: 
tragen haben (1 Chr 24, 5); fie erfcheinen in drei Geſchlechter (Chöre?) eingeteilt: Aſaph, 

3» Heman, Jeduthun, die fi auf die drei gleichnamigen Mufitmeifter Davids zurückführen. 
Das Geſchlecht Aſaphs zäblt vier, Jeduthun ſechs, Heman vierzehn Ordnungen von je 
zwölf Singmeiſtern, von denen die gewöhnlichen Sänger als „Schüler“ unterſchieden 
iverden (1 Chr 26, 7f.). 

Ihr Gefang wurde vom Tempelorcheiter begleitet, das nach 1 Chr 16, 19—21 jeweils 
40 aus acht Nablafpielern und ſechs Kinnorjpielern beitand. Der Mufitmeifter jchlug dazu 

den Takt mit der Cymbel. Im berodianishen Tempel beitand das Orcheſter aus 2—6 
Nablafpielern, 9 Kinnorfpielern und 1 Gombelichläger. Dazu kamen nad talmudiſcher 
Angabe noch 2—12 Flötenfpieler und 2 Trompeten (Maimonides, Kelö hammikdäsch 
C. 3). Mit der ganzen Entwidelung der Tempelmufif hängt aufs engjte zufammen die 

s5 der Pjalmendichtung (j. Art. Pialmen). Nah den talmudiſchen Angaben erbielt jeder 
Tag der Woche feinen befonderen Palm, der während der Darbringung des Morgen: 
opfers gefungen wurde; es find die ſieben Bi 24. 48. 82. 94. 84. 93. 92 (vol. auch die 
Palmüberfchriften in der LXX und die Pſalmenkommentare, 3. B. Baetbgen S.KXXVIN. 
Bei den Kirchweibfeitopfern wurde Bj 30 gefungen. Jede Abteilung der Sängerbört 

5 hatte ihre Dienſtwoche. Für das Orchefter war im berodianifchen Tempel ein bejonderes 
Podium errichtet. 

III. Auf den Charakter der hebräiſchen Muſik laffen ſich aus dem bisher Ge: 
fagten immerbin einige Schlüffe zieben, die beftätigt und ergänzt werden durch das Bild 
der heutigen orientaliſchen, iveziell arabifchen Muſik. Man wird fich bei ihrer Beurteilung 

55 vor beiden Ertremen zu büten baben, das muß von vornherein bemerkt werden: einer: 
feits vor der namentlich bei den Nabbinen üblichen übertriebenen Wertung, welche ſich 
die hebräiſche Muſik, befonders die Tempelmufit, als eine auch für unfere Obren überaus 
wohlklingende und wirkungsvolle Muſik vorjtellt. Andererfeits aber auch vor einer zu 
geringſchätzigen Beurteilung, die fie mitfamt der heutigen orientalifchen Muſik als vom 
künstlerischen Standpunkt ganz wertlos, als barbariiches Gejchrei einfach wegwirft. Wir 

or 
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werden uns allerdings, das ſei gleih von vornherein bemerkt, die hebräiſche Muſik im 
wejentliben wohl jehwerlich anders als die heutige arabiſche Muſik vorftellen können. 
Allein es wäre ein grober Fehler, dieſe leßtere desivegen, weil fie unferem Obr nicht zu: 
jagt, — d. b. weil unfer Ohr nicht daran gewöhnt iſt — und weil fie unfere Harmonie 
nicht fennt, obne weiteres zu verachten. Mit demfelben Necht betrachten die Orientalen 6 
unjere ihön barmonifierte Muſik als gräuliches Geräufc. 

Zur richtigen Würdigung der althebräifchen wie der modernen orientalifchen Mufit 
muß man fich vor allem vergegenmärtigen, daß bei beiden der Rhythmus eine außer: 
ordentlich große Nolle jpielt auf Kojten der Melodie. Alte Lieder, wie das Triumpblied 
Er 15, 20 ff. wurden, wie berichtet wird, gefungen mit Begleitung von Tamburinen 10 
allein. Man fiebt, daß diefes Singen vor allem ein rhythmiſches Deflamieren war. Das 
entjpricht ganz dem, mas wir überhaupt über die Entwidelung der Muſik willen. In 
ihren erften Anfängen iſt Vokalmuſik überall ein rhythmiſches Sprechen ohne reicheren regel: 
mäßigen Tonmwechjel (Melodie), eine Art deflamatorijcher Vortrag mit beftimmter rhyth— 
mijcher Betonung. Wie fib dann daraus eine regelmäßige Variation des Tons und 
Ihließlih die Melodie entwidelt hat, das darzuftellen gehört nicht hierher. Genug, daß 
wir vom hebräiſchen Volksgeſang fonftatieren können, daß er in alter Zeit auf der Stufe 
ſtand, wo der Rhythmus das Übergewicht über die Melodie hat. 

Und das ijt ſicher nicht bloß in der älteſten Zeit ſo geweſen, ſondern auch ſpäter 
noch jo geblieben. Iſt das doch noch heute ein charakteriftiiches Merkmal des arabifchen 2 
Gefangs, ſowohl des Volksgeſangs als auch teilweife des KHunftgefangs. Die Agypter 
z. B. find jehr gejangsluftig. Ber der ſchweren Arbeit ermuntern ſich die Ruderer durch 
Gefang; die Ejeljungen 9 ermüdendem Marſch ſingen ſich zu; die Schar der Arbeiter, 
wenn ſie von der Arbeit abends nach Hauſe zieht, erfreut ſich am Gefang. Faſt immer 
ift diefer dann derart, daß einer von ihnen eine fürgere oder längese Zeile fingt, und die 2 
Schar der andern ihm mit einem furzen Nefrain antwortet. er Norfänger wechſelt; 
wer gerade etwas zu ſingen weiß, kann an die Reihe — "ber immer ift diefer 
oft improvifierte Gejang des Vorfängers und meift auch der Refrain ein rhythmiſches 
Kecitieren ohne viel Melodie mit ftarfer Betonung des Rhythmus, der vielfach durch 
Händellatihen noch bejonders hervorgehoben wird. Auch wo eine Schar von Knaben oder 30 
Männern fich im gemeinjamen Gejang vergnügt, ift das für unfer Obr meit eber dem 
taftmäßigen Herfagen, ald einem Singen zu vergleichen, ganz ähnlich der Art und Weife, 
wie etwa bei uns eine Schulflafie en einen Spruch oder Liedervers auffagt. Auch 
bier wieder darf das Markieren des Rhythmus durch Händeflatjchen nicht feblen. 

Auch wo wie im entwidelteren bebräijchen Volksgejang und im Runftgefang — wenn 35 
wir überhaupt von einem jolchen reden dürfen — eine eigentlihe Melodie fich findet, 
dürfen wir fie uns > nicht nad Art unjerer Melodien als feites und unveränderliches Ton: 
gefüge voritellen. Das ergiebt fich ohne weiteres aus der Betrachtung der Terte, die wir 
baben. Nehmen wir z. B. die Palmen mit ihrer Ungleichheit der einzelnen Strophen 
und Verſe in Beziehung auf die Zahl der Worte und Silben und das Metrum, jo leuchtet 40 
obne weiteres ein, daß bier nur Melodien möglich find, welche ebenjogroße Berveglichteit 
und Dehnbarkeit haben. Wir haben für unfere weltlichen und geiftlichen Lieder entfprechend 
ihrem Bau in Strophen aud Melodien je für eine Strophe, die ſich nach der Zahl der 
Strophen twieberholen. Solde Strophen in den Pjalmen abzuteilen, gelingt nur in 
jeltenen Fällen. Das gewöhnliche muß aljo bier die kurze Melodie fein, die nur für eine 46 
Halbzeile oder Zeile bejtimmt war, und ſich dementfprecbend öfter wiederholte. Auch diefe 
furze Melodie mußte in Beziehung auf das Zeitmaß dehnbar fein, da Zeilen von ſehr 
ungleicher Länge nach derjelben Melodie gefungen würden, m. a. W. es jpielte auch bier 
noch das melodifche Recitieren eine große Rolle. Ganz dasfelbe finden wir beim heutigen 
arabijchen Geſang. Auch da find die Melodien meift ganz kurz, nur eine einzige Zeile, so 
wenn man fo jagen darf, die fich ſehr oft twiederbolt. 

Als ein dritte® Merkmal dürfen wir anführen, daß die Melodien einen ſehr Heinen 
Tonumfang batten. Das beweiſen die gebrauchten Inſtrumente. Die | Saiteninftrumente 
wie Die Flöten hatten in alter Zeit nur _jebr wenig "Töne: die Zabl der Saiten war bei 
eriteren gering und die Variierung der Töne durch Verkürzung der ſchwingenden Saite 55 
mittelft Feſtdrücken durch die Finger jcheint wohl bei einzelnen Inſtrumenten vorgekommen 
zu ſein, iſt aber bei anderen (z. B. bei der Harfenklaſſe) durch ihre Form ausgeſchloſſen. 
Wir haben hiezu wiederum den modernen Geſang in Parallele zu Relen. Auch da über: 
ichreitet ſelbſt beim Kunſtgeſang die Melodie ſelten den Umfang einer Quinte. 

Noch in einem weiteren Punkte gleicht die hebräiſche Muſik durchaus der heutigen co 
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arabifchen: beide kennen feine Harmonie, weder die einfache Harmonie, die auf dem 
Dreiflang berubt, noch die Harmonie der fich in dem Dreiklang auflöfenden difjonierenden 
Akkorde. Unfere heutige Harmonie ijt überbaupt ſehr jungen Urjprungs (10. Jabrb.). 
Die alte bebrätiche wie die moderne arabiſche Muſik ift durchaus einjtimmig, ſowobl der 

5 Chorgefang als das Zuſammenſpiel des Orcheſters. Was uns als harmoniſch und wohl— 
flingend gilt, das Zuſammenklingen verjchiedener Töne, deren Schwingungszablen in 
einem einfachen Berbältnis zu einander fteben, das ift dem Drientalen etwas häßliches. 
Es klingt in feinen Obren als ein wildes Durcheinander, ein ungeorbnetes Gewirr von 
Tönen, als ein „wildes und unangenebmes Geſchrei, daran fein ernjter Mann Vergnügen 

10 finden fann“. Wenn die heutigen ägpptiichen oder türfifhen Militärkapellen ihre orien- 
talifchen Kompofitionen auf dem Marjche fpielen, wenn in Konzerten ein Orcheiter fich 
bören läßt, jo spielen alle Inſtrumente diefelbe Melodie. Nur etwa ein bejtändiger 
Grundbaß findet fi, d. b. ein Inſtrument fpielt durchgebend ein und dieſelbe Baßnote, 
gemeinfam mit den Schlaginitrumenten damit zugleih den Rhythmus bervorbebend. 

15 Ebenfo ijt der Chorgelang durdaus uniſono, gemifchte Chöre giebt es überhaupt nicht. 
Und two eine Sängerin auftritt mit Anftrumentalbegleitung, da fpielen die Inſtrumente 
ebenfalls dieſelbe Melodie. Auf keinen Fall, auch wenn etwa die begleitenden Inſtru— 
mente ihre eigenen Wege gehen, ſteht die von ihnen geſpielte Melodie in harmoniſcher 
Verbindung mit der des Geſangs. Nur ein Intervall wird als harmoniſch im Zu— 

20 ſammenklingen empfunden, nämlich die Oktave. Der Toneffekt, der durch das Zuſammen— 
flingen der Oktave bervorgebracht wird, ift ihnen wohl befannt, und es ift ſehr häufig, 
daß beim Zufammenfpielen verjchiedener Inſtrumente die Melodie von einem Teil in 
der Oktave gefpielt wird. 

Daß die bebräifhe Muſik ebenfalls nur unisono-Epiel und Geſang fennt, wird 
25 duch 2 Chr 5, 13 beftätigt, wo ausdrüdlich bervorgeboben iſt, daß die Sänger alle in 

einem Ton fangen. Daß die Hebräer dabei die Oftave refp. das Zujammenfpielen in 
Dftaven kannten und übten, darf wohl ohne weiteres angenommen erden. Der Unter: 
ſchied zwiſchen Männerftimme und Frauenftimme und ihr Zufammenfklingen anſcheinend 
als ein Ton, two fie diefelbe Melodie fingen, ift ja ein von Natur gegebener, und es 

so war ſebſtverſtändlich, daß man diefen Unterjchied bei den Inſtrumenten nachahmte. Es 
ift freilich ſehr fraglich, ob der Ausdrud mer >r (1 Chr 15,20 ff.), wie meiſt geſchieht, 
darauf gedeutet werden darf, daß die betreffenden Juſtrumente (nebel) „nach Jung— 
frauenweiſe“ d. h. in der Tonlage der jungfräulichen Stimme geitimmt waren und ge= 
jpielt wurden, während andere dann die Männerjtimme nahahmten. Im Tempelchor 

35 fangen feine rauen mit; wenn in 1 Chr 25, 5 die drei Töchter Hemans in der Liſte 
mit aufgeführt werden, jo gebören fie darum nod nicht zu den Tempeljängern, und ebenjo 
haben die „Sängerinnen“ in Esr 2, 65 (vol. Neb 7 7, 67) nichts mit dem Tempelzwang 
zu tbun. Wohl aber beteiligen fib die Frauen am Gefang bei den Volksfeſten, wenn 
3. B. das Volk dem fiegreidh beimfehrenden Feldherrn entgegenzog u. ſ. w.; vgl. die ent: 

40 Ihrechenbe affprifhe Abbildung. Im zweiten Tempel fangen nad dem Talmud Leviten⸗ 
knaben im Disfant die Pſalmen mit; in älterer Zeit werden wir eher daran zu denken 
haben, daß der orientaliihe Gejang überhaupt den Falfettogefang der Männer liebt. — 
Hier haben wir nun vor allem den Punkt, vo aud uns Abendländern die Wirkung dieſer 
Mufif und ihr Eindrud auf die Zubörer verjtändlich werden fan. Daß gerade unifoner 

15 Gefang und Spiel eines guten großen Chors und Orchefters gewaltige künſtleriſche Wir: 
fung baben kann, ift unferen Komponiften wohl befannt. Und jelbjt die uns fonjt jo 
fremdartig, ja unangenehm Elingenden arabifchen Melodien verfeblen in diefem Fall ihren 
Eindrud auf den Europäer nicht. 

Noch eine Frage bleibt zu beantworten übrig: die Frage nah dem Syſteme der 
50 Intervalle, in denen fich die Melodien beivegten, m. a. W. nad) der „Zonleiter” der 

alten Hebräer. Und gerade dieſe Frage, die wichtigſte für die Grfenntnis des Charakters 
der Melodien, wird für uns immer eine offene bleiben. Während die Griechen ein Spftem 
von „Noten“ erfanden, mitteljt deren fie ihre Gejänge firieren fonnten (vgl. Pauly NE. 
der klaſſ. Altertumswiljenichaften I, 814 s. v. Alyptus), brachten es die alten Hebräer 

55 und überhaupt die alten Völker des Oftens nicht zu einer folden. Die jet m Orient 
gebräuchliben Tonzeichen find nicht vor dem 17. Nabrbundert dortbin gekommen. Vielfach 
bat man die poetiichen Accente als ſolche Tonzeichen zu deuten und aus ihnen die Me: 
lodien herauszulefen verſucht (val. z. B. Haupt, Sechs altteit. Palmen mit ihren aus den 
Accenten entzifferten Singweifen; vol. auch Ewald, Hebr. Poeſie ©. 166; Jahn, Ein: 
leitung I, 363; Saalſchütz, Form der bebr. Poeſie I, 370 ff. und die verjchiedenen Pſal—⸗ 
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menkommentare). Allein mit der Melodie haben, wie jetzt allgemein anerkannt iſt, dieſe 
Accente nichts zu thun. Sie dienen lediglich der Recitation, ſie regeln den kantilierenden 
Vortrag in den Synagogen als Merkzeichen für den Rhythmus und die damit zuſammen— 
hängende Modulation der Stimme. So beſitzen wir gar keine Probe einer althebräiſchen 
Melodie; was wir an ſynagogaler Muſik haben iſt alles nachchriſtlichen Urſprungs. Proben 5 
derjelben ſ. bei Kircher in Ugolini Thes. XXXII, 387 ff.; Forfel, Geſch. der Mufif I, 
170; DeSola, The ancient Melodies of the Spanish and Portuguese Jews (1857). 
Daß die Hebräer das Intervall der Oftave kannten, und wie fie es verwandten, ift oben 
gefagt worden. Damit ift nun aber noch feineswegs gegeben, daß fie diefes Intervall 
in acht Tonftufen zerlegten und dieje zäblten, aljo eine der unferen ähnliche „Tonleiter” 10 
batten. Bielfach ſchließt man dies neuerdings aus der mufiktechnifhen Bezeichnung 
NET, die jih einigemale im alten Teftament findet. Pi 6 und 12 tragen in ihrer 
Überfchrift die Anweifung: MIET? zu fingen oder zu Sprechen. Ebenſo beißt es 
1 Chr 15, 20f. daß die Gitbern im Tempelorchefter M?2F7T 27 gefpielt wurden. Es 
liegt nun namentlich in legterer Stelle fehr nahe, den Ausdrud mit Oktave zu überjegen 
im Gegenfag zu Mr >7, das Bezeichnung der höheren Oftave der Jungfrauenftimme 
jein foll (j. o.). Mit diefer Bezeichnung des ntervalls als „Oktave“, „achter Ton“, 
wäre dann natürlich eine Tonleiter von acht Tönen gegeben. Mit Wärme tritt ins- 
befondere Niebm (HWB 1058) biefür ein und glaubt auf Grund unferer Kenntnis der 
griechiſchen Muſik eine ſolche Tonffala auch für die alten Hebräer annehmen zu fünnen. 20 
Aber zunächſt einmal iſt diefe Deutung der Ausdrüde keineswegs eine fichere oder die 
einzig mögliche. >27 fonnte 3. B. ebenfogut wie wma (f. 0.) Bezeichnung eines In— 
itrumentes „des elamitifchen Inſtruments“ fein (jo 3. B. Graetz, Palmen ©. 85; Well: 
baufen a.a.D. und andere). PU läßt fih als Bezeichnung der Melodie oder Tonart 
(„mach der achten Singweiſe“) entjprechend anderen ſolchen Bezeihnungen der Melodie 35 
erklären, oder ebenfalls als Bezeichnung eines \nftrumens, „das achtjaitige” (z. B. Graetz, 
Palmen a. a. DO.) Die Deutung auf Nungfrauenftimmen und die tiefere Oftave kann 
namentlich bei MO, nur in Frage kommen, wenn ſchon vorher das Vorhandenſein 
einer achttönigen Skala nachgewieſen wäre. Das aber ift feineswegs der Fall; im Gegen: 
teil. Daß wir auf den Neproduftionen der jüdiſchen Inſtrumente auf Münzen (f. o.): 
nirgends ſolche mit acht Saiten, fondern nur folde mit 3—6 Saiten finden, fpricht ficher 
nicht dafür. Die Ausjagen der Kirchenväter belfen nicht viel weiter. Clemens vergleicht 
die Geſangsweiſe im Tempel mit der dorifchen Tonart, was fih vor allem auf die 
twürdevolle Ruhe diefer Tonart bezieht (Paed. II, 4 p. 194f.); er warnt, wie fpäter 
Auguitin, die Chriften vor dem tbeatralifchen ———— Geſang der Heiden und mahnt 35 
zur alten Mufit Davids zurüdzufebren, die er demnach für diatoniſch bält. Aber er 
urteilt natürlib nur nad den zu feiner Zeit bei den Juden in der Synagoge ac. ges 
jungenen Melodien. Und da der Einfluß griechiicher Muſik in fpäterer Zeit unzweifel— 
baft ift, jo werden wir fein Urteil nicht obne weiteres auf die ältere Zeit übertragen 
dürfen. Auch ganz abgejeben davon haben beide Außerungen nur den Wert einer ganz 40 
allgemeinen Charatteriftif, und wollen vor allem eben den feierlichen Ernft der bebräifchen 
Muſik fennzeichnen. 

Ziehen wir jchlieglihb aud bier die Mufif des beutigen Orients berbei, jo iſt zu: 
nächit zu fonftatieren, daß es am einer genauen zuverläffigen Firterung der Intervalle 
derjelben fehlt. Das Urteil der meisten Reifenden über die arabiihe Muſik trifft wohl 4 
in den beiden Punkten zujammen: einmal daß fait alle Töne ganz unrein gefungen und 
gefpielt werden, und ſodann, dab die Melodien überwiegend in Moll gebalten feien. Man 
fiebt fofort, daß beide Sätze aufs engite zufammenbängen: das Ohr des Europäers „for: 
rigtert” die „unreinen” Töne meijt jo, wie wir fie erivarten müßten, wenn die Melodien 
in unjeren Molltonarten verlaufen würden; denn nach diefer Richtung bin ift die Ab- 50 
weihung am geringjten. Dazu fommt noch, daß dementiprechende Intervalle fich nicht 
jelten finden. Aber fo einfach, wie es bier erjcheint, liegt die Sade doch nicht. Als 
Ergänzung gebört dazu das Urteil des Wlorgenländers über unfere Mufil, und das gebt 
ebenfalld dahin, daß wir „unrein“ fingen und fpielen. Unſere Intervalle Eingen ibm 
in demjelben Sinne unrein, tie jeine Intervalle unjeren Obren, m. a. W. fie find ibm 55 
ebenjo ungewohnt und fremdartig, wie umgekehrt. Und man fann mit leichter Mübe 
fonftatieren, daß die „Unreinbeiten” in den Melodien fonftante find, daß nicht etwa 
bloß der ungeübte Yaie fie fingt, jondern auch die geichägte Sängerin; und der Meiſter 
auf der Yaute ſpielt auch nicht „reiner“, obwohl er ein qutes Gebör bat. Man kann 
das jofort aufs deutlichite jeben, wenn man verjucht, die Melodien in unjerem Tonſyſtem co 
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zu firieren. Die wenigen bisber aufgezeichneten Melodien Elingen fofort ganz anders, 
jobald man fie auf einem Klavier mit unferen ntervallen fpielt. Mit anderen Worten: 
die heutigen DOrientalen (Agypter und Syrer) unterfcheiden mit ibrem Gebör und ver: 
wenden bei ibren Melodien auch noch andere Intervalle als wir. Und da nicht an- 
genommen werden kann, daß fich das erit in chrijtlicher Zeit jo entiwidelt bat, wird man 
zu einem Rückſchluß auf die altorientalische, beziehungsweiſe altbebräifche Muſik genötigt. 
Auch von bier aus aljo ergiebt fich das negative Nejultat, daß wir ein dem unfrigen 
ähnlidies Tonſyſtem von adıt Tönen innerhalb der „Oktave“ nicht vorausjegen dürfen. 

Noch find über die Art und Weife des Vortrags einige Bemerkungen anzufübren. 
Charakteriſtiſch für den hebräiſchen Geſang iſt die Vorliebe für den Wechſelgeſang, ſowohl 
im Volksgeſang als im Kunftgefang. Es iſt ſchon oben davon die Nede geweſen, daß 
es im Drient das gewöhnliche ift, daß ein Vorfänger eine Zeile fingt und die übrigen 
Zänger fie wiederholen, oder mit einem furzen Refrain antworten (vgl. auch Niebubr, 
Reifen I, 176). Und in den Terten und Berichten des ATs felbjt haben wir zablreiche 

15 Belege für die Beliebtheit jolden Wechſelgeſangs zu allen Zeiten. Das alte Stegeslied 
Er 15 zeigt in feiner alten wie in feiner überarbeiteten jegigen Form, daß fein Gefang 
fih auf den Vorfänger und den Chor verteilte. Zahlreiche Palmen baben Reſponſorial— 
form. Die Gemeinde beziebungsweife der Chor antwortet auf die Worte des Vorfängers 
(oder Yevitenchors) mit einem Hallelujah oder äbnlichem (1 Chr 17, 36; Esr 3, 11; 

Bj 106, 48; 118, 1—45 136; er 33, 11). Ganz bejonders lehrreich ift Pſ 136, mit 
jeinem von "der Menge jtetig wiederholten Antiphonem „jeine Güte waͤhret ewiglich“. 
Aufs genaueſte gleicht der Palm im jeiner Anlage den heutigen „Liedern“ der Araber, 
twie fie etwa auch improdifiert werden. Weiterhin baben wir die Nachricht, daß die beiden 
rejtchöre bei der Einweihung der Mauern Yerufalems unter Nebemia nach Beichluß des 
Nundgangs am Tempel fich einander gegenüber aufftellten eben zu ſolchem Wechſelgeſang 
(Neb 12, 31 ff). Endlich vergleihe man nocd die in ber Apolalypie gegebene Schilde: 
rung der himmlischen Wechjelgefänge, welche obne weiteres als Bild der Geſänge in der 
urchriftliben Gemeinde und damit aud als Bild des Tempelgefanges angefeben werden 
dürfen (Apk 4, 8ff.; 5, 9; 7, 10ff.; 19, uff). Auch unfer muſikaliſches Gefühl gebt 

30 dabin, daß ſolche Wechjelgefänge ungemein viel zur Belebung des Ganzen und jur Er: 
böbung der Wirkung beitragen fünnen. 

Anders urteilen wir von unferem Geſchmack aus über das charakterijtiiche Merkmal 
des Vortrags beim Sologefang, namentlich beim Kunftgefang: das Vibrieren der Stimme 
und das Näjeln. Daß letteres alt iſt, fönnen wir war nur vermuten auf Grund der 

35 fonft von ung bemerkten Übereinftimmung der heutigen und der alten orientalischen Muſik. 
Das Vibrieren der Stimme dagegen wird für die alte Zeit direft bezeugt durch die be- 
fannte, jchon öfters erwähnte aſſyriſche Abbildung einer Muſikbande aus der Zeit 
Afjurbanipals. Dort bält eine der fingenden ‚Frauen, ganz wie noch heute ein arabijcher 
Sänger oder Sängerin es thut, die Hand unter das Kinn, mit derjelben einen leiten 

so Drud auf die Kehle ausübend. Dies geichieht zu dem Zwea, um beſonders ſchrille Töne 
bervorzubringen und denfelben eine eigentümliche Nibration -— die nicht indentifch iſt mit 
unferem Tremolieren — zu verleihen. 

In den Pſalmen finden ſich noch eine Reihe weiterer Angaben, die ſich vermutlich 
auf den Vortrag beziehen. Wir haben aller Wahrſcheinlichkeit nach in einzelnen Pſalmen⸗ 

45 ee eine Angabe der Singweiſe, nach welcher der Pſalm geſungen werden ſoll 
(Pi 9, 1; 22, 13 45, 15 56, 1, 57, 1, 58, 15 59, 1; 60, 1, 69, 1; 75,1. Allein 
die Deutung der betreffenden Worte iſt meiſt ganı unficher und auch wenn wir ſie richtig 
verſtehen würden, kämen wir doch über die eigentlich ſelbſtverſtändliche Thatſache nicht 
hinaus, daß es feitftebende, den Sängern oder in weiteren Kreifen befannte Melodien 

5” gab, nach denen verſchiedene Yieder gefungen werden konnten. — Nod weniger wiljen 
wir mit den jonjtigen muſikaliſch-techniſchen Ausdrüden anzufangen, Air wiſſen nicht 
was der Ausdrud TE772 bedeutet; denn gegen die berfümmliche Deutung „dem Sing: 
meister” (zur Ginübung?) Tann mit Necht die Frage erhoben werden, warum denn eine 
ſolche Bemerkung gerade bei den betreffenden 53 Palmen und nur bei —* notwendig 

or 

— —* — 

15 or 

55 war. Auch die Überfesung Wellbaufens „for the liturgy“ ijt ganz unſicher. — Die 
Bezeihnungen METZ und MIYIETE find ſchon beiprocdhen worden. — Der Aus- 
drud Sela endlich, der fi in 10 Pſalmen 71mal findet, wird in der LXX mit dıd- 
yakna überjegt, was am wabrjcheinlichjten als „Zwiſchenſpiel“ gedeutet wird. Er findet 
jich nur in der Mitte der Palmen, nicht am Ende, wo eine jolde Bezeichnung unnötig 

wäre. Sachlich ift auch ohne dies anzunehmen, daß beim Vortrag von Liedern, namentlich 
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beim Solovortrag, der Gefang da und dort unterbrochen, und diefe Baufe durch das Spiel 
des Orcheſters ausgefüllt wurde. Im übrigen muß für alle diefe Ausdrüde bier auf 
die Pſalmenkommentare vertwiefen werden. Benzinger. 

Myconins, Friedrich, geit. 1546. — Frider. Myconii Historia Reformationis 
vom Jahre Eprijti 1517—1542 ... mitgeteilet ... von E.S. Cyprian (Gotha 1715), "Leipzig 5 
1718, mit manden — dingaben Briefwechſel in den Briefen Luthers, im OR, im 
Briefw. d. Jonas, in _ZNG 1645. Biographie: Anton Probus, Oratio de Frid. Myconio, 
Smalcaldiae 1597; Sagittarius, Historia Gothana, 1689, 168 ff. (miederabgedr, bei Cyprian 
a.a.D. p.38ff.); Junder, Redivivus Myconius, Waltershaufen 1730; 93. G. Boſſeck, Frid. 
Myconii memoriam ... repetit. Lips. 1739; €. K. Gottir. Sommapich, Narratio de Frid. 10 
M., Annaeb. 1825; Ledderhoje, F. M., Hambur u. Gotha 1854; bderj. in AdB; A. Peterien, 
in Pipers Evang. Kalender 1861, ©. 151ff.:; Mewer in Altväter d. Iuth. Kirche IV (1864), 
299 ff.; ©. L. Schmidt, Juſt. Menius II (1867), ©. 3ff. Ueber die Schriften des M. ſ. 
Lommatzſch p. 112f. u. Meurer ©. 303; bei legterem auch Nachweis über die Briefe d. M. 
und deren Fundorte. — ©. Kreyenberg, 5. M. im Grenzboten 1892, 1, ©. 114 ff. Sein Bild 15 
in Holzſchnitt auf der Bresl. Stadibibl. in 2 W 18. 

Luthers treuer Genoſſe und Gebilfe, der Reformator in Thüringen, twurde am 
26. Dezember 1490 — denn fo wird die alte Angabe: Stepbanstag 1491 zu verjteben 
fein — zu Lichtenfels am Main in Oberfranfen geboren. Auch eine Denkmünze von 
1539, die fein Alter auf 48 Jahre angtebt, fpricht mehr für 1490 als 91. Sein 
ramilienname „Mecum“ wurde von andern und ibm felber zu den mannigfachiten Wort: 
ipielen benußt. Magnificate dominum mecum — jo begrüßte ibn einſt Mutian 
(Briefv. d. Jonas II 72); mecum es, imo totus nobiscum es, ruft ihm Jonas zu 
(ebd. I 119). Er felbit tröftet fi mit dem Hodie mecum eris in paradiso und dem 
Non timebo mala, quia tu mecum es (ebd. II 72); und Yutber fpielt dann aud) 25 
wohl mit jeinem Bornamen, denn er ift ja in Wahrheit Fridericus et Fridsamus 
(de W. IV 540). 

Die Eltern waren fromme rechtichaffene Bürgersleute von gefundem chriſtlichem Sinn. 
Vom Vater lernte er frühzeitig die Hatechismusterte, Defalog, BU und Symbolum, und 
wurde zu fleißigem Gebet angebalten. Chriſti Blut, jo lehrte ihn jener, jei das Löſegeld wo 
für der Welt Sünde; jeder Chrift müfje glauben, daß, wenn nur drei Menſchen bofften, 
durch Chriſtum ſelig zu werden, er einer von diefen ſei. Die Ablafbriefe ſeien Nete, 
das Geld der Einfältigen zu fangen; Vergebung der Sünden und ewiges Leben feien 
fiber für Geld nicht käuflich, doc hörten die Priefter dergleichen nicht gern (Brief des 
M. an P. Eber bei ©. Hecht, Vita J. Tetzelii, Witemb. 1717, ©. 117f.). Nachdem 35 
er die Stabtichule der Vaterſtadt bejucht, ließen ihn die Eltern 1504 zur Yateinjchule 
in Annaberg zieben, die unter dem Rektor Andr. Weidner, gen. Staffelftein, in Anſehen 
ftand. Hier hatte er (wohl im Juli 1510) ein oft erzäbltes Renkontre mit ‚Joh. Tegel, 
der damals als Unterfommifjar des Jubelablaſſes Für den Deutjchorden ın Yivland 
Deutichland durchzog. Sein erſt kurz vor feinem Tode darüber niedergejchriebener Bericht 4 
(im Brief an Eber bei Hecht a.a. O., zuerft in Jenisius, Annabergae Historia, 
1605 II 4ff. deutihb in Sonderausgabe von J. Frd. Bertram, Halle 1728) entbält 
zwar in den Nebenumftänden manche Unrichtigfeit (vgl. N. Paulus, J. Tetel, 1899, 
S. 21F.), doch wird die Hauptjache richtig fein, daß er abgewieſen wurde, als er das 
„pauperibus gratis“ für fi in Anjprud nehmen wollte; daß diefe markante Pointe 
in ihrer Begegnung nur einem lapsus memoriae ihre Entſtehung verdanten follte, wie 
Paulus a. a. D. annimmt, iſt höchſt unwahrſcheinlich, da er ja eben um diefer willen die 
ganze Geſchichte erzäblt. Staffelitein riet jet dem um fein Seelenbeil inmitten einer 
jündigen Welt beforgten Nüngling, ins dortige Franziskanerkloſter einzutreten: am 14. Juli 
führte er diefen Nat aus. Einen bedeutfamen Traum, den er in der nächitfolgenden 
Nacht träumte, bat er in jenem Briefe ausführlich erzählt. Von Annaberg wurde er ins 
Leipziger Klofter, von da 1512 nah Weimar verfegt. Er nabın es mit feinem Klojter- 
leben ſehr ernit; zugleich begann er eifrig zu ftudieren: Petrus Yombardus, Alerander 
von Hales, Bonaventura, Gabriel Biel; auch Auguftin, deſſen Schriften, wie de gratia, 
de libero arbitrio u. a., ſowie fein Pſalmenkommentar, ibm tiefen Eindrud machten. 55 
Aber noch bielt ihn die Scholaftit in ihrem Banne. Auch fein Amt als Worlefer bei 
Tiſch, wobei die Bibel mit Lyras Auslegung gelefen wurde, balf ibm nod nicht zu 
recbter Erkenntnis. Vom Studium, das ibm den erjehnten Frieden nicht bringt, wendet 
er ſich zu allerlei mechanischer Arbeit (Buchbinden, Drechſeln u. a) und madt den Yeib 
müde, unzufrieden mit fich felbit und jeinem Schöpfer. Befondere Seelenängſte bereitet 60 
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ihm die Prädeitinationsfrage — er durchkoſtet die Schreden der Hölle. 1516 wird er 
in Weimar zum Priefter geweiht und bält darauf zu Pfingſten jeine Primiz in Gegen: 
wart des Herzogs Nobann und feines Sohnes Johann ‚Friedrich, die die KHoften der 
Feierlichkeit beftritten. Bald darauf wurde ihm ein Predigtamt daſelbſt übertragen, „und 
ich tbät etlich wenig Predigt von der Heiligen Yeiden und Yegenden” (Cyprian ©. 157.). 
Mit Begier horchte er auf die Stimme des Wittenberger Auguftiners, als dieſer den 
Kampf wider den Ablaß begann, und gebörte zu den Grften, die feiner Führung in 
das neue Verftändnis des Evangeliums folgten. Je mebr nun der Weimarer Konvent 
fih ablehnend gegen Yutber verbielt, deſto jchivieriger wurde die Poſition des M. Er 
wurde ihnen immer verdächtiger, immer jehärfer wurde er daber überwacht, fein Verkehr 
und jein Briefwechjel fontrolliert. Man bedrohte ibn mit ewiger Nlojterbaft, und vor 
jeiner Seele tauchte das Schickſal feines Ordensgenoſſen Jobann Hilten auf, der wohl 
20 Jahre bindurd in folder Haft lebendig begraben geweſen war (val. Bo VIII 78Ff.). 
Dan verfchictte ihn im die Klöfter zu Yeipzig und Annaberg, ins Machtgebiet des Herzogs 
Georg. Aber es gelang ibm, 1524, auf dem Wege nad Annaberg zu entflieben und 
nad Zwickau zu entlommen, wo er am Ausfägigenfpital Anftellung als Prediger fand. 
Von bier aus richtete er in den Dftertagen einen Mahn: und Troftbrief an jeine liebe 
Bergftadt Annaberg, deren Franziskaner ihn nad der erjten Predigt, die er am Palm: 
fonntag in Ztwidau gehalten, in den Bann getban batten; er ermabnte fie, ficb vor 
den Papiſten zu büten und fich die evangelifche ‚Freibeit zu bewahren. Auf Bitten des 
Altenburger Geiftlihen Wenzeslaus Link und des Gabr. Didymus wurde er von Zwickau 
nad dem nabe bei Annaberg gelegenen, aber unter turfächſiſcher Herrſchaft ſtehenden 
Städtchen Buchholz geſendet und nad vier Predigten von der Gemeinde feſtgehalten; 
fie begehrte ibn statt des von Luther ihr zugejandten als ibren Prediger (M. an Stepban 

25 Roth, 14. Juli 1524). Aber jest berief ibm Herzog Johann nach Gotba auf Bitten 
des Rats, der Gemeinde und des Stiftes; Mitte Auguft trat er bier fein Amt an. 

In Gotha hatten ihm zwar bereits einzelne evangeliſch geſinnte Männer vorgearbeitet, 
aber in der Hauptſache ſah es mit dem geiſtlichen und weltlichen Regiment noch übei 
aus. Der hoͤhere und niedere Klerus war in toten kirchlichen Mechanismus und fleiſch⸗ 
liches Leben verſunken. Das Schulweſen, in den Händen unwiſſender und träger Mönche, 
lag im Argen. In der ſtädtiſchen Verwaltung und bei den Ratsmitgliedern herrſchte 
Habſucht, Unordnung, Mißwirtſchaft (vgl. Cyprian ©. 117). Eben jest, am Pfingit- 
dienstag 1524, batte trunfenes Wolf die Häufer der Stiftsberren geftürmt, viel Schaden 
angerichtet und die Paffendirnen aus den geiftliben Käufern bervorgebolt, der Rat aber 

85 hatte jchadenfrob diefem Treiben nicht gewehrt. Herzog Johann hatte dann die Übel: 
thäter zur Rechenſchaft gezogen, und die Stadt hatte Schadenerjat zablen müſſen (Cuprian 
=. 118F.). Aber ſolche Rorfommniffe verftärften das Verlangen nah einer Neformation. 
In diefe Verbältnifje trat M. mit Weisheit und Thatkraft ein. Unanjebnlich und flein 
von Geſtalt, dazu von ſchwacher Gejundbeit, entfaltete er doch viel Einfiht und Energie 
und flößte durd feinen mit Milde gepaarten Ernſt jedermann Achtung ein. In fried— 
licher Gemeinſchaft mit feinen geiftlichen Gebilfen tonnte er wirkſam neue Ordnung 
ichaffen: „eucurrimus, certavimus, laboravimus, pugnavimus, vicimus et viximus 
semper conjunctissime et amieissime, alfo daß man ji darob wundert“ (Cyprian 
S. 55). Ms im Bauernfriege 1525 ein Haufe Bauern zu Ichtershauſen die Schlöfier 

45 (Hleichen, Müblberg und MWachjenburg jchleifen und den Adel vertreiben wollte, trat er 
ihnen entgegen und brachte fie durch eine ernjte Anfprache dabin, daß fie abzogen, obne 
Schaden zu tbun. Um diefe Zeit (3. Mat 1525, Enders V 162f.) trat Yutber mit ibm 
in brieflichen Verfebr. Geſehen batte ibn M. ſchon 1518, als er auf der Reife nad 
Augsburg in Weimar bei den Franziskanern übernachtet hatte; er hatte ihn aber damals nicht 

5 sprechen dürfen. Nest fprad Yutber (ad te incognitus ineognitum) ibm Mut ein, 
durch den Aufrubr fich nicht erfchreden zu laſſen. Melanchtbon, der jeit 1527 ebenfalls 
mit ibm brieflich verfebrte, warnte ibn öfter vor unfluger Einmifhung in weltliche 
Händel und jänftigte feinen lebhaften, bisweilen ungeduldigen Eifer (CR I 1030|, II 
719). M. ließ diefe Mahnungen nicht unbeachtet, und jo geitaltete ſich jein Verhältnis 

55 zum Bürgermeifter Job. Oswald, mit dem er anfangs manchen Kampf batte, allmäblich 
Freunblicher (CR XX 553, XXV 783). Bon Grund aus reformierte er die Schulen der 
Stadt und gewann das \ntereffe der Bürgerſchaft dafür, wofür ibm Melandıitbon 1534 be- 
fonders dankte (CR II 789). Im Auguftinerfloiter errichtete er alsbald eine Schule, deren 
eriter Rektor von 1524—1535 der in den Briefen der Wittenberger oft erwäbnte 

 Bafılius Monner aus Weimar war, der jpäter Erzieber der Söhne Jobann Friedrichs 
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und furfürjtliber Nat wurde (Enders V 162, VII 183; CR TI 1023. 1029f.) Diefem 
folgten Lorenz Schipper, Georg Merula, ſpäter Pankratius Süßenbach aus Schleſien, 
dem M. nachrühmt, er habe die Schule in rechte Form und Ordnung gebracht. Wie durch 
Predigt und Seeiſotge (vgl. CR XXIV 430. 780; XXV 736) wirkte er durch das Vor: 
bild eines mufterbaften Wandels. in feiner 1526 geichloffenen Ehe mit Margarete : 
Jäcken, Tochter des Barthel Jäcken, wurden ibm neun Kinder geboren, von denen aber 
1542 nur nod vier am Yeben waren. Sein Sohn Friedrich, geboren 1537 nad) fieben 
Töchtern (de Wette V 74), ftudierte mit Erfolg in Yeipzig, Wittenberg und Jena, jtarb 
aber bereits 1565. Eine Tochter, Barbara, beiratete den Gothaer Rektor Cyriakus 
Lindemann, einen Verwandten Yuthers; deren Tochter den Pfarrer zu Friedrichsroda, 
Cyriakus Schneegag (vgl. Koch, Geſchichte des Kirchenlievdes? II 252ff.), dem wir 
die Herausgabe vieler Briefe angejebener Männer an M. verdanken in den Schriften: 
XVI selectiores ... ad F.M.... — Schmalcaldiae 1593 und LXVI 
selectiores ... Melanchthonis ad F.M. ... epistolae, Jenae 1504; vol. CR I 
LIV?. 

Bei der Bedeutung, welche M. bald im nächiten Kreife erlangte, konnte jein Ein- 
fluß nicht auf Gotha beichräntt bleiben. Den Prinzen (jpäteren Kurfürften) Jobann 
‚sriedrich begleitete er dreimal als fein Prediger an den Niederrbein nah Köln, Jülich 
und Gleve; ebenio denjelben als Kurfürften 1534 über Fulda nad Düffeldorf, Braun: 
ichweig und Celle. Auf diefen Reifen fand er Gelegenbeit, in Braunſchweig, Gelle, > 
Soeſt, Eſſen und Düfjeldorf „Chriftum mit großem Zulauf des erwählten Volks Chrifti“ 
zu predigen. Die Fahrten an den Niederrhein (zweimal 1526, einmal 1527) itanden 
in Verbindung mit der Vermählung Johann Friedrichs mit Sibylle von ülich-Gleve. 
Als M. bei der dritten Reife im ‚Februar 1527 täglich im Schloß zu Düfjeldorf predigte, 
trat der Kölner Franzisfaner Nob. Haller aus Corbab ibm am 17. Februar mit einer 2 
Predigt entgegen, infolge deren es am 19. im einem Gaſthauſe am Markt in Gegen: 
wart des jungen Herzogs, vieler Edelleute, Gelebrten und Bürger zwiſchen beiden zu 
einem Neligionsgeipräb kam, bei welchem Gorbab nach anfänglich beftiger Gegenrede 
jchließlich erklärte, er wiſſe des M. Sache nicht zu tadeln, ſie gefalle ibm recht wohl. 
Als er aber binterber die Sache jo darftellte, als babe M. ibm zugeſtimmt, gab dieſer 
die „Handlung und Disputation“ in Drud (Wittenb. 1527, Erempl. in Breslau, Stadt: 
Bibl. ; Neudrud durch O. Nedlih in 3. Berg. GW. 1893] 29, 193 f}.). Die ſehr ſeltene 
Gegenſchrift die Corbad dagegen ausgehen ließ, iſt mir nicht zuganglich geweſen. — An 
den in Thüringen 1527 und 1533 veranſtalteten Kirchenviſitationen nahm M. neben 
Melanchthon, Menius, Chriſtoph v. d. Planitz. Georg v. Wangenheim und Hans Cotta m 
hervorragenden Anteil (Burkhardt, Geſch. d. ſächſ. Kirchen: und Schulvifitationen S ©. 29 ff. 
124 ff.). Zahlreiche Briefe Yutbers und Melanchtbons aus diefer Zeit bejtätigen feine 
eigene Ausjage: „Alle Pfarrer im Yand zu Thüringen bab ich belfen vifitiren und fon: 
jtituiren mit großer Sorg, Mühe und Arbeit.” An vielen wichtigen Reformationsband: 
lungen nimmt er teil: am Marburger Neligionsgeipräb 1529, der Wittenberger Kon: 
fordie 1536 (j. den Bericht des M. bei Tengel, Supplem. Hist. Goth. III. 114 ff.), 
der Verfammlung in Schmalfalden 1537, den Verbandlungen in Frankfurt und Nürn— 
berg 1539, dem Hagenauer Konvent 1540. Er befreundet ſich dabei immer mebr mit 
Melanchthon, dem er dankbar bezeugt: „er dienet mir wohl dazu, mit dem ich alle Sachen 
zuvor abredet, der mir auch die Pfeile fiddert.“ 1538 ziebt er mit rang Burfbardt und 
Georg von Boyneburg nach England, um mit Heinrichs VITI. Theologen über die 
Artikel der Augsb. Konfeifion zu verbandeln (Yitteratur j. in Möller RO III: 188, 
dazu 3KG V 164 FF). Nach erfolglofer Arbeit kehrte er nach einem balben Jahre ent: 
täufcht und mit jeharfem Urteil über König Heinrich von dort zurüd. Erfolgreicher war 
jeine dreivierteljährige Arbeit im albertinishen Sachſen nad Herzog Georgs Tode 1539. 
Er batte die befondere Freude, am 4. Mai in feinem lieben Annaberg zufammen mit 
Raul Yindenau vor einer Verfammlung von 6000 Menſchen die Reformation einführen 
zu können (G. Müller, Paul Lindenau 1880 S. 56). In den Pfingſttagen erſchien er 
(23. Mai) mit den Witlenberger Reformatoren in Leipzig, und hielt am 1. Pfingſttage 
(25. Mai) die erſte evangeliſche Predigt in der Nicolatfirhe. Die Fürſten liegen ibn 
bier mit Gruciger zurüd zur Durchführung des Reformationstwerkes;: ‚Zu Yeipzig blieb 
ih dreiviertel Jabrs, und leget den Grund der ganzen Lehr Chriſti, richtet die Pfarren 
und Miniſteria an“. Er ſtieß bier auf zähen Widerſtand; aber in vielſtündiger Dispu— 
tation im großen Golleg mit den Dominifanern (20. Juni) brachte er „des Papſtes Kram“ 
zu alle. Er erwarb ſich die Zuneigung der Bürgericaft, jo daß der Kurfürſt Johann 
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‚riedrid gebeten wurde, ibn auf zwei Jahre dort zu lafien, „denn er jchaffet groß Nutz 
und Frucht, und das Wolf trägt groß Gefallen a ihm“ (Briefv. des Jonas I 361). 
Sp lange durfte er freilich nicht bleiben; Anfang 1540 kehrte er zu feiner Gemeinde 
zurüd. Im Sabre 1539 batte er eine kleine Schrift ausgeben laſſen, die uns den treuen 
Seelſorger zeigt: „Wie man die einfeltigen, vnd ſonderlich die Krancken, im Chriſten— 
thumb unterrichten” ſoll“ (Mittenb. 1539, mit WVorrede Yutbers, EA 63, 363 ff.), eine 
Schrift, die eine vollftändige pajtorale "Anleitung für Beichte und Kommunion am 
Krankenbette giebt. Einer neuen Ausgabe, Frankfurt a. ©. 1598, ift nob ein Be 
danken des M. „Wie man mit den beſeſſenen Yeuten umgeben soll“, beigefügt. 

10 Die Gefundbeit des M. war von jeber ſchwankend und feinem arbeitsreichen Beruf 
nicht gewachſen. Schon im Frübjahr 1532 war Melandhtbon um ibn bejorgt (CR II 
728); feit den Anjtrengungen der Pifitationsthätigkeit des N 1539 aber, die er mebr- 
* ichon unterbrechen mußte (CR III 742. 772, Briefw. d. Jonas I 340. 344), ent: 
widelte ſich ein zunehmendes Luftröbrenleiden ; nur nod mit Mühe geitattete es ihm, im 

15 Juni 1540 dem Konvent in Hagenau beizuwohnen. Seitdem nabm es unaufbaltfam zu 
(CR III 1097. 1124f. 1129. 1139; IV 645; Briefw. d. Jonas II 19. 72). In 
jeiner gedrüdten Stimmung richtete ihn Luthers’ glaubensitarfer Brief vom 9. Januar 
1541 auf, in dem diefer ibm zuruft: „Dominus non sinat me audire tuum transi- 
tum me vivo, sed te superstitem faciat mihi. Hoc peto, hoc volo et fiat mea 

» voluntas, Amen, quia haec voluntas gloriam nominis Dei, certe non meam 
voluptatem nee copiam quaerit“ (de Wette V 327). M. jchrieb es diefem Briefe zu, 
daß er wider Erwarten ſich langjam erbolte (a. a. DO. V 334); wirklich blieb er nod 
fünf Jahre, 7 mal 7 Tage über Yutbers Tod hinaus, am Xeben. Da er aber längere 
Zeit bindurd den Hals jchonen mußte und nicht predigen durfte, benußte er die Muße 

>; zur Durchforſchung der Archive des Stifte, der Klöfter und des Hofpitald und machte 
Auszüge daraus: „Neues Erbbuh und Kopey der Miniftratur 1542” und ſchrieb 
ebenjo jest jeine Historia Reformationis von 1517—42 — beide zujammen band: 
jchriftlih in einem Bande der Herzogl. Bibl. zu Gotha —, Dieſe Reformationsgeichichte, 
anjpruchslos, aber friſch und plaftiich feine Erlebniſſe und Eindrüde widerfpiegelnd, iſt 

30 das wertvolle Dokument eines Zeitgenojjen der Greigniffe. Obgleich er auch weiter 
fränfelte, fonnte er doch in den beiden legten Lebensjahren dann und wann die Kanzel 
wieder bejteigen. Ende 1545 trat fein Yeiden wieder ftärfer auf; am 4. Advent bielt er 
feine lette Predigt. Noch erlebte er das große Brandunglüd Gotbas, das am 31. Oktober 
1545 an 600 Gebäude zeritörte (CR V 884. 896F.), und den Tod Yutbers, den er noch 

3 unter den Xebenden fuchte, als er am 21. Februar 1546 Baul Eber über jeine Jugend: 
zeit, feine Begegnung mit Tegel und den Traum im Kloſter berichtete und den Brief 
mit den Worten jchloß: „Nolo ista legat vel Lutherus vel Philippus, quibus 
saepe ista recensui et habent meliora, quibus pro nobis oceupentur“. Im 
jihern Vorgefühl feines Endes verabfchiedete er fich brieflich von den Freunden Natseberger, 

40 Nörer und Menius (Sedendorf III 619), empfahl dem Kurfürſten die Kirche und 
J. Menius als feinen Nachfolger, empfing noch tröftende Briefe von Melandtbon (CR 
VI 47. 69) und feinem einftigen Mitarbeiter in Yeipzig Cruciger (VI 27 ff). Am 7. April 
— er, den Lobgeſang Simeons zweimal wiederholend, nachm. 4 Uhr. Tags darauf 
hielt ihm Menius die Leichenpredigt (Wittenb. bei Georg Rhaw 1546), der Neftor Pan- 

45 kratius Suüßenbach eine lat. Gedächtnisrede. Johann Stigel aber verfaßte die Diftichen 
auf dem Grabjtein am füdlichen Eingang der Sottesaderfirche. 

Wenige Gejtalten der Reformationszeit berühren uns io ſympathiſch wie M. Wie 
Luther, jo war auch ibm das Verftändnis des Evangeliums auf dem Boden innerjter 
Herzens: und Lebenserfabrung ertvachfen und ſchlug bier tiefe Wurzeln. Er batte früb: 

50 zeitig mit fich abgeſchloſſen und fonnte nur vorübergebend durch Servets antitrinitarifche 
Spekulationen beunrubigt werden (CR XXIV 398) In Luther erfannte er mit 
Freuden von Anfang an „den gejandten Mann Gottes und den legten Elias, den An: 
fänger, da noch niemand von dieſem Handel bätte träumen dürfen“ (Soprian € ©. 47). 
Nach feinem Tode fchrieb er an Johann Friedrich: „diefer Dr. Luther ift gar nicht ge: 

5 ftorben, wird und fann nicht iterben, iondern wird nun allererjt recht leben, denn feine 
Schriften find des lebendigen Gottes Schriften.“ Aber mit gleicher Pietät bing er an 
Melandtbon und ehrte in ıhm „miraculum mundi in omnibus artibus“. Vor den 
dogmatischen Streitigkeiten, in die fein Freund Menius hernach vertwidelt wurde, ift er 
gnädig betwahrt geblieben. Die Yauterfeit jeines Gharatters war allerfeits unbeftritten 

oo und ficherte fein Anfehen bei Freund und Feind. Trog feiner Tüchtigkeit in Lateinifcher 
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wie deutjcher Rede und feiner vollstümlichen Begabung tradhtete er nicht nach dem Ruhm 
des Schriftitellers oder Gelehrten, jondern ſuchte fein Arbeitsfeld in der kirchlichen 
Praxis: videbam et intelligebam, ad quid maxime vocatus essem: ut essem 
vox clamans ad parandam viam Domino (Sedt p. 1427.). 

(Oswald Schmidt F) ©. Kawerau. 5 

Mykonius, Oswald, geit. 1552. — Biographien: M. Kirchhofer, Oswald My— 
fonius, Züri 1813; 8. R. Hagenbady, Johann Delolampad und Oswald Mykonius, die Re: 
formatoren Bafels, Elberfeld 1859 (bier wird audh das Hauptjählihjte aus den wenigen 
Schriften des M. mit Ausnahme der Biographie Zwinglis, mitgeteilt), Dazu vgl. die 
Schriften des M.; ferner die Biographien Zwinglis, Bullingers, Telolampads; Thomas und 10 
geliz Blatter, zur Sittengefchichte des 16. Nahrhunderts bearbeitet von H. Boos, Leipzig 
1878. 

Oswald M., Zmwinglis Freund, Dekolampads Nachfolger, hieß eigentlich Geißhüsler 
und war eines Müllers Sobn (daber auch Molitoris genannt) aus Yuzern. Geboren 
1488, wandte er fi, von feinen nicht unbemittelten Eltern mit hinreichenden Mitteln 15 
verjeben, frühzeitig den gelebrten Studien zu. Zunächft genoß er den Unterricht des als 
Yateiner berühmten Rubellus, dem er von Nottweil jamt feinen Mitjchülern Glarean und 
Berthold Haller nah Bern folgte. Sodann fam er zu längerem Aufentbalt nad Baſel. 
Hier immatrifuliert 1510, wurde er Baccalaureus und erbielt nacheinander mehrere Schul: 
jtellen; obwohl diejelben fein reichliches Ausfommen gewährten, wagte er es doch, ich zu 0 
verbeiraten. In Bajel jchloß er auch einen für feinen fpäteren Yebensgang bedeutungs: 
vollen Freundjchaftsbund mit Zwingli und verkehrte häufig mit Holbein und Erasmus, 
Inzwiſchen war feine bedeutende Yehrgabe bekannt getvorden. Man rübmte an ihm die 
Kürze und Einfachheit, mit der er den Schülern die Iprachlichen Anfangsgründe beizu: 
bringen verftand (Bibliander). Er erbielt 1516 einen Ruf als Yebrer an die Schule des 35 
Ghorberrenftifts von Zürih. Als folder gab er auch, in patriotifchem Intereſſe, zwei 
Schriften beraus, in deren einer (von 1518) wir der reformatorischen Außerung begegnen, 
man müſſe dem Papft nur jo lange geboren, als er nichts Unchriftliches verlange. Die 
wichtigite Frucht jenes Aufenthaltes des Mykonius in Zürich war aber ohne Zweifel die 
Berufung Zwinglis, für melde er bei beiden Teilen, im vertrauten Umgang mit ben 30 
befjer gefinnten Chorberren und in lebbafter Korreſpondenz mit dem Freunde in Ein- 
jiedeln, auf entjcheidende Weiſe thätig war. Er ſelbſt fonnte fich freilich des glüdlichen 
Nefultates feiner Bemühungen infofern nicht mebr lange erfreuen, als er bald darauf 
durch einen Ruf an die Stiftsfchule feiner Vaterftadt Yuzern vorläufig von Zwingli ge- 
trennt wurde. Wie ſehr diefer feine Mitarbeit vermißte, gebt am beiten aus der brief- 35 
lichen Außerung bervor: „seit du uns verlaffen, jo it mir nicht anders zu Mute, als 
einem Heerbaufen, dem der eine Flügel abgejchnitten ift; jett erit fühle ich, wie viel 
mein Mykonius bei Weltlihen und Geiſtlichen vermodt bat, wie oft er ohne mein Vor: 
wiſſen für Chriſti Sache und die meinige in den Riß getreten“. Die Korrefpondenz der 
beiden aus diefer Zeit läßt uns einen tiefen Blick thun in das ernite Streben des My: 40 
fonius, unter der Anleitung Zwinglis frei zu werden von traditionellen Vorurteilen und 
abergläubifchen Voritellungen. Sie gebört auch in fulturbiftoriicher Beziebung zu den 
intereflanteften Quellen. Kür Mykonius mar der brieflidie Austauſch mit Zwingli ein 
Yabjal inmitten der vielen Anfechbtungen, denen der „lutheriſche Schulmeiiter” in Yuzern 
infolge freimütiger Außerungen z.B. über Neliquienverebrung und über das „Reislaufen“ 45 
ausgejegt war. Obſchon die Schule unter feiner Yeitung gedieb, wurde er dennoch Mitte 
1522 wegen feiner reformatorishen Anſchauungen von feiner Stelle entlaffen; wie denn 
auch jeine Gefinnungsgenofjen Zimmermann (Xylotect), Kildymeier und Collin aus dem 
der neuen Lehre äußerſt feindlichen Yuzern weichen mußten. Trotz der liebevolliten Zu: 
ſprache Zwinglis wollte Mykonius nicht ohne eine beitimmte Aufgabe nad Zürich fommen, 50 
jondern blieb noch mebrere Monate in Yuzern. Aus diefer peinlichen Yage befreite ihn 
der treue Beſchützer der aufblübenden ſchweizeriſchen Neformation, Diepold von Geroldsed, 
indem er ibn, unter der Mitwirkung der Herren von Schwyz, nach Einfiedeln berief. 
Doch ſchon nad kurzer Frift fam die gewünjchte Berufung nad Zürich, two er während 
der fieben bedeutungsvollen legten Lebensjahre Zwinglis demfelben treu zur Zeite jtand. 55 
Zunächſt gebörte feine Arbeit der Schule beim Fraumünſter, und Thomas Platter erzählt 
uns in feiner Selbftbiograpbie voll Begeifterung, mit welchem Eifer und Erfolg Mykonius 
die Schüler zum Studium der Klaſſiker anleitete. Am Fraumünſter bielt er auch jtark 
befuchte deutjche Vorträge zum Neuen Teftament. Daneben beteiligte er ſich in aller 
Stille an ſämtlichen reformatorifchen Werfen Zwinglis. Dabin gehört feine Schrift von w 
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1524: Ad sacerdotes Helvetiae qui Tigurinis male loquuntur suasoria, ut 
male loqui desinant. Wit welcher Hingebung er an Zwingli bing, zeigt am beiten 
die Erklärung, mit der er die Trauerkunde von Kappel aufnabm: „nun nmag ich in Zürich 
nicht mehr bleiben“. Und da in dem Gefecht am Gubel auch der Diakon Botbanus 
bon Baſel gefallen war, fo lieg es M. gern geſchehen, daß ſein Schüler Matter nach 
Bajel reijte und fi bei dem Bürgermeifter Meyer für ibn verwendete. Ende 1531 
wurde Mykonius, der durd eine gewaltige Probepredigt die Herren von Baſel raſch für 
fih gewonnen hatte, an die erledigte Stelle zu St. Alban und jchon im Auguſt Des 
folgenden Jahres zu Oekolampads Nachfolger gewählt. Grasmus in feiner Verbitterung 
gegen die Neformation fpottete, daß man für die Stelle eines oberften Pfarrherrn von Bajel 
feinen befjeren gefunden babe, als diejen einfältigen Menſchen und frojtigen Schulmeijter. 
M. jelbjt nahm die Wabl nur unter der Bedingung an, daß er, jobald ein Würdigerer fich 
zeige, zurüdtreten dürfe. Hierzu fam es jedoch nicht, und jo verwaltete Mykonius das 
in jener Neaktionsperiode befonders ſchwierige Doppelamt eines Voritebers der baslerischen 

15 Kirche und eines Profeſſors der Theologie bis zu feinem Tode, während 20 yabren, in 
einer jeinem Freunde Bullinger, dem Nachfolger Zwinglis, ähnlichen, gewiſſenhaften Weiſe. 
Viel Schwierigkeiten bereitete ihm der auf feine Empfehlung bin nad Baſel berufene 
Karljtadt. Bald wollte derjelbe ibn nötigen, einen afademijhen Grad anzunehmen, was 
aber M. als etwas Phariſaiſches ſtandhaft ablehnte; bald bildete er innerhalb des Lehr— 

» förpers der Univerfität eine Fraktion und zivar zu dem Behufe, die Kirche der boben 
Schule unterzuordnen, wogegen M. fiegreih für die Selbjtitändigfeit der Kirche kämpfte. 
Und als M. die Bejtrebungen Dekolampads für Kirchenzucht und Sittenordnung mit 
allem Ernſt fortführte, jo war es wieder Karlitadt, der ihn beim Nat denunzierte, er 
wolle die Obrigkeit zu Knechten der Pfaffen machen, und beim Volk, er mißgönne dem 

25 gemeinen Mann alle Vergnügungen. Je mebr es fic) indeſſen herausitellte, dag M. durch- 
aus nur in den Fußtapfen feines Yorgängers wandle, um jo mehr befeitigte ſich fein 
Anjeben bei Hoch und Niedrig. In tbeologifcher Beziehung legt die von ıbm im An: 
ſchluß an die legte Synodalrede Oekolampads redigierte erſte Baſeler Konfeſſion Abdruck 
in Hagenbachs Biogr. d. M., S. 163 ff.) ein ſchönes Zeugnis für M. ab. Auch in der 

0 Abendmahlsfrage nahm er einen fublimeren Standpunft ein, als die meiften feiner Zeit- 
genofjen. Er nahm an den bezüglicen Verhandlungen, von Bußer aufgefordert, Den 
regften Anteil. Im allgemeinen blieb er, wie aus feinen Briefen und aus jeinem Kom— 
mentar zum Evangelium Marci (Bafel 1538) erfichtlich ift, den Anſchauungen Zwinglis 
treu, nabm aber dazu nocd einige ibm zur vollen Wahrheit nötig jcheinende Momente 
aus Luther herüber. Als ibm die Züricher deshalb Vorwürfe machten, erflärte er, von 
einem Übertritt jei bei ihm feine Rede, er trete vielmehr von dem Irrtume beider ab 
und nehme von jedem das Wahre an. So wirkte er mit, daß in der 1536 abgefaßten 
Ber Bajeler oder erjten belvetiihen Konfeflion das Abendmahl als ein myſtiſches 
Mahl bezeichnet und von einem Eſſen des Yeibes und Trinken des Blutes Chriſti nicht 

40 zur veriveslichen Speife des Bauches, Serge ur Nahrung des etwigen Lebens geredet 
wurde, Und auch als Yutber, der infolge Dicher Formel eine Weile Frieden gebalten, 
aufs neue losbrach, fuchte M. zu befänftigen, indem er nad) Zürich jchrieb, Yutber und 
Zwingli bätten ſich mißverſtanden; Luther habe ſich nie wollen bereden laſſen, daß 
Zwingli mehr als bloße Zeichen im Abendmahl annehme, und Zwingli hinwiederum 

5 babe nicht ſehen wollen, daß Luther die capernaitiſche Lehre ſelbſt verabſcheue. Auch wo 
er ſonſt in tbeologifchen Streitfragen um jein Gutachten angegangen wurde, gab er fein 
Votum in verjöhnendem Sinne ab, und als die ofiandrifchen Kontroverfen ſich in die 
Länge zogen, erklärte er ſehr richtig, das arme Wolf babe bald Grund genug, ſich zu 
beſchweren, daß feine gegenwärtigen Pfarrer es in die Irre führen, wie die früheren. 

so Falſchem Neligionseifer, wie z. B. dem Widerwillen gegen die durch Bibliander unter: 
nommene Herausgabe des Korans zu Bajel, trat er mit aller Entjchiedenbeit entgegen. 
Nachdem er wiederholt von der Peſt ergriffen worden, erlag er derjelben am 14. Of- 
tober 1552. Sein bervorragenditer Schüler ift Theodor Bibliander, dejien Biographie 
(vgl. E. Egli, Analecta reformatoria II) vielfachen Einblid in Leben und Cha— 

5; rakter des Lehrers eröffnet. M. bat die von Bibliander beforgte Ausgabe der Briefe 
Delolampads und Zwinglis (Bafel 1536) wejentlich gefördert und für diefelbe eine erjte 
furze Vita Zwinglii geichrieben. (Bernhard Riggenbad; +) Egli. 
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Mynfter, Jakob Peter, dänischer Bifchof, geit. 1854. — 3. P. Myniter, Mit: 
teilungen über mein Leben, 1854, 2. Aufl. 1898; Briefe von 3. P. M., 1860; Briefe von 
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J. P. M. an ®. %. Engelbretb in Kirkehistor. Samlinger 4 Reihe IV, 446f., 6937.; Aus 
binterlafienen Briefen an 3. P. M., 1862; Einige Blätter aus J. P. M. gr Leben und Zeit, 
herausgegeben von C. L. N. Mynfter; H. Martenjen, Zum Andenten an J. P. M., 1855; 
EL.N. Nyniter, Einige Erinnerungen und Bemerkungen über J.P M. 1877; 3. Paludan: 
Miller, Der apologetiiche Beitandteil in Biſchof M.s Predigt, in Nyt theol. Tidsskrift, V 
1854, 1105.; &. Koch in Dausk biograf. Lexikon XII; 9. Schwanenflügel, 3. P. M. I—II, 
1900; Fr. Nielfen in: „Der Brotejtantismus am Ende des 19. Jahrh.s“, 1902, 984 |. — Myn— 
ſters „Gemiſchte Schriften‘ liegen gejammelt vor in 6 Bänden, 1852—57. 

Jakob Peter Mynſter wurde geboren in Kopenhagen den 8. November 1775. Sein 
Vater, Inſpektor am königlichen Frederikshoſpital, ftarb ſchon 1777, aber im jelben Jahre 
verbeiratete ſich ſeine Mutter mit dem Überarjt des Hofpitals, F. L. Bang, einem Bruder 
der Mutter Grundtvigs (VII, 206) und der Mutter des Philoſophen Heinrih Steffens. 
Doch die Ebe feiner Mutter mit Dr. Bang war nur von kurzer Dauer; ſchon 1779 ſtarb 
fie, und Mynſter batte jest in einem Alter von 4 Jahren ſowohl den Water wie bie 
Mutter verloren. Sein Stiefvater verbeiratete fich bald von neuem, aber M. fühlte fich v 
im Haufe feiner Stiefeltern nicht glüdlic. Das bäusliche Leben war dort beberricht 
von einem Pietismus, der fi in langen ermüdenden Andachten und in Strafpredigten 
über die unbedeutenditen Vergeben äußerte. 

Kurze Zeit bejuchte M. die Metropolitanfchule, wurde dann aber im Haufe unter: 
richtet und 1790 vom Vater privat zur Univerfität entlafjen. Während feiner Studenten: : 
jabre verkehrte er in einem Kreis von begabten Freunden, zu melden u.a. Heinrich Stef— 
tens gehörte, Auf den Wunſch feines Stiefvaters ftudierte er Theologie, obne inneren 
Trieb. Die tbeologijche Fakultät in Kopenhagen war damals ziemlich ichlecht bejegt und 
der junge M. war, wie jo viele junge Männer im Anfang des 19. Jahrhunderts, ohne Sinn 
für pofitives GShriftentum, begeijtert für die franzöſiſche Hevolution und von philoſophiſchen 
und äſthetiſchen Intereſſen in Anſpruch genommen. Doch rührte ſich in ſeinem Innern 
eine Sehnſucht nach etwas anderem als Philoſophie und Äſthetik, und er war oit von 
Schwermut geplagt. 

Nah jeinem theologiſchen Amtseramen wurde er Hauslebrer auf Bregentved und 
dadurch Lehrer des eriten fonftitutionellen Minifterpräfidenten Dänemarks, de8 Grafen 
A. W. Moltke. Auf Schloß Bregentved war reiche Gelegenbeit zum Selbitftudium, und 
M. las die deutjchen Philojopben, deutfche und franzöfifche Dichter. 1801 wurde er zum 
Paitor in Spjellerup auf Seeland ernannt, wofür Graf Moltte das Rofationsrecht hatte, 
trat aber erſt 1802 jein Amt an. 

Im Bajtorat zu ae führte er ein ſehr einſames Yeben, und die alte Schwer: : 
mut fuchte ihn dort oft beim. Aber an einem Sommertage des Jahres 1803, als er 
allein auf feinem Sopha jap und in Jacobis Schrift über Spinoza las, fuhr e8 ibm 
auf einmal durch die Seele wie ein Yicht von oben, und er ſagte ſich mit aller Klarheit: 
„denn das Gewiſſen nicht eine bedeutungsloſe Einbildung ift — und im diefer Hinficht 
begte er feinen Zweifel —, wenn du demfelben in einigem geborchen follft, dann follft : 
du ibm in allem geborchen, ganz unbefümmert um das Urteil der Welt, ihr Lob oder 
ihren Tadel. Und wenn «8 einen Gott giebt — und auch hierüber war in feinem Herzen 
fein Zweifel — und du dich doch nicht weigerſt, dich in einigem vor ihm zu beugen und 
dich in feinen Willen zu ergeben, dann folljt du es in allem tbun, obne Rorbebalt und 
gänzlich dich und all das deine feiner Waterband überlaffen.“ 

Einen plöglichen, geiftigen Durchbruch batte er erlebt, der die größte Bedeutung für 
ihn erbielt. Schelling, Steffens und Novalis batten ihn ſchon vorber den chriftlichen 
Ideen näber gebracht, aber der biftorijche Chriſtus war ibm doch nur eine poetifche Ge: 
ſtalt geweſen. Jetzt aber konnte er mit Entzücken und innerem Jubel ſagen: „Ich habe 
einen Gott und einen Heiland!” Viel ſpäter bat er in einer Predigt geichildert, mie 
tiefere Forſchung ibn zwar dem pofitiven Chriſtentum genähert, aber Gott ihn „auf dem 
Wege der Liebe” zu fich gezogen habe. In der Ode und Leere der Welt habe er das 
Bedürfnis nah einem Mittler zwiſchen ſich und Gott empfunden, und da hätten ihn 
„Die tiefen Töne aus der Vergangenheit“ mit wunderbarer Kraft ergriffen, jo daß er 
ihnen laufchte und ein anderer wurde. Es war das Gewiſſensgebot und das Seufzen » 
der Kreatur in feinem Herzen, das ibn zum Gbriftentum 309. 

Nah dem Bruch mit dem Nationalismus befam feine Predigt eine andere Farbe 
und einen anderen Inhalt, wovon einige gedrudten Predigten aus diefer Zeit Zeugnis 
ablegen. Dieje Spjellerup: Predigten, die „eine fromme Geſinnung“ zu jchildern und zu 
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wecken jtrebten, erbielten eine Bedeutung für viele Lejer; fie baben vielen Dänen zur @ 
Kirche geläutet. 
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1812 wurde M. nach der Hauptſtadt verſetzt als erſter Kapellan an der Frauenkirche. 
Im Jahre darauf wurde er zugleich Dozent der Pſychologie am Predigerfeminar, 1826 
Hofprediger, 1828 füniglicher Ronfejlionarius und Hof: und Schloßgeiftlicher. Als Prediger 
verſammelte er in der Hauptjtadt eine ſtets wachſende Schar um feine Kanzel, und viele 
der beiten Männer und rauen der Nation wurden durch feine klaren und überzeugenden 
Neden aus der rationaliſtiſchen Wüſte binausgeführt. Seine Stärke war nicht diejes oder 
jenes Einzelne, jondern eine jeltene Vereinigung von verfchiedenen Fäbigfeiten und An: 
lagen, eine Harmonie, die ihren innerjten Grund in feinem Gottesverbältnis hatte. Er 
war beredt, aber es war nicht die Beredjamfeit, die zu ibm hinzog; es war feine bar: 

» monifche, würdige Perſönlichkeit. Zeine Eigentümlichkeit als Prediger war der jtarfe 
Sinn für das Ethiſche und Pirchologifche, und im Yaufe der Jahre trat die Totalität 
des chriftlichen Glaubens in feinen Predigten jtärfer und ftärfer hervor. Er bat auch 
eine furzgefaßte Dogmatik binterlaffen, die nicht allein den Umfang und die Tiefe feiner 
dogmatiſchen Studien, jondern zugleich jein entjchiedenes lutheriſches Grundgepräge 

5 dartbut. 
Aus jeinen Paſtorenjahren in der Hauptitadt jtammen eine Reihe von theologiſchen 

Abhandlungen die er gefammelt in deutfcher Überjegung herausgab (Kleine theol. Schriften, 
Kopenbagen 1825). Die meiften behandeln tagogifche Kragen; in einer derjelben redet 
er der jüdgalatifchen Hypotheſe das Wort, die in neueiter Zeit fo viele Anbänger ge 

»wonnen bat. Er war nicht nur in der Ajtbetifchen und pbilofophifchen Yitteratur be 
wandert, jondern er hatte auch eine nicht geringe kirchengeſchichtliche Gelebrfamfeit; Be: 
— derſelben ſind mehrere bedeutende Abhandlungen über die Verhältniſſe in der Ur— 
irche. 

Als Biſchof Münter (ſ. d. N. oben S. 553) 1830 ſtarb, erwarteten viele, daß M. fein 
Nachfolger werden würde. Aber der als theologiſcher Profeſſor und beſonders als nordiſcher 
Archäologe bekannte P. E. Müller bekam den Vorzug. Als aber Müller ſchon 1834 
ſtarb, war M. der gegebene Mann für den Biſchofſtuhl von Seeland, und er hat mit feſter 
Hand das ſeeländiſche Stift bis zu ſeinem Tode verwaltet. 

In ſeine Paſtorenzeit fiel Grundtvigs kirchlicher Kampf. Aber für Grundtvig hatte 
er feine Sympathie. In den Tagen, wo, veranlaßt durch Grundtvigs „Kirkens Gjen- 
mäle“ (VII, 213f), die Wogen der Erregung hoch gingen, hielt M. eine merkwürdige 
Predigt von „der chrijtlichen Weisheit”, durch welche er, troß feiner Einigfeit mit Grundtoig 
in chriftlicher Hinficht, feine Sache von derjenigen Grundtvigs ſchied; der große Lärm 
und Grundtvigs fejlellojer Ungejtüm war ihm zumider. Der Gegenſatz zwiſchen dieſen 
beiden großen kirchlichen Perſönlichkeiten dauerte bis zulegt, und verjchiedene Male 
prallten die beiden Reden zufammen. Auch die Firchlichen Freiheitsgedanken Grundteigs 
waren M. zuwider; jpäter fam auch noch der politiiche Gegenfag binzu, als Grundtoig 
fih mit Begeifterung dem neuen Grundgejeß und den von demjelben gejchentten Frei— 
beiten anſchloß, während M. ſich den vermeintliben Segnungen der reibeit und des 
allgemeinen Wablrechts gegenüber fleptifch verhielt. Er war einer von den wenigen, die 
auf der grundgejeßgebenden Reichsverfammlung gegen das Grundgejeg jtimmte. Auf der 
anderen Seite gelang es Grundtvig, die Einführung einer Nevifion des Rituals und der 
Agende, die M. vorgenommen hatte, zu verbindern, und auf dem Firchenpolitischen Gebiet 
fam es in den Jahren nad dem Erlaß des Grundgeſetzes oft zu Zufammenftößen zwiſchen 

5M. und den Schülern Grundtvigs. Aber auch von andern Seiten ber fand M. Wider: 
ſtand. Als nad dem Tode Friedrichs VI. der Yiberalismus in Kirche und Staat jein 
Haupt zu erheben begann, mußte M. es in mehrfacher Weije fpüren, daß er im Begriff 
jtand, ein einfamer Mann zu werden. Es war ibm unmöglich, die liberale Strömung 
zu bemmen, und in feinen legten Jahren fonnte er nur „mit Trauer und Widerwillen“ 
an die öffentlichen Angelegenbeiten denken. 

Aber in ftillen Stunden, die fein mühevolles Amt ihm erübrigte, erfrifchte er ſich 
an der Fortſetzung feiner Studien und litterarijchen Arbeiten, und eine Predigtjammlung 
nach der andern fam von feiner Hand heraus. Seine „Betrachtungen über die chriftlide 
Glaubenslehre” (in 2 Bänden; deutfche Überfegung von Th. Schorn, 2 Aufl, Hamburg 
1840) waren lange Zeit ein beliebtes Andachtsbuch, das fih weit über Dänemarks 
Grenzen hinaus Bahn brad, In jeinen Testen Jahren waren feine Gedanken von ber 
Arbeit an einer VBerfafjung für die dänische Volkstirche in Anfpruch genommen. Ver: 
gebens batte er bei den Verhandlungen über das erde, ſich bemübt, daß in diefem 
Beltimmungen aufgenommen würden, welche der Volkskirche ihre Selbitjtändigfeit und 

ihr Eigentumsrecht ficberten. 1853 wurde er Vorfigender einer kirchlichen Kommiſſion, 
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welche die Verfaffungsfrage bearbeiten follte, aber che dieſe recht in Wirkſamkeit trat, 
itarb er (den 30. Januar 1854). 

In M. verlor die dänifche Kirche einen ihrer bedeutenditen Männer. Er war aber 
faum im Grabe erfaltet, als S. Kierfegaard (X, 281; XII, 378) einen ungeftümen Angriff 
auf feinen Nachruhm richtete. Es kann nicht geleugnet werden, daß diefer Angriff eine 
Zeit lang dazu beitrug, eine Neaftion gegen die unbegrenzte Ehrfurcht, die bisber M. 
umgeben batte, bervorzurufen. Er war ja au in politifcher Hinficht fein Mann der 
neuen Zeit. Nach und nad iſt jedoch eine gerechtere Beurteilung diejer hervorragenden 
firchlichen Geftalt angebabnt worden. in einer toten Zeit bat er, als ein Redner über 
die Religion an die Gebildeten unter ihren VBerächtern, in Beweifung des Geiftes und der 
Kraft pofitives Chrijtentum gepredigt, und er befaß eine Feſtigkeit und Unbefledtbeit des 
Charakters, die allen Hochachtung abnötigen muß. Fr. Nielfen. 
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Myrrhe. — ©. Celſius, Hierobot. I, p. 52069q.; Winers RWB unter „Eſſig“ und 
„Myrrhe*; Oken's Naturgeichichte III, 3, S. 1760; Riehms Handwörterbuch? S. 1059 |. ; 
Löw, Aram. Pilanzennamen 246, 15 

Myrrhe, 2, ouvora, äoliſch uvopa, it das fehr wohlriehende Harz des erft von 
Ebrenberg genauer befchriebenen balsamodendron myrrha (Nees), eines bejonders in 
Arabien und Athiopien (Herod. 3, 107; Strab. 16, p. 769. 792; Diod. 3, 46; über 
Agypten kam das Gewächs auch nach Hellas, Athen. 15, p. 681), nicht aber in Palä- 
jtina (daber Myrrhe Mt 2, 11 unter den föftlihen Geſchenken der Magier erſcheint; auch © 
HL 4, 6. 14 fprechen nicht für deren Vorfommen in Kanaan: in beiden Stellen wird 
die Geliebte mit einem Garten voll föftliher Wohlgerüche verglichen, fofern fie fich mit 
Myrrhen bebängt 1, 13 und gejalbt bat) wachjenden Baumes oder Strauches, den die 
Alten, die ibn zum teil nur vom Hörenfagen und nicht aus eigener Anjchauung kannten, 
nicht ganz übereinjtimmend bejchrieben baben, ſ. Theophrast. hist. plant. 9, 4; Plin. æ5 
H. N. 12, 33sqg; Diod. 5, 41; Dioscorid. mat. med. I, 73. 77. Das Harz, an- 
fangs ölig, dann gerinnend, ijt erit gelblich-weiß, dann aber, zu barten Tropfen oder 
Körnden von eigentümlich balſamiſchem Geruch und bitterem Geſchmack erhärtend, rötlich; 
8 fließt teils von felbjt, und dies war die edeljte Art, Exod. 30, 23 durch TTS, 
HL 5,5 mit "27 72 bezeichnet — („von jelbit) fließende Myrrhe“ (doch könnte a0 
bier auch einfab an ein flüffiges Präparat, eine Salbe, im Unterjchied von den Kör- 
nern im Beutel 1, 13 oder zum Näuchern 3, 6 gedacht jein), von Plinius oraxrı) 
genannt (jo aub LXX S%. 1, 13), font von LXX und Sir 24, 15 dem Sinne 
nah gut durd oz. dxAexın, Vulg. murrha probatissima wiedergegeben; aud 977 
(„Tropfen“) bezeichnet Exod. 30, 34 wohl dasjelbe, wie denn LXX es durd orazrı) 35 
geben; teild gewann man die Myrrhe, die übrigens in verſchiedenen Sorten und nicht 
immer unverfäljcht, zum Teil wobl auch durch ähnliche Harze von anderen Bäumen erjeßt, 
in den Handel fam und namentlih durch Nabatäer und Phönikier aus Arabien in den 
Weiten geführt wurde (vgl. Ritter, Erdk. XVI, S.389; Robinſon, Baläftina, III, S. 114), 
durch Einjhnitte in die Rinde des Baumes. Sie bat einen bitteren, ſcharfen, getwürz- 40 
baften Geichmad. Gebraucht wurde fie teils zum Räuchern (H4 3, 6, ef. Plin. 
H. N. 21, 18; Athen. III, p. 101), teil® zum PBarfümieren der Kleider und Betten 
(Bi 45,9; Prod. 7, 17, vgl. wie die Geliebte das, Aroma in einem Sädlein am Bufen 
trug, HX% 1, 13: ET TE), teils als Ol ET 729, Eſth. 2, 12, zu Salben 
(Erod. 30, 235 HL 5, 5, wo die Salbe auf die Tbhürriegel niederträufelt), teils, 45 
wie noch heute, als Arznei (Herod. 7,181), teils endlich pulverifiert zum Einbalfamieren 
der Zeichen (jo 19, 39; Herod. 2, 86; vgl. Real-Encykl. Bd II, ©. 531,32 ff. (daber 
die meiſten Kirchenväter die Myrrhen Mt 2,11 als Zeichen des bitteren Leidens und Ster: 
bens faßten; j. Dillmann in Ewalds Jahrbb. f. bibl. Wiſſenſch. V, S. 138 Note 22). Auch 
dem Weine wurden Myrrhen beigemifcht, um ihm einen würzigen Wohlgeruch zu geben, so 
und diejer weniger beraufchende uvooivns olvos, vinum murrhinum, ivar bei den 
Frauen namentlich jebr beliebt (Plin. H. N. 14, 15. 19; Athen. 11, p. 464; Gell. 
N. A. 10,23 u.ö.). Nach Me 15,23 wurde Jeſu vor der Kreuzigung „Louvoviousvos 
olvos“ angeboten, d. b. wohl allgemein „Getvürzwein“, wie denn Mt 27, 34 diefen 
Trank, „Eifig mit Galle vermifcht“, nennt, womit er die mit irgend welchen bitteren 55 
Ingredienzien gemifchte osca oder den fauern Wein der römischen Soldaten bezeichnet — 
in dieſem Fall natürlih zum Zweck der Betäubung; nad jüdischer Sitte nämlich wurde 
den Hinzurichtenden ein mit Weihrauch zur Betäubung gemtfchter Trank gereicht; ſ. Ligbt- 
foot, Horae hebr. et talm. ad Matth.27,34 et ad Joh. 19,39. (Rüetfdi F) Kittel. 
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Myrte. — S. Plin. H. N. 18, S5; Athen. II, p. 43 sqq.; XIV, p. 65150q.3 XV, 
p. 675 sqq. und val. Geljius, Hierobotan. II, 17 »q4.; Riehms Handwörterb. S. 1060 j.; Low, 
Aram. Bilanzennam. 50; Hehn, Kulturpflanzen 2. *, 229 fi. 

Myrte, O7, uvooien, ein in Aſien häufig wachjender, von dort nad Griechenland 
5 und Italien verpflanzter Baum, der etwa 10 Fuß hoch wird und gern in Thälern und 
an Ufern, doch auch auf Anböben (Plin. H. N. 16, 30, vgl. Neb 8, 15), wofern fie 
nicht ganz troden find, wächſt. Seiner Schönheit, feiner glatten, immergrünen Blätter 
und weißen Blüten, wie des Wohlgeruchs wegen, den Blumen und Blätter verbreiten 
(Virg. Eel. II, 54), war diefer Baum eine von jeber beliebte Gartenzierde und wurd 

10 auch bei den Hebräern als Kulturgewächs gepflegt (vgl. Jeſ 41, 195 55, 13, wo in der 
mejlianischen Zeit die Wüſte einem Garten voll von blübenden Morten gleichen ſoll), 
obwohl er aud in Paläftina, wie überall in Syrien, wild wuchs, Nebemia a. a. Ü.). 
Aus den ſchwarzen (Virg. Georg. 1, 106) Beeren wurde ein OL und fogar eine Art 
Wein bereitet, Plin. H. N. 15, 35—38; 23, 44. Myrtenzweige dienten bei allen eit: 

15 lichkeiten als Schmud der Häufer und Zimmer (3.B. beim Yaubbüttenfeft, Nebemia a. a. O.; 
vgl. Theophrast. hist. plantt. 4,6), oder wurden auf den Weg gejtreut (Herod. 7,54), 
und Mortenfränze trug man bei Gajtmälern (Horat. Od. 1, 4, 9; 1, 38, 5. 7) um 
bejonders bei Hochzeiten, da die Myrte der Apbrodite beilig und Symbol ebelicher Yiebe 
war (Virg. Eel. 7, 62; Aen. 6, 143; Pausan. 6, 24, 5). Trefflih eignete ſich der 

Name Hadaſſa-Myrte als Eigenname eines liebliben Mädchens; Ejtber führte befanntlid 
urfprünglid; diefen Namen, Eit. 2, 8. MRüetſchi F) Kittel. 

Aofagogiide Theologie. — Litteratur: Gaß, Die Myitit des Nikolaus Kabaſilas, 
1849, ©. 155 ff.; Symbolit der gried. Kirche, 1872, ©. 298 ff.; Steig, Die Abendinahlsiehre 
der griech. Kirche in ihrer geſchichtlichen BEE, TH, Bd IX-— XIII 1864 ff., ſpeziell 

8 23—27 (= XI, ©. 195 ff), $ 48 u. 50 (= XIH, 653 ff. u. 666 ff); Kattenbuſch, Lehrb. 
der vergleichenden Konfejjionstunde I, 1892, ©. 335 fi., 350 ff, 393 ff., 491 ff.; Krumbacher 
(Ehrhard), Geſch. der byz. Litteratur, 2. Aufl. 1897, var. 1. (j. im Regiſter die Namen der in 
Betracht fommenden Schriftjteller); F. E. Brightman, Liturgies Eastern and Western, vol. I 
Eastern Liturgies, 1896, jpeziell Introduction pag. XCIII—XCV; N. Krasnojeljcev, Ueber 

so alte liturgiſche Erklärungen (Jahrb. d. Hıjt.:philolog. Gejellich. zu Odeſſa IV, Byz. Abt. II, 
1894, rufj.; Bericht darüber von E. Kurg in Byz. Beitfchr. IV, 1895, ©. 6175.); Drews, 
Rec. von G. Rietſchel, Lehrbuch der Liturgit 1. Bd, in ThStſtr 1900, jpez. S. 480-458; 
PH. Meyer, Die theol. Litteratur der griech. Kirche im 16. Jahrh., 1899; E. Le Grand, Bi- 
bliographie Hellenique, var. 11. (behandelt bisher das 16. Jahrh. in drei Binden, 1885 fi. 

3, und das 17. in vier Bänden, 1894 fj.). 

Die myſtagogiſche Theologie iſt eine Form der Yiturgit, nämlich diejenige, die be 
jonders in der orientalifchen Kirche heimiſch iſt. Sie feblt der lateinischen Kirche nit, 
iſt aber bier längit nicht jo entwidelt und wird auch nicht jo ernit genommen wie dert, 
wo fie zwar nicht dogmatiſch getvorden ift, doch aber in den Grundideen, die ficb beraus: 

0 gebildet baben, tiefiter Ehrfurcht begegnet, ja für unantajtbar gilt. Die Namen der großen 
Myſtagogen gebören zu den geebrtejten in der orientalijchen Kirche. Uberall da, wo die 
gottesdienjtlichen ‚Feiern nicht jowohl nad gejchichtlicher Methode auf ibren Urſprung und 
ihre Entwidelung unterjucht, als vielmebr im ganzen oder im einzelnen auf einen geilt- 
lien Gebeimfinn angejeben werden, fann von „myſtagogiſcher Theologie” geredet werden. 

45 Eine ſolche Liturgik entjpricht der Voritellung vom Kultus, die in der orientalischen Kirde 
jich firiert bat und unabtrennbar ift von den Gedanten diejer Kirche über das Weſen des 
Chriſtentums. Für legtere ift es das Mafgebende an einer kultiſchen eier, daß fie Be 
züge bat, die man nicht unmittelbar erfennen kann. Wer die Feier „leitet“ oder „erklärt“, 
iſt gleichertveife „Myſtagog“. Prieſter und Theologen find es, die die „Myſtagogie“ ge 

so währen. in älterer Zeit konnte der Theolog unter jedem Geſichtspunkt, nicht nur der 
„Liturgiker“, fondern auch der Dogmatiker oder Ereget als Myſtagog bezeichnet werden. 
Es iſt alſo konventionell, wenn jegt nur noch die Yiturgit in der orientalifchen Kirche 
als „myſtagogiſche Theologie” betitelt wird. In der römijchen Kirche nennt man die ıbr 
entjprechende Disziplin, in übrigens unbejtimmtem Spradigebraud, „Symbolik“. 

55 Für die Gejdichte der Begriffe uuoraywyös, yvoraywyia, uvorayayeiv genügt 
im weſentlichen ein Hinweis auf Sutdas, Zuicer, Stepbanus x. er u rohe (Le- 
xicon ed. J. Bekker) bemerkt bloß uworayoyös — Teoeis. Aber voran jtebt unter 
„avorayoyei“ die Grläuterung: uvorjoa Lrurekei, og uvorjgea Aysı 7) dıödaneı. 
Die legtere Wendung ift diejenige, bei der der Titel Beodoyla uvorayoyızı) anknüpft. 

wMan braucht fid nur an die Weitjchichtigkeit des Begriffs Des „swornoo»" zu erinnern, 
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um zu verftchen, daß die myſtagogiſche Theologie nicht gerade notwendig bloß als „Lehre 
vom Kultus” gedacht wurde. Überall, wo ein Geheimnis im Spiele ift, fonnte von einer 
nvorayayia geredet werden. Photius bat jeiner Schrift über Die Zermöpevas des hei 
ligen Geiſtes die Überfchrift gegeben zeoi Ts uvoraymyias rod Aylov veiuaros. 
Auch die Ankündigung eines „Wunders“ wurde als uvorayoyla bezeichnet. Sch babe 5 
mir aus Gregor von Nyſſa, Ady. Apoll. XXI (MS — 1165), die Wendung no— 
tiert: 9 yerouson tj napdero naoa rov Taßoımk uvoraywyla. Das uvoraymyeiv 
iſt Einführung, „Einweihung“, in ein Myſterium, welcher Art es fei; es kann praftifch 
oder tbeoretijch fein, es kann gejcheben durch Darbietung eines Myſteriengenuſſes oder aud) 
bloß durch Schilderung, es kann auch die Form der repräfentativen Darftellung haben: 10 
Stepbanus citiert 3. B. aus Gregor von Nazianz (obne nähere Angabe) einen Sat, 
wonach Ghriftus bei der Verklärung auf dem Berge dorpanteı zal HAlov Pwrocıde- 
0TEDOS yiveraı „uvorayoyav 6 uElkov". Meben dem getjtlihen Sprachgebrauch gab 
es auch einen profanen: im alten Hellas wurde als uvoraymyds aud der Gicerone be: 
zeichnet, der für Geld den Reifenden die Tempel und ihre Heiligtümer zeigte und erflärte. 15 
Innerhalb des kirchlichen Sprachgebrauchs bat ſich mit der Zeit ein ganz konkret zuge: 
ipigter Sinn von uvoraymyla fixiert. Stepbanus macht ihn fenntlich, indem er aus 
Theodor von Studion den Satz beibringt: Nuss Tod Ayımrarov nargıdogov urnuo- 
vevouer Ev 17) uvoraymyia. Hier ericheint die Yiturgie zar' Eoynv, die Abendmahls- 
feier, im ſpezifiſchen Summe als die „Moftagogie”. In der That 1A jie für die „myſta— 20 
gogifche Theologie” das eigentlide Hauptthema geworden. Für die Abendmahlsriten bat 
die orientalifche Kirche auch die feſteſte Theorie gejchaffen. 

Um eine Überfiht über die Entwidelung der myſtagogiſchen Theologie zu gewinnen, 
mögen fir den Ausgang von den „myſtagogiſchen Katechefen” des Cyrill von Jeruſalem 
nehmen. Sie führen uns in die Mitte des 4. Jahrhunderts. Daß er mit ihnen ettvas 3 
befonderes biete, deutet Cyrill durch nichts an. Sie werden alſo nicht die erften in ihrer 
Art geweſen fein. Allein fie repräfentieren litterariih für uns den Anfang. In ihnen 
iſt alles noch ſehr ſchlicht aufgefaßt. Nachdem Gyrill in achtzehn Katechefen das Tauf— 
ſymbolum „tradiert” und ausgelegt bat, und nachdem inzwiichen die Taufe vollzogen ift, 
hält er noch fünf Katechefen an die veopamoror bezüglich der Feiern, durch die ji nun 30 
bindurchgeführt find. Es iſt die Zeit der ftrifteften Arkandisziplin. Vorausgeſetzt it, 
daß die Täuflinge bis zum Taufakte nichts davon wiſſen, wie die Kirche die Taufe voll: 
ziebt und was alles auf fie folgt. Dicht vor und alsbald nach der Taufe bat ein Sal: 
bungsakt ftattgefunden. Dann baben die Täuflinge zuerit die Eucharijtie empfangen, 
zuerjt gejeben und gehört, was bei diefer Gemeindefeier alles geſchieht. Cyrill refapitu: : 
liert großenteils nur einfady die einzelnen Akte. Er jcheint anzunehmen, daß die Täuf- 
linge gar nicht ganz gemerkt haben, durch wie vieles fie bindurchgeleitet find. Alſo das 
meifte, was er im diejen „mojtagogicen Katecheſen“ vorbringt, it bloße knappe Schilde: 
rung. Nur bin und wieder bietet Gyrill auch Erläuterungen der Art, daß er zeigt, wie 
der Ritus ſchon durch feine Form Bedeutung babe. Was die Taufe, Salbung, Cucariftie 40 
jachlih gewähren, iſt auch „ſymboliſch“ ausgedrüdt; der Fortichritt der Handlungen zeigt 
die Fortichritte in der Erneuerung des Menſchen. Merkwürdig, daß Cyrill für die Eucha— 
riftie am twenigiten von ſymboliſcher Art zu bemerken findet. Er ift da noch ganz bin: 
genommen von bloß „dogmatiſchen“ Gedanken, d. b. von dem ntereffe, den „Neulingen“ 
einzuprägen, daß es nicht lediglich Brot und Wein war, was fie da empfingen, fondern 45 
in wunderbarer Weife der Leib und das Blut des Herm. Bejonderes Gericht legt er 
auf das rechte feierliche Verhalten der Gläubigen jelbft, giebt dafür jpeziell Anweiſungen, 
zum Teil mit ſymboliſcher Motivierung. 

Ich babe in der Vergl. Konfeffionst. (I, 393 ff.) ausgeführt, daß die myſtagogiſche 
Theologie das Intereſſe gewähre, die Arkandisziplin zum Schwinden gebracht zu haben. » 
Zwar der Mann, der der eigentliche Begründer jener „Theologie“ als einer Sonder: 
wiſſenſchaft ift, der Pieudo-Areopagite, ift noch ganz beberricht von der Arkandisziplin, 
aber er bat ihr doch indirekt ein Ende bereitet, indem er fie überflüffig machte. Die 
Arkandisziplin, die ficher nicht vor der zweiten Hälfte des dritten Nahrbunderts auf: 
gefommen ift (über vermeintlibe Spuren von ihr bei Tertullian, Clemens von Aleranz 55 
drien, Urigenes ſ. mein Werk „Das apoft. Symbol“, Bd II, S. 94 ff. 105 ff. 176 fi), 
bängt mit Bräuchen aus der antifen Myſterienpraxis zufammen (vgl. d. A. Arkandisz., Bd II, 
51) Sie verrät, daß die Auffaſſung der Kirche von ibrem Kultus ſich derjenigen ſehr 
genäbert batte, die in den griechifchen KRultvereinen beimijch war. Aber die fides silentii 
war doch nur ein jehr äußerliches Mittel, um die chriſtlichen „Myſterien“ vor Entweibung 60 

Ra 
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zu ſchützen. Bor allem konnte fie dem Chriftentum nicht den Dienft tbun, feine Feiern 
als bedeutfamer und reicher wie die heidniſchen erjcheinen zu laſſen. Daß die Kirche in 
ihrem Kultus größeres befige als irgend ein heidniſcher, religiöfer oder philoſophiſcher 
Verein, iſt der alten Chriſtenheit erit voll verbürgt erjchienen, als ihr die myſtagogiſche 

5 Theologie geichenkt wurde, die auch von der formalen Seite ber die „wunderbare“ Mannig— 
faltigfeit und Tieffinnigfeit der von der Kirche veralteten Myſterien zeigte. Der Pſeudo— 
Areopagite ift darum mit Necht eine der gefeiertiten Perfönlichkeiten der Kirche geworden, 
weil er es vermochte, in einem als wahr empfundenen Ideenwurfe den gefamten Kultus, 
wie die Chriften zunäcit des Oſtens ihn übten, als wirklich voll Andeutung von Kräften, 

10 die der profane Menjch nicht ahne und die doch deutlib durch alle Riten bindurd: 
leuchteten, darzutbun. Daß feine füblime Moftagogie wie eine Großtbat aufgenommen 
wurde, und daß fie die Duelle geworden ift für einen breiten Strom theologiſcher Er: 
zeugniffe, der noch nicht verfiegt iſt, kann einen nicht vertvundern. Der Pjeudo-Areopa: 
gite bat in den letzten Dezennien des 5. Jabrbunderts gefchriftitellert. Das 4. und5. Yabr: 

15 hundert waren die eigentliche Periode der Arkandisziplin. Nah dem Auftreten jenes 
(wahricheinlih in Syrien zu juchenden) Theologen (vgl. den Art. „Dionyſius Areopagita“ 
Bd IV, ©. 687 ff.) iſt fie nicht zufällig unvermerkt geſchwunden. 

Vom Areopagiten fommt bier in Betracht die Schrift Deol rjs Erxinaaorıxis 
ieoapyias, MSG III, 369 ff). Man bat fich zu büten, dasjenige, was in diefer Schrift 

20 direft dogmatiſche (philoſophiſche, neuplatonische) Spekulation ijt (ſ. dazu den Art. in 
Bd IV), und was in ihr zur Moftagogie zu rechnen ift, zu vertwechjeln. Natürlich be: 
rührt fich beides nahe, aber es bandelt ſich dabei um unterfcheidbares. Die eigentliche 
Moftagogie gilt den ritualen Formen als ſolchen, ihrer Angemefjenbeit zu dem fachlichen 
Inhalte der Myſterien. Es iſt für altkirchlides Empfinden das bedeutfame an den Aus- 

25 führungen des Areopagiten über den chriftliben Kultus, daß er die Übereinitimmung von 
Inhalt und Form zeigte, daß er den Gläubigen die Augen öffnete für die Schönbeit 
und geheimnisvoll zutreffende Weiſe aller VBerrichtungen der „Hierarchie“. Dionyſius 
machte es klar, was man ſchon lange geglaubt hatte, daß das Dogma in den Fultiicen 
Feiern fich fpiegele. Das bat den Riten die Stellung gefichert, daß fie die Probe auf 

30 das Dogma jeien, ja daß jie gegebenenfalls das Kriterium böten, um dogmatifche Neue: 
rungen zu würdigen und lehrhafte Streitigkeiten zu entjcheiden. In dem genannten Werke 
geht Dionyfius aus von dem allgemeinen Gedanten der Hierarchie. Die irdiiche Hierarchie 
iſt die Fortſetzung und Nachbildung der himmlischen. Wie die himmliſchen Scharen Kreiſe 
darftellen, die ftufenmweife der Gottheit angenäbert find, jo auch die flerifalen Ordnungen 

35 auf Erden, an deren er der Achvvuoc legaoxiac, der nad deſſen Titel „legaoyns“ 
das ganze beißt, der Biſchof, jteht. In der Öuvayus noayuareias find die himmliſche 
und irdiſche Hierarchie, beide wieder in ihren verjchiedenen rafeıs, gleichartig. Nur das 
Map ihrer Övvazus iſt unterfchieden und darin zeigt fih nun die „Schönheit“ des ganzen. 
Die Onto Nuäs obolaı xai rafeıs find „förperlos“, aljo finnlich nicht wahrnehmbar, 

10 dagegen die irdifche Hierarchie ift nach finnlichen Symbolen abgeſtuft. Dionys identifiziert 
die Perſonen und ihre Verrichtungen. Zu der wahren Hierarchie gebören perjönliche und 
fachliche Medien. Sie alle gründen ſich auf die Adyıa tod Yeov. in durchgebends feit- 
gehaltenes Thema ift es, daß die Hierarchie ebenfo in ihrer perfünlichen Zujpisung und 
qualitativen Einbeitlichfeit die Einheit Gottes und die yours dewors der Glieder der 

45 Kirche verdeutliche, wie fie andererjeits in ihrer gegliederten Mannigfaltigkeit der Piel: 
geftaltigkeit der gejchaffenen Dinge angepaßt ſeien. Wer den Zeodoyns anfieht, bat vor 
Augen den Erdeos zal Velos Ayo, der alle ieoa yrooıs in ſich vereint. Von ibm 
dependieren zwei Klaſſen niederer Kleriker, die von ibm die Weibe erhalten und der ab: 
gejtuften Art entipreden, wie die Menſchen allmählich vergottet werden follen. Wie die 

50 perfönlichen und fachlichen Beziebungen der Hierarchie vorzuftellen, zeigt Dionys vom 
2. Buche an durch Erörterung der einzelnen Myſterien. Er bebandelt naceinander die 
Taufe (potioua), das Abendmahl (ovvafıs), die Salbung (uügor), die klerikalen Weiben 
(iepatıxal teisıwoeıs), die Möndsweibe (uovazını) teieiwors), die Orabriten (ra dmi 
Tolis xerorumusvors telobusra). Immer folgt auf eine furze Schilderung des Ver: 

55 laufs der Handlung, aljo des uvormjgeov als jolden, eine längere oder kürzere dewpia 
der Sinnbildlichkeit der Niten. Logiſch follte eigentlich voranfteben das an vierter Stelle 
erit zur Sprache gebrachte Myſterium der Weiben der Hierarchie. Um einige Beiſpiele 
aus der Hempla desjelben zu geben, jo bandelt es ficb für Dionys bier ebenſoſehr darum, 
das bei allen drei Ordnungen (dem Yiturgen, den Prieſtern, dem Hierarchen) rituell gleicht, 

6 wie das unterjchiedliche durch Erläuterung der Symbolik zu rechtfertigen. Alle drei Ord— 
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nungen treten bei ibrer Weihe an den Altar beran und fallen vor demfelben nieder: 
das bedeutet die gleiche Übergabe ihres Lebens an Gott. Alle werden durd Handauflegung 
eines Hierarchen geweiht: das giebt ihnen die einheitliche Kraft und Sicherheit. Sie werden 
alle mit dem Kreuze ſigniert, denn fie alle jollen Chriſti Leben nachahmen, alle erhalten 
fie von den anweſenden Prieſtern den beiligen Kuß, denn jie bilden eine Gemeinschaft 5 
gleichgeitalteter, in liebevoller Freundſchaft geeinter Beifter. Aber nun die unterfcheidenden 
Niten. Die unterjte Stufe beugt bei der Weihe nur ein Knie, denn fie übt nur eine 
Funktion; die zweite Stufe, die der Priefter, beugt beide Knie, denn fie „reinigt“ nicht 
nur, jondern „erleuchtet“ auch; der Hierarch beugt nicht nur die Anie, jondern befommt 
auch die heiligen Schriften aufs Haupt gelegt: er ift der eigentliche Kenner und Träger 
der Aöyıa tov Veovd, auf denen die Myſterien ruben, und er bietet daher die „Wollen: 
dung“, die Überleitung zu Jeſus felbit. Es iſt überflüfjig, hier ſämtliche Myſterien durd- 
zugeben. Bei der Taufe z. B. wird die Entkleidung und Hinfehr nad Weiten bei der 
Abrenuntiation gedeutet ala Ablöfung von allem lichtloſen, irdischen Weſen, die Richtung 
und der feite Blid nach Oſten beim Bekenntnis ift die Hinfehr zu Gott als dem Licht 
und dem unveränderlid Einen, die weißen Gewänder, die dem Getauften angelegt werden, 
weiſen bin auf die dnddera, mit der er fortab den dvarria begegnen wird ꝛc. Auch 
die Akte bei der euchariftiichen Feier werden in analoger Weife nur im einzelnen und 
wejentlih auf innere Zuftände fei es des fungierenden Klerus, fei es der Gläubigen ge- 
deutet. Selbit die Feiern der Entbüllung und dann der Austeilung des zuerft verdedten : 
Brotes und Keldyes werden nur in das Yicht gerüdt, daß im ihnen gezeigt werde, wie 
Chriſtus unjere „Lo von“ und die Verbindung des „Geteilten“ mit dem „Einen“ ei. 

Erbeblih weiter ausgebildet erjcheint die Symbolik jhon bei Marimus Gonfeflor, 
geit. 662. Die Schrift von ihm, die uns bier bejchäftigen muß, führt den Titel: Mv- 
oraywyla zeol tod ılvaw olbußola ra zara mv Aylav &xxinolav Eni rs ovvdkeons 2% 

# [4 

telovusva ovv&ornze (MSG XCI, 657 ff). Wie der Artikel über Dionyſius Areopa- 
gita nur die pbilofopbijch-dogmatifchen Gedanten des Mannes fkizziert, ſo auch derjenige 
über Marımus Bd XIL, 457 ff. Die uvorayoyia wird dort 466,32 ff. nur kurz berübrt. 
Marimus fennt den Areopagiten und preift ibn als navayıos zal Örrws Veoparınmo 
(Prooem.). Es wäre, meint er, rolunoöv xal addades zai Anovolas Eyyös, feine 
Gedanken weiter fortführen zu wollen. Er wage e8 überhaupt nur, über den gleichen 
Gegenſtand zu fchreiben, weil er von einem „großen Greis“ mündliche Belehrungen em— 
pfangen babe, die er nicht möchte verloren geben laſſen. M. bietet nun zuerit, was ber 
Areopagite noch gar nicht ins Auge gefaßt, eine Moftagogie der Kirche felbit. Zuerſt 
vergegenmwärtigt er fie als lebendige Gemeinde, cap. 1. Als ſolche it fie ein runos xal ai 
elrchv Gottes felbit. Denn wie Gott die unendliche Fülle der geichaffenen Dinge in ſich 
jelbjt ovw&yeı zal ovvayeı zal neoıyodpeı, jo befaßt die Kirche alle Arten von Men: 
ſchen, Männer und Frauen und Kinder, alle Völker und Sprachen und Denfkungsarten, 
die verſchiedenſten Charaktere, Talente, Gejchide, und fie giebt ihnen allen dieſelbe deia 
uoopN al ngoonyopia, 10 dno Aoguworod eivar zai dvoualeodaı. Sodann faßt er 
fie als Gebäude auf, cap. 2ff. Da iſt fie ein Abbild des Univerfums. Ste ift doppelt 
veranlagt, denn man unterjcheidet in ihr den Raum für die Priefter, das levareiov, und 
den für das Volk, den vaos. Das entipricdht dem Unterſchied der überfinnlichen und der 
jinnliben Welt, wie fie beide doch für einander da find, cap.2. Auch der finnlichen Welt 
als ſolcher entjpricht fie, denn der Chor repräfentiert als erhöhter Naum den Himmel 
gegenüber dem Schiff als der Erde, cap. 3. In ähnlicher Weiſe zeigt Marimus, daß 
die Kirche als Gebäude ein Bild des Menjchen ift; bier findet er fpeziell auch für den 
Altar ein Analogon: diefer forrefpondiert dem vods und damit der uvorxi) Veoloyta, 
durch die der Menfch am meiften der Gottheit fich nabt, cap. 4. Auch für die Seele 
allein ift die Kirche als Bau ein ruros, cap. 5. Mit cap. 8 fommt Marimus auf das 
Thema, welches nach der Überjchrift des Werks ihm das bauptjächliche iſt und das er 
nun bis zum Sclufje, cap. 24, feitbält, die Feier der odvafıs. Er gebt den ganzen 
Verlauf derjelben dur: der Eintritt des Vriefters in die Kirche jtellt die Erjcheinung 
Chriſti im Fleiſche dar, der Eintritt des Volks bedeutet die Scheidung der Gläubigen 
von den Ungläubigen, die Schriftleftionen entbüllen ras uaxagias tod navayiov Veod ! 
Bovinosıs, die heiligen Geſänge gewähren ra» delmv Hdorıv dyadam, die riedens: 
verfündigungen deuten auf die Gnadenverbeißungen für diejenigen, die tapfer die Kämpfe 
gegen die feindjeligen Öuraweıs bejteben, die Verlefung des Evangeliums erinnert daran, 
daß werd 76 znovydnvaı ö edayyekıor das Ende kommt, die Schließung der Thüren 

_ 
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daran, daß nad) dem Gerichte die äſcot eingeben zum vontös xdouos und zum Hoc) 60 
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zeitsmale Chrifti, die allgemeine Öuodoyia des Beiov ovußokor ws iorems iſt ein 
„myſtiſcher Dank“ für die zavoopos nepi quäc Toü Weod noövora, der Geſang des 
Trisbagion läßt ſchon den Yobpreis anklingen, den wir mit den himmliſchen Schaaren 
werden erjchallen laſſen ꝛc. 

5 Wir fommen nunmehr zu denjenigen myſtagogiſchen Schriften, die eine ſymboliſch— 
hiſtoriſche Auffafiung fpeziell der ganzen euchariftifchen Feier zeigen und diejenige „Ibeorie“ 
aufjtellen, welche die charakteriftiiche für die orientalische Kirche geworden tft, die ſog. dra- 
matifche Hultustbeorie. Yeider betreten wir bier in mancher Beziebung ein unficheres 
Gebiet. Denn 08 iſt weder obne weiteres klar, bei welcher Schrift wir bier anzufnüpfen 

iv haben, noch wie es mit Herkunft, Alter ꝛc. der grundlegenden Schriften ftebt. Bis in 
die legten Jabre fonnte man glauben, bei Sophronius von Jerufalem (geft. 638) einfeten 
zu dürfen, darauf zu Germanus von Konftantinopel und zwar dem älteren (geft. e. 730) 
übergeben und dann die mittelalterliche Linie (Nikolaus Kabaſilas, Symeon von Tbeila: 
lonidy) verfolgen zu können, Durd die Unterfuchung von Krasnofeljcev, deren Rejultate 

15 Ehrbard und Drews ſich angeeignet baben, ift nun aber alles, was fih an die Namen 
Sopbronius und Germanus fnüpft, fontrovers geiworden. Es ift bier nicht der Ort, um 
das fritiiche Detail mit vorzulegen, um fo weniger, als weitere Editionen nötig find, che 
ein definitives Urteil möglih it. Durch Krasnofeljcev (ſ. doch auch ſchon F. E. Bright: 
mann, der Kr. noch nicht zu kennen fcheint, p. XCIV), ijt noch ein neuer Name und eine 

20 neue Schrift, die man freilich ſchon längft bätte beachten jollen, von Wichtigkeit geworden, 
nämlich Theodor von Andida und feine /Ioodewola xepalauwöns. Jh werde nur die 
bauptfächlichften Daten und die Grundzüge der in Betracht fommenden Schriften zur 
Sprade bringen. 

Daß nit Sopbronius der Begründer der „dramatiſchen“ Theorie von der Abend: 
> mablsliturgie ift, dürfte Krasnoſeljcev ficher geitellt haben. Vielmehr iſt diejelbe jüngeren 

Datums. Einzufegen ift, um zunächit Iitterariich den Faden richtig in die Hand zu be 
fommen, bei einer Schrift, die nur erft eine Vorbereitung heißen kann, nämlich bei der 
Jorogia Exxinoraorıxı) xal uvoraymyızı) (ettva — myſtagogiſche Kirchenkunde), die ver: 
jchiedenen Autoren zugefchrieben iſt. Von diefem Werke exiſtiert eine Menge Handichriften 

3 und es iſt Har, daß es im Laufe der Zeit eine Reihe von Bearbeitungen erfabren bat. 
Pitra in Juris ecelesiastici Graecorum historia et monumenta II, (1868),297 giebt 
ein Verzeichnis der ihm befannt gewordenen Codices, es find deren zweiundvierzig. Als Autor 
werden die verjchiedeniten Männer genannt, am öfteften Germanus von Konftantinopel 
und Bafılius, viermal Cyrill von Jeruſalem und Chrofoftomus, auch Johannes der 

> Fafter u. a. Milles in feiner Ausgabe der Werke des Cyrill von Jeruſalem (Oxoniae 
1703, ©. 325— 332), bietet nach einem Cod. Bodleianus die Ynappfte bisher ver: 
öffentlichte Form. Die Schrift bat bier zweiundzwanzig furze Kapitel. Sie giebt eine 
ſymboliſche Erklärung des Kirchengebäudes und der Eucharitie, beides freilihb nur in einer 
Auswahl. Das Charakteriftiiche ift dabei, daß ganz weſentlich der Gedanke vorherrſcht, 
daß alles auf die aradowors und die rapı) (aud die dvdoraoıs) Chrijti Bezug babe. 

- Während bei Marimus die ganze Kirche moftagogiich erflärt wird, tritt bier nur ein In— 
terejje an demjenigen Teile, in welchem ſich das Opfer vollzieht, zu Tage, aljo am Altar 
und deffen näberer Umgebung. Der Gang der Liturgie wird ſtizzenhaft verfolgt. Im 
twejentlichen wird auch bier alles jo erflärt, daß es eine Beziehung auf die Perfon Jeſu 

5 involviere. Die Kleider des ieoevs und der Diafonen bilden ſymboliſch Chriftus in feinem 
Yeiden ab: der „Aoxıeoeds" (bloß er?) repräfentiert auch in feinen Funktionen Chriſtus. 
Dazwiſchen treten aud einige andere —— auf. Allein man kann den regie— 
renden myſtagogiſchen Gedanken nicht verkennen. Der Tert bei Milles bat ſicher Bezug 
auf einen mönchifchen Kreis. Das beweiſen die beiden Schlußfapitel. In cap. 18 be 
merkt der Autor, daß der doyısoevs bei der „Verſiegelung“ (Segnung) des Aaöds durd die 
Haltung feiner Finger (dıa riss To» daxtikmv dtaruncoewg) anzeige, daß Chriſtus 
im Jabre 6500 geboren worden ſei. Das ift eine vollkommen rätjelbafte Angabe. Ich 
möchte fast denken, daß ein alter Schreibfehler, oder dann wahrjcheinlicher eine vermeintliche 
Emendation, vorliegt: 6500 ftatt 5500, wie immer das näher zufammenbinge. Geſtützt 

5 wird die Lesart 6500 durch eine Schrift, die auf unferer foroota rubt. Darüber hernach. 
Ob die Figuration der Finger ettwa leichter auf 6500 als auf 5500 gedeutet werden 
fann, weiß ich nicht. Milles giebt in feiner Ausgabe auch in Klammern Kenntnis von 
einem ‚Fragment der Schrift, welches fi in einem Cod. Magdalen. findet und zuvor 
von Fronto Ducaeus ediert war (j. darüber Milles in der Praefatio unter V); bier 

so treten uns ſchon nicht ganz unbedeutende Zujäbse entgegen. Man gewinnt den Eindrud, 

— * _ 

— = 

x 

y' — 



Myſtagogiſche Theologie 617 

daß Cod. Bodleian. nicht etwa ein Erzerpt, jondern daß Cod. Magd. \nterpolationen 
biete. Daß Cyrill von Jeruſalem der Autor ſei, darf kurzer Hand für ausgeſchloſſen 
erflärt iverden. Dagegen iſt mir wahrſcheinlich, daß Germanus I. von Konitantinopel 
der Autor der Urform der foropia it. In den neueren Werbandlungen über diejelbe 
bat man überjeben — nur Brigbtman p. XCV macht eine Ausnahme —, dat Pitra : 
in den vorhin ſchon genannten Monumenta cin Stüd der lateiniſchen Überfegung mit: 
geteilt bat, die Anaftafius Bibliotbecarius (geit. 879, ſ. über ihn Bd I S. 1927.) ange: 
fertigt und Karl dem Kablen überfandt bat (ſ. dazu den ebenfalls von Bitra a. a. O. 287 f. 
zuerſt edierten Brief des Anaftafius an den Kaiſer). Anajtaftus jagt ausdrüdlich, Die 
Griechen erklärten den Germanus reverendae memoriae ecclesiae Constantinopoli- 
tanae antistes (das fann nur Germanus I. jein), für den Verfaſſer der Schrift, die er 
bier im Auge bat. Pitra giebt S. 298 nur die drei erften Kapitel. Er bezeichnet die 
Handſchrift, die er gefunden babe, nicht näher. Es käme viel darauf an, fie feitzuftellen 
und dieſe Überjegung vollitändig zu edieren. Zu Grunde liegt eine Form, die ſich aufs 
nächte berührt mit dem oben erwähnten Cod. Magd. Ich jebe feinen Grund zu be: 
zweifeln, daß Germanus I. wirflib der Autor je. Er war zwar nie Mönd (ſ. über 
ibn den Art. im HatbRY.), aber die Schlußfapitel in Cod. Bodleian. fünnten füglich ein 
Zujat fein. ’ 

Erjt in einer außerordentlich weitläufigen Überarbeitung tritt die Zoropia in den 
griechischen Handjchriften als ein Werk des „Germanus, Erzbischofs von Konftantinopel” : 
auf. Migne, dem Nicbard Simon u. a. folgend und den Tert nad Gallandi, Bibl. 
vet. patr. abdrudend, bringt diefe Necenfton mit Germanus I. in Verbindung (MSG 
XCVIII, 384— 453), andere wollen fie Germanus II. (geſt. e. 1240) vindizieren. Die 
Schrift führt bei Migne den Titel: Toroola &xrinoaorızn zal voran Vewopia. Es 
jcheint mir offenbar, daß ſie in diefer Form das Refultat wiederholter Bearbeitung der 
alten ioropia ift. Yebtere, und zwar vielfach twie in Cod. Magd., ſchimmert unverkennbar 
durd. Immer wieder zeigt fie fi als das Nüdgrat. Ihre Kapitelfolge iſt auch bier 
der Faden für die Darftellung. Hineingearbeitet aber ift der ganze Abriß der Yiturgie. 
Man wird bei erneuter kritiſcher Unterfuhung vor allem feitzuftellen baben, weldem 
Stadium der Entwidelung der Yiturgie diefer Abriß entipricht. Man wird dann aud: 
vielleicht den Ort mutmaßen dürfen, wo dieje Redaktion entjtanden. Wenn an einigen 
Stellen (397 D, 400 A) auf den Brauch und die Überlieferung der ueyain dxxinola 
Sophienkirche) Bezug genommen wird, jo iſt der Ton doch derart, daß ein Schluß nicht 
zu zieben ift. Auch das gewährt feinerlei fichere Spuren, daß gelegentlich Tateinijche Aus— 
drücke citiert werden (416 A), bez. daneben „ſarraceniſche“. An einer Stelle wird auf: 
oi &v ’Ivdia teloüvres tò ufya toüro uvorjoeov reflektiert (422 B). Führt das noch 
nicht im eine ſpäte Zeit, jo doch um fo ficherer die bier zugleich auftretende Berüdfichtigung 
derer, welche ras Beverixas vjoovs bewohnen (422 C). Ob bier nicht ein Tertverderb 
vorliegen fünnte? ©. 417 A tritt das Nabr 6500 auf, aber als das, in welchem die 
„welklovoa Xotoroö napovola" ftattfinden werde. Das it aljo eine ganz andere Be: 
trachtung als in der alten foroola, wo an diefer Stelle auf die gejchebene Erſcheinung 
Chriſti reflektiert ift (Ebrbard bei Krumbacher? ©. 67 jagt, der Verfafler ſetze die „An: 
funft des Antichriften auf das Jahr 992 feſt“; wie er dazu gefommen, jebe ich nicht). 
Was 08 mit der ympls av daxrılimv Zupaivovoa Ffaxıszıkıooröv nevra- 
»omooröv für eine Berwandtnis bat, ift auch bier nicht zu erfennen. Ob ſich die Be: 
rechnung des Verfaffers fontrolieren läßt, weiß ich nicht (j. etwa Drews, ©. 483 Anm.). 
Auf irgend einen anderen Germanus in der Überichrift zu reflektieren als denjenigen, 
der vermutlich wirklich der Autor der Urform der Zoropia war, iſt natürlich feinerlei 
Anlaß; diefer Name blieb baften auch als die Schrift immer mebr wuchs. Wie die 
Schrift in den verjchiedenen Kodices — die aller Wahrſcheinlichkeit nach vielfach noch jebr 3 
verſchiedene Terte repräfentieren, und, wenn ediert, uns vielleicht die Stufen des Wachs: 
tums erfennen lajjen würden — an ihre mancherlei Autornamen gekommen iſt, ſteht 
dabin. Auf das fraufe Detail in der Form bei Migne einzugeben, fehlt bier der Naum. 
Es ift im Geifte der Grundſchrift gedacht. Das will bejagen, daß die „biltorifche” Er: 
Härung überwiegt und die Berugnabme auf das Yeiden und Sterben des Herm Die 55 9 AUG 
myſtagogiſche Ausdeutung der Liturgiichen Akte, Gewande ꝛc. beberricht. Jedenfalls ift 
die Grundrichtung eine eigentümlich andere als beim Areopagiten und bei Marimus. 
Denn bei legteren jtebt der Gedanke, daß die myſtagogiſche Theologie dogmatiſch-philo— 
ſophiſch orientiert jein müfje, im Vordergrund. Gemeinſam iſt diefer und der biltorifchen 

1 

— 

Betrachtung in gewiſſem Maße die Rückſicht auf die heil. Schriften, die „Aöyıa Toü Ueoũ“, d 
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als Hintergrund der Myſterien. Es wird urfprünglich der Accent auf ein anderes Moment 
an dieſen Aoyıa gelegt, als ſpäter. Tritt die urfprüngliche Richtung in der direkten 
myſtagogiſchen Yitteratur mebr zurüd, jo ift fie doch nicht etwa wirkungslos geworden. 
Ste galt im Gegenteil dafür, durch den Areopagiten und Marimus unübertrefflich ver: 

5 treten zu fein. Daß die kirchlichen Riten ꝛc. überall dem firchlichen „Dogma” (und Etbos) 
zum Ausdrude dienten, ibm die populäre Veranſchaulichung gewährten, bei Streitfällen 
einen Schluß auf den wahren Sinn des Dogmas_ und die forrefte Art feiner Formu— 
lierung geftatteten, galt als definitiv ausgemadt. So konnte die myſtagogiſche Spelula⸗ 
tion eben auf weitere Geheimniſſe“ der Liturgie ſinnen und dadurch den kirchlichen Feiern 

ı von abermals neuen Seiten Intereſſe und Ehrfurcht erwecken. 
Wir fommen nunmehr zu Theodor von Andida und feiner /Ioodewola xeꝙo · 

kahöns neoi raw Ev jj dein Asırovoyia yırousvov ovußökov xal uvorm 
(MSG CXL, 417ff). Die Schrift iſt vi aßt auf den Antrieb eines Biſchofs A 
von Phyteia. Beide Orte find nad) Ye Uuien (bei Migne) in Phrygia Salutaris zu 

15 fuchen. Erhard bei Krumbacher? S. 157 giebt an, daß Andida in Kappadocien liege, er 
bemerkt auch, daß ſtatt Oesöwgos Eruox. ’Avölden» eine Neibe von Kodices einen Nt- 
x0laos ’Avd. nennen. Die Zat des Mannes ift wejentlib aus dem Inhalte jeiner 
Schrift zu erſchließen. Da bleibt bis auf weiteres ein ziemlich großer Spielraum; Ehr— 
bard verjeßt ihm „in das 12., vielleicht noch das 11. Jahrhundert“, doch giebt er feine 

zo Gründe an. Theodor kennt die iorogia unter dem "Namen des Bafilius, in welcer 
Form, das ift nicht zu erkennen, doch handelt es ſich ſicher um eine folde, die älter ift, 
als die vorhin beſprochene — letztere benutzt vielmehr umgekehrt deutlich die Schrift des 
Theodor für mehreres (vgl. z. B. cap. 19, bier ift neben Indien der B eravızal 001 
gedacht, was nad) dem Sufammenbang fachlich viel bejjer paßt als die Beverxai vrjooı 

3 bei „Germanus“, vgl. ferner die Citate aus dem „großen Theologen“, Theodor, cap.13, 
und „Germanus“ S. 409 A/B. Ob da, wo Theodor von ber ueydin duxinola vebet, 
cap. 9 und 10, er - für „Germanus“ die Duelle «it, oder beide auf x Si ve Form 
der loropia zurückgeben, muß eine offene Frage bleiben). Die Schrift des Theodor ift 
Schriftftellerifch recht gewandt, fachlich ficher veranlagt. Nach diefer Seite ift fie vergleichbar 

30 der des Marimus. Auch fie läft ziemlich genau den Gang und die Gebete der Liturgie 
im einzelnen erkennen und wird als Quelle für die Entwickelung derſelben gute Dienſte 
thun können, um ſo mehr, als Theodor wiederholt lomparativ von der Liturgie des Ba— 
ſilius und des Echryſoftomus redet. Überhaupt iſt Theodor ein Gelehrter. Es iſt ihm 
aufgefallen, daß „viele Prieſter“ wüßten, daß za dv 7 heig kerrovoyia teiov uEva 

3 ein rözos fein Tod owrngiov nädovs zal rjs rapns zal tijs dvaordoews roü 
Agıoroü »ai Otoũ qucoy, cap. 1. Dagegen bätten I nicht — daß die Liturgie 
auch die ganze owrnowöns Eruönuia desjelben darſtelle, fein Erdenieben von der Em— 
pfängnis und Geburt an bis hin zu ſeinem Tode, ja auch die Vorbereitung ſeines Wir— 
kens durch Johannes den Täufer. Die Weiſe, wie Theodor es rechtfertigt, daß man 

40 glauben „müdje“, die Liturgie enthalte auch alles dies, ja fei für alles dies ein „Bild“ 
jo gut twie für den Opfertod und die Auferſtehung des Herrn, zeigt deutlich, daß Theodor 
fih bewußt ift, etwas neues zu jagen. Er erwartet auch Widerforuch, wenn er das nun 
im einzelnen an der Liturgie zeigen wolle, und er entwidelt zum Voraus allgemeine 
metbodologische Gefichtspunfte, twie man überhaupt der Liturgie ihre Gebeimnifje entloden 

45 fünne. Alfo e8 it ficher, daß Theodor der eigentliche Begründer der Theorie von der 
Liturgie als einer Darftellung des ganzen Lebens Jeſu iſt. Bei „Baſilius“ bat er ge 
lejen, daß auch die Kleider ꝛc. der Bag; den Herrn abbildeten. Das acceptiert er, 
ohne darauf weiter einzugeben, cap. Ihm iſt nur daran gelegen, den „neuen“ Ge: 
fichtspunft, den er beizubringen bat, he enttwicteln. Hier nur einige Proben. Die legd 

50 rodrela, auf der das Üpfer vorgerichtet wird, 7) roodeors, iſt zwar einerſeits dem rapos 
Che zu vergleichen, allein ſie iſt zugleich als ſeine Krippe (paͤryn) zu verſtehen, af. 
Das Brot iſt natürlich ein rörrog des Yeibes des Herrn, aber ebenjo ſehr ein folcher der 
deınaodkvos al Deoröxos als dur Herabkunft des heiligen Geiftes den Yogos „em: 
pfangend“, 9. In der ueydkn ?xxinoia wird das fpeziell dadurch angedeutet, daß der 

55 Diakon mit einem eiſernen Inſtrument, welches Aöyyn genannt wird, das Stüd Brot, 
welches zum Leib des Herrn wird, beraustrennt aus der allgemeinen Maſſe, wie eben 
Maria herausgenommen ift aus der Menjchbeit. Der Diafon begrüßt das Brot aud 
getwiffermaßen wie der Engel die Maria. Wenn der Diakon fich alsdann von der n06- 
Deoıs entfernt, jo bleibt der Herr in Gejtalt des Brotes dort in der Stille und Ber: 

so borgenbeit zurüd wie in Bethlehem und Nazaretb. Ja die roddeoıs wird jet geradezu 
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zum Bilde der dreißig Jahre vor dem Auftreten des Herrn, 10. Nun aber tritt der 
ieoevs in Aktion und er repräfentiert zuerjt den Täufer Johannes, inden er zur Buße 
auffordert, 11. Die altteftamentlichen, propbetifchen Leſungen paflen auch dazu, ebenjo 
die bier vorfommenden Antipbone ꝛc., Die zulett wieder auf die Veordxos binweilen und 
dann zeigen, wie der Herr „auftritt“. In der ain 2axinoia wird der legeöcg jeht : 
auch abgelöjt vom dozısoevs, der vollends Chriſtus repräfentiert, 14. Die jet begin: 
nenden Yefungen aus den Alten und Briefen der Apojtel bedeuten zunächſt gewiſſermaßen 
die Berufung der Apoftel. Die sriedensverfündigung durch den doyıeoevs aber iſt die 
Betätigung der propbetifchen Verbeigungen, 15. Die Yefung aus dem Evangelium aber, 
die nun folgt, ftellt Chriſti Zebrtbätigkeit vor Augen, 17. Wenn jet die dyıa von der 
noodeoıs aus in feierlibem Zuge zum eigentlichen Altar gebracht werden, jo bedeutet 
das den Zug Jeſu von Betbanien nad Nerufalem, 18. Eine Reibe von Einzelmomenten 
wird da noch ausgedeutet. Bon dem ganzen diejer Erklärung ift zu jagen, daß fie voll 
feflelnder Phantaſie iſt. Es ift merkwürdig, daß der Name des Theodor von Andida 
in der Tradition jo zurüdgetreten iſt, wie es der Fall ift. 15 

Die Schrift des Andidenjers hat freilich in ihrer Art Epoche gemacht. Denn ihre 
Betrachtung der Liturgie ift für die Folgezeit maßgebend geblieben. 

Erit an diefer Stelle ift die Schrift, die mit Sopbronius von Jeruſalem in Verbin: 
dung gebradt wird, zu beleuchten. Sie führt den Titel: Adyos neouyo» tiv Erin 
oaorızny ünacay loroplav xal Aentouspi; Aäpıynow ndarıov av Ev ı1jj Dein 
lsoovoyia teiourrwv, iſt jedoch nicht vollitändig erhalten (Mai, Spieil. Rom. IV,31—48, 
danach hg LXXXVII, p. III, 3981 ff). Es ift leicht zu erfennen, daß fie eine Kombination 
der Zoroola und der Schrift des Theodor repäfentiert. Won legterer entnimmt fie den 
Grundgedanten für die Deutung der Liturgie, aus erjterer vieles Detail, befonders für 
die Gewänder ꝛc. Beiden Schriften gegenüber zeigt fih der Autor auch als jelbititändiger 25 
Fortbildner in Einzelheiten. Es jcheint mir Har, daß er die ioropia weder in ihrer Ur: 
Form, nod in einer jo entwidelten Form, wie wir fie bei Migne vor uns haben, benußt, 
ſondern in einer mittleren, die noch nicht ediert ift. Zu einer bejtimmten chronologiſchen 
Fixierung gelangen wir auch bier nicht. Daß der Migneiche „Germanus“ den „Sopbro: 
nius“ benuße, ijt nicht zu beweifen. „Sopbronius” iſt ftraffer als jener, behandelt aber wo 
auch jchon alles, was er bringt, wie etwas „gewohntes“. Schon Theodor ſpricht von 
drei ‚Formen der Yiturgie, die verbreitet feien, der des Bafilius, des Chryſoſtomus und 
derjenigen der noonyıaouera, die manche auf Jakobus, den Bruder des Herrn, andere auf 
Petrus, andere noch auf „andere“ zurüdführten (Theod.e.32, Sophr.c.1). Das bietet 
höchſtens bei genauerer Durchforſchung des Details einen chronologiſchen Anhalt. — In 35 
jeinem Werke „Chrijtusbilder” (1899) bat v. Dobſchütz einen furzen liturgifchen Traktat 
in Betreff des Bildes von Edeſſa ediert (TU. Bd XVIII [N. F. Bd III], Bei: 
lagen IIC), der auch myſtagogiſche Erläuterungen im Stile der iorooia bietet (c.5 u. 6). 
Der Traktat bat dadurd ein gewiſſes Intereſſe, daß er genau datterbar it, nämlich auf 
die Jahre 944— 959. Soweit ich erkenne, läßt fich nicht zeigen, daß er mit der Zoropia 40 
in einer der bisher edierten ‚Formen, gar mit Theodor, oder „Sopbronius“, in direkter 
Verbindung jtebe. So beweist er nur, daß im 10. Jabrbundert jchon überbaupt Werte 
von dem bejonderen Geſchmack diefer Gruppe myſtagogiſcher Theologen verbreitet waren. 
Man kann auch zweifeln, ob die alte Zoropla den Anſtoß gegeben hat oder ihrerfeits 
ſchon hervorgegangen tft aus populären Spekulationen, die in den Geräten, Gewanden, 45 
Heften ꝛc. des Klerus Typen, Abbilder „biftorifcher“, biblischer Perfonen, Dinge, Borgänge 
faben. Jedenfalls (das verrät ja befonders Theodor) ift in Kreifen des Klerus und wohl auch 
der Yaten in dieſer Nichtung die Pbantafie noch viel fruchtbarer geweſen, als wir litte 
rariſch erkennen. Das erſchwert auch die „Quellenkritik“ im einzelnen bei den erbaltenen 
Schriften. Nur direfte Wortberübrungen gejtatten auf litterariihe Zuſammenhänge zu 5 
ichließen. Wie v. Dobſchütz mich bat willen lafen, wird er aus Handichriften eine Neibe 
neuer Mitteilungen machen. So zunädit aus Cod. Coisl. 296, aus dem Smirnow 
in einem ruffiich gejchriebenen Aufjage in den „Arbeiten der faiferl. ruſſ. archäologischen 
Geſellſchaft“ 1897 ſchon ein kurzes Stüd mitteilte. Den Auffaß „Zu Codex Coisl.296“, 
den v. Dobſchütz in der Byz. Zeitichr. demnächit veröffentlicht, fenne ich noch nicht, da= 55 
gegen bat mir v. Dobjhüg das Smirnowſche Fragment zugänglich gemacht. In ibm 
tritt ein Spiel von „Fragen“ und „Antworten“ auf und zwar zwiſchen einem Aaoıkevs 
und Tionyoguos 6 Veöloyos. m übrigen handelt es ſich nad der Überfchrift um eine 
Form der ioropia Exxinoaorızr) des „Sermanus von Konjtantinopel”. — Montfaucon 
(MSG XCVIII, S. 15 Anm. 10) erwähnt von der Zoropta eine Form, die er in einem 60 
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Cod. Coisl. (Nr. 111) gefunden habe, tweldhe, wenn ich die Überichrift richtig deute, eine 
Kompilation aus Bemerkungen des /axmpos adeAyodeos, Balıltus, Atbanafius, Cyrill 
von Alerandria, Ghrofoftomus fein will. Findet jemand Mut und Yuft, die ver: 
twidelte Wejchichte Der Zorooia genauer zu beleuchten und gar völlig zu entiwirren, jo 
twird er den Dank aller Koricher auf dem Gebiete der Byzantiniſtik und Konfeſſionskunde 
verdienen. 

Auf feiten Boden gelangen wir erit wieder bei den zwei hervorragenden Myſtagogen, 
die dem jpäteren Mittelalter angebören. Beide find Metropoliten von Theſſalonich geweſen. 
Zunächſt Nikolaus Kabaftlag, geſt. 1371 (vgl. über ihn im allgemeinen den Art. in BODIX, 
S. 667 ff). In feiner Schrift Koumveia tije Veias Aeırovoyias, MSG CL, 368 ff. 
bringt er nicht nur Myſtagogiſches, jondern ebenſoviel Dogmatisches und Polemijches zur 
Spradie. Aber man fiebt zugleich, daf Dogmatik und Moftagogie fih begegnen und 
letztere ſogut wie erftere die Haltung des Orients gegenüber dem Occident beitimmt. Das 
Foyov in der Ayla reiern it) Tv Ödmoow eis ro delor o@ua zal alua urtaßoin). 

> Alles was diefer „Wandelung” und der durch fte eingeleiteten, ja unmittelbar gejesten 
„Opferung” (e. 1 vol. e. 32; dazu Art. „Meßopfer“ Bd XII, ©. 686,4--14) vorangebt 
oder folgt, it nur „Zurüftung”, fpeziell die edyai, yalumdiar zai leoav yoapar 
dvayvchotic. Kabafilas widmet doch allem gleichmäßig fein Intereſſe. Er ift geiftig dem 
Theodor von Andida am vertvandteiten. Die Mleinigfeiten, die dem Germanus und den 
weiteren Bearbeitern feiner Zoroola, auch dem „Sopbronius“, das Intereſſanteſte find, 
die Ausdeutung der Geräte, Gewande ıc., läßt er faſt ganz beifeite, Dagegen folgt er 
dem eigentlihen Gange der Handlungen genau. Im einzelnen das Map zu beitimmen, 
in dem er von den früheren Moftagogen beeinflußt it, führt zu weit. Kabaftlas nennt 
feine Vorgänger, kennt fie aber unzweiſelhaft, indem er fich im freier Meife von ibnen 
bat befruchten laſſen. Ihn beichäftigen Fragen wie diefe, warum die rima don nicht 
alsbald auf das Hvmaornoeov verbracht werden. Chriſtus jelbjt iſt ja micht ſofort 
„Opfer“ geivefen, jondern zuvor als eine dnagy Tod yEvovs Hußv ein dmoor ce. 2. 
Das bringt den Rabafilas zu weiterer Erörterung des Charakters der öwoa als oyjua 
der drapyal Zwis Avdomwaivns, e. 3. Zum eigentlichen Opfer wird doc nicht ÖAo- 
»Inoos Goros der ömon beitimmt, fondern nur ein Stüd, ein —— e.5. Das iſt 
ſachgemäß. Denn der Sohn Gottes hat ſich doch troß aller wahren Menſchheit „beraus: 
genommen“, was für ihn von unferem pioazna brauchbar tvar. Der Prieiter bereitet 
mit Recht auch den drorundeis Aoros ganz befonders zu. Er madt ibn zuerit zu 
einem Bilde des „jungen“ Chriſtus, dann erit zu dem des „leidenden“ Chriſtus, e. 6-8. 
Nachdem Brot und Kelch in der rechten Weiſe gerüftet find, deckt der Prieiter beides zu 
und beräucert es von allen Seiten. Das deutet darauf, dah 7 Tod ossapzwuEfrov 
deod Öbrauıs verdedt tvar, bis die Zeit der Wunder fam und die des Zeugniffes über 
ihn aus dem Himmel, e. 11. Im weiteren zeigt Kabaſilas, wie die Yiturgie in ibren 
Gebeten, Yektionen, Gefängen aucd die ganze Vorgefchichte Jeſu zur Darftellung bringt, 
ehe es zur vollen Offenbarung feines Weſens fommt. Von e.24 an behandelt Kabaſilas 
den Alt der Verbringung der 606000 auf den Altar. Diefer Alt bat die anuaoia der 
oyarn tod Agtorod Avddeifıs, Ipeziell feines Zuges nad Jeruſalem. Dann gebt es 
weiter zur eigentlichen Opferung, wobei auch gezeigt wird, daß jeder Akt voll ſpezifiſch 
jignififatorifcher Morte und Handlungen iſt. Kurz es bewährt fi, was Kabaſilas auch 
einmal prinzipiell ausfpridt: zal Fotw 7) zäoa uvorayoyla zadaneo tı o@ua Fr 
lgrooias, dm’ doyijg Ayoı telovs tiv ovupamiar al dAorinpiav pukärrov, c. 16. 
Ein einbeitlibes Gefüge von „Geſchehniſſen“, Vorgängen (doroota), it die Yiturgie und 
was ra teiovueva, die beiligen Akte, darftellen, iſt j T7s brardownnoens Tod zu- 
oiov wworaywyia, e. 12. Nicht zu überfeben iſt neben der Speziell der Yiturgie gewid— 
meten Schrift das große und berühmtere Werk des Kabaſilas: IIeol rjs &v Xororo 
lorjs. Diejes nicht mit Unrecht als eine oder felbit die Blütbe der Myſtik in der Kirche 
von Byzanz geltende Werk bietet weitere neue myſtagogiſche Theorien, nämlich im 5. Buche, 
weldies von der zadıomers tod ienod Vvoraornoiov handelt, der eigentlichen Grundlage 
aller Myſterien, durch die bindurd das Yeben in Ghrifto feine ovrrelsra empfängt (Gap, 
TIert ©. 120 ff, Migne 625). Hier iſt Kabaſilas völlig felbitftändig. Ich verzichte 
auf eine Daritellung oder auch nur Andeutung des Einzelnen — es bandelt fich bier 
darum, daß alles bis auf die Gewandung am Hierarchen der Bedeutung des Altars, 
angepaßt it —; Gap, Einleitung ©. 167 ff. giebt eine treffliche Überficht. 

Einflußreicher als Kabaſilas noch iſt Symeon von Tbeffalonich geworden, geſt. 1429 
oder 1130, In Form eines Ardioyos bat er ſowohl Die kirchlichen Dogmen, als ſämt— 
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liche Diviterien bebandelt, jene vorab in cap. 1—32, diefe jodann in cap. 33-293 (MSG 
CLYV, 176-536; angefügt tft, doch nicht mebr in Form eines Geſprächs, fondern einfach 
einer Abhandlung eine Nuseinanderjegung über die deia go0evy), cap. 2941—373; un: 
abbängig vom Dialog bat Symeon noch eine Koumrela tod deiov vaod verfaßt, a. a. O. 
697 — 749 lnachdem er im Dialog von der zadızowars desjelben gehandelt und aub > 
da ſchon manches an deſſen Einrichtung beleuchtet bat|). Es verbietet ſich von jelbit auf 
diefes Sammelwerk myſtagogiſcher Weisheit genauer einzugeben. Seine Bedeutung berubt 
darın, daß es eben alles bebandelt. Das bat ibm feinen befonderen Ruhm gefichert. Sy— 
meon jtebt in der Neibe derjenigen, die die foropla ausgebaut baben. Er iſt an geiltig: 
tbeologifcher Bedeutung unzweifelbaft geringer als Kabaſilas. Die Reibe Dionyſius Arco: ı 
pagita, Marimus Konfeſſor, Theodor von Andida, Kabaſilas fönnte man die große nennen. 
‚Für diefe Theologen ſind deutlich die Handlungen und Worte (Leſungen 20.) das wich— 
tigfte und bedeutjamfte Thema der myſtagogiſchen Spekulation, für die anderen, denen 
Symeon zuzuzäblen it, find es die Dinge, gerade das Außerliche jcheint ihnen das In— 
terefjantefte. Auch für Symeon ijt der dozeoevs der Nepräfentant des Herrn jelbit, 
oi oly adro, alſo die niederen Kleriker, repräfentieren ihm die Engel oder auch die 
Apojtel (ſ. e. 97f.). Aber die „dramatifche” Ibeorie von der Yiturgie wird doch nur 
nebenbei mitentwidelt, e. 97 ff. und Symeon reproduziert bier bloß Geläufiges. Er it 
dabei im einzelnen nicht ſehr anſchaulich (übrigens meine ich bei ibm zuerft im technifchen 
Ausdrud die Unterjcheidung der beiden eioodor, der jog. zuxoa [wie er fie nennt der 20 
„ron“, S. 289 A] und der „Öeuriga, ueydin" ©. 296 A zu treffen; er redet davon 
als befannten Ausdrüden). Es ijt nicht zu verfennen, daß ibm der Biſchof ac. nicht ſowohl 
in ibren Aktionen, als vielmebr in ibren Figuren „Typen“ bedeuten. Dan jebe 3. D. 
was er aus den intra leoa dröuuara tod do yıeokoos bei der Euchariſtie macht, e. 79 
und 81 (von ibnen jchreibt er S.256 B, daß ſie m vawdonanonw Önkovoı Agıoroü % 
zai ra tijß brardowmanorus). Übrigens bebandelt er im Traftat vom Kennel die „Er: 
icheinungen“ des Klerus noch vollends eingebend. Bei Symeon tft man ganz in der 
Atmojpbäre, two der Klerus eigentlib nur in feinen Gewanden und fraft ihrer religiöjen 
Charakter bat. In dieſen iſt er freilich voll „Heiligkeit“. Aber alles ift Staffage, die 
wirklichen Perſonen bedeuten nichts, ‚Korm und Farbe, das „Ausjeben“, das it das Er: 30 
babenjte am Klerus. Geräte, Ort und Geften find an den Feiern die Hauptjache. Deren 
Gebeimniffe aufzudeden, erſcheint als das Anziebendite für den Myſtagogen. Aus einem 
Drama wird da die Yiturgie vielmehr zu einer Schaujftellung. 

Es lohnt ſich nicht, den neueren griechiſchen myſtagogiſchen Schriften nachzugeben. 
Zu den angejebenjten jpäteren Autoren auf diefem Gebiet gebört Johannes Natbanael. 86 
Er lebte in der ziveiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, war Prieſter in Venedig, jpäter 
oirovöuos und Erirooros des öfumeniihen Patriarchen in Ronjtantinopel. Aus nic: 
tigen Gründen zeitweilig erfommuniziert, ift er 3. B. in der Aonic Öododokias, welche 
die Synode zu Jeruſalem 1672 (j. den Art. darüber Bd VIIL, 703 ff.) edierte, unter 
den Säulen der Urthodorie genannt, fpeziell mit Bezug auf fein Werk über die Yiturgie 40 
(f. Rimmel, Monumenta fidei ecel. orient. I, 336). Über den Mann und das foeben 
genannte Werk desfelben j. Ye Grand, Bibliographie Hellenique, ouvrages publies 
aux XV® et XVI® siöcles II, 1885, ©. 24 und 202- 205, auch Ph. Mever, Die tbeol. 
Yitteratur der griech. Kirche im 16. Jabrb., 1899, ©. 140 u. 147. Der Titel des 
Wertes it: H Ayia Aeırovoyia uera Linyjoewv dtapoomwr didaordimv, Äoneo uerj- 45 
veyrev els Tv xoımıv yAmocar 'loavıns 6 Nadavanı ete., 1574. Das Werk war 
mir nicht zugänglich. Ye Grand teilt Die Vorrede mit. Johannes nennt darin jelbit 
jeine Autoritäten, 08 jeien „neben andern“ Germanos Batriard von Konjtantinopel, Sy— 
meon Ö v£os Vedioyos, Wil. Kabafilas und Theodor von Andida. Meyer vermutet, 
daß Johannes jtatt des genannten Symeon vielmehr den Symeon von Tbejlalonich be: 5 
nugt babe, denn von jenem erjteren ſei fein liturgifches Werk befannt. Das ift richtig 
(j. Hol, Entbufiasmus und Bußgewalt beim griech. Mönctum, S. 26 ff.). Es wäre 
jedoch jehr wohl möglich, daß er defien Zowres av deiov Duvo» meine. Das Werl 
bat jchmwerlich eigenartigen Stoff; ſein Hauptinterefle it, daß es in der Vulgärſprache 
geichrieben it. — Ein anderer Mann, deſſen Name ich wenigitens bier nennen will, it 5 
Nikolaus Bulgaris, Er bat eine Karıjynoıs leoa Nroı rijs Belag xal leoäs Asırovp- 
ylas £&nynows »al E£ftaoıs TOP yEıporovovulvav Öuod zal uera now Alk, 
Venedig 1681 ediert. ©. Ye Grand, Bibl. Hellönique ouvrages publi6s au XVII®siö- 
cle, II, 1894, ©. 366 ff. Bulgaris giebt jich felbit nur als Editor des Werkes an, 
Autor desjelben ſei fein Bruder Chriſtodulos, ueyıoros rowronanäs von Korkyra. Das 
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622 Myftagogifche Theologie Myſtik 

Werk ſcheint griechiſch nicht wieder aufgelegt zu ſein, dagegen iſt 1893 eine engliſche 
Überſetzung ediert. Bei YeBret, Magazın zum Gebrauch der Staaten: und Kirchengeſch. II 
(1772), 541-565 trifft man einen Auszug, der zeigt, daß das Werk jchwerlib von 
größerem nterefje ift. Aus Ye Grands großen Werten, oder aus Satbas NeoeAl vırn) 

5 pikokoyia wären noch mande Schriften zu eruieren. Dal. aud 3. B. Byz. Zeitichr. X 
(1901), ©. 241. 

Die ruſſiſche Yitteratur ift wichtiger als die neuere griechifche. Aus ihr nenne ich 
L. von Muralt, Briefe über den Gottesdienft der morgenländ. Kirche, 1838; Pbilaret 
(ebedem Erzbifhof von Tichernigomw), Erläuterung des Gottesdienftes der morgenl. Kirche 

ıo nach feiner ſymboliſchen Bedeutung (Geſch. d. Kirche Rußlands, deutſch von Blumentbal, I, 
1872, ©.369 f); Gogol, Betrachtungen über die göttl. Yiturgie (zuerft berausgeg. 1857; 
deutjh bei A. v. Maltzew, Liturgifon, 1902, S. IX—CVIID). Das, was in diejen 
Werten zunächſt auffällt, iſt eine Begeifterung, wie die ältere Pitteratur fie doch nicht 
fennt. Der nüchternite iſt der Erzbiſchof. Die beiden anderen genannten Autoren, Laien, 

15 der leßtgenannte ein gepriefener Dichter, reden wie in der Efitafe. Die dramatische Theorie 
von der Liturgie tritt wie eine ausgemachte, felbjtwerftändliche auf. Indem die Horen- 
gottesdienjte mit in die Deutung verwoben werden, erfcheint die ganze Heilsgejchichte vom 
Sündenfall an als das Objekt der Darftellung. Nicht obne Belang ift, daß der Inhalt 
der Gebete, Yefungen, Zurufe ꝛc. genau mit in Betracht gezogen wird. Denn das giebt 

© dem „Drama” eben feinen \nbalt. Die handelnden PBerfonen werden zwar auch in jeder 
minutiöfen Außerlichkeit ibrer Erjcheinung geiftlih gedeutet. Aber das nterefje greift 
doch offenfichtlih über und jucht wieder dem Gedanken, daß die Aöyıa Tod Heod das 
eigentliche Grundelement der Myſterien fei, gerecht zu werden. Muralt bat nicht nur 
die Liturgie, jondern den ganzen Cyklus ber Mofterien und heiligen Zeiten in Betracht 

25 gezogen. Seine höchſte Kategorie in der Würdigung des „Reichtums“ der mandherlei 
Feiern, iſt „rührend“. Die Gefühlsweichbeit des flawijchen Zweigs der ortbodoren Kirche 
drüdt fid darin aus; die Griechen, zumal der alten Zeit, bieten doch ganz andere Kate: 
gorien, folche, die dem „Staunen“, der Yuft des „Schauens” und der Befriedigung der 
„Philoſophen“ gegenüber den firchlichen Feiern Ausdrud gegeben! Bei den genannten 

30 ruſſiſchen Schriftitellern fann man übrigens erfennen, daß die myſtagogiſche Spekulation 
im einzelnen eine Grenze überbaupt gar nicht findet. 

Auf die Litteratur der abendländifchen Kirche, die der vorgeführten morgenländifchen 
zu vergleichen ift, einzugeben, liegt außerbalb der Aufgabe diefes Artikels. Drews a. a. O. 
©. 485 ff. legt den Finger auf Einzelheiten in altgalliihen Dokumenten und in der 

35 mozarabiichen Yiturgie. Wenn er meint, daß die Echtheit der beiden Epistolae des Ger: 
manus von Paris (geit. 576) „ih mit jtichbaltigen Gründen nicht anzweifeln laſſe“, jo 
bat Haud, auf den er ſich da mitbeziebt, in Bd VI, 607,8 ff. doc vorfichtiger geurteilt, 
und 9. Koch in feinem Aufjage über „Die Büherentlaffung in der alten abendländifchen 
Kirche”, THOS 83. Jahrg, 1900, bat ©. 525 ff. Gründe beigebracht, die die Echtheit 

40 wohl ausichliegen. Sehe ich vecht, jo bat das Abendland Feine eigentlih zuſammen— 
hängenden und durchherrſchenden Theorien über die Symbolik im Kultus ausgebildet. 
Wer die Geſchichte der Kultſymbolik bier verfolgen will, findet eine Sammlung in Be: 
tracht zu ziebender Dokumente in Melchior Hittorps Wert De divinis catholicae ee- 
elesiae officiis et mysteriis varii vetustorum aliquot ecclesiae patrum ac scrip- 

storum ecclesiasticorum libri, Paris 1610. Aus der neueſten Zeit nenne ich zur 
Orientierung über eine Spezialität das Werk von Joſeph Sauer, Symbolik des Kirchen- 
gebäudes und feiner Ausftattung j der Auffaflung des Mittelalters (mit Berückſichtigung 
von Honorius Auguſtodunenſis, Sicardus und Durandus), 1902. Analoge Arbeiten 
über einzelne Gebiete der von F Myſtagogie berührten Verhältniſſe der Kirche von 
Byzanz oder überhaupt des Orients fehlen noch ſehr. In Bezug auf die Liturgie iſt die 
Aufgabe noch nicht erledigt feitzuftellen, wie myſtagogiſche Theorie und fortjchreitende 
Entwidelung der Feiern fich twehfelfeitig beeinflußt baben. F. Kattenbuſch. 

Myſterien ſ. die Artikel Sakramente und Spiele, geiſtl. 

Myſtik ſ. Theologie, myſtiſche. 
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N. 
Naaſſener ſ. Ophiten. 

Nabatäer ſ. d. A. Arabien PIE. 767,2 ff. 

Nadhtmahlsbulle j. Bulla in coena Domini ®b III ©. 595. 

Nachtwache ſ. Tag bei den Hebräern. 5 

Nahum, der Prophet. — Litteratur: Qutber, Ausle gan des Propheten Nahum, 
1555; Chyträus, Expl. proph. Nah., Viteb. 1565; Gesner, Paraphr. et expos. in Nah,, 
Viteb. 1604; Safenreffer, Comm. in Nah. et Hab., Stuttg. 1663; Abarbanel, Rabbin. in 
Nah. comm. a J. D. Sprechero, Helmst. 1703; 9. Wild, Meditt. sacrae in proph. Nah., 
Franeof. 1712: Salinsty, Vaticc. Chabacuci et Nachumi, Breslau 1748; 9. 9. Grimm, ı 
Nahum, neu überſ. mit erflärenden Anmerkungen, Düffeldorf 1790; E. Ph. Conz in Stäud— 
lins Beiträgen I, 169; €. 5. Greve, Vatice, Nah. et Hab. Amstelod. 1793; J. Bobin, 
Nah. latine versus et notis philoll. illustr,, Ups. 1806; E. Streenen, Nah. vatic, philol. et 
erit. expos., Hardervici 1508; Frähn, Curr. exegetico-critt, in Nah. proph. spee., Rostoch. 
1806; Ueberfepung mit Erflärung von Moj. Neumann, Breslau 1508, H. Middeldorpi, 
Hamb. 1508, Juſti, Leipzig 1820 und in feinen Blumen althebr. Dichtkunit, IL, ©. 577; 
Hölemann, Nah. orac. vers, germ. öuororsirtrois et scholl. illustr., Lips. 1842. Dal. ferner 
D. Strauß, Nah. de Nino vatic. explan. ex Assyr. monumm. illustr. Berol. 1853; €. 9. 
Blomquiſt, Upj. 1853; F. Gihl, Upf. 1860; M. VBreiteneicher, Münden 1861; 2. Reinte, 
Kritik der alten Berji. des Nahum, Miünfter 1867; Knobels Proph. II, 207: Preiswerls > 
Morgenland V, 97; %. Engitröm, Destructio Nini, Lond. 1760; 9. Gunkel, Nah. in —— 
1893, 233 -244; a. Billerbech u. U. Jeremias („Der Untergang Ninivehs und die Weis: 
jagungsjchr. des Nahum von Elkoſch“) in Delipfhs und Haupts „Beitrr. zur ſemit. Sprad): 
wiſſenſchaft“ III (1895), 1; Wellhaufen, Skizzen und Vorarbeiten Yv 158. 

1. Der Name In 2 (griech. Naovu, vgl. Le 3, 25, lat. Nahum oder Naum, vgl. 
4 Er 1, 40) ift von in gebildet, wie ET” von E77, und bedeutet troftreich (vgl. die 
pbön. n. pr. EM>ST2 ſ. corpus inscriptionum semitt. 93. 94. 123). Mit diefer Be- 
deutung ftimmt der für Israel troftvolle Inhalt der Weisfagung zufammen, jofern fie 
die Verheißung enthält, daß Jabve an dem damaligen Hauptfeind Israels, an Affur, 
die Strafe vollziehen werde. 2. Nabum wird 1, 1 genannt "PT FORT: der Elkoſchith; a 
LXX. Vulg.: ’Eixeoaios, Elcesaeus. Hieronnmus jagt zu Na 1: 1 daß Helcesei 
ein Dörfben in Galiläa fei, das ibm ſelbſt ein Führer (eireumducens) gezeigt babe: 
vielleicht das heutige El-Kauzeh bei Hama in Napbtali; nab Epipbanius it ein Dirt in 
der Nähe von Böt-Dschibrin d. i. Eleutheropolis (j. Eb. Neitle 3d PV 1878, ©. 222 
bis 225) gemeint. Knobel und Hisig (in der 1. Aufl. feines Komm.) fuchten Elloſch in 35 
dem im Alten Teftament nicht erwähnten Kapernaum, das man als Sm: "er, Dorf 
Nabums, deuten zu dürfen meint. Allein diefer Kombination feblt es an jeder hiftori- 
ſchen Grundlage; und da die Meinung der heutigen Morgenländer, welche als den Ge: 

burtsort des Propheten den Ort Alkusch (VA) in Aſſyrien, unweit von Moful 

anfeben, ſich auf eine erſt im 16. Jahrhundert auftretende Überlieferung ſtützt, fo bleibt 40 
man entweder bei obiger Angabe des Hieronymus (vol. Cyrill. Alex. ad Nah. 1, 1), 
ober bei der des Epipbanius, was deshalb vorzuzieben, weil Nabum nach 1,9. 12®, 13; 
2, 1 in Juda geichrieben bat. Was die inmeren Gründe betrifft, aus welchen bervor- 
geben jol, daß Nabum vielmehr in Ajivrien gefchrieben, jo find fie ſehr ſubjektiver Natur. 
tur beiläufig, jagt Ewald, blide er auf Juda bin; feine Spur verrate, daß er in Juda #5 

geichrieben, vielmehr folge aus der Faſſung der Worte 3, 1, daß er fehr weit von Jeru— 
jalem und Juda geredet. Schon die allgemeine Farbe des Buches beurfunde den Mugen: 
zeugen. Allein, was letztere Bebauptung anlangt, jo ift die Belanntichaft mit affyriichen 
Dingen, die uns in dem Bud) entgegentritt, nicht größer, als fie von den aſſyriſchen In— 
vaſionen ber jeder Bewohner Paläſtinas baben konnte. Denn die Ortsfenntnis, welche b0 
2, 7 vorauszufegen jcheint, it feine genauere, ald man fie von der berühmten Stadt 
wohl in ganz Vorderafien hatte. Die Lebendigkeit der Schilderung aber gebt durch das 
ganze Bud. Kap. 1, 2--16 ift nicht weniger lebendig, als Kap. 2, und doch wird nie: 
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624 Nahum 

mand daraus ſchließen wollen, daß Nahum das alles mit leiblichen Augen geſehen habe, 
was er uns 1,2ff. in jo großartigem Bilde vor Augen ſtellt. Daß feine Spur Nahums 
nn in Juda verrate, wird von anderen bejtritten, wie von Maurer und Hitzig, 
der auf 1, 4 hinweiſt, von Umbreit, auf den die Worte 1, 13—2, 2 gerade den ent: 
gegengefegten Gindrud, wie auf Ewald, machen. So kurz aud der Blid auf Juda iſt, 
jo nimmt er doc, da die Weisjagung gegen Ninive Doc) nur für Juda beitimmt, aljo 
Mittel zum Ztved it, eine ſehr bedeutjame, zentrale Stellung im ganzen Des Buches 
ein. Was endlich die aſſyriſchen Wörter anlangt, telche das Mobnen des Propbeten in 
der Nähe Ninives beweiſen jollen, jo fann Ewald nur drei nambaft macen, nämlich 

10 227 2, 8, 55772 3, 17 und "SEE cbendaf. Allein daß das erfte dieſer Wörter die 
Perſon der affprifchen Königin oder jogar den Namen derfelben bezeichnen foll, ijt doch 
mebr als fraglid. Warum follte ET nicht als Hopbal von >27 zu faſſ en und die Stelle zu 
überjegen fein: „Es iſt beichlofjen, fie (Die Königin Ninive) wird gefangen, weggeführt?“ 
Anders verhält es ſich mit den beiden anderen Wörtern. Die aſſyriſche Herkunft des 

15 offenbar ein Amt bedeutenden Worts 177 (Fürſt, Großer) it wabrjcheinlich ; -ZEU wird 
neuerdings auf ein aſſyriſches tupsarru zurüdgefübrt (val. Friedr. Delitich, Wo lag 
das Paradies, S. 148) i. d. Bed. Tafeljchreiber und als Bezeichnung einer Würde bei 
den Ajjorern und Medern erklärt. Aber weit entfernt, daß die Kenntnis ſolcher Worte 
einen aſſyriſchen Aufenthalt des Propheten vorausfegt, erklärt jie ſich vielmehr umgelebrt 

0 vollfommen aus dem Aufentbalt der Aſſyrer in Paläftina, wie ja auch Jeremia 51, 27 
das Wort "ES gebraucht, obne daß es nod jemand eingefallen wäre, wegen dieſes und 
mancher anderer aus den öjtlichen Sprachen entnommener Wörter an einen Aufentbalt 
diejes Propheten in jenen Yändern zu denken. Wir fönnen ſonach feinen von den Gründen, 
welche man beigebradıt bat, um zu beweilen, daß Nabum in Afjyrien gejchrieben, für 
überzeugend anſehen. 3. Was die Frage nad der Abfaſſungszeit des Buches betrifft, ſo 
halten die Meiſten dafür, Nabum babe zu Hiskias Zeit geweisſagt, doch mit dem Unter: 
ichied, daß ihm die Einen vor Sanberibs Niederlage vor Jerufalem auftreten, ja diefelbe 
vorberfagen laflen, die Anderen in jener Niederlage gerade die Veranlafjung zu dieſer 
propbetiichen Außerung feben. Andere machen Nabum zu einem Zeitgenoffen $ —*8* 

30 Ewald weiſt ibn der Zeit Joſias zu, da er annimmt, der Prophet babe den Angriff des 
Phraortes auf Aſſyrien vor Augen; no etwas ipäter jegt ibn Hitzig an; Coccejus 
geht bis auf „ojafim, bis auf Zedefia Clemens von Alerandrien berab (Strom. 1, 392). 
Bocart Phaleg © . 6) will Nabum fogar nad Jeremia und Ezechiel anſetzen. Dieſes 
Hin: und Herraten der Ausleger legt allerdings den Schluß nabe, daß der Tert für die 

35 Beftimmung der Abfafjungszeit feine fichere Handhabe biete. Man meint freilich, die 
Niederlage Sanberibs vor Jeruſalem (2 Kg 19, 35f.) müſſe bem Propheten noch in friſchem 
Andenken geweſen fein. Allein Stellen, wie 1, 11f.; 2,3, laut welden aus Ninive 
Der hervorgegangen, der gegen Jahve und fein Heiligtum das Schlimmſte plante und 
ausführte, berechtigen nur zu dem Schluß, daß die für Jeruſalem fo gefäbrlide Invaſion 
* Aſſyrer unter Sanherib der Vergangenheit angehörte. Ebenſo iſt die Meinung, daß 

14 die Ermordung Sanheribs (Jeſ 37,385 2 Kg 19,37) geweisſagt ſei, als mit den 
Hinten unvereinbar abzumweifen und nicht einmal ſo viel richtig, daß der Propbet auf 
diejes Ereignis Nüdfiht genommen (j. Keil z. d. St.) Hienach ift alfo die Behauptung 
E. Nägelsbachs, daß die Abfaſſung unjeres Buches jtattgefunden baben müfje nach jener 

5 Niederlage und vor der Ermordung Sanberibs, unbaltbar. Den einz zigen ſicheren An- 
baltspunft für die Beſtimmung der Abfaſſungszeit bietet die Stelle 3, Sff., wo Ninive 
zugerufen wird: „Biſt du beſſer, als No:Amon, am Nilftrom gelegen, . Wafler rings um 
fie ber, die da eine Veſte des Meeres, deren Mauer der Strom? Äthiopier in Menge 
und Agypter ohne Zahl, Put und die Lybier waren dein Beiſtand. Auch ſie wanderte 
fort, zog in die Gefangenſchaft“ u. ſ. f. Es F hier ein hiſtoriſches Fakium ange gen, 
das nad) Schrader (Die Keilinfchr. u. d. A. T. zu Nab. 3, 8ff.; Dunder, Seid. 
Altert? IL, 382 f.; E. Meyer, Gef. d. Altert. I, $ : 392: Tiele, Babyl. aſſyr. Geſch. © —* 
durch die affyechen Infchriften feſtgeſtellt iſt. Diefelben berichten bon der Zerftörung 
No-Amons d. i Thebens in ganz ausdrüdlicher Weiſe. Danach war es Afi urbanipal, 

der Sohn und Nachfolger Ajarbaddons, welcher in feinem zweiten gegen Urbamani, den 
Nachfolger Tirbafas gerichteten ägyptiſchen Feldzug Theben jenes Scidjal bereitete. Da 
nun von einer jonftigen früberen oder jpäteren Zerftörung Thebens nichts befannt ift, 
jo kann fein Zweifel darüber obwalten, daß Nabum dem Aſſyrer das gleiche Schidjal 
androbt, das dieſer jelber jener ägdptifchen Hauptjtadt bereitet hat. Auch die Zeit diejes 

6 Greigniffes läßt ſich nah Schrader genau beftimmen, fofern aus den aſſyriſchen Annalen 
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feſtgeſtellt werden kann, daß der aſſyriſche Feldzug gegen Agypten bald nach Tirhakas 
Tod ſtattgefunden. Da nun Tirhaka 664 v. Chr. geſtorben iſt, jener zweite ägyptiſche 
Feldzug vielleicht ſchon im Jahre darauf ſtattgehabt bat, die Zerſtörung No-Amons aber 
noch in der friſchen Erinnerung des Propheten war, ſo iſt etwa das Jahr 660 der Zeit— 
punkt, in welchem Nahum jein prophetiſches Wort gegen Ninive geredet bat. Wir hätten 
dasjelbe ſonach der Negierungszeit Manafjes zuzumeiien. Bei diefem Nefultat wird es 
jein Verbleiben haben müfjen, jo lange es nicht gelingt, eine frübere Zerftörung Thebens 
geichichtlich nachzumweifen. Daß eine ſolche jchon durch Sargon zu Hisfias Zeit erfolgt fei, 
wie man behauptet bat, läßt ſich nicht erbärten (vgl. Deligih, Der Prophet Jeſaja', 
S. 240). 4. Das Buch des Propheten bildet ein mwohlgeorbnetes Ganze. Die Kapitel: 
einteilung entjpricht den drei Hauptiwendungen der Rede. Das erjte Kapitel enthält Ein- 
leitung und Thema der Weisjagung, das zweite die Schilderung des Gerichtsvollzugs an 
Ninive durch ein von Jahve entbotenes Heer, das dritte zeigt, wie der Untergang Ninives 
durch jeine Schuld, bei. die Blutfchuld berbeigeführt wird. In Bezug auf die Integrität 
des Buchs ift der erfte Teil der Überfchrift, (777°? RE) von Eichhorn, Berthold, Ewald 
u. a. als echt bezweifelt worden, allein derjelbe ift, weil fonjt das Objekt der Drobung 
1, 8. 11 nicht erfichtlich, unentbehrlih. Auch der 2. Teil (Gefiht N. des EIE.) könnte, 
wie Drelli richtig bemerkt, nicht leicht wegbleiben und erweckt durch die ſonſt nicht er- 
baltene Angabe über die Herkunft des Verfafjers Zutrauen; nur wird er im Unterjchied 
vom erjten nicht von Nabum jelbit, jondern jonjt von kundiger Hand vorgejegt fein. 
Gunkel a. a. D. u. a. jeben in 1. 2, 1. 3 einen allerdings vielfach bis zur Unkenntlich— 
feit entjtellten Pjalm, der dem Buch Nabum Später vorgejegt worden ſei; Wellhaufen a. a. O. 
bezeichnet 1, 13; 2, 1. 3 als eingefchoben. 

Von der Redeweiſe des ‘Propheten jagt Yorwtb — De s. poös. Hebr. p. 216 ss. 
— mit Recht: Ex omnibus minoribus prophetis nemo videtur aequare subli- 
mitatem, ardorem et audacem spiritum Nahumi. Adde quod ejus vaticinium 
integrum ac justum est poema. Exordium magnificum est et plane augustum; 
apparatus ad excidium Ninivae ejusque exeidii descriptio et amplificatio ar- 
dentissimis coloribus exprimitur et admirabilem habet evidentiam et pondus. 
Eigentümlichkeiten der Sprache Nahums find Aramaismen #77 suspiravit (2, 8), 77 
eurrens (3, 2; außerdem nocd im Deboralied Ri 5, 22), und vielleicht MIT7E (2, 4). 
Über die eigentümlichen Suffirformen 77723 2, 4 und 2282 2, 14 vgl. Stade, 
Yebrb. der bebr. Sprade, ©. 20, Anm. 1 und 213. in leßterer Form liegt ficher ein 
Schreibfehler vor, wie denn der Text des Buches ficher nicht ohne Verderbnifje ift. In der 
oben angeführten Schrift von Billerbed und Jeremias bat derjelbe eine eingebende Er: 
Örterung, auch im militärifchstechnifcher Beziehung, unter Zubilfenabme aller Mittel der 
Aſſyriologie erfahren. Bold. 

Name, biblifche Bedeutung desjelben. — Matthaei Hilleri, Onomasticon 
sacrum, Tubingae 1706; Simonis Onomasticon sacrum Hal. 1741; 9. Ewald, Ausf. Lehr: 
buch d. hebr. Sprade* (1863) ©. 667 ff.; Fr. Böttcher, Ausf. Lehrb. d. hebr. Spr. I (1866) 
©. 314f.; Eb. Neitle, Die israelit. Eigennamen nad ihrer religionsgeſchichtlichen Bedeutun 
Harlem 1876; Robertson Smith, Kinship and Marriage in early Arabia, Cambridge 1885; 
dazu Nöldefe Zdm& 1886 ©. 156Ff.; Fr. Ulmer, Die jemitifhen Cigennamen im AZ, I, 
Leipz. 1901; Jul. Böhmer, Das biblifche „Im Namen“, Giehen 1898; derjelbe in Ecjlatters 
und Cremers Beiträgen zur Förderung chriftl. Theol. V, Heft 6 (1901): Zwei wichtige Kapitel 
aus der bibl. Hermeneutif; Fr. Gieſebrecht, Die altteftamentliche Schätzung des Gottesnamens, 
eg er 1901. Vgl. ferner Debler in Aufl. 1 u. 2 diejer Encyklopädie unter „Name“, ebenjo 
von Wittihen in Schenkels Bibellerituon; ebenjo von G. Baur bei Riehm, B. Hdmwb.; Cremer, 
Neutejtamentl. Wörterbuch unter öroua; Hamburger, Realencyklop. des Judentums II, 828 ff. 
gl. aud) die Lehrbücher zur Altteſt. Theol. von Dillmann, Schulp u. ſ. w. 

Wenn in allen Sprachen die Namen der Gegenjtände urjprünglich nicht willfürlich 
gewählte Klangformen find, fondern bedeutfame Benennungen nach bejondern Merkmalen, 
die man an den Dingen wahrgenommen, und diefe Grundbedeutung der Wörter in den 
ſemitiſchen Sprachen im allgemeinen durcfichtiger und darum bewußter geblieben ift als 
in den indogermanifchen, jo gilt beides auch in Bezug auf die Perfonennamen. Die alten 
Hebräer pflegten ein Kind nicht zu benennen, obne an die Bedeutung des verliebenen 
Namens zu denken, und wenn derſelbe auch ſchon ſehr frübe etwa ein Familienerbſtück 
fein mochte, jo bejann man fich doc auf feinen Inhalt. Ja man bildete immer wieder neue 
Perfonennamen, um die Eigenart oder die befonderen Verbältniffe des Benannten auszu— 
drüden, jo daß der Prozeß der Sprachbildung ſich in der Schaffung von Eigennamen fortjeßte. 
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Wie der Menſch vor Zeiten die Tiere nach einem befonders bervorjtehenden Merkmal 
benannt hat, wober ihm feine durchgehende Verſchiedenheit von ihnen zum Bewußtſein 
fam (Gen 2, 20), jo trachtete man auch im Namen, melden man dem Menjchen beilegte, 
jeine Befonderbeit, feine Andividualität auszuprägen. Das Wort 25 bedeutet denn aud 

5 eigentlich das bervorftechende Kennzeichen oder Wahrzeichen, das charakteriſtiſche Merkmal. 
Die verfchiedenen Anfichten über feine Etymologie ftebe bei Böhmer, Das bibl. Im Namen, 
S. 20. — Auch Orticaften und Urtlichfeiten pflegte man durchfichtige, nicht ſelten 
appellativ gebrauchte Namen beizulegen (Mizpa, Nama, Sichem u. dal.), bäufig aber aud 
jolcbe, welche die Erinnerung an eine Begebenbeit feitbalten jollten (Gen 26, 20.33 u. ſ. f.). 

10 Viele Stätten find nad einer Gottheit genannt, der fie geweiht waren, ſei e8 einem 
früber da verehrten heidniſchen Gott (Betb Schemeſch, Beth Dagon u. ä.), oder einer 
Erſcheinung des Gottes Israels (Betbel, Penuel u. a.). 

Ahnlich ſpiegeln ſich in den Verſonennamen etwa die Umſtände, in welchen ſich die 
Familie zur Zeit der Geburt des Kindes befand Ex 18, 3f. Die Propheten machten 

15 zuweilen die Namen ihrer Kinder zum Erinnerungsmal, welches die Summe ihrer Weis— 
ſagung fortwährend bezeugte, Jeſ 7, 35 8, 35 Hof 1, 37. Im allgemeinen aber gebt 
die Abficht bei der Namengebung dahin, das Kind jelber zu charakterifieren. So ſchon 
bei den in der älteften Zeit und bei den Nachbarn Israels noch bäufigeren Tiernamen 
der Perſonen: Jael, | Schafan, Rachel, Debora, Chulda u. dgl. Man bat darin Totemis- 

20 mus jeben wollen, als läge die Vorftellung zu Grund, daß der Stamm vom betreffenden 
Tier abjtamme. Allein dafür feblen, wie Nöldeke gegen Robertſon Smitb gezeigt bat, 
die Anbaltspunfte. Vielmehr joll die Eigenart des Individuums, die es an fid trägt 
oder die man ibm wünſcht, durch die bervorjtechende Eigenichaft des Tieres gekennzeichnet 
werden. Wgl. die Tierbilder im Segen Jakobs Gen 49. (Über arabiſchen Aberglauben 

25 dom Einfluß des Kindesnamens auf das Kind ſelbſt fiebe Wellhauſen, Reſte arab. Heiden- 
tums?, ©. 199.) Der Mann Oreb oder Seeb kommt dem Naben oder Wolf an Beutegier 
gleich, das Mädchen Chulda dem Wiefel an Anmut und Schnelligkeit. Auch der aus 
der gebrüdten Zeit des Erils ftammende Männername Par'oſch (Flob) iſt auf dieſe Weiſe 
wobl verjtändlich, wenn man fih an 1 Sa 24, 15; 26, 20 erinnert. Aucd der viel 

30 früber zu belegende Name Thola (Wurm) mag auf elende Yebensumftände deuten; vgl. 
Bi 22, 7. Auch Pflanzennamen wie Thamar (Dattelpalme), Eſchkol (Traube, männlich), 
Kor (Dom) u.ä. erflären fich leicht auf dieſelbe Weife, da dieſe Gewächſe ihre fprechende 
Eigenart haben; vol. die Fabel Jothams Ri 9. Ähnliche Naturfombolit zeigen Namen 
wie Barak (Blih), Billab (Schatten, weiblich) u. a. Die charakteriftiiche Eigenſchaft 
äußerlicher oder innerer Art kann auch obne Bild durch den Eigennamen genannt jein wie 
Kareach (Kahl) 2 Ka 25, 23; Paſeach (Hinkend, Claudus); Schtlömoh, (Friedreich); 
David (Liebling). Doch find die von leiblichen Außerlichkeiten genommenen Eigennamen 
bier viel jeltener als z. B. bei den Nömern. 

Es überwiegen überhaupt bei den Israeliten im Gegenſatz zu den bisher aufgeführten 
0 Benennungsarten die religiöfen, was, wie Böttcher bervorbebt, auch den Griechen gegen: 

über einen auffälligen Unterfepieb ausmacht, da bei den Iegtern zahlloſe Bildungen auf 
Önuos, Aaos, qoxoc, avaf, xgarns, tuuos, #Ans (von xAdos), ferner mit aguoro, zadkı, 
agı, ev U. dgl. dem Staatsleben, Ehrenwettjtreit, und äſthetiſchen Wohlgefallen gelten. 
ie Vorliebe für tbeopbore Berfonennamen it allerdings nicht bloß den Israeliten eigen; 

fie zeigt fich z. B. auch bei den ihnen nabe verwandten arabijhen Stämmen, von welchen 
die minätfchen und ſabäiſchen Anichriften berrübren, von deren Eigennamen aus wieder 
auf altkanaanäiſche und altisraelitiihe wie Abimeleh, Abiejer, Abigail, Achimelech, Am— 
minadab u. a. ein neues Licht gefallen ift, wodurch fie ebenfalls als tbeopbore erjcheinen. 
Siehe Fr. Hommel, Altisraelit. Überlieferung 1897, ©. 75ff. Die Benennung eines 

co Kindes nadı einer Gottheit ſchloß ein Bekenntnis zu ihr in fi, wenn auch fpäterbin oft 
mehr Gewohnbeit als bewußte Abficht dabei walten mochte, wie denn z. B. Abab feine 
mit Vebel gezeugten Söhne Ahasja und Joram hieß, was immerhin zeigt, daß er ſich 
von Jahveh nicht losſagen wollte. In den zahlreichen Fällen, wo eine beſtimmte Eigen: 
ſchaft Gottes oder ein näheres Verhältnis zu ibm in dem Namen des Kindes aus— 

65 gefprochen war, bildete derſelbe einen Segenswunſch und eine heilvolle Loſung für das 
Leben desjelben. Wenn die Namengebung mit der Beſchneidung verbunden mar (ſ. BD II 
©. 660,4), jo mußte das religiöfe Moment um jo mebr bervortreten. Bei Mädchen 
foll fie am Tag der Entwöhnung erfolgt fein. Auf die Wahl des Namens hatte übrigens 
die Mutter am meiſten Einfluß (Gen 29 und 30; 1 Sa 1,20; 4,21; vgl. aber auch 

X 1,59ff.). 
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Dieje tbeophoren Eigennamen find von bobem Wert für die Religionsgeſchichte. Sie 
laſſen erfennen, welde Gottheit zu einer Zeit befonders verehrt, welche Gottesnamen 
bauptfächlih im Gebrauch waren, und geben auch merkwürdige Winke darüber, in welchem 
Berbältnifje man zu feinem Gotte jtand. In der früheften Zeit berricht die allgemeinfte 
und einfachite jemitische Benennung Gottes vor: El. Vgl. Israel, Ismael, Eliefer u. ſ.w.; 5 
daneben Schabdaj, jo in Zuriſchaddaj Nu 1, 6; Ammiſchaddaj, 1, 12. Wie in jenen 
altarabijhen Perſonennamen, wo ebenfalls EI in der ältejten Zeit vorberricht, finden fich 
auch in den älteften hebräiſchen viele, wo die Gottheit durch einen vielfagenden Verwandt: 
ſchaftsnamen umfchrieben iſt. So mit Abi, Acht, Ammi: mein Vater, mein Bruder, mein 
Oheim: Abinvam: mein Vater ift huldvoll; Achitub: mein Bruder ift Güte; Amminadab : 10 
mein Obeim (7 eigentlih Bruder des Vaters, daher Vormund, Beichüger) it freigebig. 
Diefe Gottesnamen lafien auch bei den Israel vertvandten Stämmen auf eine urfprüng- 
lich reinere Auffafjung Gottes und ein inniges Verhältnis zur Gottheit ſchließen. Bon 
Moſe an treten dann Zufammenjegungen mit Jabveb, Jabu, Jeho, Yo ein und werden 
etwa von David an vorberrichend. So zuerjt Jochebed (Mutter Mojes), Jehoſchua u. ä.; 15 
auch mit Nachjegung diejes Namens: Adonijabu, Sefarjabu u. |. f. 

Die Bildung neuer Namen läßt fich bis im nacheriliiche Zeit hinab verfolgen, was 
beiveift, daß im Wolfe der Sinn für die Bedeutung des Namens lebendig blieb. Daneben 
begreift fich, daß man in der Negel auf befannte Namen griff, die durch ihren Sinn oder 
durch die Erinnerung an frübere Träger derfelben empfohlen wurden. So liebte man dem 20 
Entel den Namen des Großvaters, dem Neffen den des Obeims, etiva auch dem Sohn 
den des Vaters zu geben. Yebteres Tob 1,9; vgl. Le 1,59. In der fpäteren jüdiſchen 
Zeit wurden vorzugsweiſe auch Namen aus der älteften Gefchichte wieder aufgefriicht, welche 
jonjt wenig üblich geweſen waren, wie Jakob, Joſeph, Simeon, Maria (Mirjam) u. ä. 
In diefer fpätern Zeit find auch aramäiſche Namen häufig wie Martha, Tabitba, Kaiphas u. a., 3 
daneben manche griechiiche feit der mazedonifchen Periode, ſpäter römische, jo Alerander, 
Andreas, Andronifus, Antipater, Aquila, Markus; fogar ſolche, die an fremde Götter 
erinnerten, wie Apollonius, Bacchides, Demetrius, Epapbroditus. Solde fremde Namen 
erſcheinen in der Volksſprache bäufig abgekürzt, wie Antipas, Epaphras u. ä. Ebenſo 
wurden die bebräifhen Namen vielfach grägifiert: Yazarus aus Eleafar; Matthäus aus zo 
Amitthbaj; Ananias aus Chananja; Alkimos aus Eljafim; Jaſon aus Jeſchua (Fo). 
Ant. 12, 5, 1), Hyrkanus aus 71777 (d. b. Flavius). Manche wählten aud einen grie- 
chiſchen Namen, der als Überjegung des jüdifchen gelten fonnte, 3. B. Dofitheus oder 
Tbeodotus jtatt Nathanael, Elnatban, Nikolaus ftatt Bileam, oder einen ſolchen, der auch 
nur äbnlichen Klang batte. Dabın gehört vielleiht auch Saulue-Paulus. Manche Juden 35 
batten außer dem bebrätfchen Namen einen griechifchen oder römifchen Zunamen, jo Jeſus 
mit dem Zunamen Juſtus Kol 4, 11; Jobannes mit dem Zunamen Markus AG 12, 12. 
Vgl. für die jüngere Zeit Zunz, Namen der Juden, Yeipz. 1837; Hamburger, Real-Encykl. I 
unter „Namen“. 

So ſehr ift bei den Ssraeliten der Name das Wahrzeichen der Perſon, der Ausdrud 40 
der individuellen Eigenart, daß zwiſchen ihr und ihrem Namen ein lebendiges Wechjel: 
verhältnis ftattfindet. Der Name ift für ibr Wefen und Ergeben von Bedeutung (no- 
mina sunt omina); jtimmt er nicht damit überein, jo follte er umgeändert werden 
(Rutb 1, 20F.), wie denn überhaupt im Sprachgebrauch die Übereinjtimmung zwiſchen 
dem „Genannt werden” und dem tbatjächlichen Beitand vorausgefeßt wird Ho 2,1; Nelas 
1, 26 u. oft. Wal. auch Jeſ 9,5. In der That waren Namenänderungen nicht jelten, 
wenn jemand in eine neue Yebensstellung trat, etwa mit einem Ehrenamt betraut wurde, 
oder ſonſt für jeine Umgebung einen anderen Charakter annehmen follte. Gen 41, 45; 
2 Kg 23, 34 ua. Vgl. auch die Umnamungen Gen 17, 5. 15; 32, 28f. u. ä. Auch 
von Lehrern und Meiftern werden den Nüngern etwa Namen gegeben, die ihre geiftige so 
Eigenart zutreffender ausdrüden jollen als ibr Kindesname. Vgl. Jedidja 2 Sa 12,25; 
Boanerges Me 3, 17; Kepbas-Betrus Yo 1, 43. — Ein „neuer Name“ ftellt eine neue 
Ebrung in Ausfiht Jeſ 62, 2; vgl. 65, 15; Apk 2, 17. 

Weil zwijchen der Perfon und dem Namen, den fie trägt, ein lebendiger Zufammen: 
bang bejtebt, jo wird großes Gewicht darauf gelegt, daß der Name durd die Kinder und 55 
Nachkommen auf die Nachwelt fortgepflanzt werde. Gen 48, 16; Dt 25, 6f.; Nu27,4; 
Rutb 4, 5. 10. 11; vol. 2 Sa 18, 18. Bu bejtimmter Unterfcheidung von leid): 
namigen, aber aud oft um auf die Abitammung Gewicht zu legen, wird denn auch zum 
eigenen Namen der des Vaters hinzugefügt, mit 72 eingeleitet; dabei mochte nad) den 
Verbältniffen die Abficht walten den Betreffenden zu chren oder berabzujegen; letzteres co 
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it 3. B. Jeſ 7, 4; 1 Sa 22,8 der Fall. Später wurden joldhe Patronymika geradezu 
zu Eigennamen, wie Bartholomäus (— Bar Thalmaj), Barabbas, Barjefus u. ä. Dies 
erinnert an die Hunje, den Dednamen der Araber, welcher aber davon verfchieden it: 
Die Araber pflegen außer ihrem Kindesnamen befonders im traulichen Verfebr noch einen 

5 Beinamen zu führen, der meift von ihrem älteften Sohne abgeleitet ift, wie Abu Seib, 
Vater des Seid, und oft den Hauptnamen ganz verdrängt hat. 

Daraus, daß im Namen die Bejonderheit des Individuums ſich ausprägt, wird die 
Redeweiſe verftändlich, wonach Gott jemand mit Namen gekannt oder gerufen und berufen 
babe Er 31, 2; 33, 12. 17; Jeſ 45, 3%; 49, 1. Es bandelt fih an ſolchen Stellen 

ıo um perjönliche Berufung einer bejtimmt ausgeprägten Individualität. Das Wort NY 
jtebt denn auch geradezu für Einzelperjonen, Jndividuen Nu 1, 2. Ebenſo ift im NT 
Övöuara gebraudht Apk 3, 4; 11, 13, wie Luther Er 34, 23 „Mannsnamen” für Per: 
fonen jegt und man im ſchwäbiſchen Volt noch bören kann: „Es it ein Mannsname 
borbeigegangen.” 

16 Der Name Gottes nun tft, wie ſich Schon nach dem fonjtigen Sprachgebrauch er: 
warten läßt, von befonders hoher Bedeutung. Wurden jchon leblofe Dinge und Tiere 
nad dem benannt, was ihnen charakteriftiich ift, find die Namen der Menfchen der Aus: 
drud ihrer bejonderen Eigenart und findet eine lebendige Wechjelbeziebung zwiſchen der 
Perſon und ihrem Namen ftatt, jo läßt fi im voraus denken, daß auf den Namen ber 

20 Gottheit ein außerordentliches Gewicht gelegt wurde und man in ibm die Ausprägung 
des beitimmten Gottes jab, den man verehrte oder der eigenartigen Offenbarung, welcher 
man teilbaftig geworden war. Daß die Benennung Gottes nichts Gleichgiltiges war, 
vielmehr ein bedeutfamer Erponent der empfangenen Offenbarung, zeigt Er 3, 13, wo 
Mofe, um mit Zuverfiht vor fein Volk treten zu fünnen, den dharakteriftiichen Namen 

25 des Gottes der Väter wiſſen muß, der ihn fendet. Zwar ift nicht richtig, daß jeder 
neue Name einen neuen Gott bedeute. Man batte von jeber bewußtermaßen verjchiedene 
Namen oder Umjchreibungen für denjelben Gott. Aber wie durch einen neuen Menſchen— 
namen eine neue Zebensitellung oder ein neues Verhältnis, jo fann auch eine neue Phaſe 
der Gotteserfenntnis oder der Beziehungen zu Gott durch einen neuen Gottesnamen ge 

30 fennzeichnet fein Er 6, 3. Darin liegt, dan Gottes Weſen in einem Namen ich nicht 
erichöpft. Wohl reflektiert der Israelit nicht über Gottes Weſen an fich, jondern hält 
ſich an den Gott, der ihm erkennbar und darum nennbar geworden ift. Aber er fennt 
eine fortjchreitende Offenbarung und bat darum das Bedürfnis, neue Namen Gottes zu 
prägen, oder wenigftens den Namen Gottes durch Zufäge zu erweitern. Vgl. Jahveh Ze: 

35 baoth und jolde Zuſätze wie Er 34, 6f. 
Es verjtebt ſich von jelbit, daß der Name Gottes etwas ſakroſanktes war, nicht zwar 

in dem Sinn, daß er überhaupt nicht hätte ausgefprochen werden dürfen. Ein „Namen: 
tabu” nadı Art der Auftralier ift der altisraelitiichen Neligion ganz fremd. Ein ſolches 
taucht auch nicht Am 6, 10 auf (Giefebrebt S. 128), wo nad ei 19, 17 zu erklären 

so it. Und die ängjtliche Vermeidung der Ausſprache des beiligften Gottesnamens Jabveb 
(. 8b VIII, 529 ff.) gebört erit der jpätjüdiichen Zeit an, wo man ibn im Gebraud) 
durch einen weniger heiligen (Adonaj u. dgl.) oder dur das Appellativ CET (Mifchna ; 
NO Samaritaner) erſetzte, welches Ye 24, 11, vgl. Dt 28, 58 dafür jteht. Jene über: 
triebene Scheu ift daraus gefloffen, daß man das >27? Ye 24, 11. 16 nicht mehr richtig 

45 veritand, möglicherweife auch ſchon unter Mitwirtung babylonischen Aberglaubens, der 
jih noch jpäter jedenfalls bei den juden des schem hamäphöräsch (77°) in jelt: 
jamer Weiſe bemächtigt bat. Wichtig it, daß Gen 32,30; Ni 13,18 himmliſche Mächte 
ericheinen, deren Namen dem Menſchen zu kennen verwehrt ift, da er um ihr gebeimnis- 
volles Weſen nicht willen joll. Aber gerade der beiligjte geoffenbarte Name des Bundes: 

50 gottes wird im Gegenteil ſehr häufig genannt und ebenfo offen wie mit Nachdruck an— 
gerufen im Gebet (Gen 4, 26; 12, 8; 1 Kg 18, 24 u. f. w.), beim Eidihwur (1 Sa 
20, 42 und oft) und eben daraus läßt fich erjeben, wer ſich zu diefem Gott befennt 
3epb 1, 5; Jeſ 48, 1. Aber ſchwer verfündigt fich, wer diefen Namen läjtert (Ye 24, 
11. 16), oder zu falfchem Eide mißbraucht (Er 20, 7; Dt 5, 11; Xe 19, 12), oder mit 

55 fäljchlicher Berufung auf ihn weisjagt (Dt 18, 22); denn was in feinem Namen geredet 
it, macht den Anſpruch, von ibm jelbjt geredet zu fein. Durch Anrufung diefes Namens 
jet fi der Menſch mit Gott in Verbindung wie beim Beten, jo beim Segnen Dt 21,5; 
Bi 129, 8. 

Wenn über einem Volk oder Yand „der Name Jahvehs ift ausgerufen worden”, jo 
co hat er Beſitz davon ergriffen und jteht zu diefem Beſitztum in einer innerlichen, perjön- 
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lihen Beziebung Am 9, 12; Dt 28, 10. Der Ausdrud ift von menfclicher Proflama- 
tion eines Eigentümers oder Negenten bergenommen. Jedoch iſt dabei die Meinung, 
daß diefe Ausrufung oder Anrufung des göttlichen Namens nicht willfürlich von menfc- 
liher Seite geſchehen ſei. Um vor Gott rechtsgiltig zu fein, muß Gott felbjt eine folche 
Beziebung geitiftet haben. Dies gilt namentlib auch, wo ein beiliger Ort, Tempel, 
Altar Träger feines Namens fein fol. Vgl. Er 20, 24 „an jeglicher Stätte, wo ich 
ein Gedächtnis meines Namens ftiften werde”. So ift die Bundeslade von ibm jelbit 
geweiht (2 Sa 6, 2). So bat er das Haus erwählt, mwofelbit fein Name wohnen, d. b. 
dauernd feinen Sitz baben fol 1 Kg 9, 3; 11, 36; 2 Kg 21, 4; 23, 27; Neb 1, 9; 
Ser 7, 12. 14 u. a. Die Bedeutung eines ſolchen Heiligtums liegt eben darin, daß es 
den Namen Jabvebs erbaut ift, 1 Kg 3, 2; 5,17. 195 Jeſ 18, 7 u. f. w. Daß dort 
der Name Jahvehs wohne, will mehr bejagen, als daß er dort angerufen werde: der 
Name Jabvebs iſt dafelbft (1 Ka 8, 16. 29 und oft); d. b. die Offenbarung diefes ge: 
beimnisvollen Gottes bat hier eine Stätte. Daß auch bei diefen lokalen Weiben der 
eigentlihe Name Gottes nicht gleichgiltig war, läßt fich daraus erfennen, daß Altäre, die 
einer beitimmten Gotteserfcheinung oder <erfabrung ihren Urfprung verdankten, etwa nad) 
einem bejonderen Namen oder Zunamen des Gottes benannt waren, der ſich bier geoffen: 
bart batte, Gen 16, 13; Er 17, 15; Ri 6, 24. Sie erbielten das Gedächtnis dieſes 
Namens und jeiner Offenbarung. Allein zugleib nahm man an, daß er fib an diefen 
Stätten fort und fort ebenfo offenbare. Auch bier war die Mechfelbeziebung zwischen 
Name und Ort eine lebendige. In dem centralen Hauptbeiligtum nun, das Jahveh mit 
feinem Namen belegt bat, wohnt fein Name ſchlechthin; es iſt der Sit, gewiſſermaßen 
der Mittelpunkt feiner lebendigen Offenbarung auf Erden, was ein perfönliches Inne— 
wobnen der göttlichen Herrlichkeit in diefem Heiligtum zur Vorausfegung bat. Deshalb 
fonzentriert jidh bier auch der Dienjt Jahvehs; man dient bier jenem Namen auf litur: : 
giiche Weile Dt 18, 5. 7. 

ie Gott zu feinem Namen fich befennt, jo gebört diefer Name zu Gott jelbft, er 
ift etwas göttliches. Er ift auch nicht von den Menjchen willfürlih ausgedacht, oder bloß 
fonventionell gewählt, fondern berubt auf göttlicher Offenbarung, welche der Benennung 
vorangeben mußte (Er 3,14; 6,2f.). Es ift alfo ganz der altteftamentlichen Anfchauung : 
entfprechend (trog Böhmer, Giefebrecht), wen Obler (PRE* X, 414) fagt, diefer Name 
jein ein nomen editum, dann erjt ein nomen inditum. Wie er aber ein Wahrzeichen 
tft, das an eine bejtimmte Offenbarung erinnert, jo dient er auch als Zufammenfafjung 
alles dejjen, was von diefem Gotte fund geworden ift. So ift er der Yeitjtern, welcher 
den ganzen Wandel feiner Verehrer bejtimmt, Mi 4, 5. Die Mifachtung der göttlichen 
Gebote aber jchändet den heiligen Gottesnamen, zu dem man fich befennt; fo die Ab: 
götterei Ye 20, 3; 21, 6; Ez 20,39, oder die Verunreinigung des Heiligen Ye 22, 2.32; 
Er 43, 7 u. a. Überhaupt wird diefer Name durch die SFrevel feiner Anbeter gefchändet 
Am 2, 7; Pr 30, 9. — Lehrreich ift auch Pi 8, 2: „Mie prächtig ift auf der ganzen 
Erde dein Name“, will jagen: die Kundgebung deiner felbjt in deinen Werten! 

Meil der Name Gottes jo das Mabrzeicben feiner Offenbarung und der Inbegriff 
deflen ijt, mas man von Gott weiß, fo wird von ibm mit höchfter Verehrung und 
mwärmiter Zuneigung geſprochen: Der Name Gottes ift Gegenftand ebrfurchtsvoller Scheu 
(Dt 28, 58; Pſ 102, 16; Mal 3, 20), der Heiligbaltung (Jeſ 29, 23 und noch Mt 
6, 9), des Vertrauens (Pi 33, 21), der Zuverſicht (da er eine beſſere Waffe als Schwert 
und Spieß 1 Sa 17, 45; Br 18, 10), des Yobens, Preifens und Verehrens (Bf 7,18; 
103, 1; St 1, 21), der Liebe (Bi 5, 12; Jeſ 56, 6). Die größte Schuld Nsracls ift 
8, wenn es diefen Namen vergejlen bat, Jer 23, 27. — Wenn der Menfch nicht gleich: 
giltig tft gegen Verunglimpfung jeines Namens, jo wahrt Gott um fo viel mehr die 
Ehre feines Namens gegen Mißachtung durch die Feinde und Herabmwürdigung dur un: 
würdige Verehrer, Ez 20, 9. 14. 22. 44; 36, 20f.; 39, 7. 25; Mal 1, 6. 11. Sein 
letztes Motiv bei der Erlöfung des fchuldigen Israel aus dem Gerichtszuftand ift die 
Ehre jeines Namens; ift doch diefer Name feine Selbftdarftellung in der Welt. Daß fein 
perjönliches Weſen, nicht bloß ein einzelnes Attribut mit dem „Namen“ Gottes verbunden 
gedacht ift, erhellt am beften aus Er 23, 21: „mein Name ift in ibm” (dem Engel, der 
Israel anführt). Dadurch ift diefer Engel vor andern göttlichen Organen, welche Gottes 
Wirken vermitteln, ausgezeichnet, daß Gott felber perfönlich in ibm wohnt, daber er mit 
beiliger Scheu zu bebandeln ift. Der Name Gottes ift alfo die Manifeitation des gütt- 
lien Selbit vor den Obren und dann überbaupt den Sinnen und Gedanken der Menjcen- 
finder, der geichichtlih aufgetretene Gott. Von einer Eriftenz des Namens Nabvebs 
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„neben Jahveh“ zu ſprechen ijt freilich ganz unzutreffend. Denn Jahvehs Wefen und 
Perfon tritt ja eben in feinem Namen zu Tage. Als der erjcheinende Gott tritt 
mr 00 Jeſ 30, 27; vol. 59, 19 geradezu auf (womit zu vergleichen my e Er 
33, 14f; dod macht Böhmer mit Nedt darauf aufmerkſam, daß der Ausprud jelten 
(etwa noch Pi 20, 2) als jelbftftändiges Subjekt der Handlung vorfomme, eben weil der 
Handelnde und ſich Offenbarende dabei fein anderer iſt als Jahveh jelbit. 

Zur Erklärung diefes prägnanten Gebrauchs des göttliben „Namens“ ift alſo nicht 
von einem andern Begriff wie „Weſen“ u. dgl. auszugeben, was das Wort nicht ur: 
iprünglich bedeuten kann, fondern von dem eigentlichen Namen der Gottbeit, in welchem 

10 fi ihr Mefen und Charakter ausfpricht und ıbre Offenbarung ſich zufammenfaßt. Aber 
auch auf magifches Beichreien mit dem göttliben Namen nad) Analogie beidnifcher For— 
meln (Gieſebrecht) ift nicht zu refurrieren, wovon im biblifchen Schrifttum nichts zu finden, 
fondern daran zu denken, daß wie beim Menjchen nach bebrätfcher Auffaffung, fo vollends 
bei Gott eine lebendige Wechjelbeziebung zwischen dem Namen und feinem Träger beitebt. 

15 Dagegen liefern zur relativen Berjelbititändigung von „Angeficht” und „Namen“ der Gott: 
beit im Sinne der Manifejtation oder Offenbarung derjelben die phöniziſch-karthagiſchen 
Inſchriften eine gewifje Analogie. Ein fivonifcher Tempel war der Ajtarte mit dem Zu: 
namen Sram ou „Name des Baal“ gemweibt, wodurd dieſe Göttin ſelbſt nad ihrem 
Weſen als eine Manifeftation des Gottes Baal bezeichnet it, wie in Karthago die Göttin 

20 Tanit auf vielen Infchriften >= 72 „Angeficht des Baal“ beißt. Siebe meine Allgemeine 
Neligionsgefchichte (1899) ©. 240. Zu beachten it, daß bei jenem ZJunamen „Name 
Baals“ es ſich um feine pbonetifche Verwendung des leßteren bandeln fann, jondern zw 
ebenfalls jene innerlichere Bedeutung des Fundgewordenen, eigentümlidh  geoffenbarten 
Gottes haben wird. 

2b Am Neuen Tejtament finden wir diefelbe vergeiftigende Erweiterung und Bereiche: 
rung des Ausdruds „Name“ wie im Alten Teſtament. Es kann nicht genug beachtet 
werden, daß die erfte Bitte, welche Jeſus den Jüngern anempfieblt, lautet: „gebeiliget 
werde dein Name“. Damit ift ficher nicht bloß die heilige Scheu in der Ausiprace 
oder Anrufung des göttliben Namens gemeint, fondern die Heiligbaltung alles defjen, 

3 was nn offenbar geworden und jo mit feinem Namen verknüpft oder darin be: 
ichloffen iſt. 

Ebenjo ift „der Name Jeſu Chriſti“ das Wahrzeichen und der Inbegriff alles deſſen, 
was diefe Perfon für die Menfchen bedeutet. Es ift der höchſte Name, dem alle Ge 
ichöpfe zu buldigen haben Phi 2, 9. Diefer Name faßt die ganze Kunde von Chriſto 

3 und feinem Heilswerk zufammen. Bal. AG 9, 15; Le 24, 47. Die Apoftel tragen 
diefen Namen in die Welt binaus. Die Gläubigen glauben an diefen Namen Jo 1,12; 
1 Jo 5, 13, und werben in diefem Namen felig AG 4, 12. In feinem Namen werden 
von den Nüngern Wunder getban Me 16, 17; AG 16, 18, wobei diefer Name jelbit- 
verjtändlich ausgeiprochen wird, aber nicht als eine bloße Zauberformel wirken ſoll, jon- 

40 dern eben das Mittel ift, durch welches die zu beilenden Kranken in Beziebung zu der 
in den Nüngern ſich fundgebenden Kraft Jeſu Chriſti geſetzt werben. Ynalog it das 
Gebet im Namen Jeſu zu verfteben, welchem fichere Erbörung verbeißen ift Jo 14, 13; 
16, 237. Es kann ſich auch bier nicht um einen magischen Mißbrauch bandeln, jondern 
der wirffame Gebrauch diefes Namens jest eine perfönliche Einigung der Bittenden mit 

5 Nefu voraus. Gegen Mißbrauch des Namens Chriſti ohne innerlihe Verbindung mit 
ibm ſ. AG 19, 13ff. und vergleiche andererfeits Mt 7, 22, wonadb, au wenn der ob: 
jeftive Name Ghrifti durch Wermittelung der Menjchen jegensreih gewirkt bat, für die 
betreffenden Medien felbit fein Segen daraus erwächſt, wenn ſie innerlih nur loſe mit 
diefem Namen verbunden waren. Der Fall ift dann ähnlich wie der 1 Ko 9, 27 ins 

„Auge gefaßte. Necht gebraucht aber, verbürgt diefer Name Chriſti feine bilfreihe Gegen: 
wart Mt 18, 20. — Die Taufe auf den Namen Chriſti (AG 2, 38; Nö 6,3 u a.) 
oder ausführlicher auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des bl. Geiftes 
(Mt 28, 19) erbält ebenfalls durch diefen Namen ihre Beziebung auf Chriftum, ibren 
geiftigen Charakter im Unterjchied von andern Taufen, und zwar lag gerade im Namen 

55 Chriſti für jüdische Obren das eigentlich Charakteriſtiſche diefer Taufe, dDaber die Nennung 
diefes Namens im gewöbnliben Spracdgebraud genügte. Vgl. übrigens Ed. Riggenbad, 
Der Trinitarifbe Taufbefebl in Schlatter und Gremer, Beiträge 1903 Heft 1, ©. 85ff. 
Das mit Aantilew verbundene eis TO Övona Wit 28, 19; Ga 3, 27; 1 Ko 1, 13 ff.; 
Nö 6, 3) erklärt ſich leicht aus dem griechifchen Sprachgebraub (Deifmann), iſt aber 

nicht erit von Paulus aufgebracht (Böhmer), jondern gebt wohl auf bebrätjch-jüdifches 
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252 zurüd (Dalman). Mie üblich diefes bei den Juden mar, ſ. Wünjche, Neue Beiträge 
zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud und Midrafh 1878 ©. 141f. 3.8. ein 
Werft thun „um Gottes willen” heißt amso ws, eig. mit Beziehung auf den Namen 
des Himmels, d. b. Gottes. — Daneben ber läuft der Ausdrud: Aartilew Eni 1 
ovöuarı AB 2, 38 und Zr r. 8. AG 10, 48, entiprechend dem DU2 des AT. Die 
Hauptjache iſt die mit allen dieſen Wendungen ausgejprochene innere Gemeinjchaft mit 
Chriſto, welde durch die Taufbandlung zum Ausdrude fommt, ob auch nach dem jüdi- 
ichen wie griechiſchen Sprachgefühl mebr die Herftellung derfelben (e2s) oder ihr Beſiehen 
(&v) oder ihre Vorausjegung (Zr) in den einzelnen ‘Formeln bervortrete. v. Drelli, 

Nanaia, Navaia, Gottbeit. — €. Majjon, Memoir of the Ancient Coins 
found at Beghram, in the Kohistän of Käbul, in dem Journal of the Asiatie Society of 
Bengal, Bd III, Galcutta 1834, S. 172; I. Brinjep, Continuation of Observations on the Coins 
and Relics, discovered by General Ventura, in the Tope of Mänikyaäla, ebenda S. 449 - 451; 
J. Avdall, Note on some ofthe Indo-Sceythie Coins found by Mr. C. Masson at Beghräm, 
in the Kohistän of Käbul, ebenda Bd V, 1836, &.266—268; Wilfon, Ariana antiqua, 
A descriptive account of the antiquities and coins of Afghanistan, London 1841, ©. 3627. ; 
Movers, Die Phönizier, Bd I, 1841, ©. 626f. (fehr konfundierend); C. L. W. Grimm, Kurz: 
gef. eregetifches Handb. zu den Apokryphen des Alten Tejtamentes, Liefer. 4, 1857, ©. 38 ff.; 
Bindiihmann, Die perjiihe Anahita oder Anaitis, AMU, philojoph.sphilolog. Claſſe, Bd VIII, 
1858, ©. 87 ff, beionders ©. 121—128; Gomparetti, Sulle iscrizioni relative al Metroon : 
Pireense in den Annali dell’ Instituto di corrispondenza archeologica, Bd XXXIV, Rom 
1862, ©. 38—42; J.B. Emin, Recherches sur le anisme Arménien (überjept aus dem 
Ruſſiſchen) in der Revue de l’Orient de l’Algerie et des colonies, Nouv. ser, Bd XVIIL, 
Taris 1864, ©. 198 ff., bejonders S. 2045.; Laſſen, Indiſche AltertHumstunde, Bd IT*, 1874, 
S.828. 833. 836 f. 8705; rang. Lenormant, Artemis Nanaea in der Gazette archeolo- 2 
gique, Sahrg. II, Baris 1876, ©. 10—18. 58-68; P. Scholz, Göpendienjt und Zauber: 
ac bei den alten Hebräern, 1877, S. 355— 364: „Nanaea oder Anaitis“; v. Sallet, Die 
Nachfolger Aleranders des Großen in Baltrien und Indien, 1879, passim, bejonders ©. 186f.; 
G. Hoffmann, „Nanai” in: Auszüge aus ſyriſchen Alten perfiiher Märtyrer (1880), Abhand: 
lungen für die Kunde des Morgenlandes, Bd VII, 1881, ©. 130-161; Edu. Meyer, A. 
„Aſtarte“ in Rofchers Lerifon der gried. u. röm. Mythologie, Bd I, 1 (1884—1886), Liefer. 
4, 1854, 8. 645 f.; N. Stein, Zoroastrian deities on Indo-Seythian coins in: The Indian 
antiquary, Bd XVII, Bombay 1888, ©. 89 ff., beſonders S. 98; 9. Gelzer, „Zur armenijchen 
Sötterlehre* in den Berichten über die Verhandl. der K. Sächſ. Geſ. d. Willenjchaften, 
Philol.hiſtor. Claſſe, Bd XLVIII, 1896 (7. Dez. 1895), ©. 99 ff., bejonders S. 123f.; Tiele, : 
Geſchichte der Religion im Altertum, deutſche Ausg. Bd I, 1896 (I, 1: 1895), S. 159 f. und 
dazu P. Jenſen, ThL8 1896, 8, 67; Fr. Jeremias in Chantepie de la Sauſſaye's Neligions: 
geihichte?, 1897, Bd I, ©. 171. 189; Wagner, U. „Nana“ in Roſchers Yeriton der griech. 
u. röm. Mythologie, Bd III, 1 (1897 — 1902), Kiefer. 37, 1898; Zimmern in: Schrader, Die 
Keilinichriften und das Alte Tejtament*, 1903, passim, befonders S. 4225. 

In der wunderlid) fonjtruierenden Berliner Doktor:Differtation von M.E. Meyen, De 
— Taurica et Anaitide 1835 iſt Nanaia S. 43 erwähnt, ſonſt aber nichts über fie zu 
inden. 

Der dem zweiten Makkabäerbuch vorangeftellte Brief (der zweite, wenn man zwei 
Briefe unterjcheidet) erwähnt einen Tempel der Navala (WBulgata Nanea, Yutber: 
Nane) in Perfien (2 Makel, 13—15), in welchem Antiohus von den Prieſtern des 
Heiligtums geiteinigt worden fei. Die Lesart einiger Kodices Avavaas, Avavaar 
(ſieh. Fritzſche's Ausgabe) fonformiert den Namen dem befanntern der perſiſchen Göttin 
"Avaitıs. V. 15 ift vielleicht ebenfalls zu leſen zjs Navalas; die Yesart anderer Hand— 
jchriften tod Navaiov ift aber, wie ich mich von einem Gräcijten belebren laſſe, nicht 
mit Grimm (zu d. St.) unbedingt zu verwerfen, da eine Bezeichnung Navaiov für den 
Tempel der Göttin zwar nicht direft von der Form Navaia gebildet werden konnte, 
wohl aber von einer dazu nach Analogien jupponierten Grundform Nava. 

Der Brief, in weldem von der Navala die Rede ift, will ein Sendfchreiben der 
paläftiniichen Judenſchaft an die ägyptiſche fein und empfiehlt das (von Judas Malta: : 
bäus eingeführte) Feſt der Tempelweihe. Der Brief wird ec. 1, 10, wenn das Datum zu 
ihm gebört, datiert aus dem Nabr 188 der feleucidifchen Ara, d. i. 125/124 v. Chrifto. 
Der darin genannte Antiochus wäre, wenn dies das wirkliche Datum der Abfafjung jein 
jollte, wobl nicht, wie man gewöhnlich annimmt, der im Jahr 164 v. Chr. geitorbene 
Antiochus Epipbanes fondern wabrjcheinlich Antiochus VII. Sidetes, der im Jahr 128 
v. Chr., alſo wenige Nabre vor der angeblichen Abfafjungszeit des Briefes, in Medien 
fein Ende fand (jo nadı dem Vorgang Alterer Niefe, Kritik der beiden Makkabäerbücher, 
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1900, ©. 19ff. und Torrey, Die Briefe 2 Maf 1, 1—2, 18, ZatW 1900, ©. 229 ff.). 
Daß der Brief (wie Torrey annimmt) echt oder doch (mas Niefe ©. 22 ff. vertritt) 
wirklid im Jahr 125/124 v. Chr. verfaßt worden fei, wird nicht, wie man oft gemeint 
hat, von vornherein dur den jagenbaften Charakter feines Berichtes über Nebemia un: 
denkbar gemacht. 

Die Zeugnifje für den in diefem Briefe vorfommenden Gottheitsnamen Navaia 
und ähnlich Elingende Namensformen gehören jo weit auseinanderliegenden Sprad: 
gebieten an, daß fidh nicht leicht jemand finden wird, der auf ihnen allen gleichmäßig 
orientiert wäre. Deshalb darf wohl aucd der Unterzeichnete, der ſolches Drientiertjein 
für ſich keineswegs in Anspruch nehmen fann, über diefen Gegenftand referieren und mit 
der erforderlichen Rejerve Vermutungen über den Jufammenbang des zerjtreuten Materials 
wagen. 

Nadı dem taftenden Verſuch von Windiſchmann, dem in feinem, einem größern 
Zufammenbang einverleibten, Exkurs über die Göttin Nanaia noch das wichtigfte Material 

15 fehlte, und den fritiflofen Darftellungen von Fr. Yenormant und Scholz, die verfchieden: 
artige Gottesnamen und Vorftellungen vermengten, verdanken wir eine erjte gründliche 
Unterfuhung über die Verbreitung des Gottbeitsnamens Nanaia und ähnlich lautender 
Namensformen G. Hoffmann (1880). Er bat in feiner reichhaltigen Abhandlung neue 
Belege für den Gottheitsnamen aus feiner Kenntnis der ſyriſchen Litteratur beigebracht. 

20 Seitdem haben fich die feilfchriftlihen Zeugniffe für eine babyloniſche Göttin Nanä ge 
häuft und ift unfere Kenntnis der indojfytbifchen Münzen und Siegel mit dem Gottheits- 
namen Nava um einiges erweitert worden. WBollftändig neue Fundorte für die Gott: 
beitsnamen Nanaia und Nana find, fo viel ich ſehe, nicht entdedt worden. Wohl aber 
lafjen meines Erachtens die bisher geltend gemachten Urteile über den Zufammenbang 

25 der verfchiedenen Erjcheinungen diefer Namensformen noch mehrfache Modifilationen zu 
und find ihrer vielleicht bedürftig. 

1. Die Nanata in „Berfien” (Elam) 2 Mak 1. Die Angaben des Briefes 
2 Maf 1 über den Tod des Antiohus pafjen ganz genau weder zu dem über den Tod des 
Antiohus Epiphanes noch zu dem über den Tod des Antiohus Sidetes anderweitig 

0 Mitgeteilten. Entweder in 2 Maf 1, 12}. oder fonft in einem oder mehreren der andern 
Berichte muß eine Verwechſelung oder eine andersartige Inkorrektheit der Relation vor: 
liegen. 

Niefe (a. a. O., ©. 20) hat richtig als auf eine Parallele auf die bei Granius 
Licinianus (S.9 ed. Bonn.) von Antiochus Epipbanes erzählte Gedichte aufmerkſam 

35 gemacht, wie diefer zur Diana nad SHierapoli8 kommt, um fie zu heiraten, und beim 
Hochzeitsmahl den Tempelibag als Mitgift an * nimmt. Ebenſo will der Antiochus 
von 2 Mak 1,12 ff. ſich mit der Nanaia vermählen und die Tempelſchätze ſich als Mit— 
gift aneignen. 

Der Name der Diana des Granius Licinianus könnte möglicherweiſe der Navaia 
entiprechen, da wir weiterhin (f. unten $ 6) einer “Aoreus Nava begegnen werden. Von 
einer Nanaia in „Perfien“, die 2 Mak 1 angenommen wird, ift fonft nichts bekannt. Der 
Verfaffer von 2 Mat 1, 10ff. konnte auf Perſien ald das betreffende Land geraten, 
wenn er an Antiochus Epiphanes dachte und annahm, das diefer, wie es 1 Maf6,1ff. 
dargejtellt wird, zu „Elymais in Perfien” den Verfuch gemacht habe, ein dortiges Heilig: 

45 tum zu plündern, und bald darauf geftorben jei. — Der offenbare Zuſammenhang zwijchen 
2 Maf 1, 12 ff. und dem Bericht bei Granius Licinianus ſcheint mir in der That. ſehr 
dafür zu ſprechen, daß auch 2 Mak 1, 12 ff. Antiohus Epiphanes gemeint ift und nicht 
Antiohus Sidetes. TDiefer ftarb in Medien auf einem Feldzug gegen die Parther, und 
von den Umftänden feines Todes mußte der Verfaffer von 1 Mak 1, 10ff, wenn er 

50 wirklich im Jahr 125/124 gefchrieben bat, doch wohl einigermaßen unterrichtet fein. Der 
Zufammenhang zwifchen Granius Yicinianus und 2 Ma 1, 12ff. könnte ferner das 
Zeugnis von 2 Mat 1,12 ff. für einen Kultus der Nanaia in „Perſien“ entiverten zu 
Gunſten eines Kultus diefer Göttin zu Hierapolis am Euphrat. Kultus einer Göttin 
Nanai war wirklich auf ſyriſchem Boden verbreitet (ſ, unten $ 3). Daß er zu Hierapolis 

55 beitand, wiſſen wir freilich nicht. Die dort verehrte Göttin trug von Haufe aus den Namen 
Atargatis (f. A. Atargatis Bd II, 5.175,12 ff). Es wäre aber denkbar, daß fie den 
Beinamen Nanai führte, wie die mit ihr urfprünglich identische babylonische Iſtar auch 
Nandä oder Nanai genannt wurde (f. unten $ 2). Diefe Nand ift nach Namensanklang 
und Bedeutung mit der perfifchen Anabita, bei den Griechen Anaitis, identifiziert worden 

so.(j. unten $ 1 Ende und $ 5). Die Anahita aber repäfentiert ebenjo wie die Atargatis 
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von Hierapolis die Feuchtigkeit in der Natur als die Kraft der Befruchtung. Nach 
Yucians De Syria dea ($ 15) galt ferner die vielförmige und vielgedeutete Göttin von 
Hierapolis Einigen als Rhea und ihr Heiligtum als von Attes geftiftet. Der Name 
Nana jeinerfeits fommt auf phrygiſchem Boden vor, allerdings nicht als Beiname der 
Rhea oder Kybele, aber doch in ihrem Mythenkreis, nämlich in Verbindung mit dem 6 
Attis ald Name feiner Mutter (f. unten $ 6). Die Göttin von SHierapolis heißt bei 
Granius Yicinianus Diana, wie im Piräus von einer Aoreus Nava die Nede ift. Yucian 
wieder (Syria dea $ 32) giebt an, daß die Göttin von Hierapolis unter ihren vielen 
Berübrungen mit andern Göttinnen auch etwas von der Artemis habe. 

Ich lege aber auf die Möglichkeit, daß mit der Nanaia von 2 Mak 1, 12 ff. die ıo 
Göttin von Hierapolis gemeint jein fünnte, feinerlei Wert. Es wäre das um fo weniger 
angebracht, ald die Angabe, über Hierapolis ſich einzig bei dem ſpäten Granius Xici- 
nianus findet, während bei Alteren nur von dem Plünderungsverfuch des Antiochus Epi- 
phanes in einem elymaifchen Tempel berichtet wird (f. unten). Wielleicht darf jogar die 
Vermutung ausgeiprochen werden, daß die Angabe bei Granius Licinianus durch irgend- 15 
welche Vermittelungen auf 2 Maf 1 zurüdgebt und fein „Hierapoli“ entjtanden iſt aus 
einem Mißverftändnis von &r 77j Ayla nössı 2 Mat 1, 12. 

Aber jedenfall ift, ganz abgejeben von dem Urteil über Zeit und Herkunft des 
Briefftüdes 2 Mak 1, 12 Ff., deſſen Erzählung über das Ende des Antiochus nicht der 
Art, daß allein auf Grund diefer Erzählung der Kultus einer Göttin Nanata auf per: 20 
ſiſchem Boden angenommen werden dürfte, auch wenn „Perfien” im denkbar weiteſten 
Sinne veritanden wird. Wenn die Diana von „Sierapolis” Feine Erklärung der 
Nanata in 2 Maf 1 liefert, bleibt es doch an und für fich möglich, daß der Verfaſſer 
des Briefes oder fein Gewährsmann den Namen Nanaia, den er aus ſyriſchem Kultus 
(Nanai) fennen konnte, irrtümlich gebraucht für den der perfifhen Anabita, Anaitis, für welche 25 
die Bezeichnung als „Artemis“ bei den Griechen ftebend war. Wie Granius Yicinianus den 
Tempel, welchen Antiohus plündern wollte, der Diana, jo weit ihn auch Porpbyrius der 
Diana und Polybius der “Aorewms zu. Die Unbejtimmtheit der Lofalangabe in 2 Mat 
1,12. zeigt daß der Verfaſſer des Briefes eine genaue Kenntnis über den von ibm 
gemeinten Kultus nicht bejaß. 30 

Zweifellos hängt feine Darftellung, mag er nun an ben einen oder ben andern 
Antiochus denken, zufammen, wie mit 1 Mak 6, 1 ff., wo in dem Bericht über den Tod des 
Antiobus Epiphanes von einem Tempel „zu Elymais in Perfien“ die Nede ift, jo auch 
mit dem —— bei Polybius (XXXI, * — Bee —— ſich be— 
gab PBoviousvos ebnopfjoaı yo wv ... ni ro rs "Aoremdos leoöw els Tv 35 
ride und ber — — tahricheinlich — geſchöpften Angabe 
des Porphyrius (bei Hieronymus zu Da 11,44 f., Opp. ed. Ballarfi V, 722): ... in 
Elimaide provinecia ... ibique volens templum Dianae spoliare ete. Damit ijt 
zu vergleichen die Angabe Appians (Syr. 66) über Antiochus Epipbanes: 1ö rc "Eiv- 
alas ’Apooölıns leoov dovinoe. Joſephus (Antig. XII, 9,1), der von Antiohus Epi—- 10 
pbanes berichtet, daß er furz vor feinem Tode vergeblih einen Zug gegen die Stadt 
Elymais in Perfien unternommen babe, wohin ihn die Schäbe des Tempels gelodt 
bätten, ift zugleih von 1 Mat 6, 1ff. und nad feiner eigenen Angabe von Bolybius 
abhängig. 

Aus feinem diefer Berichte ift zu entnehmen, wie die elymaifche Göttin in Wirk: 45 
lichkeit hieß. Was die Lofalität betrifft, jo it das Heiligtum diefer „Artemis“ oder 
„Apbrodite” jchwerlib in Sufa zu juchen, wohin eine unzuverläffige forifche Angabe 
Kultus der Nanai verlegt (f. unten S 3). Sufa gebörte allerdings zu dem alten eich 
Elam oder zu Elymaia im weitern Sinne; aber Polybius (auch Porphyrius) nennt aus- 
drüdlih die von Sufiana unterfchiedene Provinz Elymais, öftlih und ſüdöſtlich von so 
Sufa. Wabhrjcheinlich meint den jelben Tempel wie Polybius und Appian auch Strabo 
(XVI p. 7440), der unter den reichen Tempeln von Elymais den der Artemis, ra 
"Alaoa, nennt, welden ein unbenannt bleibender Ilaodvaios beraubt habe (f. Näheres 
über die Lage von ra "Alaoa bei Hoffmann ©. 131ff.). Ob Plinius (Nat. hist. VI, 
27, 135) die Lofalität Sufas von der eines berühmten Diana-Tempels diefer Gegenden 55 
unterjcheidet oder beide als unmittelbar neben einander liegend anſieht, ift nicht deutlich ; 
er jagt von dem Fluß Euläus, daß er in feinem Laufe berühre arcem Susorum ac 
Dianae templum augustissimum illis gentibus. Die Sadlage wird dadurch noch 
vertwidelter, daß 2 Mak 9, 1f. der von Antiochus Epiphanes verjuchte Tempelraub nad) 
Perſepolis verlegt wird. So viel ift aber doch aus 1 Mal 6, Polybius und Strabo mit oo 
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Sicherheit zu entnehmen, daß in Elymais ein an Schäßen reicher Tempel einer Göttin 
Itand. Die Angabe des Plinius kann eben denjelben Tempel meinen. Die darın ver: 
ehrte Gottheit war nad Polybius und Strabo eine Artemis. Damit würde überein: 
ſtimmen die Bezeichnung bei Plinius als Diana. 

Eben diefer Tempel kann auch 2Maf 1,127. wenigſtens urfprünglid gemeint 
fein, da 08 feinerlei Schwierigkeit macht, „Perſien“ bier in mweiterm Sinne zu verfteben, 
als auch Elymais einjchliegend. it der Verfaffer des Briefes mit dem von 2 Mafd9, If. 
identisch (jo Nieje), jo hätte er feinerfeits allerdings die von ibm in dem „Briefe“ benützte 
Angabe auf Perjepolis in der Perfis bezogen. 

10 Nie die elymaiſche Artemis vorgeitellt wurde, ift aus den Berichten nicht zu er: 
jeben, abgejeben von dem, was etwa der Name „Artemis“ bejagen fann. Er vertveiit 
twabrjcheinlich darauf, dag die Göttin eine Mondgottbeit war. Aus dem Umſtand, daf 
ih nah 1 Mak 6,2 goldene Nüftungen und Waffen in dem großen elymaijchen Tempel 
befanden, die Alerander d. Gr. dort zurüdgelafien baben follte, fann man nidt un— 

15 bedingt (mit Hoffmann ©. 134) fchließen, daß die Göttin dieſes Tempels als Kriege: 
göttin gedacht wurde. Siegestropbäen fonnten in dem Zempel einer jeden Gottheit 
aufgeitellt werden (val. indeflen über Aitarte A. Aftarte Bd II, 151, wff.). 

Unmöglih ift es nicht, daß die elpmaifche „Artemis“ den. Namen Navala trug. 
Wir baben ein feilichriftliches Zeugnis, wonach fi zu der Zeit Ajurbanipals ein 

20 geraubtes babyloniſches Bild der Göttin Nandä von Erech jeit anderthalb Jahrtauſenden 
in Elam befand ; Afurbanipal berichtet, daß er es nadı Erech zurüdgebradt babe (j. unten 
$2) Aus jener Zeit mag fih auf elamitifhem Boden Kultus der Nanä oder, mit 
einer andern, vielleicht nur gräzifierten Ausjprade des Namens, der Nanaia erbalten 
haben. Demnach ift es denkbar, daß dem Berfafler von 2 Maf 1, 10ff. oder feiner Vor: 
lage wirklib von dem Kultus einer Nanaia in „Perſien“ oder genauer in Elymais etwas 
befannt war. Aber freilich wifjen wir bis jest nur, daß in Elam ein Bild geitanden 
batte, welches bei den Babploniern als das der Nanä galt und als aus Erech geraubt 
angejeben wurde. Daß man auch in Elam die dort verehrte Göttin Nand nannte 
oder mit einer ähnlichen Namensform, wifjen wir bis jett nicht. Es wäre denkbar, daf 

30 die Elamiten das von Afurbanipal ihnen genommene Bild, auch wenn es wirklich aus Erech 
entführt war, anjaben und benannten als das Bild einer bei ihnen einheimiſchen andern 
Gottheit. Ebenfowenig baben wir ein Zeugnis dafür, daß nad Ajurbanipal und bis in 
jpäte Zeiten in Elam Kultus der Göttin bejteben blieb, welche vormals in jenem nad 
Erech forigeſchafften Bilde verehrt worden war. Deshalb ift es doch zweifelhaft, ob mit 

35 der elpmaifchen „Artemis“ oder „Diana“ die Göttin Nana gemeint it. Yediglich die 
immerbin zweifelbafte Angabe über die Nanata 2 Maf 1, 12 ff. ijt dafür geltend zu machen. 

Es liegt nabe, die elvmaifche „Artemis“ für identifch zu balten mit der perſiſchen 
„Artemis“, der Anabita, deren Kultus im perſiſchen Neiche jeit der Achämenidenzeit weit 
verbreitet war. Er beitand nad einer Angabe des Berojjus bei Clemens Alerandrinus 

0 (Protrept. c. 5,65 ©. 57 ed. Botter; vgl. dazu unten S 5) aud in Elam, nämlich zu Sufa. 
Dabei mag aber urfprünglicer Kultus der Nan& in dem der Anabita aufgegangen fein. 
Beide fönnen etwa in der Anfchauung des Bolfes und ebenſo der Abendländer ver: 
ſchmolzen worden fein, fodaß man von der Anabita-Artemis redete und, als ob es 
die felbe wäre, von der Nanä-Nanata. Wenn wirklich die Bezeichnung der großen el: 

45 maifchen Göttin mit dem Namen „Artemis“ darauf verweift, daß fie als Mondgottbeit 
vorgeftellt wurde, jo bat fie diejen Charakter nicht von der babyloniſchen Nanä, die als 
der Wenusjtern galt (f. unten S2 und 3), obne daß fich daneben ein Zufammenbang 
mit dem Mond erkennen liehe. Wohl aber jcheint die Anabita jpäter als Mondgöttin 
gedacht worden zu fein (vgl. Nofcher, Über Selene und Verwandies, 1890, ©. 165f. 

Auch dieje, im Aveſta mit der Ardvigura identisch, war nicht von Haufe aus Mond: 
göttin; aber fie repräfentiert das Waſſer, und das feuchte Element in der Natur wird 
im Altertum vielfab zu dem Mond in eine Beziehung geſetzt (ſ. d. A. Mond oben 
S. 341f. SID. Die indoſkythiſche Göttin Nana (f. unten $ 5), die vielleicht Züge der Ana: 
bita trägt, wird dargeftellt mit der Monpdfichel auf dem Haupte. In der zweifachen Be: 

55 zeichnung der elymaiſchen Göttin als Aphrodite (bei Appian) und als Artemis mag alfo 
eine Hinweiſung dort auf die babylonijche Nana und bier auf die iranische Anabita er: 
balten fein. Daß wenigjtens in fpäter Zeit die iranifche Anabita einerjeits und Die 
babyloniſche Nitar-Nanä andererjeits, oder doch eine andere Form der großen ſemitiſchen 
Göttin, mit einander verſchmolzen worden find, jeheint fi daraus zu ergeben, daß im 

Bu Neuperfiichen anähid Name des Blaneten Venus it. Der Name hängt gewiß mit dem 
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der Göttin Anahita zuſammen, obgleich allerdings die kürzern neuperſiſchen Formen für 
den Namen des Planeten nähid und nähid ſich ohne Vermittelung des Gottesnamens 
ans dem Arabijchen erflären laſſen. Der Planet Venus war der Stern der babyloniſchen 
tar, der Nanai bei den Syrern und anderer — Göttinnen, während die alt: 
perſiſche Ardvigura-Anahita zu dem Venusſtern in keinerlei Beziehung ſteht. Eduard 5 
Meyer (A. „Anaitis“ in Roſchers Lexikon d. griech. u. röm. Mythol. Bd I, 1 8.332) 
vermutet vielleicht mit Recht, daß die Beichreibung der Geftalt der Ardvieura-Anabita 
im Avefta (Yaſt 5, 126.) den figürlicen Darftellungen der babyloniſchen Göttin nach: 
gebildet ift. Eine Verſchmelzung der Nand und der Anabita konnte dadurch nahegelegt 
werden, daß fie eine ähnliche Bedeutung baben. Beide repräfentieren die befruchtende 10 
Kraft in der Natur. 

Daß fie tbatfächlih von Haufe aus eins waren, fcheint mir noch zweifelhaft. Nach: 
dem man früher die Anabita mit der babyloniſch-phöniciſchen Göttin “Anat (ſ. A. Anam— 
melech Bd I, ©. 187, 35ff.) identifizirt hatte, haben neuerdings Jenſen und Zimmern 
(Zimmern a. a. D., S. 442 Anmtg. 6) die Anabita auf die babyloniſche Iſtar, die mit 15 
Hand gleichgejegt wurde, zurüdführen wollen. Es ift nicht zu verfennen, daß Anabita 
einen andersartigen Charakter bat als im allgemeinen die zoroaſtriſchen Gottheiten. 
Das läßt ſich aber etwa daraus erklären, daß fie eine aus iraniſchem Volksglauben auf: 
genommene Geſtalt ift, die in der zoroaftrifchen Religion eine diefer entiprechende Um: 
bildung nicht erfahren bat. Ob der Name Anahita, der im Avefta die gleiche Göttin 0 
bezeichnet wie der iranische Name Ardvigura, ebenfalls iranischen oder aber babylo— 
niſchen Urfprungs ift; muß erſt durch weitere Unterfuchung auf etvmologifchem Wege 
entjchieden werben. 

Neben der immerbin auch ihrerfeits hypothetiſchen Nand von Elam läßt ſich ſonſt 
auf einem Boden, der unter der Bezeichnung „Perſien“ in 2 Mak 1,12 verftanden 25 
werden fönnte, Kultus der Nana oder einer Nanata nicht nachweifen. Die unten 
($ 3) zu befprechende Angabe des Pjeudo-Melito von der Verehrung der Nanat zu 
Sufa „in Eiam“ kann als ein vollgiltiges Zeugnis für die Yokalität der Verehrung 
nicht angejeben werden. Wenn alſo der Verfaſſer von 2 Mak 1,12 ff. nicht Tediglich 
durch eine Vertwechjelung auf den Namen Navaia geraten ift, fo bat er damit gewiß : 
die Göttin der eigentlichen Elymais gemeint. Cine bloße Verwechſelung liegt faum vor, 
da die keilfchriftlihen Angaben die Annahme nabe legen, daß wirklich eine in Elam 
verehrte Göttin Nana bief. Sogar die fonft nur noch an ganz entlegener Stelle 
(ſ. unten $5) vorkommende Namensform Navala kann forrefte Wiedergabe einer 
elamitiſchen Namensform fein (ſ. Jenſens Mitteilung unten $ 2). Der Verfafler 35 
des Briefes mag aljo troß feiner ungenauen Angabe der Lage des Nanaia-Tempels 
aus ſehr guter Quelle unterrichtet getvejen fein. Da er mit der Angabe des Nanaia- 
Tempels ald des Ortes des Todes des „Antiochus“ ganz allein fteht, jo kann man ge 
neigt fein, anzunehmen, daß ein unmittelbar aus der Zeit nach dem Tode des „Antiochus“ 
zu den Juden gelangter autbentifcher Bericht bier zu Grunde liegt, dann obne Frage (da 40 
Antiohus Sidetes nicht in Elymais feinen Tod fand) ein Bericht über den Tod 
des Antiochus Epiphanes. Diefe Eindrüde können Veranlafjung geben, den Brief nabe 
an das Jahr 164 v. Chr. beranzurüden, aljo das Datum 2 Maf 1, 10 nicht auf dieſen 
Brief zu beziehen. 

2. Nanä bei den Babploniern. Den Kultus der Göttin Navala hätten die 45 
Elymäer, wenn er bei ibnen wirklich beitanden bat, aus der babvlonifchen Religion über: 
fommen oder doch mit ihr gemeinfam gebabt; denn der Name Navaia entipricht zweifel— 
los dem in den babylonifchen Keilinfchriften mehrfach vorlommenden Namen einer Göttin 
Nanä oder vielleibt Nanai. 

Über die Namensform teilt mir P. Jenfen (15. Jan. 1903) Folgendes mit: „Der 50 
Nane wird zum mindeſten meist, wielleicht immer, pbonetijch gejchrieben Na-na-a, was 
zunächſt auszufprechen wäre Nanä. Eine ‚form Nanai(a) — geſchrieben Na-na-ata — 
icheint mir (doch kann mich mein Gedächtnis trügen) nicht gefichert. Zwar wird in 
einem jumerijchen Tert einmal jo geichrieben; indes das ziveite a von a+a lin aſſyriſch— 
babyloniſchen Terten — aila)] fünnte bier einem fumerifchen Flexionsauslaut entjprechen. 55 
Aber da in der Schrift (Konjonant +a) +a wenigſtens in fpäterer Zeit aud gebraucht 
wird für geſprochenes Konjonant +ai, iſt es nicht ganz unzuläjfig, das vorliegende 
Na-na-a auszuſprechen Nanaila). In der neuelamitiſchen Schrift ift fraglos (Ronfonant 
+a) +a — Konſonant +ai, ein Umftand, der mit dem gleichen auf babvlonifchem 
Boden dod wohl zufammenbängt.” — Mit Nüdficht auf die furifche Form 2 für den ou 
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zweifellos aus dem Babyloniſchen entlehnten Gottheitsnamen möchte ich meinerſeits bei 
dieſem Sachverhalt vermuten, daß doch ſchon die Babylonier den Namen auch Nanai 
ausgeſprochen baben. 

Der Name „Nanai“ bei den Babyloniern iſt nach Zimmern (S. 422 Anmkg. 4) 
anzufeben als die vorjemitifche, jumerifche Benennung der Iſtar von Erech. De La: 
garde (Symmicta, 1877, ©. 95, 9ff.) erklärte Navalia für ein turanisches Wort aus 
nana „türkiſch Ehrenname der Frau“. Hoffmann (S. 160) erhebt dagegen Wider: 
ſpruch, weil dies türkiſche nana eine ſekundäre Form ſei. Aber jein Nachweis eines 
indogermanifchen Wortes nana „Mutter“ fünnte zur Erklärung eines, wie Hoffmann 

ı0 anzunehmen jcheint, urfprünglich elamitifchen Gottbeitänamens nad) dem, was uns 
jetst über die Sprache der Elamiten befannt ift, ſchwerlich noch vertwertet werden. Als 
iranifcher Gottheitsname läßt fih Nana aus dem aveſtiſchen männlichen Perfonnamen 
Nanarästois (alt 13, 115; vgl. Hoffmann ©. 155), dem Genetiv eines noch unerflärten 
Eigennamens Nanarästi, nicht entnehmen, 

15 Speziell zu Erech beitand ein uralter Kult der Nanä, die bier als identifch mit der 
Star ericheint und als Tochter des Himmelsgottes Anu gilt (Zimmern ©. 422). In 
einer babyloniſchen Litanei an den Gott Marduf wird unter den Göttern Nana genannt, 
Iſtar dagegen nicht (Mt der Deutfchen Orient-Gefellichaft Nr. 9, 1901, ©. 19). Zu 
Borfippa erjcheint Nand als Gemahlin des dort verehrten Nabü (Zimmern S. 404). In 

»» dem aus Erech ftammenden Gilgamifch-Epos wird die Iſtar von Erech (alſo Nanä) vor: 
zugsweife als die Göttin der finnlichen Yiebe dargeftellt (Zimmern ©. 422F.). 

Afurbanipal brachte bei der Eroberung Elams das Bild der Nan& von dort nad 
Erech, nachdem es, twie der Feiljchriftliche Bericht lautet, vor 1635 (1535) Jahren durd 
Kudurnandundi nad) Elam entführt worden war (Zimmern ©. 383). Unglaublich iſt 

25 diefer Bericht durchaus nicht, da die Elamiten in bobem Altertum mehrfach babyloniſche 
Denkmäler geraubt haben. Aus Afurbanipals Angabe ift, wie immer man über die 
Entführung dieſes Gottesbildes zu urteilen bat, jedenfalls zu entnehmen, daß der 
Kultus der babyloniſchen Nan& in irgendwelcher Beziebung jtand zu einer in Elam 
verehrten Göttin. Der Zuſammenhang kann feinenfalls in der Weiſe zu denken 

0 fein, daß eine elamitische Göttin von den babyloniſchen Semiten entlebnt wurde; 
denn diefe haben offenbar die Nanü in Babylonien bereits vorgefunden, alfo von den 
Sumerern überfommen. Wobl aber fünnten mit den Sumerern die Glamiten eine 
Göttin Nanä gemeinfam gebabt haben. Dann wäre um jo eber die Entführung des 
Gottesbildes durch Kudurnanchundi als gefchichtliches Ereignis verftändlid. Die 
Namensform Navala in 2 Mak 1, 13ff. kann nah dem oben von Jenſen Mitgeteilten 
die elamitische Ausfpradhe des Na-na-a geichriebenen Namens fein. Der Bericht Aſur— 
banipals fann aljo allerdings der Angabe in 2 Mak 1, 12ff., wenn man bier „Berfien“ 
als inkorrefte Bezeichnung für Elymata oder Elymais anfiebt, zur Beglaubigung dienen. 

3. Nanai bei den Syrern. m Syriſchen bat ſich der Name der babylonijchen 
Nanä im der Form >> erhalten. So nennt die ſyriſche Überfegung 1 Mak 1,13. 15 
die Navala des griechiichen Textes; als das Yand, wo fich der Tempel der *:> befand, 
wird v. 12 wie im griechiichen Tert Perſien (oe) angegeben. Die foriihe Namens: 
—* iſt gewiß nicht Nani ſondern Nanai auszuſprechen nach Analogie des griechiſchen 
ivavala. 

65 Nah Bar-Bahlul war >> der Name des Planeten Venus (Bernſtein, ZomG X, 
1856, ©. 549). Kultus der Nanai beftand nah ibm bei den “Arbaje, d.i. den Be: 
wohnern der Yandichaft zwiſchen Nifibis und dem Tigris (de Yagarde, Gejammelte Ab- 
bandlungen 1866, ©. 16, 2053 Hoffmann ©. 131). Nad einem anonymen Bericht über 
die Märtyrer der Stadt Karka, d. i. Kerkuk füdöftlib von Moful, wurde Nanai in der 
Nachbarſchaft dieſer Stadt verehrt (Hoffmann, Akten, ©. 48. 131 nah Möfinger, Mo- 

numenta Syriaca, Bd II, Innsbruck 1878, ©. 67,3, two ftatt O zu lejen ift 1), 

Die Verehrer werden bezeichnet als eine von König Sabor aus Mai$än, dem alten 
Mefene an den Mündungen des Euphrats und Tigris, dorthin verpflanzte Kolonie, die 
bei ihrer Überfiedelung diefe Gottheit mitgebracht haben fol. Nach den Sekten des Mar 

5 Mufain (Hoffmann ©. 29) wäre Nanai, „die große Göttin der ganzen Erde“ (vgl. 
dazu das Prädifat der Iſtar-Nanä: „Herrin der Länder“), verehrt worden am Hofe 
Sabors II. Hoffmann (S. 131) erklärt, gewiß mit Necht, diefe „Lokaliſierung“ für Erdich- 
tung. Dagegen ift nicht unwichtig für die Herkunft der in diefen Akten genannten 
Nanat, daß fie in einer Reibe mit den babyloniſchen Göttern Bel und Nebo aufgeführt 

or 
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wird, freilih auch mit Zeus. Ferner vermutet Hoffmann, doch nicht obne Vorbebalt, 
daß der Name Nanai in dem Namen des Gaues “now bei Babylon enthalten ſei, 
den er aus Nanai und Iötar zujammengejeßt denkt (©. 93. 131). 

Von der Nanai erzählt die ſyriſche Apologie des Pſeudo-Melito (wo nicht mit den 

Alteren — fondern zu lefen fein wird, j. de Yagarde, De geoponicon versione 5 

syriaca, 1855 [abgebrudt in feinen Gejammelten Abhandlungen, ©. 143, »ff.| und 
Bernftein, ZomG X, ©. 549), daß fie von den Glamiten verehrt worden ſei. Sie 
jei die Tochter eines Königs von Elam geweſen, und ihr Vater habe ihr, nachdem fie 
von Feinden gefangen fortgejchleppt worden, Bild und Tempel zu Sufa, einer Burg in 
Elam, errichtet (j. Corpus Apologetarum ed. Otto, Bd IX, 1872, ©. 505. 426 und 10 
dazu S. 476f. Anmig. 163). Lenormant (S. 17) bat in diefer Darftellung richtig 
eine forrupte Erinnerung erfannt an die feiljchriftlich berichtete Entführung des Bildes 
der Nand. Auf des Pjeudo:-Melito Erwähnung eines Kultus der Nanat in Elam und 
fpeziell in Sufa ift an und für fich fein Wert zu legen. Den Namen Elam konnte die 
Duelle der Apologie aus einer Kombination der Nanai in der ſyriſchen Überjegung von 
2 Mak 1,13 ff. mit 1 Maf 6, 1 gewonnen haben und dazu die „Burg Suſa“ aus Da 
8,2 (vol. Hoffmann ©. 131). 

Zuverläjfig verweiſen dieje joriichen Angaben für den Kultus der Nanai nur auf 
den Bereich des alten Babyloniens und die nördlib davon gelegenen aramätjchen 
Gebiete. Was mir darüber hinaus von Verehrung in Sufa und am Safjanidenhof 20 
erfahren, läßt fih nicht als glaubwürdig erkennen. 

Vielleicht ift der palmyrenische menjchliche Eigenname > (Palm. 132 bei de Bogüg, 
Syrie Centrale, Inscriptions S&mitiques, ‘Paris 1868-1877) auf den Namen der 
Göttin Nanai zurüdzuführen, ebenfo dann auch wohl die Form x: (Palm. 67 bei 
de Vogüs), bei der es, da fie in Verbindung mit einem andern Perfonnamen (822 X7>°2) 25 
auftritt, zweifelhaft erjcheint, ob fie einen jelbitjtändigen Eigennamen repräfentiert. Mög- 
licherwweije fünnte, wie S. A. Covf (A glossary of the Aramaie Inscriptions, Cam: 
bridge 1898, ©. 81) vermutet bat, der Gottbeitsname auch enthalten fein in dem 
Perfonnamen einer griechischen nichrift aus der Auranitis, Nevos (f. Journal Asi- 
atique, Ser. VII, Bd XIX, 1882, ©. 12). 30 

Über die Korrektur 3 zu Jeſ 65, 11 ſ. A. Meni Bd XII, ©. 577, 10 ff. 
4. Nane Nanea) bei den Armeniern. Ngatbangelus, der Selretär des 

Königs Tiridates von Armenien im Anfang des vierten Jahrhunderts n. Chr., berichtet 
nad dem armenifchen Tert von dem heiligen Gregor und dem König Tiridates: „...fie 
zerichlugen das goldene Bild der Göttin Anabit (Gr. "Agrems) und fie zerjtörten den 35 
ganzen Ort und das Gold und Silber nahmen fie weg. Hierauf festen jie über den 
Fluß Gail (Gr. Avxos) und zerjtörten den Tempel der Nanéa, der Tochter Aramazd's, 
in der Stadt Thil (Gr. Otodias)" — jo nad der Überjegung von Windiſchmann 
(S. 108 auf Grund des Drudes des armenifchen Textes Venedig 1835, ©.587, 21; 
vgl. Gelzer ©. 124). Nach dem griechijchen Tert zeritörten die Genannten zo» rijs 40 
Adnväs (= Nanea) Bwuöor, dvyarpöos Atos (ed. de Yagarde, AGO, Bd XXXV, 1889, 
©. 67,9; vgl. dazu S.135). Aus diefem Bericht ift deutlich zu erfehen, daß Nanca 
und Anahit bei den Armeniern als unterfchiedene Göttinnen verehrt wurden (was ſchon 
1836 I. Andall ©. 268 richtig bemerkt bat). 

Anahit wie Aramazd verweilen neben vielen andern Gottesnamen der vorchriftlichen 45 
armenifchen Religion deutlih auf ran als ihr Urjprungsland. Dur perfiiche Ver: 
mittelung unter den Achämeniden oder fpäter durch partbijche fünnte neben diefen ira: 
nijchen Gottheiten die Göttin Nanca aus Elam nad Armenien gelommen jein, fofern 
für fie wirklich ein elamitifches Pendant anzunehmen ift. Aber in der armenijchen 
Religion finden ſich neben iranischen Bejtandteilen auch fjolche, die aus Evrien auf: so 
genommen tworden find. Am deutlichjten it das für den Gottesnamen BarSamin zu 
erfennen, der dem 7222*2 in Palmyra entipricht (vgl. Hoffmann S. 136; Gelzer ©. 119ff. ; 
A. Baal Bde II, ©. 331, 2ff). Der Name ferner der armenifchen Göttin Aſtlik 
„Sternen“ ift eine Überfegung des ſyriſchen Kaukabtä „Sternin“ oder vielleicht beffer 
„kleiner Stern“ (Hoffmann ©. 136), und der „Schreiber“ unter den armeniſchen Göttern, 55 
Tiur, der jeiner Bedeutung nad eine perfiiche Parallele nicht zu baben jcheint, entſpricht 
vielleicht dem aud in Palmyra verehrten babylonischen Nabü (Jenſen, SHittiter und 
Armenier, 1898, ©. 185f.). Neben diefen Gottheiten fann auch die Nanea von den 
Syrern ber zu den Armeniern gelangt fein (fo auch Gelzer ©. 123). Daß fie von der 

— or 
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Anabit beitimmt unterfchieden wird, macht eine Vermittelung ihres Kultus bei den Armeniern 
durch die Perjer oder Parther weniger wabrjcheinlic. 

Da im armenifchen Tert des Agatbangelus nicht der Name der Göttin fteht, jondern 
das von dem Namen gebildete Adjektiv: „der Naneifhe Tempel“, kann man nad 

5 Gelzer (S. 124) zweifelhaft fein, ob der Name Nane vder Nanöa lautete. Die erſte 
Form würde dem forifchen Nanai direkt entjprechen, die zweite waährſcheinlich einer grä- 
zifierten Bildung Navala. Sie würde dann vermutlich darauf verweiſen, daß die ſyriſche 
Nanai bereits in bellenifierter Geftalt zu den Armeniern gefommen tar. 

Für die dentifizierung der Nanea mit ’Adnva liegt wohl fein anderer Grund vor 
ı0 als der Umstand, daß die Göttin eine Tochter des Aramazd genannt wird, der im 

griehifchen Tert des Agathangelus Zevs beißt. Ich möchte aus der Benennung ’Adnrä 
nicht (mit Hoffmann ©. 136) — daß die Nana als eine kriegeriſche Göttin auf: 
gefaßt wurde, jo lange andere Anzeichen für eine derartige Auffaffung nicht vorliegen. 

5. Nana Manaia) auf baktrifhb-indifhem Gebiet. An dem gejchichtlichen 
15 Zufammenbang und der Namensidentität der babylonifchen Nanä und der foriihen Nanat 

läßt fich nicht zweifeln. Das ſyriſche Heidentum ift mit babyplonifchen Vorftellungen und 
Sottesnamen durchjegt, und die babylonische Nitar, mit der die Nanä von Erech identifiziert 
twurde, repräfentiert wie die forifche Nanat den Planeten Venus. Auch die armentfche 
Nana läßt fich nicht aus dem gleichen Zufammenbang löfen, mag fie nun durd Wer: 

20 mittelung der Syrer aus Babylonien zu den Armeniern gelommen fein oder — mas 
twir glaubten ablehnen zu jollen — einer elamitifchen Nanaia entſprechen, die auch ihrer: 
jeits mit der babylonifden Nand in Zujammenbang ftehen würde. 

Unficher aber kann die Identität einer im fernen Often vorlommenden Göttin Nana 
mit der babylonifchen erjcheinen. 

25 Nava und Nava oao (lies: Nana schao) „Königin Nana“, daneben vereinzelt 
Navo, kommt vor auf indoffotbifchen Münzen mit Legenden in indifcher Sprache, aber 
griechiſcher Schrift. Die Göttin ift auf den Münzen abgebildet für fih allein oder neben 
dem vierarmigen Okro. Die Münzen find fämtlid) oder doch zumeift im Pendſchab und 
im Kabul-Thale gefunden worden (über diefe Münzen ſ. außer den grundlegenden Werten 

von Wilſon und v. Sallet und den andern oben unter der Yitteratur angeführten 
Arbeiten noch bejonders Gardner, The coins of the Greek and Scythie kings of 
Bactria and India in the British Museum, Yondon 1886; über das ſtythiſche Reich 
in Baltrien und Indien ſ. v. Gutſchmid, Gefchichte Irans und feiner Nachbarländer, 
1888, €. 135 ff. 164 ff.). 

35 Die Münzen mit Namen und Bild der Göttin gehören vorzugsweiſe den Königen 
aus der ſtythiſchen Turuſchka-Dynaſtie an, Kanerki und feinem Nachfolger Ooerki oder, wie 
nah N. Steins (a. a.D., ©. 96f.) überzeugender Unterfuhung in Übereinftimmung mit 
den Namensformen der Stein-Inſchriften richtiger zu leſen it: Kaneſchki und Ooeſchki 
(f. die Angabe der Münzen bei v. Sallet ©. 197. 203; Gardner ©. 131. 134f. 14ff.). 

40 Die Negierungen der beiden Könige find anzufegen am Ende des erften und Anfang des 
zweiten nachchriſtlichen Jahrhunderts (ſ. v. Sallet ©. 63 ff.; Gardner ©. Lf.; J. Fer: 
gufjon, On the Saka, Samvat, and Gupta Eras, in dem Journal of the Royal 
Asiatie Society, New Series, Bd XII, 1880, ©. 259ff.; Oldenberg, Ueber die Da: 
tirung der ältern indifchen Münz: und Anjchriftenreiben, Zeitichr. f. Numismatik, Bd VIII, 

4 1881, ©. 289 ff; jo viel fcheint feitzufteben, daß das für die Regierung Kaneſchki's in: 
fchriftlich genannte Jahr 9 gerechnet iſt nach der Caka-Ara, die mit dem Nabr 78179 
n. Chr. beginnt). Die Skythen waren jchon unter einem Vorgänger Kaneſchki's aus dem 
zunäcdit von ihnen offupierten Baltrien nach Indien vorgedrungen. 

Auf einer Münze Kaneſchki's mit rein griechifcher Infchrift ift für Nava die Form 
0 Navara gebraucht (v. Sallet S. 186; Gardner ©. 129). Außerdem fommt auf einer 

Kupfermünge mit dem Königsnamen Over vor ANAN, zweifellos ftatt NANA, da das 
Bild auf der Münze das der Nana iſt (Milfon, Taf. xl, 7; vgl. v. Sallet ©. 208). 
Es ift aber allem Anjchein nad) nicht an einen bejondern König Over zu denken, fondern 
die Yegende Ooer Kenorano durch Buchjtabenverivechfelung entitanden aus Ooerke 

65 Korano, (ju lejen: Ooeschke Koschano), ſodaß aljo der König Ooeſchki gemeint 
wäre (Gardner ©. LII; Oldenberg ©. 297). Dann findet fih Bild und Name der 
Nava noch auf einer Münze mit dem KHönigsnamen Bazodeo, der identifch ift mit dem 
Namen Vaſudeva der Inſchriften (Gardner S. 159). Iſt mit Bazodeo-Vaſudeva ein 
bejtimmter König gemeint, jo wäre er nach Ooeſchki anzuſetzen; es fpricht aber manches 

co dafür, daß der Name ein Titel für mehrere Könige ift (Gardner S. LIf.; vol. Stein ©. 98). 
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Das Bild der Göttin auf den Münzen iſt inſofern verſchieden, als nur die Gold— 
münzen in der Regel auf dem Kopfe der Göttin eine Mondſichel zeigen (Wilſon, Taf. XII, 
2; XIV, 1; Gardner, Taf. XXVIIL, 9. 10, vgl. n. 12 lobne den Namen Nava], 
Taf. XXIX, 8; dagegen it auf der Soldmünze bei Gardner, Taf. XXVIII, 8 die 
Mondſichel nicht zu erkennen). Auf den Hupfermünzen feblt der Halbmond; das Haupt der 
Göttin ift, wie meift auch auf den Solbmüngen neben dem Halbmond, bon einem 
Nimbus umgeben (Wilſon, Taf. XI, 17—20, XI, 12; Gardner, Taf. XXVII, 5). In 
der rechten Hand bält die Göttin auf den Bold: und auch auf den Kupfermünzen einen 
emporgerichteten Stab oder Stiel, der oben gegabelt ift. v. Sallet (2. 186. 203) wollte 
in der Gabelung einen Hirſch- oder Nebkopf erkennen; Gardner (S. 131 u. ſ. w.) ſieht 
darin „forepart of horse“. Auf Gardners deutlichern Tafeln kann man die Figur 
— RE veriteben als bei Wilfon, und namentlich auf der Goldmünze Kaneſchki's unter 

lünzen des Berliner Königlichen Münztabinets (v. Sallet S. 197), die ic einge: 
— babe, könnte man wirklich eine Art „Steckenpferd“ (v. Sallet), nämlich Kopf und 
Vorderfühe irgend eines Tieres am obern Ende des Stabes erkennen. Hoffmann (S. 153.) ı5 
bat gegen dieje Deutung Einwendungen erhoben und an einen Zweig wie das Baregma 
der perfiichen Anabita gedacht. Ich muß aber gefteben, daß mir die Bedeutung des 
„Szepters” als Baumzweig nach den Abbildungen bei Gardner und den Berliner Münzen 
jebr zweifelbaft erſcheint. Zuweilen iſt dieſer Stab mit Bändern umwunden. Ein 
Schwert (Gardner S. 145) vermag ich in der Ausſtattung der Göttin nirgends zu ers: 
erfennen; wohl aber bält die Göttin in der Negel oder immer, außer dem Stab in der 
einen Hand, einen Gegenftand in der andern, der wie eine „patera“ (Gardner) ausfiebt, 
jo aub auf der Goldmünze Kaneſchki's im Berliner Münztabinet. Auf zwei neuer: 
dings befannt gewordenen Siegeln jpäter Zeit it die Nana figend bargejtellt, mit dem 
Halbmond über dem Haupte, einmal auf einem liegenden Löwen jigend (mit der Legende 
Posıyodavo, j. Gunningbam, Coins of the Later Indo-Seythians, in: The Numis- 
matie Chronicle, Series III, Bd XIII, 1893 ©. 128). Ich babe nicht konſtatieren 
fönnen, ob auf diefen Siegeln 'neben dem Bild auch der Name der Nana ſich findet. 

Gunningbam (a. a. O. &.126f.) erkennt in dem Umftand, daß König Ooeſchki auf 
mebreren feiner Münzen einen Helm trägt mit einem daran angebrachten Halbmond, ein 
Zeichen feiner jpeziellen Devotion für die Mondgöttin Nana. Das tft nun freilich daraus 
noch nicht unbedingt zu jchliegen, da auf den indoſtythiſchen Münzen noch eine andere 
Mondgottheit, unter dem Namen Mao, vorkommt. 

Was den Namen der Göttin Nava betrifft, jo it jein Zufammenbang mit dem der 
babylonischen Gottbeit durchaus nicht außer Frage. Hoffmann (S. 157 ff.) bat darauf x 
bingewiejen, daß, wie im Sanffrit nanä „Mutter bedeutet, ebenſo ähnlich klingende 
Wörter in ſehr verjchiedenen, vorzugsweile in indogermanischen, Sprachen mit derjelben 
oder einer äbnlichen appellativen Bedeutung vorkommen. Es jcheint ſich dabei zumeiſt oder 
überall urjprünglib um ein Wort des Kinderlallens zu bandeln. 

Mit einer einbeimifchsindischen Bezeichnung baben wir es aber in dem Nava der indo- 
ſtythiſchen Müngen ichwerlich zu tbun. Indiſchen Urſprungs find auch die andern gleich: 
zeitig mit der Nava vorfommenden Gottesnamen der Münzen größtenteils, vielleicht ins: 
geſamt, nicht. Als indifchen Urfprungs ift unter den Namen der Münzen mit Deutlich: 
feit nur Bovdo, d. i. Bubdba, zu erkennen. Der neben der Nana abgebildete Okro 
(v. Sallet S. 203) iſt troß feiner vier Arme, die ibm nach indifchem Worbild gegeben 
worden find, nicht indischer Herkunft. Hoffmann (S.145) hat den Namen nach Benfey's 
Vorgang zweifellos richtig aus dem Perfiichen als — Ahurö erflärt. 

‚Für die Herkunft der indoſtythiſchen Nava könnte von Bedeutung fein, daß auf den 
Münzen Kaneſchki's auch die jcheinbar gräcifierte Form Navara fid findet und daß auf 
den Münzen diefes Königs die griechijchen Gottesnamen Hiwos und Zahn (leßteres 
Gardner ©. 129), auf denen feines Nachfolgers Ooeſchti Hao (v. Sallet ©. 200f.), 
Hoazxılo, Zaparo vortommen. Es liegt aljo, twie ebenjo auch in Bildern "der indo⸗ 
——*8— Münzen, griechiſcher Einfluß vor, und man kann etwa annehmen wollen, daß 
die Nana durch direkt griechiſche Vermitielung unter den unmittelbaren Nachfolgern 
Alexanders des Großen in dieſe Gegenden gelangt ſei. Dem iſt aber doch nicht ficher 5 
jo. Die Form Navara könnte nämlid die Gräcifterung einer vorgefundenen Form 
Nava durch einen belleniftischen Stempeljchneider fein, wie ficb auf demjelben Wege das 
griechifche HAaioc neben dem andern Namen des Sonnengottes auf diefen Münzen, Muoo, 
erklären läßt (Hoffmann S. 155). Auch wenn die Form Navara auf den Münzen die 
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urjprüngliche tft, jo könnte doch die Göttin ctiva erit im ſpäter Zeit mit gräcijiertem co 
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Namen in diefen Gegenden Aufnahme gefunden haben. Übrigens könnte andererjeits die 
Form Navara eine denfbare urjprünglice Form Nanaia bei den Babyloniern oder 
Elamiten (ſ. oben $ 2) wiedergeben. Für verbältnismäßig frühzeitige Einführung des 
Gottheitsnamens kann fprechen Die, wie es jcheint, Navara zu lejende Legende einer Dlünze 

5 mit dem nachgeabmten Typus des Königs Eufratides. Er berrichte jeit etwa 175 v. Ebr. 
(v. Gutſchmid ©. 45) über Baltriana bis zum Indus. Zu beiden Seiten eines ſtehenden 
Löwen, über dem fi ein A und ein Halbmond befindet, weiſt dieſe Münze nach der 
Abbildung bei Wilfon (Taf. XXI n. 18) in parallelen Zeilen die Buchſtaben NANA... 
und NANAIN? auf (vgl. v. Sallet ©. 99; Gardner ©. 119). Der Halbmond und 

ı aud der Löwe verbinden diefe Darftellung mit dem Bilde der Nana bei den indoſtythi— 
ichen Königen. Das mag auf einem thatjächlichen Zufammenbang beruben. Aber jeden: 
falls entjcheidet der Umstand, daß dieſe Münze in „barbarifcher” Nachahmung das Bruit: 
bild des Eukratides zeigt, noch nicht dafür, daß auf dejjen echten Münzen diefelbe Le— 
gende jtand. 

15 In den Gottesnamen auf den Münzen der TurufchlasKönige find neben den griechiichen 
größtenteils iranische Gottheiten zu erkennen. Am deutlichiten ijt dies für den auf ihnen 
für den Sonnengott zumeiſt angewandten nichtgriechifchen Namen der Fall. Allerdings 
berubt die Yefung Midoo auf Jrrtum (v. Sallet S. 197. 202); aber die wirklich zu leſenden 
Namensformen Mooo, Mupo, Mivoo, Mvwo, Mewo, Mioo, Miooo, Muooo, 

20 Mooo, (v. Sallet S. 196Ff. 202f., Stein ©. 90), die neben dem Bild eines Sonnen: 
gottes gleihb dem des Hkıos anderer Münzen vorlommen, geben dennoch auf den 
perjiichen Mithra zurüd. Die verbreitetiten unter jenen Namensformen find Mi und 
Muoo. Die erjtere entfpricht dem im fpätern Berfifch vorfommenden Mihr für Mithra 
(Hoffmann ©. 145), dem armenifchen Mihr, Merh, indem o für h fteht (Sten ©. 90; 

25 über die form Mihr, Merh j. de Yagarde, Gef. Abhandlungen, ©. 293,5ff.;, Arme: 
nifche Studien, 1877, ©. 105; über den armenifchen Gott f. J-B. Emin ©. 208.; 
Gelzer ©. 103). Die Form Mugo ntipricht dem indiſchen Lehnwort mihira „Sonne“ 
(Stein ©. 90; vgl. Laſſen S. 834 Anmkg. 1). Auch für die meiften andern Gottes: 
namen der Münzen baben Benfey (Einige Bemerkungen über die Götternamen auf den 

so indoſeythiſchen Münzen, 30m® VIII, 1854, S. 450467), Hoffmann (S. 145ff.) und 
Stein (S. 89 ff.) Herkunft aus der zoroaftrifchen Religion nachgewieſen. Es liegt aljo 
nabe, für Navara, Nava an den gleihen Urfprung zu denken oder doc, da ſich für 
eine iranische Gottheit Nanaia oder Nana keine Spur findet, an eine durch perfifche Ber: 
mittelung überfommene Göttin. 

35 —— hat in den Münzbildern der Nana die perſiſche Anahita zu erkennen ge— 
glaubt und Nava als einen ihr erſt auf indiſchem Boden gegebenen Beinamen angeſehen 
(S. 155). Daß Nana mit dem Halbınond abgebildet wird, paßt allerdings zu der Anabita 
ald „Artemis“ (vgl. dazu oben 8 1). Die Kedbigura-Anahita trägt nach der Beichreibung 
ihrer Geftalt im Aveſta (Yaſt 5, 128) eine goldene Sternenfrone Damit könnte der 

40 Nimbus zufammenbängen, der das Haupt der indoffytbijchen Nana umgiebt. Das in 
feinen Details jchiver zu erfennende „Szepter”, das fie in der Hand hält, könnte mög: 
licherweife dem Baregma der avejtiichen Anabita (Waft 5, 98. 127) entjprechen. Dem 
Bilde der armenifchen Anabit oder Artemis brachte man nad Agantbangelus (ed. de Ya: 
garde ©. 14,56) dar or&uuara xai Öaaeis aAddovs raw Öerdowr. Allerdings iſt das 

45 „Szepter” der inbojfytbiichen Nana bei jeiner zweifelbaften Bedeutung als Baumzweig 
nur ein unzuverläſſiger Anbaltspunkt für diefe Vergleihung. Der vereinzelt neben dem 
Namen oder dem Bilde der baftriich-indifchen Nanata-Nana vorlommende Löwe gebört 
der Anabita urjprünglih nicht an, erinnert dagegen an die öfters auf einem Löwen 
itehenden oder thronenden babylonifchen, fyrifchen und karthagiſchen Göttinnen (j. A. Atar: 

so gatis Bd II, ©. 1767). Daß nad Altan (De nat. animal. XII, 23) im Tentpel der 
Anaitis (I. ’Avatuidos ftatt Adawıdos) in Elymaia zahme Löwen gehalten twurden, be: 
rubte offenbar auf der Verichmelzung diefer Analtis mit einer ſemitiſchen Göttin. Auf 
diefe Miſchform könnte der Löwe der baktrijch-indifchen Nanaia-Nana zurüdgeben. 

Aber trog der Berübrungen, die fich etwa zwiſchen diefer und der Anabita erkennen 
65 lafjen, ift e8 wenig wabhricheinlich, daß in der baftriich-indifchen Nana geradezu die Ana- 

bita unter einem neuen ibr beigelegten Namen zu erkennen ift. Die Indoſtythen baben 
fonft auf ihren Münzen die Namen iramifcher Gottheiten in Umgeftaltungen beibebalten. 
Nach diefer Analogie wäre das gleiche Verfahren auch zu erwarten dem Namen der 
Anabita gegenüber. Da wir nun ficher auf babyloniſchem, ſyriſchem und armenifcen 

co Boden einer Göttin Nand, Nanai, Nanea begegnen, jo iſt mit einiger Bejtinmtbeit anzu: 
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nebmen, daß der indojfutbiiche Gottbeitsname Nana, der ſich unter andern weder ſtythi— 
ſchen noch indiſchen Goitesnamen vorfindet, ebenſo wie dieſe auf einer Entlehnung aus 
der Fremde beruht und in ſeinen Urſprüngen dem Namen der Nanä von Erech entſpricht. 
Dann wird weiter anzunehmen fein, daß die Namensform Navara auf den Münzen 
nicht eine erjt in Baktrien oder \\ndien aus der andern form Nava künſtlich gebildete 6 
Gräcifierung ift, fondern direkt oder indireft mit der forifchen Form des Gottheitsnamens 
Nanai zujammenbängt. Die Namensform Nava könnte daneben gleichfalls aus dem 
Weften überfommen fein, da die Göttin in Babylonien Nan& beißt. Vielleicht aber it 
dies Nava indische Ausiprahe für Navara, indem man dabei an das Sanjkritivort 
nanä „Mutter“ dachte. 10 

Nach Maffon (a. a. D.) werden in Balutfchijtan und in der Näbe von Kabul beilige 
Stätten (Zeärats) der „Bibi Nanni“ von Mubammedanern und Hindus verehrt. Mafion 
bielt diefe Bibi Nanni für etwa identifch mit der indifchen Parbati. Das Wort bibi 
bedeutet im Hinduftani „Weib, rau“. Es wird in der beutigen volfstümlichen Religion 
des nördlichen Indiens als Ehrenprädifat vor Namen von Göttinnen oder weiblichen 15 
Heiligen geitellt (. W. Groofe, An Introduction to the popular religion and folk- 
lore of Northern India, Allahabad 1894, ©.132. 139). Aber für den Namen Nanni 
babe ich eine anderweitige Bezeugung nicht ermitteln fünnen. Daß bier ein Zuſammen— 
bang vorliegt mit der ** (wie nad Maſſons Vorgang Prinſep a. a. O., Wilſon 
S. 363, Laſſen ©. 870f., Lenormant ©. 16 meinten), iſt mindeſtens zweifelhaft, da näni a 
im Hinduſtani die Großmutter von mütterlicher Seite bezeichnet (vgl. Hoffmann S. 155f. 
Anmkg. 1230). 

Auf dem Wege, den die babyloniſch-ſyriſche, vielleicht auch elamitifche, Nanä- 
Nanai bis nah Indien zurüdlegte und nicht zurüdlegen konnte ohne die Vermitte— 
lung irgendeines Volkes, das micht zu ihren urjprünglichen Werebrern gebörte, hat 25 
fie eine Bedeutung angenommen, die ihr anfänglich fremd war. Die Jftar-Nanä von 
Erech und die Nanai der Sprer repräfentieren den Venusftern, die indoſtythiſche Nana 
den Mond. Es ift wohl möglich, daß bier eine Verſchmelzung mit der Anabita zu 
Grunde liegt, daß alſo iranischer Ginfuf, mit im Spiel ijt. Eine Verſchmelzung mit 
der Anabita anzunehmen, liegt um fo näher, als Kultus derjelben ſchon in alten Zeiten 0 
in Baltrien beftanden. u baben jcheint. Nach einer bei Clemens Alerandrinus (Protrept. 
e. 5, 65 ©. 57 ed. Potter) erhaltenen Angabe des Beroſſus ſtellte Artaxerxes II. Bilder 
rijs "Apgodtıns Tayaidos, d. 1. der Anaitis (Scaliger: rjs "Agpgodirns rijs "Avaitıdog), 
an verjchiedenen Orten feines Neiches auf, auch in Baftrien, oder — wenn man den Tert 
io verfteben will — er lehrte die Baktrer und Perſer diefe Bilder zu verehren. Nach 35 
Einigen wäre in der aveſtiſchen Ardvigura-Anabita eine von Haufe aus baktriſche Gott: 
beit zu erfennen. 

Daß die Nanata-Nana zugleib mit dem Kultus der zoroaftriichen Gottheiten, 
die mit ihr auf den indoſtythiſchen Münzen vorlommen, in „IndoStythia“ auf: 
gelommen jei, findet Stein (©. 98) desbalb unmwahrjcheinlic, meil fie auf der Münze 10 
mit dem Eukratides-Typus den zoroaftrifchen Gottheiten vorausgebe und fib noch auf 
den Münzen des Bazodeo finde, „von denen alle wirflih zoroaftrifhen Typen jchon 
verſchwunden“ jeien. Dieſe Auffaffung wird für den Anfangspunft richtig fein; für den 
Endpunkt ift fie bei der Unbejtimmtbeit des „Bazodeo“ unficher. Iſt aber auch nur der 
Anfang der Nana auf baktrifchsindiihem Boden nicht gleichzeitig mit dem Aufkommen 4 
der zoroajtriichen Gottesnamen, dann find wir nicht unbedingt genötigt, jene auf dem 
jelben Wege gekommen zu denken wie dieſe und zwar um jo weniger, als von einer 
Göttin Nana auf altiranifhem Gebiet nichts befannt ift. Als Vorbild der indoſtythiſchen 
Nana würde geograpbiih am nächiten liegen die „Artemis“ von Elymais, wenn fie 
wirflidh den Namen Nanaia trug. Aber wenn nicht etwa jchon früber, fann die Nana 
in der Zeit der Arjaciden, deren Reich audy die Kultusorte der babyloniſch-ſyriſchen Nanä- 
— ——— ebenſo gut von einem dieſer Kultusorte aus bis nach Baktrien ge— 
angt ſein. 

Spezielle Beachtung verdient vielleicht der Umſtand, daß wie auf den Münzen der 
Turuſchka-Könige ſich Mioro und Nana als Sonnen: und Mondgottheit entſprechen, ebenſo 55 
noch einmal dieſe beiden Gottesnamen neben einander vorkommen, nämlich als Mihr und 
Nanẽa auf armeniſchem Boden. Durch die Parther, die dem armeniſchen Kultus ſeine 
iraniſchen Beſtandteile zugeführt oder vermehrt zu haben ſcheinen, könnten etwa aus Ar— 
menien die beiden Gottheiten dem fernen Oſten vermittelt worden ſein. Die indoſtythiſche 
Namensform Miooo fanden wir der allerdings nicht ausſchließlich armeniſchen Form #0 
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Mihr für das altperfifche Mithra entiprechend. Bei diefer Zufammenftellung darf aber nicht 
unbeadhtet bleiben, daß der armenifche Mihr nicht wie der iranische Mithra und auch der 
indoſkythiſche Mioro fpeziell die Sonne repräfentiert. Der griechiiche Tert des Agatb- 
angelus bezeichnet den Mihr als “paroros (ed. de Yagarde ©. 68, 16; vgl. ©. 140). 

5 Dieſe Gleichſetzung mit Hephaiſtos Tann dod wohl nicht, wie de Yagarde annahm, Tedig: 
lih auf Unwiffenbeit und Willkür des Verfaſſers des griechiihen Agathangelus:Tertes 
beruben, da die Miederfehr der Gleichjegung bei Mofes von Chorene zu zeigen jcheint, 
daß fie feititebend war (Gelzer ©. 137). ebenfalls aber ift die ER Navara 
der Münzen der armenijchen Form Nanea (wenn diefe und nicht Nanẽ die richtige ift) 

10 äbnlicher ald dem Nanä der Babplonier und Nanai der Syrer, um von dem ziveifel- 
baften babyloniſchen oder elamitiſchen Nanaia abzufehen. Sonft ift die Form Navaia 
nur noch aus der Stelle des Makkabäerbuchs bekannt. Schon Wilfon, der freilih von 
der babylonijchen Nand noch nichts willen und deshalb auch an eine elamitifhe Nanä 
nicht denken konnte, bat einen direften Zufammenbang der indoſkythiſchen Nana mit der 

15 armenifchen Göttin angenommen. Er ftellte fich jene vor als eingeführt durch einen twan- 
dernden Skytbenjtamm, der fie in den Gegenden des Kaspiſchen Meeres kennen gelernt 
hätte. Unmöglic it diefe Annahme nicht, aber doch wenig wahrjcheinlid, da — fo viel 
ich ſehe — nichts Poſitives dafür fpricht, daß die rigen wich Skythen ſich in der 
Gegend des Kaspifchen Meeres aufgehalten hätten. Wohl aber fonnten aus diejer Gegend 

20 durch Vermittelungen Götternamen zu den Skythen in Baltrien und Indien gelangen. 
Im Sabre 72 n. Chr. befahen die Hyrkaner den füdlichen Rand des Kaspifchen Meeres 
und grenzten an ein von parthifchen Königen regiertes Neich, das an die Stelle eines 
frübern ſtythiſchen in Sakaftane getreten war und ſich bis an das Indusgebiet ausdehnte 
(v. Gutſchmid, Geſchichte Irans, ©. 134f.). 

25 „jedenfalls wohl wird man — mag nun die indoſtythiſche Nana aus Elam, aus 
Babylonien, aus Syrien oder aus Armenien gelommen fen — an die Parther als Ver: 
mittler zu denken haben. Parthiſcher Einfluß zeigt fich in andern Erfcheinungen auf den 
baktrifchindifchen Münzen unverkennbar (j. v. Sallet ©. 49. 51. 140. 158. 167). Be 
rührungen zwifchen den Barthern in Jran und den Skythen fanden ftatt nach dem Ein: 

30 bruch der Skythen in Balktrien. Er erfolgte vor dem Jahr 128 v. Chr., das aus einer 
chineſiſchen Quelle feitzuftellen it, wahrſcheinlich um 140 v. Chrifto. Berübrungen der 
Skythen mit den Partbern fanden ferner jtatt bei der Gründung eines ſtythiſchen Reiches 
in Sataftene, die ebenfall® vor 128 liegt (ſ. v. Gutſchmid a. a. O., ©. 71f. 113 ff), 
und festen ſich im erften vworchriftlichen Jabrbundert fort. Unter dem Arjaciven Vola— 

35 gejes I, der etwa feit 53 v. Chr. König war, beftand in Ditiran und am Indus jenes 
von partbijchen Königen regierte Reich (v. Gutihmid ©. 129). Indiſch-parthiſche Könige 
jind bis nach dem Jahr 78 n. Chr. bezeugt. Dies partbifch-indifche Reich mußte den Skythen 
weichen, als fie aus Baltrien nach Indien vordrangen (v. Gutihmid ©. 135 ff.). 

Freilich betreffen diefe durch etwa zwei Jahrhunderte ſich hindurchziehenden Berüb- 
0 rungen mit den PBartbern wabrjcheinlich verjchiedene Skytbenftämme. Aber bei irgendeiner 

derjelben konnte auf direftem oder indireftem Wege durch partbifche Vermittelung die 
Göttin Nanaia dem Skotbenftamm der Kufchan zugeführt werden, dem die Turufchla- 
Dynaſtie angebörte. 

Ebenfomwenig wie über den Weg, auf welchem die Nana zu den Indoſtythen kam, 
45 find wir unterrichtet über die Art, wie die Turuſchka-Könige in fo weitem Umfang mit 

zoroaftrischen Gottheiten befannt getvorden find. Die Aufnahme zoroaſtriſcher Gottes: 
namen bei den Indoſtythen erfolgte anfcheinend erft zu einer fpätern Zeit als die Über: 
nahme der Nana. Zoroaſtriſche Elemente machen fih in den Münzbildern, jo viel id 
jebe, exit jeit Ranefchfi geltend, während jene Münze mit dem Eukratides-Typus und dem 

so Namen der Nanata fraglos älter ift. Als Kaneſchki König wurde, müſſen nach den 
Münzfunden und andern Nachrichten die Skythen ſchon lange Zeit, wie es feheint etwa 
jeit der Mitte des zweiten Jabrbunderts v. Chr., in Baktrien jeßbaft geworden fein. Des— 
halb wird wohl höchſtens in einzelnen Fällen anzunehmen fein, daß die zoroaftrijchen 
Gottheiten der indoſtythiſchen Münzen einer in Baltrien einbeimifchen zoroaſtriſchen Re: 

55 ligionsform entjtammen. Cs fünnte dies fonft der Zeit nach zutreffend fein für bie 
ſchon unter den Acämeniden in Baktrien verehrte Anabita. Im allgemeinen aber iſt, jo 
viel ich jebe, — und zwar ganz unabbängig von der Frage nad dem baftrifchen oder 
nichtbaftrifchen Urſprung der zoroaftrifchen Religion — nicht mit irgendwelcher Sicherbeit 
zu erkennen, inwieweit ſchon vor der Saffanidenzeit die zoroaſtriſche Religion in Baltrien 

0 zur Anerkennung gelangt war. 
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Zu dem Auflommen zorvaftrifcher Vorftellungen bei den indiſchen Skythen gegen 
das Ende des erften nachchriſtlichen Jabrbunderts iſt zu vergleichen die Beobachtung, daß 
jih bei den Parthern ſeit der Mitte diefes Jahrhunderts „Rückgang des Hellenismus“ 
und ein „Eritarfen der orientaliichen Reaktion” in der Barbarifterung der griechischen 
Legenden auf den arſacidiſchen Drachmen und in dem Aufkommen von Xegenden in Peh- 5 
letwwischrift neben dem Griechischen zeigt (ſ. v. Gutihmid ©. 125). Da die Parther allem 
Anſchein nad zoroaſtriſche Religionsvoritellungen nah Armenien vermittelt haben, fo 
ſcheint mir nichts im Wege zu ftehen, fie auch für die indischen Skythen in der gleichen 
Vermittlerrolle thätig zu denken. 

Will man die zoroaftriihen Götternamen der Indoſkythen weder in Baltrien vor: 10 
gefunden noch dur die Parther vermittelt denken, jo müßte man annehmen, daß fie 
direft aus der Perfis entlehnt feien, two während der ganzen Arfacidenzeit einbeimijche 
Fürften vegierten, die fih nad ihren Münzen die Pflege der zoroaftrijhen Religion an: 
elegen ſein ließen (ſ. v. Gutihmid ©. 156 ff). Allein es iſt nach den vorliegenden 

Nachrichten kaum anzunehmen, daß die Turuichlasflönige oder ihre Vorgänger mit der 15 
eigentlichen Perſis in Berührung getreten find. 

Die meines Erachtens beftehende MWabrfcheinlichkeit, daß die Parther den Skythen 
BZoroaftrifches vermittelten, kann ala Analogie zu Gunften der Annahme fprechen, daß auch 
die Göttin Nana auf dem gleichen Wege zu den Indoſkythen gekommen jei. Sollte aber 
die jchon öfters erwähnte Münze mit dem Eufratides-Topus (deren Fundort ich nicht zu 20 
ermitteln vermag) einer Zeit angebören, che die Arjaciden mit den baktriſch⸗ indiſchen 
Gegenden in Berührung getreten waren, ſo müßte man wohl annehmen, daß ſchon durch 
griechiſche Vermittelung die Göttin Nanaia-Nana in dieſe Gegenden gelangte. So weit 
ich darüber urteilen darf, giebt die Münze bei ihrem „barbariſchen“ Charakter zu dieſer 
Annahme keine Veranlaſſung. Eukratides regierte ſeit etwa 175 v. Chr., und i. J. 140 5 
werden die Baktrer zum legten Mal als ſelbſtſtändiges Volk genannt (ſ. v. Gutſchmid S. 52). 
Die Münze iſt alſo, ſofern ſie baktriſch iſt, wahrſcheinlich aus der Zeit nach 140. 

Der Greg, auf welchem die Nanaia:Nana nad) Indien gefommen ift, ift noch dunkel. 
Daß fie aber zulegt dem Urfprung nad mit der babyloniſchen Nana zufammenbängt, 
fcheint mir nicht zweifelhaft zu fein. Es mwäre doch ein ſehr merkwürdiges Spiel des so 
Zufalls, wenn in Babylonien oder Elam eine babyloniſche und vielleicht elamitifche 
Höttin Nanä oder Nanai, Nanaia, griebiih Navaia, mit der Anabita verichmolzen 
wurde und volljtändig unabhängig davon im Indusgebiet eine der Anabita mindejtens 
ähnliche Göttin ebenfalls Nava und daneben aud, geradefo wie dort, Navara genannt 
worden wäre. Bei den Berübrungen in der Vorftellung der beiderſeits mit dem gleichen 35 
Namen benannten Gottheiten (bier und dort: Mond und Löwe) wird die Identität des 
Namens auf fprachlichem und gefchichtlibem Zufammenbang beruben. Es wäre denkbar, 
dat auch das Prädikat schao „Königin“, das die indoffotbifche Nana führt, zurüdgebt 
auf die Bezeichnung der babyloniſchen Iſtar-Nana als „Herrin der Yänder” (vgl. oben 
$ 3 die Nanat als „die große Göttin der ganzen Erde“). 40 

6) Nana in Phrygien und Athen. Mit Hoffmann (S. 157) kann man Be: 
denken haben, ob fih auch nad Weſten bin von Babylonien aus der Gottbeitäname 
Nana ausgebreitet habe, ob nicht vielmehr der in Phrogien und im Piräus vorkommende 
Gottheitsname Nana eine nur zufällig an die babylonische Nana erinnernde Benennung 
einer Göttin als der „Frau“ oder 9 utter“ repräſentiere. 45 

Nah Arnobius (Adv. nat. V, 6 ©. 178 ed. Reifferſcheid; zu dem Tert ſ. Hoff: 
mann ©. 156 Anmkg. 1233) trug die Mutter des Attis den Namen Nana (vgl. V, 12 
©.185). Arnobius unterjcheidet Ne von der Magna Mater, d. i. der Kybele. An der 
Nichtigkeit der Namensüberlieferung wird nicht mit de Lagarde (der in jeinen Armenifchen 
Studien, 1877, ©. 190 Nara oder Anara „ranatapfel” Forrigierte), zu zweifeln fein, 'so 
da Navas und Navyvas als männlicher und weiblicher Eigenname häufig in phrygiſchen 
und andern Heinafiatiichen Injchriften vorfommen (Hoffmann ©. 157). Dafür, daß die 
phrygiſche Nana zu femitifchen Kulten in Beziehung ftebt, fpricht ihre Kombination mit 
dem Granatapfel. Nach der Erzählung bei Arnobius wird Nana ſchwanger von den 
Früchten des Granatbaums; er ift ertvachien aus dem Blute des Agdeitis, der von Dio: 55 
nyſos des männlichen Gliedes beraubt worden. Der in Ajien beimifche Granatbaum, 
der mit den vielen Kernen jeiner Apfel ein Bild der Fruchtbarkeit ift, ſcheint der 
Atarte beilig gewefen zu fein. Jedenfalls ift der Granatapfel in der Ornamentik des 
Salomonifhen Tempels ein beiliges Zeichen (ſ. Baubiffin, Studien zur ſemitiſchen Re: 
ligionsgefbichte II, 1878, ©. 207 ff). Daß Paufanias, der die jelbe Geſchichte tie co 

41” 
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Arnobius, aber ohne den Namen der Nana, erzählt, ſtatt des Granatapfelbaums einen 
Mandelbaum nennt, berubt wohl nur auf einer Verwechſelung (j. Studien IL, ©. 208 
und dazu ©. 204). 

Es darf als fiber angejeben twerden, daß mit der phrugifchen Nana die Apres 
5 Navd identiſch ift, die in einer am unbefannter Stelle des Piräus gefundenen Inſchrift 
genannt wird (ſ. Comparetti a.a.D., ©.38; Corp. Inseript. Attie., III, 1, n.131). Der 
Name ift volltommen gleichlautend, und wir wiſſen von phrygiſchem Kult im Piräus, 
nämlich von einem Metroon der Göttermutter, wohin wabrjcheinlich auch dieſe Inſchrift 
gebörte. Die Inſchrift ijt ein der „Aorkmdı Navar“ geitiftetes Exvoto des Axios und 

10 der Kiew . römifcher Zeit (vgl. dazu M. Glerc, Les métèques Atheniens, Paris 
1893, ©. 142 f.). 

Für diefe Nana in Phrygien und im Piräus beftebt fein deutlich erfennbares Binde: 
glied, das fie mit der babylonifchen Nan& oder der ſyriſchen Nanai oder aud der arme: 
niſchen Nanẽa zufammenbielte. Unmittelbar entipricht fie der babylonijchen oder ſyriſchen 

15 Göttin feinenfalls, da diefe die Göttin des Venusſterns it, alfo mit der Artemis nichts 
gemein bat. Aber gerade die Bezeichnung Aoreıus Nava im Piräus legt einen Zu: 
jammenbang mit andern Hulten der Nana nabe. Es ijt doch vielleicht nicht zu— 
fällig, daß fie im Piräus als Artemis bezeichnet wird und auf den indoſtythiſchen 
Münzen als Mondgöttin erfcheint. Dazu kommt weiter, daß die Göttin von Clam, die 

202 Mat 1 mit der Navaia gemeint zu fein ſcheint, bei Polybius (und Joſephus, vgl. 
auch Strabo) als “Aoreıus, bei Hieronymus (Porpbyrius, vgl. auch Plinius und vielleicht 
Granius Yicinianus) als Diana bezeichnet wird (j. oben $ 1). Das fcheint darauf zu 
verweifen, daß die Göttin Nana mit einer Mondgöttin dauernd identifiziert worden iſt. 
Auch die Apresus zvola in Inſchriften aus Gerafa im Oſtjordanland (Lucas, Reper: 

25 torium der griechischen Infchriften aus Geraja, in den Mt und Nachrichten des Deutjchen 
Balaeftina-Vereins 1901, S. 531f) gebt vielleicht auf die Nanä-Nanai zurüd, mit deren 
Bezeihnung als „Herrin der Yander” (vgl. oben $ 5 Ende) das Prädikat xvola zu: 
fammenbängen fönnte. Die Mondgöttin, melde mit der Nand identifiziert wurde, iſt 
wabrfcheinlich überall die von den Spätern als ſolche aufgefaßte perfiiche Anabita. Mit 

0 ibr jcheint die große Göttin von Elymais, wenn diefe überhaupt einmal den Namen 
Mani trug, irgendwie verjhmolzen worden zu jein. Auch die Nana der indojkytbijchen 
Münzen jcheint Bejonderbeiten der Anabita aufzumweifen. 

Die urſprünglich babyloniſche Nan& batte aljo in der Perjerzeit, ebe fie nach Oſten 
und nad Weſten Wanderungen antrat, anfcheinend Züge der Anabita angenommen. Der 

5 ſtereotype Charakter diefer Züge in lofal jehr weit auseinanderliegenden Erſcheinungs— 
formen der Nana jpricht für deren Zufammenbang. 

Sollte diefer wirklich befteben, jo ift allerdings auffallend, daß die mutmaßliche Nlanä 
von Elam, ebenjo die baftrifch-indifche Nana und die vom Piräus als Mondgöttin oder 
als „Artemis“, alfo vermutlih als mit der Anabita verjchmolzen, erjcheinen, während 

40 dagegen die forifche Nanat mit dem Monde nicht kombiniert worden ift und die arme 
nische Nansa ausdrüdlid von der Anabit unterfchieden wird. Wie weit freilihb auf 
armenischem Boden die bei Agantbangelus bezeugte Unterjcheidung wirklich aufrecht er: 
balten wurde, läßt ſich nicht erfeben. Es ift denkbar, daß die Anabit-Artemis und die 
Nansa-Athene bei den Armeniern in lokal unterjchiedenen Kulten verebrt wurden und daß 

45 troßdem die Nanea Züge der Anabita angenommen batte. So ift es immerbin nicht 
unmöglich, daß die mit der Artemis:Nana im Piräus doch wohl identiſche phrygiſche 
Nana einen Weg über Armenien gekommen war. Andernfalls wäre an eine Vermitte— 
lung der iranifierten Göttin von Elam oder auch der von Erech nach Phrygien und 
Griechenland auf einem andern Wege obne armenifche Vermittelung zu denken. Die 

oo Namensform Nana, Nava in Phrygien und im Piräus macht einen direkten Zujammen- 
bang der jo benannten Göttin mit der armeniſchen Nanẽa oder Nane oder mit der ſy— 
riſchen Nanat nicht wahrſcheinlich, ſondern jcheint unmittelbar auf die babyloniſche und 
vielleicht auch elamitifhe Namensform Nanä zu verweifen. 

Eine Verſchmelzung der Nana mit der Anabita ift irgendivo ficher vollzogen worden 
65 (f. oben 8 1). Daß dies gerade in Elam geicheben ſei, läßt ſich nicht mit Sicherbeit 

erkennen, da die elymaiſche „Artemis“ nicht ziweifellos als die Nand zu beſtimmen iſti. 
Die dentifizierung der beiden Göttinnen läßt fich unter den Achämeniden oder Arjaciden 
aud auf babyloniſchem Boden eingetreten denfen, jodaß von dort aus mit oder obne 
armenifche Vermittelung die Phryger und der Piräus die Artemis-Nana, d. b. vermutlich 

weine Nanä-Anabita, erbalten baben fünnten. An eine Zufammenjchmelzung auf babylo- 
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niſchem Boden fann um jo eber gedacht werden als nach dem Zeugnis des Berofjus bei 
Clemens Alerandrinus (Protrept. ce. 5, 65 ©. 57 ed. Potter; vgl. dazu oben 8 5) 
Artarerres II ein Bild der Anaitis zu Babylon aufitellte. 

Das einzige Zeugnis dafür, daß die Göttin von Elymais Nand oder Nanatla) hieß, 
bleibt die immerbin problematijche Ausjage von 2 Maf 1 über die „peritiche” Nanata 6 
in Kombination mit dem feilfchriftlichen Bericht Aſurbanipals. — Die fidher bezeugte 
Neibenfolge der Aoremus Nava im Piräus, der Nana bei den Phrygern, der Nanca 
bei den Armeniern, der Nanat bei den Sprern und der Navara-Nava bei den Indo— 
ſtythen hängt, wie mir zulett doch unverkennbar zu fein jcheint, in ibrer Geſamtheit zu: 
jammen mit der babvlonischen Nanä und jtellt einen Beleg für weite Ausbreitung einer 
babvlonifchen Gottheit dar, welchem ſich andere analoge jo leicht nicht an die Seite 
itellen laſſen. Wolf Baudiſſin. 

— 0 

Nantes, Edikt von. — Der Tert des Edikts z. B. bei Aguesse (f. unten) Bd IV 
S. 601 ff. Briefe und Alten in M&moires et correspondance de Duplessis-Mornay, Bd 6 ff. 
Paris 1824. (Benoist) Histoire de l’@dit de Nantes, 5 Bde, Delft 1693—95; ©. v. Polenz, ı5 
Sejchichte des franzöſ. Calvinismus, 3. Bd, Gotha 1864, S. 772; 2. v. Ranke, Franzöfiiche 
Geſchichte, 2. Bd, 2. Aufl. 1857, ©. 42 ff.; L. Aguesse, Histoire de l’ötablissement du 
Protestantisme en France, 4. Bd, Paris 1886, S. 557 ff.; vgl. den Art. Du Pleſſis Bd V 
S. 80. 

Bei feiner der romanischen Nationen fand die Neformation jo viel Empfänglichkeit, 20 
wie bei den Franzojen. Es gab bald feine Provinz und kaum eine größere Stadt, wo 
ſich nicht Eleine evangelifche Gemeinden bildeten; 1559 ſchloſſen fie fich zu der reformierten 
Kirche Frankreichs zufammen, ſ. den A. Franzöf. Glaubensbekenntnis Bd VI 2. 230, 
Aber unendlich ſchwer wurde es dieſer Kirche der Minorität gemacht, die Anerkennung 
ihres Eriftenzrechtes der katholiſchen Majorität abzuringen. Es bedurfte Jahrzehnte langer 35 
Bürgerkriege, um Schritt für Schritt Boden zu gewinnen: endlich 1589, als die fran- 
zöſiſche Krone an den Führer der Hugenotten, Heinrich von Navarra, überging, ſchien jede 
weitere Gefahr überwunden. Da ftellte der Übertritt Heinrichs zur katholiſchen Kirche 
1593 alles von neuem in Frage. 

Heinrichs Abfall von der reformierten Kirche war nicht durch religiöfe Motive be: 30 
dinge. So gewiß er nur deshalb möglich war, weil die Neligion im Yeben diefes 
Fürſten niemals das beherrſchende Moment geweſen ift, jo gewiß ift er ausichließlich 
durch politiiche Erwägungen berbeigeführt worden. „Es ijt, jagt Nanfe I S. 568, nicht 
die ganze Wahrbeit, aber es iſt etwas Wahres daran, wenn Heinrich feinen Freunden 
erklärte, er bringe feine Überzeugung feiner Pflicht zum Opfer.” Er glaubte, daß die 35 
Berubigung Frankreichs, die Wicderberftellung des politiihen Gleichgewichts in Europa 
obne jeinen Übertritt zum Katbolicismus ibm nicht gelingen werde. Deshalb waren die 
Befürchtungen, welche die Hugenotten an den Abfall des Königs fnüpften, grundlos, Er 
würde den Zweck, den er bei feinem Übertritt im Auge hatte, verfehlt haben, wenn er 
fih zum Werkzeug der katholischen Verfolgungsfucht gegen den Proteftantismus bergegeben 40 
hätte. Wie feine politifche Überzeugung den Übertritt zum Katholicismus forderte, jo 
forderte fie auch, dak er der reformierten Kirche eine fichere Exiſtenz im Staate verjchaffe. 

Im September 1593 verfammelten ſich die Deputierten der reformierten Kirchen zu 
Mantes; fie erneuerten mit der Genehmigung des Königs die Union ihrer Kirchen und 
ſchwuren zu leben und zu jterben in der Verteidigung ihres Glaubens. Im nächiten 4 
Jahre hielten fie ihre Synode in Montauban. Dort beſchloß man den Zufanmentritt 
einer politischen Berfammlung aus allen Provinzen, um die Intereſſen der reformierten 
Kirchen zu vertreten. Sie fand noch im gleichen Jabr zu Sainte Foy ftatt. Bisber var 
Heinrich IV. der Proteftor der Hugenotten geivefen. Die Verfammlung von Sainte Foy 
erflärte, daß er nad feinem Abfall vom reformierten Glauben dieje Stellung nicht bei- so 
behalten könne. Desbalb gaben jich die Neformierten eine Verfaflung, die fie in den 
Ztand jette, ihre Nechte jelbit zu verteidigen. Es ward ein allgemeiner Nat eingefegt, 
welchem alle Autorität in Neligionsjahen zufommen und unter deſſen Oberaufficht alle 
Provinzen jteben follten. Er bejtand aus zehn Mitgliedern, je eines für jede Provinz, 
vier Adelige, vier aus dem dritten Stande und zwei Geiftliche. Ferner wurden Provin- 55 
zialräte ernannt, aus fünf bis fieben Mitgliedern beftebend, deren einer wenigſtens ein 
Geiſtlicher fein ſollte. Diefe Organifation leiftete große Dienste; fie zeigte die Macht 
der Hugenotten ihren ‚Feinden und bildete ein feites Band um alle Kirchen. Der König 
war nicht obne Bedenken, legte ihr aber jchliehlich fein Hindernis in den Weg. 
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Die nächſte Berfammlung wurde 1595 in Saumur gehalten. Sie forderte vergeblich 
‚freiheit des reformierten Kultus im Königreich. Erſt der Verfammlung, die im Sabre 
1596 zu Loudun ftattfand, gelang es durd Geduld und Feitigfeit, die proteftantifche 
Sache einem glüdlichen Ausgang entgegen zu führen. Die Schwierigkeiten waren jebr 

5 groß. Von allen Seiten ber wurde der König bejtürmt, von den a deren Ge⸗ 
borfam nur auf Koften der Rechte der Proteftanten batte erfauft werden fönnen, von der 
Friedenspartei, die vor allem daran hielt, daß man mit Nom in guten Verbältnifjen 
lebte, von den Neformierten, die nicht gefonnen waren, von ihren Forderungen abzu— 
jtehen, und ihn unaufbörlid durch Gefandte und Bittjchriften bebrängten. Aber die Re 

10 formierten gaben nicht nad, bis ihren Forderungen genug geſchah. Sie fandten eine 
Deputation an den König und beichlofien, ſich nicht aufzulöjen, ehe nicht ein endgiltiger 
Beicheid erfolgt fei, der die Ruhe der reformierten Kirchen fichere. 

Während die Verfammlung feine Antwort ertwartete, bemübte fih Du Pleſſis Mornay 
ihn dazu zu bejtimmen, daß er, das einzige Mittel ergreifend, welches aus diefer uner: 

15 träglichen Lage führen fonnte, einige friedlich gefinnte Katholiten ala Gefandte nach Lou— 
dun * möge. Da dieſe zögerten, wollte die Verſammlung die Gemeinden bewaffnen 
und ſich in Verteidigungszuftand jegen. Es brauchte nicht weniger als die Weisheit und 
das Anfehen Mornays, um „ihr den Weg zu zeigen, der fie dem gewünſchten Ziele ent: 
egenführen könnte, obne zum Außerften zu fommen“, nämlich um fie zu bewegen, die An- 

20 funft der föniglichen Gefandten zu erwarten. Diefe trafen endlich in Loudun ein; es waren 
die Näte de Vic und Galignon, der eine fatholifch, der andere reformiert (Mornay VI, 
507). Obwohl die Vorfchläge, die fie mitbrachten, nicht geeignet waren, die Reformierten 
zu befriedigen, fing man dennod an, zu unterbandeln. Da aber Heinrih IV. nicht ge 
ſonnen war, nachzugeben, und da andererfeit3 die Neformierten in nichts von ibren 

25 Forderungen abjtehen mollten, jo ſchien es, als ob diefe Angelegenbeiten nie fünnten 
beigelegt werben. Und doch würde der König bei einer baldigen Beendigung der 
Sache feinen Vorteil gefunden haben. „Wenn der König,“ Schreibt Mornay, „ver: 
bindern will, daß die Verfammlung einen feinem Intereſſe nadhteiligen Entſchluß faſſe, 
ift es hohe Zeit, ihre Lage zu ordnen . . . Sie ftreben nicht nad dem Befite des 

3 Staates, noch nad einem Teile desfelben; für fie ift die Neligion Urſache und nicht 
bloßer Vorwand; fie verfolgen feine abenteuerlichen Zwecke, fie begehren nur, was jedem 
Menſchen natürlih ift, die Sicherheit für fih jelbft und die Erhaltung des Staates.” 
Man fuchte fie zu beichmwichtigen, indem man den Reformierten die Ausführung des 
Edikts vom Jahre 1577 zufagte. Allein das genügte der Verfammlung nidt. Nach 

35 Vendöme verfegt, um dem Hofe näher zu fein, empfand die Verfammlung bald deſſen 
nachteiligen Einfluß und beeilte ſich daber, fih nad Saumur zurüdzuziehen. Die Unter: 
bandlungen dauerten fort, als die Nachricht von der Einnahme von Amiens durch die 
Spanier eintraf. Die adeligen Führer der Hugenotten, die Herzoge von Bouillon und 
Latréömouille wollten, die Gelegenheit benügend, nach den Waffen greifen, um dem König 

0 das Edikt zu entreißen, welches er verweigerte. Aber die —— wieſen dieſe Anſchläge 
zurück. „Ihr einziger Wunſch,“ ſchrieb Mornay an den König, „iſt, daß man ſie als 
Chriſten, Franzoſen und treue Unterthanen anſehen und behandeln möge; übrigens ſind 
ſie bereit, zur Verteidigung des Staates, das Teuerſte, was ſie beſitzen, zu den Füßen 
Ihrer Majeſtät niederzulegen“. Die Verſammlung bezweckte einfach die Gewiſſensfreiheit; 

45 ſie vertrat nicht eine Partei, ſondern eine Kirche, das wußte fie, und darum wollte fie 
gegen den König feinen Krieg anfangen ; aber auch nicht für ihn, fo lange ibre religiöfen 
Rechte nicht anerkannt waren. „Mit tiefem Bedauern feben wir,” fo fchrieb fie an Heinrich, 
„dab wir Euch gegen den alten Feind diejes Neiches mit unſerem Leben nicht beifteben 
fünnen; ... was wir begebren, betrifft durchaus unentbehrlihe Dinge: die Religion, 

5o ohne welche Ghriften nicht wohl leben können, die Gerechtigfeit, ohne melde es den 
Menſchen überhaupt nicht möglich ift, zu beftehen” (Mornay VII, 189). Mornahy billigte 
diejes Verhalten, denn er wußte, daß, wenn fie nachgäben, es nur nachteilige Folgen fü 
fie haben würde. Er war aber der Meinung, daß jede Partei von ihren Forderungen 
etwas nachgeben folle, damit man ſich deito eher vereinbaren fünne. Der König, der 

5 anfangs aufgebracht war, zeigte fich nachgiebiger, als ihn Mornay überzeugte, daß es 
billig wäre, „etwas mehr zu thun“ (Mornay VII, 194), und ibn bat, „feinen Ab- 
geordneten gebörige Vollmacht zu geben, um die gerechten Forderungen der Neformierten 
zu befriedigen” Momay VII, 298). Die Gemüter berubigten ſich nah und nah und 
die Unterbandlungen fonnten zwiſchen dem Yager vor Amiens und der zu Ghätelleraut 

so fich befindenden Verſammlung fortgefegt werden. Während der Dauer der Belagerung 
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wurden die Deputierten mehrmals durch Gerüchte über den Frieden mit Spanien in Be 
forgnis gefeßt. Sie wußten, daß derfelbe nur auf ihre Koſten würde gejchlofjen werden; 
fie machten die königlichen Abgeordneten hierauf aufmerkſam, fowie auch darauf, daß es 
dem König nur vorteilhaft wäre, wenn er fie befriedige, indem ibm dann ihre Hilfe zu: 
gefichert jei und fie die Beendigung des Krieges bejchleunigen müſſe. Aber Amiens 5 
wurde ohne fie erobert. Dieſe Begebenheit war entjcheidend. Nun zeigte ſich Philipp IT. 
zum ‚Frieden geneigt. Die Ausficht auf Frieden aber wirkte auch auf die Unterband- 
lungen zwifchen dem König und den Hugenotten günftig. Gegen Ende des Jahres 
1597 waren beide Parteien über die Hauptartikel eines Edikts einverftanden. Der Staats: 
rat machte wohl allerlei Schtvierigkeiten, der König ſelbſt wollte ſich mande Privilegien 10 
vorbehalten, aber die Neformierten bebarrten auf ihrem Begehren, und mittelft einiger 
Konzeffionen erhielten fie endlid das jo lange gewünfchte Edikt. Als Heinrich IV. auf 
jeinem Zuge nad) der Bretagne in Tours ankam, empfing er dafelbft die Gefandten der 
Verfammlung. Am 2. Mat 1598, an demjelben Tage, two der Friede in Verbins ge: 
jchlofjen wurde, unterzeichnete er dann das Edikt in Nantes. 15 

Das Edikt von Stantes bewilligt den Neformierten nicht viel mehr als die vorher— 
gebenden ; die Stellung, die fie durch dasjelbe erhalten, ift von der der Katholiken immer 
noch ſehr verfchieden. Die Zahl und die Gewalt geben dem Rechte voran, und die, 
welche die Mebrbeit und die Macht nicht für fich haben, find nur im Intereſſe des 
öffentlichen Friedens geduldet. Man wird nicht erwarten, daß das Edikt die Kultus: 2 
freiheit zugeftehe, die Neformierten bofften es auch nicht; fie freuten ſich ſchon, „daß die 
Religion freier fein und daß in den Gerichten einige Gerechtigkeit bereichen würde.” Sie 
erhalten faum die Gewifjensfreibeit. Diefe ohne die Kultusfreibeit iſt aber nur ein 
fcheinbarer Gewinn, bejonders wenn dazu noch die bürgerlichen und politifchen Rechte 
nicht diefelben find für alle. Nach dem Edikt ift es den Neformierten erlaubt, im ganzen : 
Reiche zu leben und zu wohnen, ohne daß man fie zu irgend etwas beivegen oder zwingen 
fönne, das gegen ihr Gewiſſen wäre, und ohne daß man fie wegen ihrer Religion an: 
fechten dürfe in denjenigen Orten, wo fie ſich niederlaffen werden. Es ift beiden Parteien 
verboten, fich gegenfeitig ihre Kinder zu rauben ; die von proteftantifchen Geiftlichen ge: 
tauften Kinder dürfen nicht wieder getauft werben. Dies jcheint eine vollftändige Frei— so 
beit zu fein; allein fie ijt befchränft durch die Privilegien, welche der Fatholifchen Re— 
ligion zuerfannt werden, und durch den Mangel der Kultusfreibeit. Der Fatbolifche 
Gottesdienst ift im ganzen Reiche wieder bergeitellt, die Kirchen und die Güter werden 
der Geiftlichkeitt zurüdgegeben; die Neformierten find verpflichtet, den Prieftern den 
Zebnten zu er on die Feſt- und Faſttage zu beobachten, während der Falten fein : 
Fleiſch zu verkaufen, ſich den römischen Ebegefegen zu unteriverfen. Die öffentliche Aus: 
übung ihres Gottesdientes ift ihnen bloß in gewiſſen durch das Edikt beftimmten Ort: 
jchaften geftattet. Es ift allen Adeligen, welche die hohe Gerichtsbarkeit befigen, erlaubt, 
in ihren Schlöffern Gottesdienft zu halten, ebenjowohl für fih und ihre Familien als 
für ihre Untertbanen und alle, die daran teilnehmen wollen. Den Übrigen wird ber: 40 
jelbe nur für ſich und ihre familien bewilligt; es dürfen jedoch bis 30 Perfonen bei: 
wohnen. In den Orten, die ſich unter der Gerichtsbarkeit eines katholiſchen Herrn 
befinden, iſt deſſen Erlaubnis notwendig. Der Gottesdienft ift ferner geftattet in allen 
Orten, wo er in den Jahren 1596 und 1597 bis Ende Auguft ausgeübt ward. Gr 
wird erlaubt oder bergejtellt in allen Orten, wo er ftattfand oder ftattfinden follte gemäß 45 
dem Edikte von 1577, den gebeimen Artikeln und den Konferenzen von Nérac und 
Fleix, es ſei denn, daß die Ortichaften im Befis von katholiſchen Herren feien. Er ift 
erner in jedem Gerichtsbezirfe (Bailliage, Senöchaussdee, Gouvernemens tenans 
lieu de bailliage) in einer Voritadt, einem Flecken oder einem Dorfe gewährt. Er ift 
verboten in Paris und in einem Umkreiſe von fünf Stunden, in den königlichen Armeen, 50 
ausgenommen in den Quartieren der reformierten Heerführer. Es iſt den Reformierten 
erlaubt, Kirchen zu bauen und die, welche ihnen während des Krieges waren entrifjen 
worden, wieder in Befig zu nehmen. In allen Ortſchaften, wo der öffentliche Gottes- 
dienft ausgeübt wird, iſt erlaubt, Bücher zu druden und zu verkaufen. Ohne Anjeben 
der Religion find die Schulen, Univerfitäten, Spitäler allen geöffnet, und tverden unter 55 
alle die öffentlichen Almojen ausgeteilt. 

Die Artikel, gegen welche der Nat des Königs am meiften Schwierigkeiten erbob, 
find die, welche fich auf die Amter und die jogenannten balbgeteilten Kammern (Cham- 
bres mi-parties) bezieben. Heinrich IV. ſetzte es dur, daß alle Beamtenjtellen den 
Neformierten zugänglid wären. Was die Gerechtigfeitspflege anbelangt, erbielten fie oo 
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endlich, was mehrere Edikte ſchon bewilligt hatten, was aber nie war ausgeführt worden, 
ausgenommen in zwei Parlamenten ſeit Heinrichs IV. Regierung; nämlich in Paris wurde 
eine Kammer des Edikts (Chambre de l’Edit) niedergeſetzt, welche über die Prozeſſe 
der in den Nefforts der Parlamente von Paris, derNormandie und der Bretagne lebenden 

5 Neformierten enticheiden jollte; von ihren 16 Mitgliedern follten 6 Proteftanten fein. In 
den Barlamenten von Bordeaur, Touloufe, Grenoble, Dauphins wurden halbgeteilte Kam- 
mern angeordnet mit zwei Präjidenten, wovon ein Reformierter, und 12 Näten, wovon 
6 Neformierte. Der Auftrag diefer Kammern war, über die Sicherheit der Orte zu 
wachen, wo fie ihren Sit batten; fie urteilten über alle Prozeſſe, welche zwifchen beiden 

10 Religionen jtattfinden fonnten; man durfte bis ſechs ihrer Mitglieder refufieren. 
Das Edikt hebt die Provinzial: und Generalräte auf, melde die Verſammlung von 

Ste Fon eingejeht hatte. Es verbietet, politiiche Verfammlungen obne die Einwilligung 
des Königs zu veranitalten, Einverjtändniffe zu unterhalten fei es mit dem Auslande, oder 
im Innern, zu den Waffen zu rufen oder Feſtungswerke zu errichten. Alle Ent: 

15 ſcheidungen der Gerichte und Defrete der Könige, welche jeit Heinrichs II. Tode gegen 
die Neformierten erlajjen worden waren, find aufgeboben. Die Kinder der flüchtigen Re— 
formierten, die in oder außerhalb des Yandes geboren wurden, find als Franzoſen aner: 
fannt. Alle Familien treten in ihre Nechte, Ehren und Güter tvieder ein. Endlih werden 
alle Rechnungen der politiichen Verfammlungen, feit der von Mantes, in der Rechnungs: 

20 fammer von Paris einregijtriert, alle Ungefeglichkeiten, deren ih die Verſammlungen 
ſchuldig gemacht haben können, find vergejlen. 

Dem Edikte find 56 den Reformierte günftige_ gebeime Artikel beigefügt. Es werden 
ihnen darin außer denen des Edikts noch mehrere Orte für den öffentlichen Gottesdienſt 
zuerfannt. Für die Beſtimmung all diefer Ortfchaften werben königliche Kommifjarien 

25 angeitellt, welche zwiichen zwei oder drei von den Neformierten vorgefchlagenen Orten 
wählen follen. Da die Verträge mit den Yiquiften alle zum Borteil der Katholiken ge: 
jchlofjen worden waren und dadurch viele Heformierte der Wohlthaten des allgemeinen 
Friedens beraubt wurden, bejtimmen die gebeimen Artikel eine gewiſſe Anzahl von Orten, 
two diefe Verträge nicht antvendbar jein jollen. Der auf die Beamtenjtellen bez zügliche 

30 Artikel des Edikts foll überall ohne Ausnahme ausgeführt werden. Diejenigen Verträge, 
welche nur proviforiich und bis auf weitere Verordnung gültig waren, find aufgehoben ; 
diejenigen dagegen, welche für eine beftimmte Zeit gejchloffen waren, follen nad Verlauf 
diefer Zeit durch das Edit von Nantes erfegt werden. Die Reformierten baben das 
Necht, Konfiftorien, Kolloquien, Provinzial: und allgemeine Synoden zu halten, Schulen 

35 zu eröffnen in den Städten, wo fie Kultusfreiheit Befiben, und Steuern zu erheben für 
den Unterhalt der Beiftlichen, die Koften der Synoden u. ſ. w. 

Zu diefen Artikeln fügte Heinrich IV. zwei Brevets hinzu. Durch das eine betwilligte 
er den Reformierten 45000 Thaler für ihre Ausgaben, durch das andere bejtimmte er, 
daß die Sicherbeitspläge, welche fie am Ende Auguft 1597 inne hatten und in welchen 

10 fie Garnifonen unterhielten, während acht Jahren von ihnen unter feiner Oberberrichaft 
bejegt bleiben follten. Für die Beſoldung der Beſatzungen giebt er ihnen 29000 Thaler; 
in der Dauphing wurden ihnen 195 000 Thaler bewilligt. Heinrich IV. bebält fi vor, felbit 
die Pläte zu beftimmen, indem er * reformierte Kommiſſarien zu Rate zieht. Endlich 
erlaubt er, daß zehn Mitglieder der Verfammlung von Chätelleraut in Saumur bis zur 

45 Verififation des Edikts durd das Pariſer Parlament zurüdbleiben, um deſſen Ausführung 
zu beichleunigen. 

Man erfiebt aus dem legten Artikel, daß man den Widerſtand der Parlamente be: 
fürdhtete. Und fo geſchah es auch. Am Jahre 1598 war noch lange nicht alles beendigt; 
es brauchte noch mehrere Jahre, bis nach mancherlei Schwierigkeiten das Edikt überall 

»o anerfannt war; das Parlament von Rouen verifizierte es fogar nach feiner Form und 
feinem Anbalt erft im Jahre 1609. Überdies war der Tert des Ediktes, das von den 
Barlamenten einregiftriert wurde, in mancher Hinficht von dem des erften verichieden. 
Bis zur Zeit, wo Heinrich es unterzeichnete, waren es die Neformierten, die Durch ihre 
Bebarrlichkeit und ihre drobende Haltung gewiſſermaßen ihn dazu zwangen oder wenigftens 

55 den Miderjpruch der Katholiken nicht auffommen liefen. Von da an aber und bis zur 
Verifizierung durch die Parlamente var «8 befonders der König, der mit feiner Gewalt 
einfchritt, um den Widerſtand der Gerichtsböfe und der Geiſtlichkeit zu brechen. Heinrich IV., 
da er endlich in feinem Lande von allen anerkannter Herr geworden, konnte nun auch 
feinen Willen durchjegen, welchen er bei anderen Gelegenbeiten nicht zu behaupten wußte. 

so Es war vorauszufeben, daß die Parlamente und die Geiftlichfeit mit dem Edikte würden 
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unzufrieden jein. Der Klerus batte gegen jeden Artikel jeine Einwendungen zu machen. 
Die Parlamente widerjegten fich befonders den balbgeteilten Kammern und der Zulaflung 
zu den öffentlichen Amtern, weil dadurd ihre Privilegien beeinträchtigt wurden. Das 
von Paris änderte das Edift in mebreren Punkten: in die Chambre de l'édit jollte 
jtatt jechs reformierter Mitglieder nur eines zugelaffen werben; die Site der Erzbifchöfe 
und Bijchöfe wurden von den Orten, two der öffentliche Gottesdienjt jtattfinden follte, 
ausgenommen; die Klaufel, welche fihb auf das Taufen der Kinder bezog, wurde ge 
jtrichen; den Neformierten wurde verboten, ohne die Einwilligung des Königs allgemeine 
Synoden zu balten. Außer diefen bedeutenden Veränderungen gab es noch andere minder 
wichtige und die fich weniger auf das Allgemeine bezogen. Nach diefen Anderungen kann 
Anquez (Histoire des assemblöes politiques des Réformés de France, Paris 1559) 
allerdings das vom Parlament modifizierte Edikt als ein zweites anſehn. Die Berifizie: 
rung fand erſt ftatt, als der König das Parlament dazu nötigte. Anſtatt aber deſſen 
Miderjtand in einem Throngerichte (lit de justice) zu brechen, ließ er die anjehnlichiten 
Mitglieder der verfchiedenen Kammern zu ſich fommen und empfing fie ganz einfach im 
Hauskleide. Er erklärte ihnen, es ſei fein feiter Wille, daf das Edift ohne Verzug 
angenommen iverde; er erinnerte fie daran, daß er es fei, der den Staat wieder ber: 
geftellt, ihn mit dem Frieden beglüdt, und daß er entſchloſſen fei, denfelben zu erbalten; 
was er gefchrieben, das wolle er auch ausführen. „Er wußte jo durch Geduld und Über: 
zeugung zu erlangen, was man anders dem Einfluß feiner Gegenwart bätte zuichreiben 2 
fünnen”. Die anderen Parlamente folgten bald dem von Paris. Es gab allerdings bie 
und da einigen Widerftand, allein der König jehte das Edikt überall durd, bald durd) 
fein ei Wort, bald dur feine lettres de jussion. Zu den Deputierten des Ge: 
richtsbofes von Bordeaur fagte er: „Ich babe ein Edikt gemacht und will, daß es aner: 
fannt werde”. Zu denen von Toulouje: „Es ift fonderbar, daß ibr euern Starrfinn nicht : 
ändern könnt . . . Ich will, daß die von der reformierten Religion im Frieden in meinem Neiche 
leben, daß fie den Zutritt zu den Amtern baben, nicht weil fie von der Neligion find, 
jondern weil fie meine und des Staates treue Diener geweſen“. Mit der Berifizierung 
des Edikts war indejjen nocd nicht alles abgetban, es mußte auch ausgeführt werden. 
Letzteres koſtete ſowohl dem König als den Neformierten die meiste Mübe. Die 10 Des: 
putierten waren bis Ende 1599 in Ghätelleraut geblieben, troß des Befebles, ſich nad) 
Zaumur zu begeben, und nadıdem das Edikt in ‘Paris verifiziert wäre, ſich zu trennen. 
Die Kirchen wollten fi mit dem Edikt, jo wie es von den Barlamenten war angenommen 
worden, nicht begnügen; fie waren nicht gefonnen, etwas von den nadızugeben, was ihnen 
der König zu Nantes bewilligt hatte. Für den Augenblid wollten fie wohl auf die Yage ss 
Heinrihs IV. Rückſicht nehmen, aber nichtsdejtoweniger behaupteten fie ihre Nechte, in 
der Hoffnung, daß der König fie doch zulegt zur Anerkennung bringen würde. Die Ver: 
jammlung jandte Abgeordnete an den Hof, um dem König ihre Beichwerden vorzutragen; 
unter anderem bemerkte fie, daß ungeachtet des Ediktes die Kammern nicht in der feit- 
gejegten Friſt von ſechs Monaten waren eingefegt worden. Heinrich jedoch gab auf die 
meiften Klagen feinen Beicheid; nur in Bezug auf wenige Artikel gab er den Neformierten 
insgeheim einige Zuficherungen. Die Schwierigkeiten waren demnach nicht befeitigt. Unter: 
dejjen hatte man in einigen Gegenden angefangen, das Edikt einzuführen. Es wurden 
dazu vom König Kommiſſarien ernannt, je zwei für jede Provinz, ein Fatbolifcher und 
ein reformierter. Überhaupt war man zufrieden mit der Art, wie diefe ihren ſchwierigen a: 
Auftrag erfüllten. Es gab im ganzen nur wenig bedeutendere Streitigkeiten, und wenn 
es den Kommiſſarien nicht gelang, die Parteien zu vereinbaren, appellierten diejelben an 
den König, welcher in den meilten Fällen zu Gunsten der Proteſtanten entjchied. Da 
dies alles aber nur ſehr langjam geichab, jo bielten es die Deputierten nicht für ratſam, 
jih zu trennen. Sie verlegten ibre Verfammlung nach Saumur, two Mornay Statthalter 
war, „um leichter feines weiſen und beilfamen Rates zu genießen“. Von dort aus jandten 
fie Abgeordnete nah Paris, um darüber zu wacen, daß feine neuen Veränderungen 
mehr am Edikt vorgenommen würden, und um deilen Ausführung zu befchleunigen. Tiefe 
legte Einrichtung mißfiel dem König, und da er die Verfammlungen nur ungern jab, 
weil fie, wie er meinte, nur zu Unruben Anlaß geben fünnten, befabl er den Deputierten, 
fich zu trennen und zufünftig feine neuen Berfammlungen zu balten. Die Neformierten 
widerftrebten jo lange fie konnten; fie erlangten, daß fie fib in Ste Foy im Oftober 
1601 verfammeln durften, um jogenannte General: Deputierte zu ernennen, welde am Hofe 
refidieren jollten; es wurden deren zwei gewählt, ein Adeliger und einer des dritten Standes. 
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Diefe Deputierten empfingen die Bejchwerden der Provinzen und trugen jie dem Könige vor. 60 
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Schon im Jahre 1604 konnte Mornay an la Fontaine nach England ſchreiben: 
„Unjere Kirchen "befinden jich, durch Gottes Gnade und unter der Wobltbat der Edikte 
des Königs, in einer Lage, die fie nicht Luft haben zu verändern. Das Evangelium 
wird, nicht ohne Erfolg, frei gepredigt, man läßt uns Gerechtigkeit widerfahren; wir 

5 haben Orte, wo wir uns gegen den Sturm ficher ftellen können; wenn Streitigkeiten 
entfteben, jo hört man auf unjere Klagen, oft auch bilft man diefen ab. Wir könnten 
allerdings wünſchen, daß der Gottesdienft an einigen Orten näber oder bequemer wäre, 
daß wir mehr Anteil hätten an den Ehren und Ämtern; vielleicht wäre es jogar dem 
Könige nützlich, ſowie auch unferen ibm geleifteten Dienften angemefj en. Allein dies 

io alles ift bloß zu wünſchen, nicht zu verlangen“. C. Schmidt F. 

Naogeorg ſ. Kirchmeyer Bd X ©. 496 ff. 

Naphihali ſ. d. U. Galilia Bd VI ©. 338,5 ff. 

Narde. — gl. Celsii hierobotan. II, 1sq.; Dfen, N. G. III, 2, &. 789; Laſſen, 
Indiſche —e I, S. 288f., Riehms, Handiwb.? S S. 1072 (mit Abbildung); Kom, Aram. 

15 Bilanzennamen 316; Lenz, Botanik, 465 ff. 

Narbe, 772, »dgdos, hieß ein im ganzen Altertum (Polyb. 31, ; Horat. od. 
2, 11,16; Tibull. 2,2,7; 3, 6,4 u. ö.) und fo aud bei den Sekkäcm H% 1,12 
4, 137) hochgeſchätztes Aroma, von dem es mehrere befjere und geringere Arten — 
das echte, ungemein koſtbare (Plinius berechnet den Preis eines Pfundes der beſten Art 

20 auf 400 und mehr Denare) Nardenöl (vgl. Me 14,5) wurde geivonnen und bereitet 
aus der Wurzel und dem unmittelbar über derfelben ſich erhebenden, hasrigen Teile des 
Stengels einer im nördlichen und öftlichen Indien, nach Strabo 16, 4,25 auch in Süd- 
arabien und Gedrofien (15, 2,3), auf Anhöhen und Ebenen twachfenden Pflanze, die 
zum Gefchlechte der Valeriana gehört und daher im Syſtem mit ihrem bengalifchen Namen 

25 Val. Gätämänsi (— Haargeflecht) bezeichnet wird. Sie kommt noch heute am Himalaya 
bis zu 14000° über dem ° Meere vor und dient dem Mofchustier zur Nahrung; man 
nennt fie auch spiea nardi (von der Ahnlichfeit der Wurzeltriebe mit einer gegrannten 
Abre) und nardostachys gatamansi. Schon ihre Blätter verbreiten einen angenehmen 
Geruch, vgl. Strabo 15, p. 695; Plin. Hist. Nat. „12, 25sq.; Dioscorid. 1, 6 und 

30 die haratteriftifche Erzäblung bei 'Arrian. Alex. 6,22, 8, aus der ſich ergiebt, daß eben 
die Phöniken es waren, durch welche dieſes köſtliche vrobutt in den Handel des Weſtens 
— auch nach Baläftina — Tam. Die ewöhnliche Nardenfalbe — man jchätt nach der 
indifchen befonders die forifche, vorzüglich gut in Tarfus angefertigt, Athen. 15, p. 688, 
aud die aſſyriſche und babplonifche „genannt, die gallifhe und kretenſiſche — beitand 

35 übrigens in einer Mifchung von Oien vieler zum ae ebenfalls zu den Valerianis 
gehörenden aromatischen Pflanzen (Plin. H. N. 13, 1, 15). Sie wurde gewöhnlich in 
Heinen Alabafterbüchschen bezogen (Horat. od. 4, 12, 17; Athen. 15, p. 686; Me 
14,3) und in Riechfläſchchen (nardi ampulla, Petron. satyr. 78) getragen. Nicht 
blof; als Salbe wurde ſie benußt, jondern man würzte damit auch den Wein (Plaut. 

40 mil. glor. 3, 2, 11; Plin. Hist. Nat. 14, 19,5) und trant das Öl geradezu, Athen. 
p. 689. Daher wollten einige Ausleger den Ausdrud vaodos zuouan, Me 14,3 er: 
flären: „trinkbare Narde”, was dann Bezeichnung einer bejonders Föftlichen Art fein 
müßte. Indeſſen verdient doch die gewöhnliche Erklärung durd „echte N.“, eigentlich 
„slaubhafte” N., noch immer den Vorzug, da fie fich etymologifch leichter als die andere 

45 begründen läßt, bei ſolchen Kunſtwörtern des Handels aber einige Kühnbeit des Aus: 
drucds nicht vertvundern darf. Mit folcher köſtlichen Narde falbte Maria von Bethanien 
den Herrn ſechs Tage vor dem Paſcha, wie auf fein nabe bevorftehendes Begräbnis bin 
(Jo 12, 1ff.), denn eben auch zur Berwahrung vor der Vertvefung wurde dieſes Ol an: 
getvandt (evangel. inf. arab. ce. 5). Der Name „Narbe“ ift übrigens aus dem Sans: 

so frit zu erklären, weiſt alfo ſchon auf die eigentliche Heimat der Pflanze bin; er foll be: 
deuten „duftgebend“ (nala-dä). (Rüetſchi F) Kittel. 

Narrenfeft. — Du Cange editio nova, 1885, sub cervula 2, 277f., Kalendae 4 481jf., 
vetula 8, 297f., abbas Cornardorum 1, 14; Du Tilliot, Memoires pour servir A l’histoire 
de la fete des Foux qui se faisoit autrefois, dans plusieurs @glises, Lausanne et Géneve 

>» 1741; Dürr, De episcopo puerorum vulgo vom Schul-Bischoff bei Ant. Schmidt, Thesaurus 
juris 'ecelesiastici, —— 1744, 883, S. 58-83. Bt. für Philoſ. und tath. Theologie, 
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Bonn 1850, NY 11, Heft 2, 161—180; Sceible, Das Klofter, 7.Bd, 25. Zelle, ©. 26 ff.; 
Panzer, Beitrag zur deutichen Mythologie 2, S. 45 ff.; Anton Springer, Paris im drei: 
zehnten Jahrhundert, Leipzig 1856, S. 66 F Schneegans in Ziſchr. für Kulturgeſch. 1858, 3, 
S. 23ff.; Wetzer-Welte, Kirchenleriton 4, ©. 1396 ff. DehA 1, ©. 393 f.; Alerander Tille, 
Die Seichichte der deutichen Weihnacht, Leipzig 1893, auch englifch 1899, ©. 4ff., 31ff. (fehler: 
haft, oberflächlich, ſchief, ſuffiſant). 

Tas mittelalterliche Narrenfeit, festum stultorum, fatuorum, follorum, föte 
des foux, ober befler die firhlihen Narrenfejte find ein fulturgejchichtlich überaus 
interefjanter Beleg für die Feſtigkeit, mit der volkstümliche religiöfe Feſte auch . nad) 
völligem Untergange der zu Grunde liegenden religiöfen Anſchauung ſich behaupten, denn 
die Gebräuche dieſer Feſte gehen letzlich zurück auf altrömiſchen Feſtbrauch und alt— 
römiſchen Volksglauben. Sie ſind nichts anders als das altrömiſche Saturnalienfeſt in 
mittelalterlich⸗kirchlichen Gewande. — In altkirchlicher Zeit galt die Teilnahme an den 
Saturnalien für ebenjo verpönt, tie Die Teilnahme an anderen beidnifchen Seiten. 
Gleichwohl fehlte es fhon um die Wende des 2. und 3. Jahrhunderts nicht an Chrijten, 
welche die Freuden dieſes Feſtes nicht entbehren zu können glaubten (Tertullian de 
idololatria ce. 44). Aber meitere Kreife der Ghriftenbeit beteiligten fih dob daran erjt 
feit der großen Mafjenbefehrung im 4. Jahrhundert. Im Dften mußten ſchon Chry— 
foftomus (Hom. in Kal. Opp. ed. Montfaucon I, 854 ff.) und Aſterius von Amaſea 
(Hom. 4 MSG 40, 215 ff.) gegen dieſe Unfitte auftreten, im Weſten Auguftin (Pos- 
sidius indiculus ce. 1 und Sermo 127, 128: Opp. 5, 1, p. 1311ff.), Marimus von 
Turin (Hom. 16, MSL 57, 253 ff. identifhb mit Pſeudo-Ambroſius Sermo 7, Opp. 
Ambrosii ed. Maur. 8, 98 ff.), Petrus Chryfologus von Ravenna (Sermo 155 MSL 
52, 607 ff). Im Abendlande fuchte man dem Unweſen dadurch zu fteuern, daß man 
die Januarfalenden und bie und da auch die nächjtfolgenden Tage zu kirchlichen Feſt— 2 
tagen erflärte (vgl. die Predigt des Marimus), dann auch dadurd, daß man die Ha: 
lenden als Erinnerungstag an die Beichneidung Chrifti zum Firchlichen Feiertag erbob 
(vgl. e. 18 Tours 567, MG Coneilia p. 126. und d. U. Neujahr). VBergebens! Das 
Volk ließ ſich gerade dies derbluftige Narrenfeft nicht nebmen. Statt allmäblib in Ver: 
geſſenheit zu geraten, fand es im 6. und 7. Jahrhundert auch bei den chriftlichen Weft- zo 
goten, den chriftlihen Franken, den chriftlihen Alemannen und, wie es ſcheint, jogar bei 
den chriftlichen Angeljachjen Eingang. Wie Cäfarius von Arles (Vita I, c. 55 SS rer. 
Merov. III, p. 479, Sermo 129, MSL 39, p. 2001f., fo mußten aud das Konzil 
von Aurerre (c. 573--603, c.1, Concilia p- 159), Eligius von Noyon (Vita II, c. 16 
SS rer. Merov. IV, p._ 705f), Pirmin von Reichenau (Dieta e.22 ed. Gafpari, 35 
Kirchenbijt. Anekdota L S. 172), Esgberht von Port (vgl. Excarpsum ec. 8 $4, 
Haddan-Stubbs, Couneils III, p. 424) gegen die Unfitte kämpfen, an den Kalenden 
des Januar in "Hirfhmasten, Tierfellen, Frauenkleidern aufzutreten und mächtige Trink— 
gelage abzuhalten. Im 8. und 9. Jahrbundert wurden daber die Saturnalien nicht nur 
in Rom (vgl. Bonifaz epist. 30 MG EE III, p. 301 und die Antwort des Papites 10 
—— ebenda nr. 31, p. 304 ff.), ſondern auch im Frankenreiche noch überall vom 
Volke gefeiert (vgl. Chrodegang von Mey, regula, MSL 89, 1090, Burchard von 
Würzburg bei Panzer a. a. O. II, ©. 465f., Poenitentiale Halitgari, iudieium 
poenitentis 36, Schmitz, Bußbücer 2, ©. 256 Regino de synodalibus causis I, 
c. 213 MSL 132, p. 231). Noch im 10. Jahrhundert ſah ſich Atto von Vercelli ver: 15 
anlaßt, dagegen zu predigen (Sermo 3, MSL 134, p. 43 und Capitulare c. 79, 
p. 835f.), und noch zu Beginn des 11. Jahrhunderts glaubte Burdard von Morms, 
den dabei vorkommenden Ausfchreitungen fteuern zu müſſen (Deeretum XIX, e.5 
MSL 140, p. 965). Indes bat es doch den Anſchein, als ſei das Feſt bei dem Bolte 
damals allmählich in Vergefienheit geraten. Da bat der Klerus, der es fo lange so 
ei befämpft hatte, es vor diefem Schidjal bewahrt, indem er «8 zu einem ſpezifiſch 
Herifalen Feſte erhob. Schon frühe muß die Sitte aufgefommen fein, da die einzelnen 
geiftlihen Stände und Gruppen je einen beitimmten Tag nad) Weihnachten als ihr 
Neujahrfeſt begingen: die Diafonen den Stepbanstag (26. Dez), die Priefter den Johannis: 
tag (27. Dez.), die Knaben den T Tag der unſchuldigen Kindlein (28. Dez.), die Subdiafonen 55 
den Neujahrstag oder das Epipbantenfeft oder den 11. Januar. Bon diejen Feſten find 
das Feſt der Kinder und das Feſt der Subdiafonen in ſpäterer Zeit bejonders aus: 
gebildet worden. Das Feſt der Kinder entiwidelte fich zu einem echten Kinderfejt. Einer 
der Dom: oder Stiftsfchüler wurde zum Kinderbifchof (Apfelbifchof) gewählt. Er bielt 
im bifchöflichen Ornat des Offizium, wobei die übrigen Anaben in die oberften Chor: 60 
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ſtühle ſich ſetzten, während die Stiftsherren und Vikare in den niedrigſten Platz nahmen 
(jo ſchon 1136 in Straßburg vol. Grandidier, Essais sur la cathödrale de Stras- 
bourg I, 72 und Schneegans a. a. O.). Kamen ſchon bei diefem Feſte mancherlei Aus- 
ichreitungen vor, jo waren diefelben bei den Feſten der Prieſter, Diafonen und Zub- 
diafonen bereits im 12. Jabrbundert die Negel. Das Felt der Subdiafonen nennt ſchon 
Nobann Beletb (Diöcefe Amiens) in feinem Rationale divinorum offieciorum ce. 72 
MSL 202, p. 79, vol. auch e. 120 ebd. p. 122 ff. um 1180 festum stultorum. Auch 
die Zubdiafonen wählten bei diefer Gelegenbeit einen Bifchof, den fie mit Geſang und 
und "Prozeffion in die Kirche geleiteten. Dort wurde derjelbe mit dem  bifchöflichen 
Ornate befleidvet und bielt eine Meſſe. Die biblifchen Yeftionen wurden dabei cum 
farsia vrezitiert, Beifpiele bei Du Gange sub farsia. Auch trug man feine Bedenfen 
durch ſchmutzige Lieder und Neben den Spaß zu erböben. Na, e8 Fam bisweilen jo: 
gar in der Kirche zu blutigen Schlägereien. Es gereicht der Kurie zu bober Ebre, daf fie 
alsbald den Kampf gegen dies Unweſen aufnahm. Der päpftliche Yegat Peter von 

5 Gapua var der erite, der dagegen einfchritt. Auf feinen Befehl unterdrüdte das Pariſer 
Domkapitel 1198 wenigitens die ſchlimmſten Mißbräuche (vgl. Cartulaire de Notre 
Dame de Paris I, p. 72 -75 Colleetion des Cartulaires de France t. 1). In— 
nocenz III. verbot dann 1210 grundfäglich die Narrenfefte der Priefter, Diafonen und 
Zubdiafonen und Innocenz IV. ſetzte 1246 auf jedes Zuwiderhandeln gegen dieſes 
Verbot die Strafe der Exkommunikation. Allein diefe Verbote machten ebenfowenig 
Eindrud, wie der Erlaß des Biſchofs Peter von Paris vom Jahre 1208 und die Be: 
jchlüffe des Parifer Konzils von 1212 und des Rouener Konzils von 1214 (die Kanones 
find identifh Teil 4 e. 16 Hefele 5, 871). Die Narrenfeite der Kleriker bebaupteten ſich, 
insbefondere das Narrenfeit der Subdiafonen. Ya, im 14. Jabrbundert wurde das Ritual 
diefer ‚Feftlichkeiten bie und da genau aufgezeichnet, jo 5.8. 1365 in der Diöcefe 
Wiviers, dgl. den Auszug aus dem Caeremoniale Vivar bei Du Gange sub voce 
Kalendae. Es fam fogar vor, daß der Narrenbiſchof durch das geiftliche Gericht „im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des hl. Geiftes“ genötigt wurde, feinen MWäblern 
den übliben Schmaus zu geben, vgl. die Gerichtsurfunde aus der Diöcefe Viviers von 
1106 ebend. Dieſe Konnivenz der kirchlichen Behörden trug natürlich nicht dazu bei, den 
Geiſt des Feftes zu veredeln. Die Kleriker erjchienen in der Kirche dazu Ende des 
14. Jahrhunderts nicht bloß in Tiermasten, fondern auch als Weiber, Zubälter, Gauiler 
verkleidet. Anjtatt mit Weihrauch räucherten fie mit Blutwurjt oder altem Stiefelleder. 
Statt der Nefponforien fangen fie jchmusige Yieder. Statt der Hoftie genofjen ſie am 
Altar fette Würſte. Auch vergnügten fie ſich während der kirchliche Feier mit Würfel: 
jpiel und führten zum Ergögen der Zufchauer fehr unpafjende Neigentänze auf. Faſt 
noch jchlimmer waren die Prozeſſionen, die ſich an die firchliche Feier anſchloſſen. 
Nunge Leute produzierten ſich dabei wohl im Adamskoſtüm und juchten den Pöbel durch 
unanftändige Gebärden und Neden zu amüfteren! — Hatte einjt die Kurie dergleichen 
Ausjchreitungen zu fteuern gefucht, fo agitierte jeßt dagegen zuerjt die Erbin ihres Ein: 
fluffes im fatbolischen Europa, die Pariſer Unwerfität. Dann erließ das Basler Konzil 
am 9. Juni 1425 ein fategorifches Verbot (Sessio 21, e. 11 vgl. Hefele, Konzilien- 
geſchichte 7, S. 596 ff). Als auch das nichts half, richtete die Pariſer theologische 
Fakultät am 12. Mat 1444 eine Encyklika an ſämtliche Biſchöfe Frankreichs, in der fie 
ichleunige Unterdrüdung der klerikalen Narrenfeite forderte. Aber auch dieſe Enchflifa 
hätte ſchwerlich etwas gefruchtet, hätte nicht König Karl VII. von Frankreich durch Ver— 
ordnung vom 17. April 1445 die weltlichen Behörden angetviefen, diefe Feſte nicht mebr 
zu geitatten. So find die Elerifalen „Saturnalien“ — wenigjtens in dem Yande, wo 
fie die größte Nolle fpielten — ſchließlich durch die weltliche Obrigkeit abgeſchafft worden. 

Ber dem Feſte des Kinderbifchofs waren jo jchlimme Ausjchreitungen nur vereinzelt 
vorgelommen. Darum wurde es auch im 13. Jahrhundert von den PBäpften nicht ver: 
boten und von den Bijchöfen im der Negel geitattet. Nur das Konzil von Cognac — 
1260 e.2 vgl. Hefele 6, S. 66 — glaubte es ganz unterdrüden zu müſſen. Meiſt 
aber begnügte man ſich damit, es von den eingejchlichenen Mifbräuchen zu reinigen, jo 
1271 das Konzil von Salzburg (e. 17 Hefele 6, ©. 170) und 1279 John Pedbam, 
Erzbifchof von Canterbury (Wilkens, Coneilia II, p. 38). Das Konzil von Bajel 
beichloß dann auch, dies Feſt im Bereiche der ganzen abendländifchen Kirche abzujchaffen. 
Aber diefer Beichluß fand nirgends Beachtung. Erit im 16. Jabrbundert wurde der 
„Kinderbiſchof“ auf den britiſchen Inſeln, in Frankreich, in Spanien, in den protejtan: 
tiichen Gebieten Deutjchlands verboten, val. Zt. F Phil. u. fatb. Theol. NF 11 a. a. O. 
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Aber bie und da z.B. in Köln bielt ſich die Feier bis ins 17., ja vereinzelt, z. B. in Neims 
und Mainz, bis ins 18. Jahrhundert. Erſt durch die franzöfiiche Nevolution iſt dieſer 
legte Net der mittetalterlihen Saturnalien auch in feinen legten Zufluchtsitätten ver 
nichtet worden. 9. Böhmer, 

or Narther 5. d. A. Kirchenbau BP X ©. 782, uf. 

Nafiräat. — J. G. Carpjov, Apparatus hist. erit. Antiquitatum s. Codieis (1748), 
p. 151fi.; J. D. Michaelis, Moſaiſches Recht (1777), III, 18ff.; 9. Ewald, Geſchichte des 
Boltes Israel“, II, 560 ff.; und Altertümer ©. 113ff.; J. L. Saalſchütz, Archäologie der Hebr. 
(1855) I, 228.; 5. Bilmar, Die jymboliihe Bedeutung des Nazirdergelübdes, THStR 1864, 
S. 438 ff.; Köhler, B. Geſch. AT, I, 419ff.; 3. Grill, Ueber Urjprung und Bedeutung des 
Najirdergelübdes IprTh 1880, S. 645 ff.; Debler, Theol. des AT’, S. 4737. Vgl. überhaupt 
die Handbücher zur Alttejt. Theol. von Schultz, Smend, Dillmann, und zur hebr. Archäo— 
logie von Seil, Nowad, Benzinger, ſowie die Artt. „Naſiräer“ im Realwb. von Winer, 
Schentels Bibelleriton, Niehms Handwörterb. und Hamburger, Encyklopädie des Judentums 
1, ©. 785]. 16 

Der Nafiräat iſt in Israel eine altbergebrachte religtöje Weihe, weldye, von Mann 
oder Meib freiwillig übernommen, gewifje Enthaltungen auferlegt, nämlich jtrengjte Ent- 
jagung vom’ Genuß berauſchenden Getränks, völlige Vermeidung der Berührung mit 
einem Toten und Beibehaltung des unverfürzten Haarwuchſes. Der religiöje Charakter 
tritt jchon darin hervor, daß Jahveh den Entſchluß zu joldem Gelübde wedt (Am 2,11) 20 
und daß der Nafır als Jahveh Geweihter gilt (> 7 Nu 6, 2). Das Wort T7, Was 
jirder, jelber bedeutet nicht: gekrönt (durch fein volles Haar), jondern: durch Entbaltung 
abgejondert, geweiht, woraus fich die allgemeinere Bedeutung eines durch befondere Würde 
ausgezeichneten Gen 49,26; Dt 33, 16 ableitet. Nichtig erklärt daher der Talmud 
mm dur rare, Abjonderung; ſ. die Stellen bei Garpjov, Appar. ©. 151f. — 2 
Solche Weihe und Entbaltung fommen teils als lebenslängliche vor, teils auf bejtimmte 
Zeit, für welde man ſich bejonderem Umgang mit Gott weibt. Erſteres iſt der Fall 
bei Simfon und Samuel; ähnlich bei Johannes dem Täufer Ye 1, 15, wo aber vom 
Haarwuchs nicht die Rede. Dieſe Beifpiele zeigen, daß ſchon die Eltern, vielleicht auf 
böbere Weifung, ein Kind vor feiner Geburt zu dieſem Weiheſtand bejtimmen fonnten, 30 
wobei die Mutter bereits jene Enthaltungen auf ſich zu nebmen hatte Ri 13,4. — In 
der Miſchna Sota 3, 8 wird freilih nur dem Vater, nicht der Mutter, geitattet, einen 
Sohn zum Nafir zu beftimmen. Auch der Talmud unterjcheidet übrigens jene beiden 
Kategorien der lebenslänglichen und der temporären Nafirder: 2777 I: und DER Var TEE 
Doch macht er noch einen Unterjchied zwifchen dem gewöhnlichen E>rr 1: und dem 35 
Simſons-Naſiräer Miſchna Nafir 1,2: Der letere darf fein Haar niemals fürzen, der 
eritere dagegen die Laſt feines Haares erleichtern, wobei er drei Stüde Vieh als Opfer 
darbringen jol. Wenn er ſich verunreinigt bat, joll er das gejegliche Opfer Nu 6,9 ff. 
bringen. Dagegen ſei der Simſons-Naſiräer im Fall der Verunreinigung dazu nicht ver: 
pflichtet, weil Simfon Ri 14, 8f. keines gebracht bat. 40 

Die bejondere Art dieſer Entbaltung und Weihe bedarf einer näheren Beleuchtung. 
Der Genuß des Weines iſt jonjt dem Israeliten erlaubt und findet jogar bei den gottes- 
dienſtlichen Mahlzeiten reihlib Platz. Vgl. ſchon 1 Sal, 137. Im Nafiriat tritt uns 
eine ſtrengere Anſchauung entgegen, welde dieſen Genuß gänzlich vermeidet. Wein 
und alles beraujchende Getränk (7780 in dieſem allgemeinen Sinn) durfte der Geweihte 45 
nicht anrübren, auch nicht Ejjig aus Traubenwein oder gegobrenem Fruchtſaft, ja nicht 
einmal friiche oder getrodnnete Trauben often (Nu 6, 3). Durch dieſe Entjagung follte 
er ſich die volle Nüchternbeit und Geijtesfraft für den Dienjt Jahvehs beivabren. Alle 
Lust, die den Menjchen zum Umgang mit Gott unfähig oder desfelben unwürdig machen 
fönnte, foll gänzlich abgejchnitten fein. Zu vergleichen tft, daß auch die Prieſter während so 
ihrer Dienftzeit fih des Weins zu enthalten baben Ye 10,9. Es jpielt aber auch eine 
uralte puriftiiche Auffaflung der ſemitiſchen Nomaden berein, wonad der raffinierte Genuß 
von Wein u. dgl. wie andere Verfeinerungen, tweldye die Kultur gebracht bat, vom Übel 
it. Bon dieſer Seite ber iſt die Abjtinenz den Nechabitern Jer 35, den Nabatäern 
Diod. 19, 94 und den Anbängen Mubammeds zu einer religiöfen Pflicht geworden. 55 
Die Verwandtſchaft mit der Priefterregel hinwieder tritt auch darin zu Tage, daß der 
Naſir gleich dem Hobenpriefter (Ye 21, 11) die Berührung mit Toten jchlechtbin zu meiden, 
aljo auch an der Trauer um die nächſten Verwandten ſich nicht zu beteiligen batte Nu 
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6, 6F. Er trägt eben den Seiligfeitscharafter an fich (6, 8). Miſchna Nafır 7, 1 werben 
denn auch Hoherprieſter und Nafir zufammengeitellt und die Frage erörtert, welcher 
von beiden jich eher verunreinigen dürfe. Zur Verwandtichaft des Nafiräats mit dem 
Brieftertum vgl. auch Philo, de vietimis $ 13; Maimonides, More Neboch. 3, 48. 

5 Einen befonderen Dienft am Heiligtum jchloß das Gelübde des Nafir nicht in fich. Bei 
Samuel (1 Sa 1, 11) kam dieſer Dienjt als befonderes Gelöbnis hinzu; aud die am 
Heiligtum dienenden Weiber (Er 38, 8; 1 Sa 2, 22) find nicht als Nafiräerinnen bezeichnet. 
Simſons Beifpiel zeigt den Nafir obne derartige Verpflichtungen, weiſt allerdings auch 
— merkwürdigen Kontraſt auf zwiſchen der Weihe des Standes und der ganzen Lebens— 
haltung. 

Die zweite Hauptregel neben der Enthaltung von berauſchendem Getränk iſt für 
den Naſir das ungeſchorene Haupthaar. Dieſes iſt Jahveh geheiligt und darf nicht 
durch ein Schermeſſer entweiht werden. Analoge Vorſtellungen anderer Völker zeigen, 
daß man im ſtetig wachſenden Haar eine göttliche Triebkraft wahrnahm; das Er— 

15 zeugnis dieſer göttlichen Lebenskraft ſoll nicht geſchwächt und durch ein menſchliches 
Werkzeug künſtlich gemindert werden (vgl. als Analogie die Entweihung des Steines Er 
20, 25). Der volle Haarwuchs ift alfo das Zeichen der Weihe ("12 Er 6,7) auf dem 
Haupte des Nafir, bei Simfon die Bedingung feiner Gotteskraft. Auch der im Sabbatb- 
und Jobeljahr unbejchnitten wachſende Weinſtock heißt Nafir Le 25,5. 11. — Der 
temporäre Nafiräer bat fein Haar, jo lange die Gelübdezeit dauert, wachſen zu laflen; 
beim Ausweihungsopfer aber es in die Flamme unter dem Friedensopfer zu werfen. 
Iſt ihm aber während der Weihezeit eine mit dem Gelübde unvereinbare Verunreinigung 
begegnet, jo bat er jein Haar zu fcheren und die MWeihezeit nochmals von vorn zu be 
ginnen, nachdem er zur Sühnung gewiſſe Opfer, zwei Turtel oder junge Tauben, ge: 

25 bradıt bat Nu 6,9. Miſchna Themura 6, 4 ſchreibt vor, das Haar des Verunreinigten 
jei nicht zu verbrennen, jondern zu vergraben. Das Haupthaar wurde alfo, wenn im 
Heiligtum verbrannt, als eine Art Opfer angefeben, das vom eigenen Leibe Gott dar- 
gebracht wurde. Abnliches begegnet oft bei verwandten und fernerftebenden Völkern. 
Sp dürfen die muslimifchen Mekkapilger vom Augenblid, wo fie das Gelübde der Wall: 

0 fahrt übernehmen, bis zur Ankunft am Ziel ihr Haar nicht jcheren. Dort wird es 
ebenfalls an beiliger Stätte verbrannt. Siebe meine Allgem, Religionsgefhichte ©. 370; 
über Haaropfer der Semiten im allgemeinen Robertson Smith, Religion of the 
Er 1894, ©. 328ff.; Wellhaufen, Reſte des arabiſchen Heidentums’, 1897, 
S. 1237. 149. 

35 Das Geſetz Nu 6 beichäftigt ſich nicht mit dem ganzen Brauch des Nafiräats, 
jondern regelt ihn nur, ſoweit er für die Kultusordnung in Betracht kommt; desbalb ift 
bier nur des temporären Gelübdes gedacht. Außer den oben erwähnten Beitimmungen 
für den Fall einer Verunreinigung wird bier namentlid (6, 13ff.) das am Schluß der 
Weihezeit darzubringende Opferceremoniell angegeben. Sowohl ein Brand: als ein Sünb- 

so und ein Friedens: oder Gemeinjchaftsopfer (mit Webe) famt Zubehör find dabei gefordert. 
—* über deren Bedeutung den A. Opfer. Nachher darf der Ausgeweihte wieder Wein 
trinken. 

So bedeutet der Naſiräat eine völlige Hingabe in den Dienſt des Herrn. Man 
beachte übrigens den Unterſchied diefer altisraelitiichen Asfefe von der fonft gewöhnlichen, 

45 die im beidnifchen Indien auf die Spite getrieben wurde, aber aud a chriftlichem 
Boden (nicht ohne alle Berechtigung nad Ausiprüchen Jeſu über das Faſten und Stellen 
wie 1 Ko 9,27) die übliche ift. Hier bat die Enthaltſamkeit den Zweck, den finnlichen 
Leib zu dämpfen, damit der Geiſt übermäctig fer; dort foll fie im Gegenteil dazu 
dienen, dem Yeibe die ungefchtwächte Vollkraft zu erhalten für den Dienft Gottes. 

ri) Nachdem fih der Nafirdat durch die ganze Geſchichte Israels hindurch erhalten 
hatte, fand er im nacherilifchen Judentum, das zur Astefe neigte, bejonders reichliche 
Pflege, wobei freilih das äußerliche gejeglihe Thun den Meiften die Hauptjadhe ſchien. 
Man gelobte, zeitweilig fi diefer Entbaltung zu untertverfen, befonders wenn man fidh 
in Krankheit oder ſonſt in Not befand (Sof. Bell. Jud. 2, 15), eine Reife unternabm 

5 (Mifchna Nafır 1,6) u. dgl. Oft geſchah das Gelübde auh in Unbefonnenbeit, 3. B. 
bei Beteuerungen („ich will Nafir fein, wenn . . .“, weshalb e8 eine ganze Kaſuiſtik der 
(Hefegeslehrer darüber gab, welche Formeln wirklich bindend feien, welche nit. ©. M. 
Nafir 1f. Beſonnene Lehrer warnten vor unbefonnenen Gelübden diefer Art, jo Simeon 
der Gerechte; ſiehe Joſt, Gefchichte des Judentums 1857 I, ©. 171. Dod fehlte es 

co aud nicht an foldhen, die durd ihren ernften Sinn und Wandel diefem Stand der 
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Naſiräer Ehre machten. Dabin gebören Geftalten wie Johannes der Täufer, Jakobus 
der Gerechte (Hegefipp bei Eufeb. Kirchengeſch. II, 23), bei welch letzterem noch weiter: 
gebende Askeſe (Entbaltung von Fleiſch) damit verbunden war. — Eine bejonders eifrige 
Nafträerin war die jüdiſche Proſelytin Helena, Königin von Adiabene. Siehe Ham— 
burger, Enc. II, 373. — Philo nennt den Nafträat 7) ueydin ebyn) de ebriet. $S1. 6 

Auch der Apoftel Paulus hatte Beziehungen zu diefem Gelübde, was nicht befremden 
darf, da er den Juden ein Jude fein wollte und bei aller Betonung der Freiheit in 
Chriſto der Askeſe nicht durchaus abgeneigt war (1 Ko 9,27). Zwar AG 18, 18 iſt 
fraglich, ob die Worte „nachdem er in Kenchreä (fein Haupt) fich gejchoren hatte; er 
hatte nämlich ein Gelübde” auf Paulus geben follen oder auf Aquilas. Auch jcheint es 
ſich bier nicht um ein eigentliches Nafträatsgelübde zu bandeln, da die Haarſchur nad) 
defien Vollendung am Heiligtum von Jeruſalem bätte vor ſich geben müſſen und auch 
bei einer Verunreinigung nad talmudijcher Beitimmung wenigſtens srm22, db. b. im 
bl. Yande zu vollziehen gewejen wäre. Manche nehmen freilih an, man babe damals, 
wenn man im Ausland ein joldhes Gelübde übernahm, ſchon zum Anfang der Weihe: ı6 
zeit das Haar gefchoren. Allein dies läßt ſich ſonſt nicht nachweifen und von einer 
jpäteren Vollendung iſt nichts angedeutet. Es ſcheint ſich alfo um eine andere Art von 
Gelübden zu handeln, die damals Übung fein mochten, und wozu tie der Nafiräat 
jelbit, fo auch in der griechiichen Welt gepflogene Übungen anregen fonnten. Vgl. 
Diod. Sie. 1, 18; Jliade 23, 141. Dagegen AG 21,23 ff. übernimmt Paulus für 20 
einige arme Judenchriften die nicht unbeträchtlichen Koften des Ausweiheopfers, durch 
welches fie ihren Naſiräat beendigen follten. Das war ein Xiebeswerf, welches öfter 
vorfam. So erzählt Joſephus (Ant. 19, 6, 1) vom König Agrippa, er habe vielen 
Naftrdern zum —** ihres Gelübdes verholfen. Vgl. auch M. Naſir 2,6. Dabei 
übernahm der Patron nicht ſelber das Gelübde, etwa J 7 Tage, wie man AG 21, 27 260 
verjtanden bat. Dagegen zeigt jenes Beifpiel Pauli, daß er dem Opfer beitwohnte, wozu 
gewiſſe Reinigungen nottvendig waren. v. Orelli. 

— 0 

Nasmith, David f. Stadtmijfion. 

Natalis (Noel), Alerander, geit. 1724. — Quétif und Edard, Seriptores ordin, 
Praed. II, &. 8105. — Hurter, Nomenclator Bd II ©. 1136, 2. Aufl. 30 

Natalis (Noel) Alerander, wurde am 19. Januar 1639 in Rouen von Eltern aus 
dem Mittelitande geboren. Früh in die Schule der Dominikaner feiner Vaterſtadt ge: 
ſchickt, trat er am 9. Mai 1655 ſelbſt in diefen Orden. Seine großen Talente blieben 
nicht unbemerkt; der Orden fandte ihn nad Paris, wo er im Konvent zu St. Jakob 
Philoſophie und Theologie zuerſt börte, dann jelbit lehrte. Won dem Orden veranlaßt, 35 
nabm er 1672 die Würde eines Yicentiaten der Theologie an und wurde 1675 Doktor 
der Theologie. Seine Differtation handelte von der Simonie und richtete ſich gegen 
Launoy. In den von Golbert zur Ausbildung feines Sohnes (des nachherigen Erzbijchofs 
von Rouen) veranftalteten — Konferenzen, zu denen er zugezogen wurde, be— 
handelte er kirchenhiſtoriſche Themata mit ſolcher Auszeichnung, daß ihn Colbert zur Be— 40 
handlung der ganzen Kirchengeſchichte aufforderte. So entſtand fein großes kirchenhiſto— 
riſches Werk, von dem 1677 der erſte Band in Oktav zu Paris unter dem Titel: „Se- 
lecta historiae ecclesiasticae capita et in loca eiusdem insignia dissertationes 
historicae, criticae, dogmaticae" erſchien. Natalis Alerander arbeitete daran mit 
großem Eifer und einer jtaunenswerten Arbeitskraft. Schon 1686 erſchien der letzte 45 
24. Band, der bis zum Ende des Tridentiner Konzils reiht. Später fügte er noch die 
Gejchichte des Alten Teftaments in ſechs Bänden hinzu. Das Werk, das zu den aus: 
gezeichnetiten der gallitanifchen Schule gebört, iſt weniger eine fortlaufende Gejchichts- 
erzäblung, als eine Reihe von Einzelabbandlungen über die wichtigſten Punkte der Kirchen: 
geſchichte. Zuerſt giebt der Verfaſſer von jedem Jahrhundert eine Synopsis hist. ecel., : 
dann folgen die Dissertationes, welche einen weit größeren Umfang einnehmen. Die 
Behandlung ijt mehr dogmatiſch-polemiſch als biftoriih. Eine umfangreide Panoplia 
adversus haereses, die dann auch auf die neueren Gegner Noms, namentlich die Ne: 
formierten, Nüdficht nimmt, fehlt nicht. Die Haltung ift freifinnig, gallitanifh. In den 
eriten Bänden konnte das weniger bervortreten; deshalb gefielen dieſe, in denen die erften 65 
Jahrhunderte mit großer —— aber kritiklos, im Intereſſe der römiſchen Kirche 
behandelt ſind, in Rom, wohin Natalis Alexander ſie ſandte, ſehr, und trugen dem Ver— 
faſſer großes Lob ein. Ganz anders geſtaltete ſich das aber, als das Werk bis zum 
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Mittelalter fortichritt und bier die antipäpitliche Tendenz; bervortrat. Natalis Alerander 
nabm bier oft Partei gegen die Päpfte, namentlich gegen Gregor VIL Desbalb verbot 
Innocenz XI. durch ein Dekret vom 13. Juli 1684 bei Strafe der Erfommunitation, 
die Schriften des P. Alexander zu leſen. Natalis Alerander gab dem Urteile jedoch nicht 
nad, fondern verteidigte fich in einer 1699 in Folio erfchienenen Ausgabe in angebängten 
Scolien gegen die religiosi censores und wies in einzelnen Punkten die faktiſche 
Nichtigkeit jeiner Angaben nad, in andern, daß die Urteile, welde man verworfen batte, 
nicht feine, jondern die angejebener Kirchenlebrer und Zeitgenofjen jeien, die er nur auf: 
genommen babe. So batte W. N. 3. B. Gregor VII. mit den Worten charafterifiert: 

ıo „virum ingenii vehementis et severae sancetimoniae“. Dieje waren beanjtandet 
und N. A. antwortet darauf in den Scolien: „Hie Gregorii VII. character. Addidi: 
eruditionis exquisitae, studii in diseiplinam ecclesiasticam incredibilis, animi 
intrepidi, quem sanctissimi et purissimi consilii virum B. Petrus Damiani ad 
Nieolaum II. seribens praedicat“. Alia ad eiusdem commendationem congessi, 
ne eius effigiem ex parte tantum delineasse viderer. Namentlich batte das Ka— 
pitel de politia ecelesiastica XI. et XII. seculi großen Anftand gefunden. Hier werden 
z. B. Ausfprüce, wie: „Numquid ideo malum esse desiit, quia papa concessit ?“ 
verworfen, worauf N. A. einfach antwortet: „Ipsa S. Bernardi verba sunt, non 
mea”. Dagegen veröffentlichte Roncaglia 1734 in Yucca eine Ausgabe mit Berihtigungen 

und gegen N. A. jelbjt gerichteten Difjertationen, und nun wurde das Werk durd Be— 
nedift XIII. dem Inder wieder entnommen. Außerdem eriltieren noch mehrere Ausgaben, 
Luceae 1749 8q. (durch den Erzbiichof Manſi bejorgt), Venet. 1778sq. (durch einen 
Anonymus in zwei Bänden fortgeführt), Bingen 1784, 4°. Neben einzelnen fleineren 
hiſtoriſchen Schriften giebt es von N. A. auch Schriften dogmatischen (Hauptwerk: Theo- 

25 logia dogmatica et moralis, zuerit Paris 1693, dann 1703, 1743, 1768), und homi— 
letiichen (Praecepta et regulae ad praedicatores verbi divini informandos) In— 
balts. Endlid auch einen Kommentar über die vier Evangelien und die Briefe des Neuen 
Tejtaments. N. A. wurde 1706 Provinzial feines Ordens. Schon durd die damit ver: 
bundenen Arbeiten feinen Studien entzogen, wurde er darin feit 1712 dur ein Augen: 
leiden noch mebr gehindert. Er ftarb am 21. Auguft 1724, 86 Jahre alt, im Jakobiner— 
flofter zu Paris. Dr. Uhlhoru +. 

or 

— or 
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Natalitia j. d. VA. Märtyrer Bd XII ©. 51,%. 

Nathan (bebr. 775, abgekürzt aus Netbanja, Jehonathan oder dergleichen) iſt der 
Name eines befannten und einflußreichen Propheten aus der Umgebung Davids. Wir 

35 befigen über ibn drei längere Erzäblungen, von deren Deutung hauptſächlich das Ver—⸗ 
ſtändnis der Perſon Nathans und ſeiner Bedeutung abbängt: 2 Sa 7, Iff.; 2Sa 12, Iff. 
und INg 1. Es empfiehlt ſich von der letzteren Erzählung ausz zugeben. Gegen Ende 
des Yebens Davids tritt die Frage der Thronfolge für den Fall des Todes des Königs 
auf, Adonia, einer der Söhne Davids, betrachtet jich, auf Grund feines Geburtsvorrechtes, 
nadı Abjaloms Tode als den Erben des Thrones. Um jih den Thron zu fichern, ſam— 
melt er eine Partei um fih und bält fih Wagen und Trabanten. Ihm und feinen 
Ausfichten jteben aber im Wege Bathſeba, die Mutter Salomos, und der Prophet Na— 
tban, ehemals des Prinzen Erzieber (2 Sa 12, 25). Sie wiſſen es unmittelbar vor Davids 
Tode dahin zu bringen, daß dieſer plöglib Salomo die Thronfolge zuſpricht und ihn 

> auch j jofort als den neuen König proflamieren läßt. Als Mittel dazu dient die Erinne: 
rung an ein Verfprechen, das David vor Zeiten der Batbjeba für hren Sohn Salomo 
gemacht babe, ſowie die Mitteilung an den König über ein von Adonia eben veranſtaltetes 
Opferfeit, bei dem Adonia bereits als König bebandelt werde. 

Für die richtige Würdigung diefer Erzählung und befonders der Rolle, melde Na— 
50 than in ihr jpielt, it die Frage von entjcheidender Bedeutung: Hatte David eine ſolche 

Zufage wirklich gemacht oder haben Natban und Batbjeba fie etwa nur dem alters- 
franfen Manne eingeredet? Kerner die andere: Hat Adonia das ibm zum Vorwurf Ge 
machte wirklich begangen oder ift auch dies nur Dichtung eines Intriguanten? 

Man ift beute vielfach geneigt, beide Kragen zu Ungunften Natbans zu beanttvorten. 
» Damit ift dann natürlih auc über fein Charakterbild das Urteil geiproden. Allein es 

liegen feinerlei entjcheidende Gründe zu diefer ungünftigen Deutung des Sadverbaltes 
vor, worüber mein Kommentar zum Königsbuch zu 191,9 u. 13 (S. 4 u. 6) zu ver: 
gleichen iſt. 
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Die zweite Angelegenbeit, in der Natban nad der biblijchen Erzählung eine ent: 
jcheidende Nolle fpielt, ift in 2 Sa 12,1 ff. berichtet. David bat ſich mit Batbjeba, Urias 
‚rau, vergangen und Uria ums Yeben gebradt. Er ebelicht Bathſeba und fie gebiert 
ihm einen Sohn. Jahve aber mißfiel Davids Thun (11,27). Er jchlägt das Kind mit 
Krankheit (12, 15). David fucht durch Falten und Trauer Jabve zu ertveichen. Auf die Nach: 5 
richt von feinem Tode läßt er wider Erwarten von feiner Trauer ab und iſt guter Dinge 
(12, 23). Zwiſchen 11, 27 und 12, 15 iſt nun im beutigen Texte die befannte Erzäb: 
lung über Natban zu leſen (12,1 f7.), nach welcher der Prophet David eine Parabel vor: 
trägt und, als David das Urteil über den Schuldigen gefprochen, mit den Worten „Du 
bift der Mann!” die Anwendung auf Davids eigenes Verbalten macht. Weil aber David 10 
Buße tbut, wird ibm Nabves Vergebung — freilich auch der Tod des im Ehebruch ge: 
zeugten Kindes angekündigt (12,14). Hier haben wir es augenſcheinlich mit einer jelbjt- 
ſtändigen Erzählung zu tbun, die in den Hauptbericht eingelegt ift. Der lettere tft, tie 
die obige Darjtellung zeigt, in fich geſchloſſen; vor allem aber entjpricht das Verhalten 
Davids vor und nad dem Tode des Kindes nicht dem, was man nab 11, 1ff. 14 er— 15 
warten follte. David faßt die Sache von der natürlichen, nicht von der ethiſchen Seite. 
Iſt das Kind tot, jo weiß er fih zu tröften, — nicht etwa weil nun feine Schuld ge- 
fühnt ift, fondern weil er doch nichts ändern fann. Vor und nach dem Tode des Kindes 
tft mit feinem Worte von feiner Schuld und der Einficht, daß das, was über ihn fommt, 
ein Strafgericht Jahves fer, die Rede. 0 

Es muß aljo angenommen werden, daß zwei Berichte über den Hergang umliefen, 
ein mebr profaner und ein propbetiicher. Man wird bei der Tendenz unferer biblifchen 
Berichteritatter und Redaktoren, das Neligiöfe in den Vordergrund zu jtellen, im Prinzip 
geneigt fein, den Hauptbericht für den biftorifchen und den anderen für — ſagenhafte 
Zutbat zu erklären. Allein man wird gut thun, ſich vor Ungerechtigkeit im Urteil zu 3 
büten. Was willen wir denn über die Auffafjung und Denkweiſe, vor allem aber über 
die Varteiftellung und Objektivität des Hauptberichterftatters? Wußte er um den Hergang 
mit Nathan? wenn er um ibn wußte, war er unparteiiich genug Davids Selbitdemütigung 
zu berichten? Iſt es ferner wahrjcheinlich, daß David, falls 12,1 ff. biftorifch find, jenes 
Geſpräch mit Nathan fofort auch feiner ganzen Umgebung mitteilte und da er beim so 
Tod des Kindes vor ibr auf es Bezug nabm? Alle diefe Fragen müßten erjt erledigt 
werden, ebe man über die Gejchichtlichkeit des Gefprähs mit Natban ein rundes Nem 
ausjprechen könnte. 

Es fommt dazu, daß die oben gegebene Deutung von Nathans Verhalten bei Davids 
Vebensende nichts in fich jchließt, was fein Auftreten bier unmöglich erfcheinen ließe. 35 
Dan jagt: bier fer er lediglich der Mund der Gottheit, dort ein in die Händel der Welt 
verwickeltes Glied einer Hofpartei (Nowad, Kommentar 194). Allein man bedenke, daß wir doch 
bier von ibm und feinem Verhalten nur einen einzelnen Zug erfahren; was der Verfafler 
jonjt über ihn zu jagen wußte, bleibt uns unbelannt. Geſetzt aber, auch 2 Sa 7 ftamme 
von demfelben Autor, wäre es als ein Widerfpruch zu bezeichnen, wenn ein Prophet, der 40 
zweimal jeinem König als der „Mund Gottes” entgegengetreten ift, der dann zum Er: 
zieber eines königlichen Prinzen beftellt wird, Später für die Sicherung der Thronfolge 
jeines Zöglings eintritt? Zudem darf angenommen werden, daß in 1 Kg 1 ebenfalls ein 
Prophetenwort Nathans zu lejen wäre, falls der Berichterjtatter von 2 Sa 12,1 ff. auch 
bier zum Worte zugelafjen worden wäre. — Über die dritte Erzählung, 2 Sa 7, mag a5 
das Urteil aus dem Bisherigen entnommen werden. Sie ftebt 2 Sa 12, 1ff. nabe und 
zeigt in der heutigen Geitalt mande Züge der deuteronomifchen Redattion. 

Sieben wir das Ergebnis, jo fünnen wir jagen: Nathan iſt unter allen Umftänden 
eine der einflußreichiten Perſonen an Davids Hofe, der Erzieher Salomos und der För— 
derer jeiner Thronbeiteigung, dem Salomo jeine Dienjte dur Berufung feiner Söhne so 
in bobe Amter gedankt haben mag (1 Kg 4,5). Uber jein Thun befigen wir zwei Reihen 
von Berichten, von denen die eine rein profane, von propbetijchen Einflüffen Freie Zwecke 
verfolgt, während die andere aus prophetiſchen Kreiſen, vielleicht in letzter Linie von 
Schülern Nathans, ſtammt und demgemäß dem ſpezifiſch prophetiſchen Wirken Nathans 
größere Aufmerkſamkeit zuwendet. Beide bieten naturgemäß, weil von verſchiedenen Ge— 55 
ſichtspunkten ausgehend, eine verfchiedenartige Betrachtungsweife dar. Es ıft aber damit 
nicht gejagt, daß fie ſich inbaltlih ausschließen. Kittel. 

Naturgefege. — Unter Geſetz im allgemeinen wird man zu veriteben baben die 
Hegel, nad der etwas mit Notwendigkeit gefchiebt, oder nach der etwas geicheben joll, co 
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gleichviel, ob es wirklich gefchiebt oder nicht. Das Sollen betrifft nicht das Geſchehen 
in der Natur, jondern es beziebt ſich auf die Geifteswelt, und jo wird man zu unter: 
jcheiden baben zwiſchen Geſetzen der Natur, die tvenigitens in der Negel als unverbrüchlic 
angejeben werden, und denen des Denkens, des MWollens, des Fühlens, oder den logiſchen, 

5 etbifcben, juridifchen, äftbetiichen, die zwar auf den betreffenden Gebieten befeblen, aber 
feinestvegs immer bejtimmen, fondern bäufig nicht befolgt iverden. Es wird nicht jelten 
falſch gedacht, unfittlich gehandelt, obgleich das logiſche, das moraliſche Geſetz anders be 
fieblt, dagegen ftatuiert man feine Ausnabine vom Geſetz der Schwere, Mit den Natur: 
gejegen haben es die bejchreibenden und erflärenden Wiſſenſchaften zu thun, mit den zu: 

10 legt erwähnten die jogenannten normativen. Die Naturgefege kann man aud als die 
allgemeinen Formeln betrachten, nach denen das natürliche Geſchehen vor ſich gebt, unter 
die man alles Einzelne unterordnet, als die allgemeinen Sätze, welche das Einzelne unter 
fih enthalten. Dies Allgemeine wird von dem menjchlichen Geift in dem Einzelnen ge 
funden und bat als Allgemeines feine jelbftftändige Geltung, fteht nicht über den ein- 

15 zelnen Gejchebniffen, ſondern eriftiert nur in diefen, wie der allgemeine logiſche Begriff 
jein Recht nur in den einzelnen Dingen bat, nicht wie Platon mit feinen Ideen wollte, 
eine von den einzelnen Gegenftänden getrennte Exiſtenz. 

Nie weit gewiſſe Naturgefege reichen, etwa das der mechanischen Kaufalität, ob 
dieſes auch das ganze organiſche Yeben beberriche, oder ob bier Teleologiſches, das freilich 

> dann auch unter der Form des Naturgejehes betrachtet iwerden müßte, bineingreife, ftebt 
noch feineswwegs feſt. Namentlich ift es fraglich, wie weit die ganzen ſeeliſchen Vorgänge 
den fogenannten Naturgejegen unterworfen find, oder wie weit diefe ihre eigenen Geſetze 
haben. Es läßt ſich bierüber nichts Allgemeingiltiges jagen, weil die betreffenden ſich 
einander entgegenitebenden Anfichten meijtenteils zufammenbängen mit den Weltanſchauungen 

25 ihrer Vertreter, Der Naturalift wird das phyſiſche Gejcheben ganı in das Gebiet der 
Naturgeſetze rüden, während der Dualift es diefen entziehen wird, Es berrichen bier Vor- 
urteile, nicht Ergebniſſe jtrenger Forichung. — Wie viel es Naturgefeße gebe, d. b. mie viel 
formuliert werden fünnen, iſt nicht zu bejtimmen, da das Gebiet der Erfahrung, der we— 
nigftens die meisten entnommen werden, ein äußerſt mannigfaltiges, ja jcheinbar endlojes 

»oift. Es ift zu weit gegangen, eine gewiſſe Anzahl von Gejegen des Entjtebens und Ber: 
gebens, wie der Entwidelung, überbaupt des Gejchebens feitjtellen zu wollen, wie das 
neuerdings geicheben tft. Auch die Zahl der phyſikaliſchen Ariome genau anzugeben, er- 
ſcheint ſhon gewagt. Scharf jcheidet man neuerdings mehrfach zwifchen dem Gejcheben 
in der Gejchichte und den Naturvorgängen, da man mit den Gejegen und Methoden der 

35 Naturwiffenfchaft nun und nimmer der Gegenftände der Gejchichte Herr werden fünne. 
Auch babe es der Hiftoriter mit der eigentlichen Wirklichkeit, d. b. dem Einzelnen zu 
tbun, während der Naturforfcher mit feinen Gefegen nur in Abftraftionen denke. Auc 
diefer Streit der Meinungen ift noch nicht ausgeglichen, wird aber wohl mit der Aner: 
fennung der Differenz der beiden Gebiete endigen. — Wie man auf dem Gebiet der Meta: 

40 phyſik der Neigung nicht zu widerfteben vermag, alles auf ein Grundprinzip zurüdzufübren, 
wie die Männer der Naturwifjenichaften bejtrebt find, die Anzabl der Elemente auf we— 
nige, womöglich auf eins zu reduzieren, jo bat ſich auch das Bedürfnis gezeigt, die Zahl 
der Naturgefege möglichit zu beſchränken, ja alles Geicheben von einem Gejeg abbängig 
zu machen, alio ein oberites Gejeß anzunehmen. Es fünnte dies nur einen Sinn baben, 

45 wenn man eine ganz allgemeine Form binjtellte, etwa das Geſetz der Kaufalität, dem 
fih alles Vorgeben unterordnen muß, das dann auch weit über die Natur binübergriffe, 
oder das der Entwidelung, Evolution — ein Begriff, der in der neueren Zeit eine be 
jonders große Nolle fpielt, es freilich immer, jeitdem es eine Philoſophie giebt, getban 
bat, da alles Gefcheben im meiteren Sinne Entwickelung ift. Es würde dies Geſetz, 

so ebenjo wie die Kaufalität, nicht nur das natürliche Geſchehen beberrichen, jondern audı 
alles Geiftige, ſowohl das individuelle als das foziale, wie es auch faktijh von feinem 
Hauptvertreter der neueren Zeit auf alle diefe Gebiete übertragen worden iſt. Plan 
würde nur mit ſolchen allgemeinen Formeln oder Prinzipien wenig gewonnen baben, da 
eine Erklärung der Vorgänge durch fie nicht gegeben wird: in dem Begriff des Vorgangs, 

55 des Gejchebens, liegt jchon die Entwidelung, liegt ſchon die Haufalität. — Es ſcheitert 
die Ableitung der einzelnen Geſetze aus einem ſolchen inbaltslofen Prinzip an der Mannig- 
faltigfeit der Erfahrung, ebenjo wie es nicht gelingen fonnte, die ganze Untologie auf 
einen bloß formalen Sat zurüdzuführen. Auch ſogar aus dem rn der Erhaltung der 
Energie, das fchon inbaltsvoller zu ſein fcheint, laſſen ſich einzelne inhaltliche Naturgejege 

co nicht ableiten, wenngleich es ſich überall realisiert. 
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Mas die Gefchichte der Naturgejege betrifft, jo reicht fie, wie ſich denfen läßt, tief 
in das Altertum zurüd. Schon bei Anarimander, bei Heraflit, fann man in der ewigen 
Bewegung das Schema, die ‚Form der Natur oder das allgemeinfte Geſetz bemerken, etwas 
Abnliches in der Verdichtung und Verdünnung bei Anarimenes. Bei Platon und Ari: 
itoteles wird von Geſetzen der Natur allerdings gefprochen, die Lehre von ihnen aber 5 
nicht ausgeführt. Woher dieje Gejege rühren, darüber finden wir wenigjtens ſchon bei 
Anaragoras eine Aufklärung: das Chaos, in dem alles zufammen war (öuod navra), 
wurde von dem Geilt, der von außen herankam, geordnet (duexdoumoe rarra). Hiermit 
waren die Geſetze von einem höheren Prinzip, das man das göttlide nennen kann, der 
Melt gegeben, die ſich nach ihnen entwidelte, ohne daß von außen wieder eingegriffen 10 
zu werden brauchte, eine Art Deismus, wie wir ibn zu Beginn der neueren Philoſophie 
bei Descartes und auch ſonſt finden. Der Demiurg jpielt auch in der platonifchen Kos— 
mologie, die freilich nicht ftrenge Wiſſenſchaft fein joll, eine Rolle. Stammten fo bei 
dem Deismus, ebenjo bei dem Theismus, die Naturgefege von der Gottheit, jo waren 
fie in dem Naturalismus, der die Welt obne Gottheit zu begreifen fucht, von vornberein 15 
in der Welt, werden überhaupt nicht abgeleitet. So ift bei Demofrit die Bewegung ewig 
in der Welt; es ift zwar alles kauſal bejtimmt, aber dieje Beſtimmung oder diejes Geſetz 
rübrt nicht von einem Urheber außerhalb der Welt ber. So bat audy nah Spinoza die 
Natur, die bei ihm freilich gleich der Gottbeit ift, die matbematifchen — * nach denen 
fie begriffen werden muß, in ſich, ſie giebt ſie ſich gleichſam ſelbſt. Gegenüber beiden An— 20 
ſchauungen von Gott als Geſetzgeber der Natur und von der Natur als ihrer eigenen 
Geſetzgeberin, brachte Kant eine ganz verſchiedene auf und zeigte ſich darin als der wahre 
GCopernicus. Er lehrte, daß der Menjch, wie jein eigener Geſetzgeber auf praftiichem Ge: 
biete, jo auch der Geſetzgeber der Natur fei, indem er in feinem Verſtande die Begriffe, 
Negeln, Gefee immanent babe, durch deren Anwendung überhaupt eine fontinuierliche 35 
Zujammenfafjung der Wabrnebmungen möglich fe, oder Erfahrung und Wiſſenſchaft, die 
jıh auf Erfahrung gründe, zu ftande fomme. Die Darftellung dieſes apriorischen Beſitzes 
ift reine Naturwiſſenſchaft im Gegenſatz zur empirischen. Zu diefen aprioriichen Geſeben 
oder Grundjägen des reinen Veritandes gehören befanntlidy als die wichtigſten die, daß 
jede Beränderung eine Urſache babe, und daß die Subftanz verbarre, und die Acci: w 
denzen wechjeln. — Dan wird über diefe Annahme, daß der Menich, beſſer das menſch— 
liche Bewußtſein, apriori in ſich dieſe Sätze habe, verſchieden urteilen können, da auch 
das Kauſalgeſetz z. B. möglicherweiſe auf Erfahrung beruht, aber ſo viel muß feſtſtehen, 
daß die gewöhnlichen Naturgeſetze, die zur Erklärung einzelner Erſcheinungen dienen ſollen, 
nur auf Grund der Erfahrung ſich bilden können, obwohl das Transfcendentale in ihnen 35 
entbalten fein mag. 

Mit den Naturgejegen, die bier beiprochen worden find und die Natur betreffen, find 
nicht zu verwechſeln die Gejege, die von der Natur, fpeziell von der des Menfchen felbft 
für jeın Verhalten, vornehmlich für das fittliche, gegeben fein follen im Gegenfag zu gött— 
lien Geſetzen oder Geboten oder zu folchen, die durch Ailltür der Menſchen (HEoıs 10 
im Gegenſatz zur gdors) feſtgeſtellt find; auf diefe natürlichen Geſetze gründet fid) dann 
die natürliche Sittlichkeit und das natürliche Necht, worüber bier aber nicht zu ban- 
deln iſt. M. Heinze. 

Natürlihe Religion j. d. A. Deismus Bd IV ©. 533,7 ff. 

B = Naudäus, Philippus, geit. den 7. März 1729. — Nouveau Dictonnaire Hist, et 4: 
Crit. de Chaufepie Tom. III.; Firmin Didot freres, Nouvelle Biogr. g@nerale, Tom. 37; 
Haag, La France prot.; Bibliotheca Brem. Cl. 2; D. 9. Hering, Hijtor. Nadricht v. d. Ev. 
Ref. Kirche in Brandenburg und Preußen; derjelbe, Beiträge II; J. A. Trinius, Freydencker— 
Leriton; Unſchuldige Nachrichten 1708 und 1713; Al. Schweizer, Geſch. der Gentraldogmen 
der ref. Kirche, 2. Bo. 

Naubäus, eigentlih Naude, Philipp, ift geboren den 28. Dezember 1654 zu Met 
von bürgerlichen Eltern, denen die Mittel fehlten, ihren Sohn auf Schulen ausbilden zu 
lafjen. Reichbegabt und voll Wiſſensdrang erlernte er für fich die alten klaſſiſchen Sprachen. 
In jeinem zwölften Yebensjahre fam er an den mweimarjchen Hof nah Markfubl, um den 
‘Brinzen als Page zu dienen. Hier erwarb er ſich viele nützliche Kenntnifje und erlernte 55 
die deutjche Sprache. Die Verſuche, denen er bier ſich ausgefeßt fand, das reformierte 
Belenntnis mit dem lutberifchen zu vertaufchen, nötigten ibn, die Unterjcheidungslebren 
beider evangelifcben Kirchen auf das gründlichite zu ftudieren und zu prüfen. Bei diefer 
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Arbeit wurde er in der reformierten Lehre feit gegründet und zugleich mit größter Yuit 
an der Theologie erfüllt, deren Privatſtudium er fihb nunmehr mit einem eifernen Fleiße 
widmete. Nacd einem vierjäbrigen Aufentbalte in Deutichland verlangte ibn fein Water 
nach Me zurüd, wo er feine Studien, zu denen aud die Mathematif gebörte, fortſetzte 

5 und nachber wohl eine Stelle fand. Nach Aufhebung des Ediktes von Nantes flob er 
mit feiner Gattin und feinem gleichnamigen neun Monate alten Sobn in die deutjche 
Stadt Saarbrüden, von wo er nab Hanau ſich wandte und dafelbit zwei Jahre verblieb. 
Die woblwollende Aufnabme, welche die franzöfifchen Flüchtlinge bei dem großen Kur: 
fürften gefunden, zog ibn bierauf nad Berlin. Noch im Unklaren, was er beginnen 

10 jollte, um ſich mit den Seinigen den nötigen Unterbalt zu verjchaffen, traf er den Ma- 
thematiker Yangerfeld, welcher die Pagen am Hofe in feinem Fache unterrichtete. Diejer 
ermunterte ibn, Privatunterricht in der Mathematik zu erteilen. N. hatte mancherlei Be 
denken, da er bislang noch nie unterrichtet hatte, willigte aber endlich ein, als ibm jener 
mehrere Schüler zumies. 1687 wurde er Yehrer der Mathematif und Aritbmetif am 

15 Joachimsthaliſchen Gymnaſium und 1696, nad dem Tode Yangerfelds, defjen Nachfolger 
am Hofe; nachdem er 1701 Mitglied der Soctetät der Wiffenjchaften geivorden, wurde er 1704 
Profefior der Matbematit an der Akademie der Wiſſenſchaften. Man bat von ihm einige 
matbematifche Arbeiten und eine Geometrie in deuticher Sprache. Von unendlich größerem 
Werte find aber ferne tbeologiihen Schriften, weldre er berausgegeben bat. TDiejelben 

20 verfolgen alle den einen Zweck: die Verteidigung der jouveränen Gnade Gottes auf der 
Grundlage des Zupralapiarismus gegen alle Angriffe univerjaliftticher oder jemipelagia- 
niſcher Gegner. Selbſt die der Askeſe dienenden Werke, wie Möditations saintes sur 
la paix de l’äme, Berlin 1690, ſowie Entrötiens solitaires, Berlin 1717 find in 
diejem Geifte verfaßt. Dabei iſt alles in Fliegender Sprache und präcis dargeftellt, logiſch 

5 durchdacht, auch allgemein verjtändlich. in befonderes Intereſſe beanſpruchen diefe feine 
Schriften aber bis auf die Gegenwart für die Freunde der reformierten Theologie und 
Kirchengeſchichte, weil fie dieſe im legten Viertel des 17. und erjten Viertel des 18. Jahr— 
bunderts lebendig illuftrieren und zugleih in das Verftändnis der reformierten Prädeſti— 
nationslebre, mit Abweifung aller falfben Konjequenzen und Verdächtigungen, wie wenige, 

so einführen. Der Umjtand aber, daß ein Nichttbeologe, der fein Dilettant ift, jondern ein 
theologiſch-wiſſenſchaftlich durchgebildeter Mann, dieſe Schriften obne alle Nebenabfichten, 
nur aus Yiebe zur Sache und zur bibliichen Wabrbeit, gejchrieben bat, bat von jeber bei 
dem unparteiifchen Leſer das Intereſſe an denfelben noch mehr gefteigert. Auch ift nicht 
zu vergeſſen, daß N. auch durch die Tbronbeiteigung Friedrich MWilbelms I. (1713), 
eines entjchiedenen Gegners der Prädeftinationslebre, nicht im geringften fi in feiner 
Überzeugungstreue einjchüchtern ließ, jondern nach wie vor, mit Mannesmut, unbefümmert 
um der Mächtigen Gunft oder Ungunit, feinen dogmatischen Beitrebungen getreu verblieb. 

Die Reihe feiner apologetifchen Schriften zu Gunjten des Zupralapfarismus, den er 
als den allein folgerichtigen Prädeftinationismus anjab, eröffnete N. mit feiner Morale 
evang&lique, Berlin 1699, 2 Bde, gerichtet gegen die von der geoffenbarten Religion 
losgelöſte natürlibe Moral, welche den Urjprung des Übels in der Welt leugnet. La 
souveraine Perfection de Dieu dans ses divers attributs, Amjterdam 1708, 2 Bde, 
verteidigt mit Schärfe dieſes jupralapfarifche Syſtem gegen alle Widerſacher desjelben, 
vornehmlich gegen den Philoſophen Pierre Bayle und gegen den franzöfiihen Prediger 

+5 Iſaac Jaquelot zu Berlin, welcher mit den Waffen des Univerjalismus des ebengenannten 
Zweifel an der Wahrbeit des Chriftentums, die in feinem Dietionnaire historique et 
eritique ausgeftreuet werden, twiderlegte. Auf die Gegenfchriften mehrerer Ungenannten 
antwortete N. 1709 in Recueil des Objections, worin er zugleih den Beweis lieferte, 
daß die Anfralapfarier nur im Ausdrude von den Supralapfartern abweichen, nicht aber 

win der Sadıe felbit. Gegen Bayles Commentaire philosophique sur ces paroles 
de Jesus-Christ: Contrains les d’entrer, 1686 erjchienen, hatte N. ſchon im Sabre 
1694 eine Widerlegung geichrieben, aber durch verfchiedene buchhändleriſche Machinationen 
wurde der Drud diefer Arbeit immer vereitelt. Erjt im Jahre 1718 erſchien dieſe Re- 
futation du Commentaire philosophique sur ces paroles etc. zu Berlin, worin 

55 gezeigt wird, daf die Toleranz für alle, jelbjt für die Heiden, die im chriſtlichen Staate 
Baple verlangt, zum ndifferentismus führe, die Befebrung der Ungläubigen unmöglich 
mache und zulegt nur Gewiſſensdruck jtatt Gewifjensfreibeit fürdere; N. hat dabei die 
drei damals im Neiche anerfannten Neligionsgenofjenfchaften im Auge. \n Examen 
de deux traitös, Amſterdam 1713, 2 Bde polemifiert N. gegen den Kopenbagener 

Prediger Ya Blacette und den befannten ſchweizeriſchen Theologen Ofterwald, welche der 
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Theologie ihrer Zeit neue, von der traditionellen Kirchenlehbre abweichende Bahnen an: 
wieſen. Die in demfelben Jahre erfchienene Schrift N.s: Gründliche Unterfuchung der 
myſtiſchen Theologie, Zerbit 1713, richtet fich gegen die völlig ungejunde myſtiſche Rich— 
tung jeines Yandsmannes Pierre Poiret. Im Jahre 1716 veröffentlichte N. feine: 
Anmerkungen über einige Stellen des ofterwaldiichen Traftatee von den Quellen des Ver: : 
derbens, und feines Katechismi, nachdem er 1714: Theologiſche Gedanken über den Ent: 
wurf der Yehre von der Beichaffenbeit und Ordnung der göttlichen Natjchlüffe gegen die 
univerjaliftifch gerichtete theologische Fakultät zu Frankfurt a O., vornebmlich gegen die 
Theologen Samuel Strimefius, Holzfuß und Jablonsky herausgegeben hatte. Treu und 
unentwegt in feiner Überzeugung wurde N. von feinen Zeitgenoffen, jelbft von den 
Gegnern, bei feinem gottesfürdtigen Wandel bochgeachtet. Ron jeinen binterlaffenen Ar: 
beiten, unter denen fih auch eine über Yeibnigs Theodicee befindet, wurde 1736 zu Yeiden 
gedrudt: Trait de la justification, eine Miderlegungsicrift der unklaren Gedanken 
des unioniſtiſch gefinnten, jbon im J. 1675 verjtorbenen Sedaner Profeffors Louis le 
Blanc über die Vereinigung der verjchiedenen criftlichen Kirchengemeinſchaften. 15 

Sein Sohn, anfangs zur Theologie neigend, aus angeborner Schüchternbeit aber 
vor der Kanzel zurüdjcheuend, wurde fein Gebilfe am Joachimsthalſchen Gymnaſium 
und nachher Vrofeffor der Matbematit zu Frankfurt aD. Er ftarb am — 
1745. uno. 

or 

_ o 

Naumburg, Bistum. — €. P. Lepfius, Gejchichte der Bifchöfe des Hochitifts Naum: 20 
burg, 1 Zi. Naumburg 1846. 

Die Entjtebung des Bistums Naumburg vollzog fich in derfelben Zeit und in der: 
jelben Weiſe wie die der Bistümer Meißen und Merfeburg, ſ. Bd XII ©. 512 u. 648. 
Sein uriprünglicher Sit war Zeit. Es umfahte die wendiſchen Gaue am rechten Ufer 
der oberen Saale: Weitaba, Tuchurin, Strupenize, Puonzowa, Pliſni und Dobna. Die a 
Befebrung der Bevölkerung zum Gbriftentum vollzog ſich jehr langjam; fie war im An- 
fang des 12. Jahrhunderts noch nicht vollendet; erſt im Gefolge der deutſchen Einwan— 
derung verschwand das Heidentum. Mit den geringen Erfolgen der Miffion bängt die 
Berlegung des Bilchofsfiges von Zeit nad dem an der Grenze des deutſchen Sprach— 
gebiets gelegenen Naumburg zufammen. Sie ift das Wert König Konrads II, der die zo 
Söhne des Markgrafen Ekkehard beftimmte, die ihnen gebörige „neue Burg“ oberhalb 
der Saale dem Bistum für ewige Zeiten zu überlaffen. Nachdem dies geicheben, wurde 
die Verlegung unter Beirat der Fürften befchloffen. Papſt Jobann XIX. genehmigte fie 
im Jahr 1028, Jaffé 1087. 

Biſchofsliſte: Hug I. 968—979. Friedrich erwähnt 981. Hug II. zulegt er: 3 
wähnt 1002. Hildiward geit. 1030. Cadalus geit. 1045. Eppo geft. 1079. Gunther 
1079— 1090. Friedrich. Walram 1090 oder HI— 1111. Dietrich I. ermordet 1123. 
Richwin 1123—1125. Uto I. 1125-1148. Wichmann 1149—1154. Berthold T. 
1154 oder 55—1161. Uto II. 1161—1186. Berthold II. 1186-1206. Engel: 
bard 1206— 1242. Dietrib II. 1242— 1272. Meinberr 1272 oder 73— 1280. Yudolf go 
1280— 1285. Batber 1285. Brun 1285—1304. Udalrich I. 1304—1316. Heinrich 
v. Grünenberg 1317— 1334. Wittigo I. v. Dfterau 1335—1348. Nikolaus v. Yurem: 
burg 1349— 1350. Nobann I. v. Miltiz 1351. Johann II. v. Neumarkt 1352— 1353. 
Serbard v. Schwarzburg 1359— 1372. Wittigo II. v. Wolframsdorf 1372— 1382. 
Chriſtian v. Wizleben 1382—1394. Ulrich II. v. Nodenfeld 1395— 1409. Gerbard 4; 
v. Goch 1409— 1422. Johann II. v. Schleinig 1422— 1434. Peter Schinner 1434 
bis 1463. Georg v. Haugwitz 1469. Dietrich III. v. Burgsdorf 1464— 1466. Heinrich 
v. Stammern 1466— 1480. Dietrib IV. v. Schönberg 1481— 1492. Johann v. Schön- 
berg 1492— 1517. Philipp, Pfalzgraf 1517— 1541. Julius Pflug ſ. d. A. Hand. 

— 

Naumburger Fürſtentag 1561. — Drei Monographien: G. P. Hönn, Historia des w 
von denen Evangeliſchen Ständen Anno 1561 zu Naumburg gehaltenen Convents, Frankf. u. 
Leipz. 1704; Gelbte, Der Naumb. Fürjtentag, Leipz. 1793; Robert Calinih, Der N. F. 1561, 
Gotha 1870. — Urtumdliches in Neudeder, Neue Beiträge II (Leipz. 1841) 1ff. — Salig, 
Dijtorie der Augsb. Konf. III; Planck, Geſch. des prot. Yehrbegriffs III; H. Heppe, Geſch. d. 
deutjchen Protejtantismus 1555 —81, I (Marb. 1852) 364 ff.; Beilagen 114 ff. 126 ff.; M. Ritter, 
Deutſche Geſch. im Zeitalter der Gegenref. I (Stuttg. 1889) 1537. 209555; J. Janſſen, Geſch. 
d. deutfchen Boltes IV (Freib. 1885) 130ff. Ferner zu vgl. Bed, Joh. Friedr. d. Mittl. I 
356 f.; Chr. Frd. v. Stälin, Württemberg. Geſch. IV (Stuttgart 1870) 585; U. Kluckhohn, 
Briefe Friedr. des Frommen I (Braunſchw. 1868) 154 ff. ; derf., Friedr. d. Fr., Nördlingen 
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1879, 797.5; 8. Kugler, Chriſtoph, Herzog zu Württemb. IT (Etuttg. 1572) 183 ff.; Preger, 
Flacius II 83ff.; Gillet, Erato von Grafftbeim I 3005. IT 484; O. Zödler, Die Augsb. Konſ. 
Frankf. 1870, 487. Die päpjtliche Botichaft: Ed. Reimann in Forſchungen 3. deutſchen Geſch. 
VII 235 ff. — Wagenmann in RE? X 437 ff. 

Die alte Bifchofsftadt Naumburg a. d. S. war im 15. und 16. Jahrhundert wieder: 
bolt die Malſtatt deutfcher Fürftenverfammlungen und Konvente zur Beiprechung poli- 
tiſcher oder firchlicher Angelegenheiten gewwefen. Von großer Bedeutung für die Geſchichte 
des deutjchen Protejtantismus wurde der vom 20. Januar bis 8. Februar 1561 bier ge 
baltene Fürſtentag, der den doppelten Zweck verfolgte: Einigung der protejtantijchen 
Stände durch Unterjchrift der Conf. Aug. und Beratung gemeinfamer Mafregeln gegen 
das wieder einberufene Konzil von Trient. 

A. Die Vorverbandlungen Auf dem Wormfer Kolloquium (Sept. 1557) 
war der Diffenfus der Proteftanten dur die Abreife und den Proteſt der erneftinijchen 
(flacianifchen) Theologen offen zu Tage getreten. Die Verjuche, den Zwieſpalt zu bejei- 
tigen, twaren bisber gefcheitert. Der auf dem Fürftentage zu Frankfurt im März 1558 
abgejchlojjene Frankfurter Rezeß (vgl. Bd VI ©. 169 ff.) war von Jobann Friedrich dem 
Mittleren und feinen Theologen durd das Konfutationsbuc (28.Nov. 1558) beantiwortet 
worden, und auch andere Stände batten ftatt des Beitritts Cenfuren des Rezeſſes über: 
jandt (vgl. Preger, Flacius II 74). Verſchiedene Vorſchläge, um die durd die Yebr- 
jtreitigfeiten zerflüfteten, bejonders durch den Gegenfag und die rüdfichtslofe Kampfesweiſe 
der Alacianer gegen die Philippiften untereinander mit Mißtrauen erfüllten Proteftanten 
zu einen, rejp. der eigenen Richtung den Sieg zu verſchaffen, tauchten nebeneinander auf. 
Von verfchiedenen Seiten, befonders auch von feiten der Flacianer, forderte man eine Ge: 
neralſynode, die den führenden Theologen das enticheidende Wort laſſen und dem jtrengen, 
antimelanchtbonifchen Luthertum den Sieg fichern follte (Preger II 86ff.; Heppe I, Beil. 
114). Aber ebenſo Brenz (18. Mai 1559; Sattler, Geſch. d. Herzogt. Nürttemberg 
IV. Beil. 157 ff.) wie Melanchthon (18. Dez. 1559, CR IX 987 ft.) ſprachen ihre Be: 
denken dagegen aus. Kurfürſt Auguſt hätte am Tiebften troß des MWiderjpruchs des 
Erneftiners und der Niederfachfen wenigſtens die Majorität der Stände durd den Beitritt 
zum Frankfurter Rezeß feſt zuſammenſchließen und die widerftrebenden Elemente ifolieren 
wollen. Inzwiſchen aber hatte Herzog Chriftopb von Württemberg während des Augs: 
burger Neichstages (März 1559) als den gangbaren Weg einen neuen Konvent der evan— 
geliichen Fürften in Anregung gebracht, und auch bereits bie und da Zuftimmung gefunden; 
aber Kurfürſt Auguſt lehnte 9. März 1560 das Projekt entſchieden ab. Als aber Chriſtoph 
im juni mit Kurfürſt Friedrich III. von der Pfalz und deſſen Schtwiegerjohn Jobann 
Friedrich dem Mittl. in Hilsbadı bei Sinsheim zufammentraf, gelang es auch den jonit 
jo Schwer zugänglichen Ernejtiner für dies Projekt zu gewinnen. Freilich verfolgten 
‚sriedrich III. und fein Schwiegerfohn dabei ganz verſchiedene Abſichten. Erſterer, in deſſen 
Lande ſeit der Vertreibung des Heßhuſen (Bd VIII ©. 9) der Calvinismus Boden ge: 
wonnen hatte, betrieb den Plan, der calvinifchen Abendmahlslehre, als einer durch die 
Conf. Aug. von 1540 nicht ausgefchloffenen, Raum zu Schaffen; Johann ‚Friedrich da- 
gegen boffte durch einen neuen Konvent den ibm verbaßten Frantfurter Rezeß aus der 
Welt zu Schaffen, und wohl aud, feinen ſchwankend getvordenen Schwiegervater durch 
eine neue Unterjehrift der Conf. Aug. von 1530 beim Yutbertum fejtzubalten. Da er 
jet mit feinen Flacianern in Konflift gefommen war (Bd VI ©. 87), war ibm eine 
Verjtändigung der Fürſten untereinander gerade genebm; Theologen, meinte er, ſeien 
dabei nicht nötig. Er übernahm es ſogar, Kurfürft August perfönlih für das Projekt 
zu gewinnen. So wurden denn zunächſt dur Chriftopb auch Landgraf Philipp und 
der Pfalzgraf Wolfgang von Zweibrüden für das Projekt eines Fürftentages zum Zived 
einer erneuten Unterjchrift der Conf. Aug. mit gebübrlicer Präfation und Beſchluß 
willig gemadt; im Auguft aber verbandelte Jobann Friedrich in Schwarzenberg mit 
Kurfürſt Auguſt und jchlug ibm die erneute Unterfchrift der Conf. Aug. vor, „wie fie 
dem Kaiſer durch Dr. Brüd übergeben worden“. Das werde ein Weg zur Einigfeit 
jein, befonders wenn dann feiner in feinem Yande litte, was der Conf. Aug. —— 

ion be 
wußt, denn von der, ſo dem Kaiſer 1530 übergeben ſei; dieſe ſei der Viſitation in Kur— 
ſachſen zu Grunde gelegt und von ihm neulich erneuert worden. Er ſei zur Zuſammen— 
kunft mit den ihm bereits als willig bezeichneten Fürſten bereit, auch Brandenburg wolle 
er dazu einladen. Mit den andern könne man ſich hernach verſtändigen. Nach weiteren 
Korreſpondenzen — Landgraf Philipp ſchlug vor, gleich alle Fürſten der A. C. einzu— 
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laden; man einigte fich, zumächit die niederen Stände nicht mit einzuladen, — auch über 
Ort und Termin, und namentlich über Auguſts Forderung, daf nichts anderes dort ver- 
bandelt werden dürfe und „ſonderlich die Rondemnationen, darin ein Teil dem anderen 
eingerifjene Korrupteln und Sekten auflegen wolle, verbleiben jollten” — wurde auf den 
20. Januar 1561 eingeladen: Württemberg und Pfalz luden die oberländiichen, Auguft 
und Johann Friedrich die norddeutichen Fürjten ein. Das von Auguft entworfene Aus: 
ichreiben [ud zur Unterjchrift der Conf. Aug. von 1530 ein, um damit zugleich auf 
einem künftigen Konzilium ein gewifles, einbelliges, itandbaftes Belenntnis vorzulegen — 
am 29. November 1560 wurde das Konzil duch Papſt Pius IV. auf den 6. April 1561 
nach Trient wieder ausgefchrieben —; alle Kondemnationen follten unterbleiben, auch von 
feinen weltlichen und Privatbändeln geratichlagt werden (Calinich S. 104 ff.). 

B. Die Naumburger Berbandlungen über die Conf. Aug. Eine jtatt- 
lihe Zahl von Fürjten erfchien, andere ließen ſich durch ihre Näte vertreten, einzelne er: 
Härten ſchriftlich ihre Bereitwilligkeit, binterber ihre Unterfchrift zu geben (ſ. die Verzeich- 
niffe bei Salig III 666ff.; Calinich S. 133ff.). Unter den erjchienenen Fürſten jind vor 
allem die Kurfürſten Friedrich III. und Auguſt, Landgraf Philipp, die Herzöge Chriſtoph, Johann 
Friedrich und Ulrich von Mecklenburg, Ernſt und Philipp von Braunſchweig-Gruben— 
hagen, Pfalzgraf Wolfgang und Markgraf Karl von Baden zu nennen; unter den durch 
Geſandte vertretenen die Brandenburger Joachim II., Hans v. Küſtrin und Georg 
‚riedrich, ferner Medlenburg, Yauenburg, Holitein, Anbalt. Noch nie hatte Naumburg : 
eine jo glänzende Verſammlung gejeben, die e8 dann auch an allerlei Feierlichkeiten und 
Yuftbarfeiten, an Spiel und Trunf nicht fehlen ließ. Aber man war auch fleifjig bei 
der Arbeit und bielt bis zum 8. Februar 21 Sigungen ab. Bei Erledigung der For: 
malien in der eriten Sitzung fam es zu einer Differenz zwiſchen Auguſt und Johann 
Friedrich, indem jener rügte, daß diefer in den von ibm verfandten Einladungen die aus: : 
drüdlich vereinbarte Bedingung, Fernhaltung aller Kondemnationen und aller Profanſachen, 
ausgelaſſen habe. Dieſe Differenz wurde zwar noch gütlich beigelegt, es war aber ein 
böſes Omen. Herzog Chriſtoph hatte einen Memorialzettel mitgebracht, der zahlreiche 
Gegenſtände benannte, die füglich gemeinſam beraten werden könnten: z. B. eine ein— 
hellige norma doctrinae, einheitliche Eheordnung, Beſtrafung der Gallen Vergleihung : 
der Geremonien, Konkordie mit den außerdeutſchen evangelifchen Kirchen, eine deutjche, 
vom Kaifer zu berufende Nationalfonode, ein Defenfivbündnis, Verftändigung über das 
Konzil mit Dänemark, Schweden, England und Schottland — Defiderien, die feinem 
Weitblid alle Ehre machen (Calinich ©. 136f.). Aber wie es jcheint, find angefichts der 
feiten Forderung Auguits, Die im Ausjchreiben gezogenen engen Grenzen innezubalten, 
alle diefe Wünſche dort unausgefprocen geblieben. Friedrich III. wurde am 22. Januar 
beauftragt, der erjten Vlenarfigung des nächiten Tages die Propofition der Beratungs: 
gegenftände gemäß dem Ausjchreiben zu ftellen. Er proponierte demgemäß 1. Vergleichung 
aller Editionen der Conf. Aug., um zu enticheiden, welches Eremplar unterjchrieben werden 
jolle; 2. eine Präfation, in der man fich über die Beranlafjung diefer Handlung deutlich : 
erkläre; 3. Aufklärung des Kaifers über den Zweck diefes Tages; 4. Beratung darüber, 
ob und tie die nicht eingeladenen Grafen, Herren und Städte ebenfalls zur Unterjchrift 
zu bewegen feien. Hier trat nun jofort die Differenz bervor, daß Friedrich ſelbſt und 
auch Auguſt (trog des Wortlauts feines Ausichreibens) die Conf. Aug. von 1540, die 
andern die von 1530 unterjchrieben willen wollten, Johann Friedrich aber im Verein 
mit Pfalzgraf Wolfgang und Ulrih von Medlenburg auch die Unterfchrift der Schmall. 
Artikel forderte. Yebteres wurde zwar, als im Ausjchreiben gar nicht vorgefeben, von 
den übrigen abgelehnt; aber die brennende Frage wurde die nad den beiden Ausgaben 
der Conf. Aug. Schon in den dem Naumburger Tage vorangegangenen Korreipondenzen 
der Fürſten war die Frage nach dem zu unterjchreibenden Eremplar aufgetaucht. Anfangs 
batte Auguſt die Unterjchrift einer glaubwürdigen Handicrift gewünfcht und den Yand- 
grafen um Beichaffung einer ſolchen aus feinem Archive erfucht. Diefer batte aber vergeblich 
nach einer ſolchen ſuchen laſſen und nun Melanchthons Ausgabe letzter Hand vorgeſchlagen 
(Calinich S. 116ff). Andererſeits hatte Friedrich III. die Unterjchrift der lateiniſchen 
Konfeifion ı von 1530 begehrt, da der deutfche Tert die anftößigen, die Transfubftantiation 
zulaffenden Worte „unter Geltalt des Brotes und Weines“ entbalte. „Damit war die 
Klippe bloßgelegt, an welcder der Fürjtentag ſcheitern mußte“ (Calinich S. 114). Friedrich 
verrät ſeine weiteren Gedanken, die ibn bei ſeinem Vorſchlag leiten, wenn er binzufügt: 
außerdem jei ja auch der latein. Tert des 10. Artikels bernad) „nolbedechtlich emendiert“ 
und diefes emendierte Exemplar 1541 in Worms „als ibre wahre chriftliche Konfeſſion 
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de novo überreidht worden“. Somit bedeutete ihm von vornberein Die Forderung der 
Unterfchrift des latein. Eremplars von 1530 implieite die Anertennung des Art. 10 
der Variata. Jetzt erbob fich diefe Frage im Schoß des Fürftentages jelbit; Friedrich 
proponierte jetzt Direkt die Unterfchrift der Edition von 1540 und Auguft ftimmte ibm 

5 bei, feinerjeits in dem guten Glauben, „daß fie in der Subſtanz von der erjten nicht 
unterfchieden jei, jondern nur mit mweitläufigeren Worten und mebrerer Deutlichfeit und 
Derterität verfafjet je.“ In diefem Glauben batte er fie in Kurſachſen in Kirchen und 
Schulen verbreitet; batte doch auch das Corpus doctrinae Philippieum (Bd IV ©. 294, 8) 
als lateinischen Tert der Conf. Aug. den von 1542 aufgenommen. Man begab fi nun 

van die mübjame Arbeit einer Kollationierung der verjchiedenen Ausgaben: zur Stelle 
waren Druderemplare von 1531 und 1542, die gegen einander vorgelejen wurden, außer: 
dem der Drud von 1540 und die Handichriften aus dem Befig von Brenz und Spala— 
tin. Zwei volle Tage verwendete man auf diefes Gejchäft — von den Fürſten bielten 
nur Friedrich III. und Chriftopb dabei aus, die übrigen überließen die Arbeit den Räten 

15 und etliben — nur ungern — herzugezogenen Theologen. Friedrich bemühte ſich, immer 
wieder dabei für die Variata Stimmung zu machen: die Zuſätze, auf die man in ihr 
ſtieß, ſeien doch „ſehr gute und chriſtliche Erklärungen der erften Konfefſſion“. Am Schluß 
dieſer Kollationierung, bei der zum erſten Mal die ganze Menge der Abänderungen, die 
der Text der C. A. durch Melanchthons beſtändig nachbeſſerndes Verfahren erlitten hatte, 

0 überraſchend zu Tage trat, ergaben ſich folgende 5 ſtreitige Fragen: 1. ob man die Aus: 
gabe 1531 oder 1540 oder 1542 unterjchreiben ſolle; 2. ob der deutſche Tert in Art. 10 
der Invariata die Transjubitantiation zu bejtätigen jeheine; 3. ob nicht in Art. 22 der 
dort gegen die Prozeſſion mit der Hoftie vorgebradhte Grund „quia divisio sacramenti 
non convenit eum institutione Christi” Bedenken errege, da damit eine Prozeffion 

25 mit beiden Geſtalten ftattbaft erjcheine; 4. wie Friedrichs III. Bedenken zu beben jet, der 
in Art. 21 den Sat „retinetur enim Missa apud nos“ — unterſchreiben 
könne, da er in der Pfalz die Meſſe und alle papiſtiſchen Cerimonien abgeſchafft babe; 
5. ob in der Präfation nicht ftatt der Schmalk. Artikel Lieber der im sah ſchen Corpus 
doetr. aufgenommenen Repetitio C. A. Erwähnung geſchehen folle, und ob nicht die 

30 Artikel vom Abendmahl, Prozejfion und Meſſe in der Bräfation von neuem kurz zu er: 
Hären feien (Galinih ©. 146). Inzwiſchen batten anweſende und nicht anmwejende Theo: 
logen jtreng lutberifcher Obſervanz nicht verfehlt, durch allerlei Gutachten auf die Fürſten 
einzuwirken. Der Roſtocker Theologe David Ehytraus, den Herzog Ulrich mitgebracht 
hatte, forderte in ſeinem Bedenken (Salig III 66ff Calinich 141 ff.) Kondemnationen, 

35 fand in dem et improbant secus docentes den Auoſchiuß auch aller Ubiquitätsleugner, 
aljo auch der Melanchthonianer, rügte auch fonft an der Variata Melanchthonianiſches 
(darunter auch das, daß die Heilswirlung des Sakraments keine andere ſei als die des 
gepredigten Wortes). Seine Forderung iſt daher: Unterſchrift der Invariata zugleich 
mit der der Schmalk. Artikel; die Präfation müſſe ausdrücklich und namentlich etliche Irr— 

so tümer und Selten, befonders die Sakramentierer, verdammen. Die Jenenfer Flacianer 
jendeten ihre bereits 1559 gedrudte Bitte um eine theologiſche Generalfunode ein, be: 
gleitet von einem Grmabnungsichreiben (23. Ja.), in dem fie vor trügerijchem Frieden 
warnten und die ‚Fürften zum Kampf gegen die rrlebre aufriefen. Man fendete ihnen 
ihre Schriften am Schluß des Konvents einfach zurüd (Preger II 96f.). Außerdem 

5 fendeten fie durch Matth. Juder ein böchit charakteriftiiches, von ihrem Standpunkte aus 
durchaus fonjequentes Schreiben, in dem fie vor der Unterjchrift der Conf. Aug. über: 
baupt twarnten, falls fie gemeinfam cum non recte sentientibus aut suspectis er- 
folgen ſolle. Geſchehe die Unterfchrift ohne Einjchluß der viel deutlicheren Apologie und 
der Schmalf. Artikel, jo würden letztere dadurch bei feite gejchoben und die Conf. Aug. 

50 würde zu dem weiten Mantel, unter den fich allerlei Irrlehren verjtedten. Dies Belenntnis 
babe es mit den Papiſten und den Selten von 1530 zu thun; nunc vero novi morbi 
Ecclesiae nova remedia flagitant. All die neuen Irrlehrer nennen ſich Anbänger der 
A. C.; was nützt aljo die Unterfchrift diefes Belenntnifjes? Sie bedeutet ja nur Amne- 
jtie für diefe Jrrlebren! (Galinih 152 ff.) Juder fand Anſchluß an Chyträus, und diejer 

55 wirkte in einem neuen Bedenken nun aud in dem Sinne, daß es unftattbaft fer, ein 
Belenntnis mit jolchen gemeinfam zu unterfchreiben, die Irrtümer hegen oder verteidigen. 
(Bol. auch den Brief eines Naumb. Geiftlichen aus jenen Tagen bet Hummel, Episto- 
larum Semicenturia, Halle 1778 p. 19.) Im Nat der Fürften plädierte nun Fried— 
rich III. fräftig für die Unterfchrift der Conf. Aug. von 1540; Auguſt aber jab fich 

so durch fein eignes Ausjchreiben, das die Ausgabe von 1530 genannt hatte, genötigt, den 

— © 
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gleihen Wunſch fallen zu laflen, forderte nun aber, in der Präfation die Ausgabe von 
1510 als eine Erklärung der von 1530 zu erwähnen. Johann Friedrich wollte zus 
nächſt die Unterzeichnung der lat. und deutſchen Handicrift Spalatins haben; da aber 
die andern diejer feine öffentliche Autorität — wollten, ſo war er zufrieden, wenn 
das Eremplar von 1531 „der andern Edition“, d. b. der Oftavausgabe (vg. CR XXVI 5 
337) jamt der Apol. und den Schmalt. Artiteln en würde; auch könne man 
in der Präfation der „lofupletierten Konfeffion” gedenken. Für dieſe Ausgabe von 1531 
ftimmten auch Pfalz: Zweibrüden, Medlenburg, Württemberg, Heflen, mit einzelnen Sonder: 
wünjchen, andere für die von 1530. Schließlich einigte man fib auf die Ausgabe von 
1531, auch Friedrich gab nach, unter der Bedingung, daß in der Vorrede über Art. 10 
und die Mefje ibn berubigende Erklärungen abgegeben würden. Betreffs der übrigen 
Vorfchläge fam der Kompromif zu jtande, daß ın der Präfation weder die Schmalf. 
Artikel noch der Frankfurter Rezeß (den Friedrich III. erwähnt wiſſen wollte), noch die 
Repetitio C. A. genannt werden jollten, wohl aber die Apol. und die Ausgabe von 
1: — Der Entwurf dieſer Präfation wurde den beiden Kurfürſten Auguſt und Friedrich 15 
übertragen. 

—* bat (Kritiſche Geſch. der Augſpurg. Conf. II Frankf. 1784] 336ff.) aus dem 
Berliner Archiv-Exemplar der Naumburger Akten den Nachweis erbracht, daß zwar für 
den deutſchen Tert der Conf. Aug. der Tert der Melanchthonſchen Quart:Ausgabe 
Mittenb. 1530/31, dagegen für den lateinischen der der Oftav-Ausgabe 1531 verwendet 2 
worden ijt. Preger bemerkt noch dazu (Flacius II 97): „Was die Fürſten dazu be 
wogen, iſt bis jet nicht erwieſen“. Galinich meinte (©. 165 ff), in einem von Kluck— 
bon (Mie ift Friedrich III. Calvinift geworden? S. 55. und Beil. ſauch in Münchn. 
bijt. Jahrb. 1866, 471. 475 ff.|; Briefe Friedrichs des Frommen I 426ff.) publizierten 
Briefe Ariedrihs von 1563 die Yöfung des Nätjels gefunden zu baben. Hier behauptet : 
der Pfalzgraf, der erjte Drud der Conf. Aug. enthalte ja die Worte „sub specie panis 
et vini“; Galinich jchreibt ibm das nach: weil die Quart-Ausgabe papiftifch gelehrt babe 
und dieſe anftößige Stelle in der Dftav-Ausgabe getilgt worden je, darum fer letterer 
der Vorzug gegeben worden. Aber Friedrichs Erinnerung bat ſich bier gröblich geirtt. 
Dieſe Worte haben nie im lateinifchen Tert, in feiner Ausgabe, geitanden ; nur der deutjche 30 
Tert bietet — und zwar ebenjo 1530 wie 1540 — das „unter Geftalt des Brotes und 
Weins”. Dagegen ift das andere, was Friedrichs Brief anführt, richtig und führt auf 
die richtige Spur. Es ſtehe in der Quart-Ausgabe in der „derfelbigen angebefteten Apo- 
logie: mutato pane etc." Das doppelte anftößige Citat aus der griechifchen Yiturgie 
und aus Vulgarius (Theopbylact): „mutato pane etc.“ und „panem vere in car-: 
nem mutari“ ift in der Oktav-Ausgabe getilgt (vgl. CR XXVII 534). Weil nun in 
jenen Ausgg. von 1531 Conf. Aug. und Apologie in einem Drud vereinigt waren, 
leßtere auch felbjtverjtändlih als Kommentar der erjteren galt, außerdem die Präfation 
ausdrüdlich die Apol. in das erneuerte Belenntnis der Fürften mit einfchließen follte, fo 
gelang e8 ‚Friedrich III. zu erreichen, daß man ibm durch Wahl der Oftav:Ausgabe für 
den latein. Tert — der deutjche it in diefer Ausgabe nicht vorhanden — einen jchiveren 
Anſtoß aus dem Wege räumte. Die von beiden Kurfürjten vereinbarte Präfation (ge: 
nauer Abdrud bei Weber a. a. D. II Anbang Fvff.) richtet fib an den Kaiſer und 
erflärt dieſem: fte hätten neuerdings auf Neichstagen und font den Vorwurf bören müſſen, 
als jeien fie ihrer Yehre, wie die in der 1530 übergebenen Conf. Aug. verfaßt, nicht 45 
einig, jondern zwieträchtig und 3. T. davon abgewichen. Aber fie duldeten und vertei- 
digten feine andere Lehre als die in bl. Schrift gegründete und diefer Konfeffion einver: 
leibte. Um ſolche Auflage als beſchwerliche Berleumdung zu erweiſen, bezeugten fie nad) 
nochmaliger vertraulicher Unterredung, daß jie alles, was der bl. göttlichen Wahrheit 
gemäß in den propbetifchen und apoftolifchen Schriften, auch den betväbrten Hauptſym- so 
bolis verfaßt und begriffen, einmütig befennten. Nachdem aber Gott das Yicht des Evan: 
gelit deutjcher Nation twieder lauter und rein babe ericheinen lafien und ihre Vorfahren, 
aud; zum Teil fie jelbit [nämlich Yandgraf Bhilipp und Fürft Wolfgang von Anbalt| 
auf dem Reichstag zu Augsburg ihr chriitliches Bekenntnis deutih und lateiniſch über: 
geben, jo bätten fie nicht unterlaffen, diejelbe Konfeffion, wie fie zu Wittenberg 1531 5 
deutich und — gedruckt, abermals vor die Hand zu nehmen. „Denn wiewohl her— 
nachmals A. 1540 und 42 obgemeldte Konfeſſion etwas ſiattlicher und ausführlicher 
wiederholt, auch aus Grund bl. Schrift erklärt und gemehrt, . . . auch auf dem Colloquio 
zu Worms von den Ständen, folder Konfeflion verwandt, den verordneten faiferlichen 
Bräfidenten und Kollofutoren übergeben . . . worden, jo baben wir doc diesmal die ww 
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obberührte publicierte A. C. . . derbalben an die Hand nehmen wollen, damit... Daraus 
... zu ſpüren, daß unfere Meinung nicht ſei, einige andere oder neue ungegründete Lehre 
zu verteidigen.“ „Es iſt aber unfer Gemüt und Meinung gar nicht, daß twir durch diefe 
Zubjfription von obberührter 1540 übergebenen und erklärten Konfeſſion mit dem wenig— 
iten wollten abweichen“ ; fie jei deito ausführlicher geftellt, damit die göttliche Wabrbeit 
deito mehr an den Tag käme; fie wichen von ihr jo wenig als von der erjteren ab, wie 
jie denn aud „den mebrern Teil bei unfern Kirchen und Schulen in Gebrauch“. Ebenfo 
repetierten fie ausdrüdlich die Apologie. Auch andere auf Neichstagen und Kolloquien 
von ihnen übergebene Schriften und repetierte Konfeffionen follten biermit nicht ver: 
worfen, jondern in dem Verſtand der Schrift, ſowie der Conf. Aug. und Apologie vor: 
behalten fein. „Und wenn der Gegenteil etliche Artikel oder Wörter in der Conf. Aug. 
und in der Apologie — jonderlich von den Sakramenten, der Mefje und römischen Kirche 
— zu ibrem Vorteil deuten wollten, als wären mir mit ihren abgöttifchen Yehren und 
Geremonien (in denen fich nachgebends allerhand chriftliche Anderung zugetragen), jonderlich 

15 mit dem Greuel der Transfubitantiation einig“, fo weifen fie das zurüd, befenmen fich 
aber zugleich zur wahren, weſentlichen Gegenwart des Yeibes und Blutes Chriſti im 
Abendmahl: und wie nichts Saframent fein fann außerbalb dem Brauch der Nießung, 
jo werden die verworfen, die da lehren, daß Chriſtus nicht mejentlib in der Niekung 
jet. (Diefe Erklärung übers Abendmahl wurde noch vor der Unterfchrift binzugefügt.) 

20 Sp übergeben fie die von ihnen von neuem jubjfribierte und befiegelte A. C. mit der 
Bitte, der Kaifer wolle fie wegen der Auflage, als jollten fie zwieſpältig fein, entjchuldigt 
baben, jie bei dem Paſſauer Vertrag und Neligionsfrieden bandbaben, auch nicht geitatten, 
daß unter dem Schein eines angemaßten Koncilii oder in andere Mege etwas Beſchwer— 
liches gegen fie vorgenommen werde. (Bol. aub Hönn ©.99ff.; Gelbke 181 ff. 232 ff. ; 

>: Calinich 167 ff. 171 ff.) 
Als es zur Unterzeichnung diefer Präfation fommen follte, da erbaten Jobann Fried— 

rich und der Medlenburger Ulrich ſich Bedenkzeit. Und dann erklärten beide gemeinjam, 
von ihren Theologen beraten, jie müßten ihre Unterjchrift vertveigern, weil die jchädlichen 
Irrtümer, befonders die der Sakramentierer, nicht namentlich aufgeführt und verworfen, 

3 über die ftreitigen Artikel feine deutliche Erklärung gegeben und gegen die Wabrbeit der 
beſtehende Zwiefpalt geleugnet worden jei. Alle Bemühungen der anderen Fürſten, den 
Nik zu verbüten, blieben vergeblich ; die fchriftliche Erklärung, die Johann Friedrich am 
2. Februar abgab (Calinich 179 ff.) wiederholte nur feine Weigerung. Sein Schwieger: 
vater Friedrich fam darüber mit ibm bart aneinander; der Verſuch diefes, den Schwieger: 

3 vater durch Kanzler Brüd über feine eigene Stellung zur Abendmablslebre inquirieren zu 
lafien, verdarb es völlig. Am folgenden Morgen verlieh Jobann Friedrich ohne Abjchied 
beimlich Naumburg, ohne die dringende Gegenvoritellung der Fürften zu beachten, die 
ihm vorbielten, welche politischen Folgen der Ausſchluß Friedrichs III. von ibrer Zub: 
ffription haben würde, und die ibm, wenn nur jegt einträchtige Unterjchrift erzielt ſei, 
eine nachfolgende Vergleihung in der Abendmablsfrage durch qutberzige Theologen und 
politiſche Näte in Ausficht ftellten. Diefe Abreife erregte unter den Fürften allgemeines 
Berremden, Friedrich aber legte nun in voller Sitzung fein (melanchthoniſches) Bekenntnis 
vom Abendmahl ab. Unter dem Eindrud diefer Erklärung erfolgte die Unterjchrift: 
eigenbändig durch die beiden Kurfürften, den Yandgrafen, Herzog Chriſtoph und Markgraf 
Karl; durd die Näte für die 3 Brandenburger, Zweibrüden, Bommern, Anbalt und 
Henneberg. Herzog Ulrich unterzeichnete nicht ; die Näte der übrigen abweſenden Fürſten 
unterjdwieben nicht, 3. T. weil fie fchon abgereiit waren. Man beichloß, zu erneuter 
Unterbandlung eine Gefandtichaft nach Weimar zu Johann Friedrich zu jenden. Die Je— 
nenjer Theologen aber jubelten und gaben den nah Braunfchweig ziebenden Chyträus 

ihren Segenswunih zu Huger Wirkfamteit auf dem gegen Hardenberg berufenen Kreistag 
der Niederfachjen mit (vgl. Bd VII 415). Am 6. Februar ging die aus 5 Näten be: 
itebende Gefandtichaft nad Weimar ab. Die Fürjten fprachen ob. Ariedrib ibr Be: 
dauern über feine Abreife aus, teilten ibm die erfolgte Unterfchrift mit, bielten ibm 
beweglich das Argernis und das Frohlocken der Gegner ſowie die politischen Folgen feines 
Scrittes vor, baten ibn, wenigſtens das Schmäben feiner Theologen auf ihre Handlung 
zu verbindern; anderenfalls würden fie ſich öffentlich rechtfertigen müflen. Am 11. Februar 
gab ihnen ob. Friedrich feine jchriftliche, endgiltige Erklärung ab. Er motiwierte noch— 
mals, warum er nicht unterjchreiben fünne, und übergab zugleich einen umgearbeiteten 
Entwurf der PBräfation, damit fie doch wüßten, wie ein reines Belenntnis bejchaffen jein 

so müſſe. Mit der Unterfchrift diefer Präfation müfle dann aber auch die Erefution in 
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ihren Gebieten wider alle Korruptelen und falfchen Yehren Hand in Hand geben. Sein 
Entwurf fügte das Belenntnis zu den Schmalf. Artikeln als der richtigen Erklärung der 
Conf. Aug. binzu, erklärte von der Ausgabe von 1540, daß fie gleihbelliger Meinung 
mit der von 1530 veritanden werden müſſe, und bot eine Abendmahlserflärung mit aus: 
drüdlicher Betonung der manducatio oralis und des Saktramentsempfangs aud) der 
Unmwürdigen. Auch war der Sat geitrichen, daß ihnen feine Abweichung von der reinen 
Lehre nachgewieſen werden könne (alinich 218ff.). Betreffs der Schmähreden feiner 
Theologen erklärte er, daß ja nichts von ihren Schriften ohne ſeine Cenſur aus— 
gehen dürfe. 

Betreffs der in Naumburg unterſchriebenen Präfation ſtreitet man noch beute über 
Sinn und Tragweite der Ausſagen, die fie über das Verhältnis der Variata jur In- 
variata madt. Verſteht man dieſe auf der einen Seite dabin, daß bier die primäre 
Autorität der Invariata, die in jeder Beziehung jehundäre der Variata beigelegt, letztere 
als unſchädliche Nebenform des Originals bingeitellt jei, die jedenfalls immer im Sinne 
desjelben aufzufaflen jei (jo z.B. H. Schmid, Kampf der luth. Kirche um Yuthers Lehre 
vom Abendmahl 323; Calinich 171ff.; Zöckler 48ff.), jo ſehen andere hier einen glän- 
zenden Sieg des Beiftes Melanchtbons, eine öffentlibe Autorifation feines Lehrbegriffs; 
man babe Kurfürft Friedrich mit feiner Calvin zuneigenden Abendmablsauffaffung Be: 
rechtigung gewähren wollen, babe ja auch das Abendmablsbekenntnis der Präfation ge: 
fliffentlih in Ausdrücken aefafit, die dem Frankfurter Rezeß entlebnt waren (vgl. Heppe : 
I 406; Gillet I 303; Kluckhohn, Friedr. d. Fr. 91). Zu beachten ijt, daß nicht Theo: 
logen, fondern Fürften in diefer Präfation reden, von denen nur einzelne (Kurf. Friedrich, 
Yandgraf Philipp, andererfeits ob. Friedrich) über die theologischen Differenzen ein per: 
jönliches Urteil hatten. Kurfürſt Auguft, der durch feine Näte wohl die Präfation ent: 
werfen ließ, batte in der Variata nie einen von Yutbers Theologie abweichenden Yebr: 2 
topus gejeben; ibm war fie einfach die lofupletierte, im einzelnen deutlicher und gejchidter 
formulierte Augustana von 1530. Den Vorwürfen der Nömifcben und der verbaßten 
Flacianer gegenüber wollte er einfach diefe Zufammengebörigfeit beider Ausgaben und 
die Unanftößigkeit feines Verfahrens, die Ausgaben von 1540 und 42 in feinem Yande 
verbreitet zu baben, bezeugen: fein Yand war lutberifches Yand dabei geblieben. Anders : 
natürlich Friedrich, der feine eigene Pofition mit diefer Präfation zu deden ſuchte. So 
wird denn der Sinn, den die Unterzeichner den betreffenden Ausjagen beigelegt baben, 
je nad ihrem Einblid in die thatjächlichen Berbältniffe und ihrer kirchlichen Stellung 
verſchieden geweſen fein. Dem Wortlaut nad ift die Conf. Aug. 1530 als der Driginal- 
tert, der von 1540 als eine weitere Ausführung und Erklärung jenes bezeichnet; damit 

. follte im Sinne der Majorität nicht Melanchtbon neben und in feiner Abweichung von 
Luther anerkannt, jondern böchitens Melandıitbon als der treue nterpret Yutbers be: 
zeichnet twerden. Es kommt bier das günstige Urteil über die Variata zum Ausdrud, 
das noch 1575 Selneccer in feiner Historieca narratio de D. M. Luthero Bl. H®f.) 
in die Worte gefaßt bat: Mutatum nihil adeo esse novimus, vel in minimo, 
quod ad res et sententiam capitum doctrinae spectat: illustrata autem quae- 
dam et interdum copiosius explicata esse non diffitemur, sed publico docto- 
rum nomine. 

C. Die Berbandlungen übers Konzil. Pius IV. hatte nach Erlaß der An: 
diftionsbulle vom 29. November 1560 die Yegaten Gommendone, Biſchof von Zante, 
und Delfino, Biſchof von Yiefina, nad Deutichland gejendet, um die nieder: und ober: 
deutichen Fürften zum Konzil einzuladen. Am 5. Januar 1561 empfing fie Kaiſer Fer: 
dinand in Wien; er jchlug ihnen vor, zunächt nad Naumburg zu geben, wo ſie die 
protejtantiichen Fürſten verfammelt fänden: er tolle gleichfalls Gejandte dortbin zur Be- 
fürwortung ihrer Teilnahme am Konzil jenden. Am 28. trafen fie in Naumburg ein. 
Delfino machte zunäcjt den Verſuch, bei den einzelnen Fürſten Audienz zu erhalten; 
aber von Friedrich III. wie vom Kurfürſten Auguft auf fpätere Zeit vertröftet und zus 
nächſt an die Gefamtbeit der verfammelten Fürſten vertiefen, meldeten fie fich beim 
Fürftentage an. Die kaiſerlichen Gefandten (Graf Eberftein und andere Herren) wurden 
jbon zum 30. vorgeladen, die päpjtlichen Boten lieh man gefliffentlich bis zum 3. Februar ı 
warten. Die kaiſerliche Propoſition (Hönn 21ff.; Calinich 190 ff.) ermahnte zum Beſuch 
des Konzils unter Hinweis auf den Schaden des Religions wiefpalts fürs Neicb nach außen 
und innen. Wohl hätte der Kaiſer lieber eine deutſche Stadt als Konzilsort gejeben, 
aber feine Bemühungen darum feien vergeblich geblieben; aber Geleit und Sicherheit und 
daß fie dort nach Billigkeit gebört werden würden, fichere er ihnen zu. Am 3. erfchienen 
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auch die Pegaten vor den ‚Fürften, überreichten die Andiktionsbulle fowie Breven an die 
einzelnen Fürſten und luden jeder in lateinischer Anſprache zum Konzil ein, wobei fie mit 
großer Kunſt das bevorjtebende Konzil weder als Fortſetzung des alten noch als ein neues 
bezeichneten, auch klüglich den Punft umgingen, ob die früber in Trient gefaßten Be: 

5 ſchlüſſe als bindend gelten oder noch einmal wieder zur Verhandlung kommen follten. 
Man empfing fie mit allen Ebren, aber obne ibnen die Hand zu reihen. Kaum waren 
fie in ihre Herberge zurüdgefehrt, jo jchidte man ihnen die Breven ungeöffnet zurüd, 
da man die Anrede in der Adreſſe „dileeto filio“ meinte ablehnen zu müſſen. Am 6. re 
bruar bejchieden die ‚Fürjten die kaiſerlichen Gefandten: das Konzil entſpreche nicht ibren 

10 Anfprüchen an ein Konzil: auf einem, das fie befuchen fönnten, müfje Gottes Wort 
Nichter fein, ihnen nicht bloß Gehör, fondern aud Stimmrecht gewährt werden; dieſes 
ſei doch nur Fortſetzung des früheren, das ihren Glauben verdammt habe. Ihre endgiltige 
Erklärung aufs Konzil behielten ſie ſpäterer Verhandlung und Verſlandigung auch mit 
den jetzt abweſenden Fürſten vor. In einem direkt an den Kaiſer gerichteten Schreiben 
ſetzten ſie außerdem auseinander, was ihr Fürſtentag für einen Zweck verfolge. Am 7. 
erbielten auch die Yegaten ihren Beſcheid — nicht in der Verfammlung der Fürften, fon: 
dern nur durch eine Abordnung von Näten. Die Fürften fprachen ihnen ibre Verwun— 
derung über diefe Beſchickung aus; ob denn der Bapit glaube, daß fie ihre Religion ändern 
wollten? Ein vom Papſt ausgefchriebenes Konzil befuchten fie nicht, da er ja der Urbeber 

»0 aller Irrungen ſei durch jeine Unterdrüdung der Wahrheit. Nur mit dem Kaifer, nicht 
mit dem Papſte hätten fie zu tbun. Gommendone meldete ſich nach diefer Abfertigung 
noch jchriftlich bei dem bereits abgereiften Johann Friedrich an, erbielt aber nur den 
groben Bejcheid, er bätte weniger als nichts mit dem römischen Bifchof zu verhandeln. 
So zog er weiter nach Berlin, Delfino nad dem Weiten. 

25 D. Andere Angelegenbeiten. Da die verfolgten franzöfiihen Hugenotten ſich 
mit einem Bittgefuch an die Fürſten getvandt hatten, jo erließen diefe am 7. Februar 
Fürſchriften für fie an König Karl IX. und an König Anton von Navarra (Hönn 72ff. 
75ff.; Calinich 211ff.). Auch erjchien ein Gefandter der Königin Elifabetb von England, 
durch den diefe angefichts der Koalition der katholiſchen Mächte zu engerem Zuſammenſchluß 

0 der Evangelifchen aufforderte und ſpeziell angeſichts des Konzils gegenſeitige Verſtändigung 
über die Schritte, die man zu thun gedenke, in Vorſchlag brachte. Die Fürſten ver— 
ſprachen darauf, gute Korreſpondenz mit ihr zu halten, teilten Abſchrift ihrer jetzt eben 
beſchloſſenen Erklärungen an Kaiſer und Papit mit. Zugleich iprachen fie die Hoffnung 
aus, daß, wenn die Königin beim Licht des Evangeliums bleiben wollte, fie dann auch 

35 die Augeb. Konf. vollſtändig mit ihnen bekennen werde. Auch dem König von Dänemark 
teilten ſie Abſchrift ihrer Präfation und ihre Stellung zum Konzil mit. 

E. Schluß und Nachverhandlungen. Im Abſchiede verpflichteten ſich die 
Fürſten, jeder die ihm zugeteilten Fürſten, Grafen, Herren und Städte zum Anſchluß 
an die Subjfription der Conf. Aug. ſamt Präfation zu bewegen. Sie beſchloſſen ferner 
zur Erhaltung des Friedens forgfältige Cenſur neuer Schriften und Unterbrüdung aller 
Schmähſchriften; ſodann zur Feſtſetzung der dem Kaifer in Ausficht geftellten Erklärung 
übers Konzil eine Zufammenkunft von Näten und Theologen in Erfurt am 22. April, 
twelche feitens der 3 Kurfürſten, Pfalzgraf Wolfgangs, der Herzöge von Württemberg und 
Pommern und des Yandgrafen dortbin zu jenden wären. Auch befannten fie ſich nochmals 
zum Frankfurter Rezeß und erklärten fich bereit, mit der Minorität evang. Stände, die 
mit diefem nicht zufrieden geweſen, weiter zu verbandeln. Damit jchloß der Fürjtentag 
— ſcheinbar boffnungsvoll, aber doc jtand der Zuſammenbruch des Friedenswerkes un: 
mittelbar bevor. So eifrig und erfolgreih auch namentlid Herzog Chriftopb im Süd— 
weiten Grafen, Herren und Städte zum Beitritt bewog, jo wirkte doch der Protejt Jo— 

0 hann Friedrichs und die emfige Arbeit der Theologen der antipbilippiftifchen Richtung 
dabin, daß ſich vor allem in Niederfachjen eine geichloffene Gegnerichaft gegen die Naum— 
burger Zubjfription bildete. Auch Regensburg, Augsburg, und andere Städte verweigerten 
die Unterſchrift. Aber auch Joachim II. fam jest Johann Friedrich jo weit entgegen, 
daß er eine fchärfere Erklärung übers Abendmahl verlangte, auch auf die Gefabr bin, 

55 dann den Kurf. Friedrich und den Yandgrafen zu verlieren. Markgraf Hans von Küftrin 
erflärte, an der Präfation Anſtoß zu nehmen, und wollte gleichfalls ein unzweideutig lutbe- 
rijches Abendmablsbefenntnis. Und auf dem Yüneburger Konvent im Juli verwarfen Die 
führenden Theologen der Städte Yübed, Bremen, Hamburg, Roftod, Magdeburg und 
Braunſchweig einmütig die Naumburger Bräfation und forderten jcharfe Kondemnie— 

= 

sorung der Korruptelen (vgl. Bd IV S. 359) Die niederfächfifchen Fürſten ſchloſſen 
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fih der PVerwerfung der Naumburger Präfation an. Auch in Pommern erbob fich 
der Proteſt der Theologen gegen die undeutliche Abendmahlslehre der Präfation; die 
Fürſien follten dergleichen doch nicht ohne Zuziehung erfahrener Theologen beſchließen. 
Die Fürften des Naumburger Tages ſahen mit Schreden, daß auch diesmal wieder der 
Vereinigungsverſuch den Zwiejpalt nur jchärfte und Elagten bitter über die „mutwilligen“ 5 
und „unrubigen“ Theologen. Gleichwohl gab Kurfürſt Augujt die Hoffnung noch nicht 
auf, wenigitens Job. Friedrich noch durch ein Entgegentommen im Abendmablsartitel zu 
gewinnen. Er ließ durch feine nach Dresden berufenen Theologen einen von Eber ver: 
faßten „Bericht vom bl. Abendmahl“ aufjegen, der, obne neue Kormeln bieten zu wollen, 
fih einfach auf Yutbers Predigten und Katechismen, die Augsb. Konf., die Loei, die 10 
Mecklenb. KO und die Wittenberger Konkordie bezog — ein vorfichtiges Umgeben der 
für jie ſelbſt litzlichen ragen (vgl. Voigt, Brief. der berühmtejten Gelehrten 392; vgl. 
aub Bd V ©. 120). Aber diefe Theologen Augufts waren ja verdächtig! Ghriftoph und 
Pfalzgraf Wolfgang, denen zunächit diefer Bericht zuging, antiworteten mit allerlei Be— 
denken ibrer Theologen, — die Wittenberger und Yerpziger aber wichen vorjichtig tweiteren 
Disputationen aus (das Bedenken, das ob. Aurifaber in Königsberg im Auftrag Herzog 
Albrechts darauf verfaßte, ſ. bei Strobel, Beitr. zu Yitt. I 50077). Inzwiſchen jtritten 
auch Gbrijtopb und Yandgraf ‘Philipp, deſſen vertrauter Verkehr mit Bullinger längjt an: 
ftößig geworden war, gleichfall8 über die Abendmahlslehre. Waren bier ſchon Schwierig: 
feiten in Menge vorbanden, jo trat nun Hurfürjt Friedrich entjchieden gegen jede Kon: 20 
zeffton auf, die man Johann Friedrich in der Abendmablsfrage nachträglich machen würde ; 
er bleibe bei der Naumburger VBräfation, mit jeder weiteren Traftation möge man ibn 
verfchbonen. Die endlojen Korrefpondenzen, bei denen man in der Verlegenbeit noch den 
Verſuch machte, den Tert der Wittenberger Konkordie als ‚formel, über die man ich 
vielleicht einigen fünne, in Vorſchlag zu bringen, blieben erfolglos, da auf der einen Seite 5 
Sobann ‚Friedrich, um den man ſich jo body bemühte, immer jchroffere Forderungen jtellte 
und bei deren Ablebnung im Frühjahr 1562 die Verhandlungen abbrad, andererjeits 
auch Friedrich III. ſich auf nichts weiteres einlieh. „Prinzipielle Gegenſätze ſtoßen nur 
um jo jchroffer aufeinander, wo man fie dur äußerliche und oberflächliche Trans: 
aktionen überflüften und vertufchen will; jchließlich behält der das letzte Wort, der be— 30 
barrlid und rüdjichtslos zu feiner Fahne ſteht“ (Galinih 340). 

Auf dem im Abjcbied bejchlofienen Erfurter Tage (22. April bis 1. Mat 1561), 
zu dem die Näte und Theologen der bevollmächtigten Fürſten mit üblicher Unpünftlichteit 
ſich einfanden, entwarf man eine Supplifation an den Kaiſer mit der Bitte, er möge 
das Trident. Konzil abjtellen und ein freies chriftliches Konzil berufen, jedenfalls aber 35 
Paflauer Vertrag und Neligionsfrieden aufrecht erbalten, und eine Rekuſationsſchrift. Nach 
langen jchriftlihen Verhandlungen wurde letztere fchlieglib auf dem Tag in Fulda 
(12. bis 18. September 1562) definitiv feftgeitellt. Beide Schriftſtücke wurden dann auf 
dem Frankfurter Reichtstage am 25. November 1562 durch die 3 evangeliſchen Kurfürſten, 
Mecklenburg, Württemberg, Balz: Zweibrüden und Heflen, dem Kaifer überreicht. Diejer 10 
gemeinfame Proteft gegen Papſt und Konzil war das einzige greifbare Ergebnis des 
Naumb. Fürſtentages; dieſer Schritt verlor aber an Gewicht dadurch, daß das geplante 
einbellige Belenntnis mißglüdt, der Zwieſpalt im eigenen Lager vielmehr bloßgelegt worden 
war. Von nun an vollzieht ſich die Scheidung: ‚riedrich III. gebt offen zum Galvinis- 
mus über, im übrigen aber bebalt den Sieg das jchroffe, Melanchthons Schule und Ein: 
flüſſe zurücddrängende Yutbertum. G. Kaweran. 

— or 

* 
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Nanfen, Friedrich, geit. 1552, fatbolifcher Theologe und Biſchff. — Ppistolae 
miscellaneae ad Frid. Nauseam, libri X, Basil. 1551 fol.; W. Friedensburg, Beiträge zum 
Briefiwechjel der kath. Gelehrten im Ref. Zeitalter, ZROS xx 500ff. XXI 537 ff.; Nuntiatur— 
berichte 1533 5. Bd 14; Kopallik, Regeſten zur Geſchichte der Erzdiözeſe Wien II (1808) » 
20 ff.; Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner: und Eifterz.:Orden III, 3, 162 5f.; 
Joſeph Mepner, Friedr. N., Negensburg 1854; Th. Wiedemann, Geſch. d. Ref. und Gegenteſ. 
im Lande unter der Enns I (1879) 227 ff.; 11 (1880) 27 ff.; v. Zeißberg in AdB XXIII 
321ff.; Weber in KL? IX 50Ff. 

Friedrich Grau (latinifiert Nausea |,von nauseo, es graut mir“ Metner]) wurde 
1480 als eines Wagners Sohn in Waifchenfeld in Oberfranfen (daber Blancicam- 
pianus) geboren (jein Geburtszeugnis Negeften II 60f.). Dem befannten Bambergi: 
ſchen Hofmeilter Jobann von Schwarzenberg verdankte er den Zugang zu böberer Bil- 
dung; doc liegen die Anfänge feiner Studien für uns im Dunfel. Nach bumaniftischer 

-_ 

” 
— 
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Vorbildung ſcheint er unter Cochläus an der Sebaldus-Schule in Nürnberg als Yebrer 
tbätig geweſen zu fein. 1514 erbielt er in Bamberg die Afolutbenweibe, war aljo Damit 
im Beſitz der ordines minores (Regeſten II 39); in demfelben Jahre zog er als In— 
ſtruktor eines Sohnes Schwarzenbergs nad Yeipzig, begleitete diefen 1518 nach Pavia 

6 zu juriftiichen Studien, jiedelte dann mit ibm nad Padua über und blieb aus Geſund— 
beitsrücjichten bier zurüd, auch als fein Tutel im Herbit 1521 nad Deutjchland zurüd- 
fehrte. Er batte bereits 1519 in feinen Diſtichen in Laetantii opera jeinen Übergang 
von den Mufen zum Studium der Kirchenväter angefündigt, dann aber doch weiter ge- 
ichriftjtellert über Poetik, Grammatik, Stiliftit, Dialektit, Rhetorik, Muſik und Aritb- 

10 metik; auch ſetzte er zunäcit das Rechtsſtudium fort und ertvarb im März 1523 den 
juriftifchen Doftorgrad (Meg. II 39). Nun wollte er in Siena die theologiſchen Studien 
vollenden, aber ſchon nad wenigen Monaten (Febr. 1524) nahm ibn Kardinal Lorenzo 
Gampegi bei feiner Yegation nad Deutſchland (oben Bd III ©. 701) als feinen Sefretär 
in feine Dienfte. Dabei fiel N. der Auftrag zu, Melandıtbon, der gerade in feiner 

15 Heimat Bretten weilte, zur Rückkehr zur kath. Kirche zu loden, auch wurde er in derſelben 
Angelegenbeit zu Erasmus nad Bajel gejendet (vgl. Kawerau, Die Verſuche, Mel. zur 
fatb. Kirche zurüdzuführen, Halle 1902, ©.6ff.). Am 12. September 1524 madte Gam- 
pegi ihn zum Notarius papae und Comes aulae palatii Lateranensis (Reg. II 29). 
Den Gravamina, die von den Ständen auf dem Nürnberger Neichstage übergeben 

20 wurden, mußte er eine eingebende jchriftliche Prüfung widmen, die aber erſt 1538 in Drud 
ausging (vgl. RG XX 79): Responsa ...ad aliquot 'Germanicae nationis gra- 
vamina, in denen er freimütig viele Mißbrauche in der kirchlichen Verwaltung aner— 
kannte. Vergeblich bemühte er ſich, durch eine ſchmeichelhafte Oratio Erasmus zum 
Beſuch der für den Herbſt 1524 geplanten Verſammlung deutſcher Nation in Speier zu 

25 bewegen. Mit Campegi kehrte er 1525 nad) Italien zurück; von drei ihm jetzt in Deutſch⸗ 
land angebotenen Pfründen wählte er die M arre an St. Bartholomäus in Frankfurt a. M., 
er empfing Ende 1525 in Bologna die Subdiatonats:, in Padua die Diakonatsweibe 
(Neg. II 39). Mit welcher Gefinnung er — die Heimat zog, zeigt ſeine Oratio pro 
sedando plebejo tumultu (7. Okt. 1525): der Kaiſer ſolle mit Schwertesgewalt ſich 

so ſelbſt Gehorſam und der —ã— = fatbol. Kultus freie Bahn jchaffen. Als 
er in Frankfurt nach Überwindung mannigfacher Hindernifje am 25. Februar 1526 die 
Kanzel beftieg, unterbrach ibn die lutheriſch gefinnte Gemeinde jo tumultuarifch, daß er 
jeine Predigt abbrechen mußte; am nächſten Tag verließ er die Stadt und flüchtete nach 
Aſchaffenburg (Tagebuh Königſteins, Frankf. 1876, ©. 101ff. 205). Er erbielt die 

36 Dompredigerftelle in Mainz (noch obne Prieftermweibe, val. Reg. II 40). Hier entwidelte 
er fih zu einem ber bedeutendjten kathol. Prediger und Apologeten der Heformationdgei 
(Centuriae IV homiliarum, jeit 1530 wiederbolt aufgelegt, deutfb 1535, vol. Reg 
30; über die Meile 1527; über das Symbolum 1529; Marienpredigten” 1530; Fon 
Tobias 1532 u. a.). Als Prediger und als Ratgeber König Ferdinands war er 1529 beim 

10 Speirer Neidhstag tbätig (Homiliae XII contra Anabaptistias; 5 Predigten de vera 
christiani hominis institutione, vgl. Reg. II 29). Vor dem Augsburger Neichstage begebrte 
Kardinal Albrecht fein Gutachten über Priejterehe, Klojtergelübde und andere Streitfragen. 
Sein jteigender Ruf als Prediger erregte in Ferdinand den Wunſch, ihn als Hofprediger 
und Kat ganz an jeinen Hof zu zieben ; im April 1533 leitete er Verhandlungen darüber 

5 ein (Meg. II 31). N. ging in diefer Angelegenheit, ſehr gegen Ferdinands Willen, 
erſt nad) Nom; er ließ ſich bier den Fortbeſitz ſeiner Mainzer Pfründe jihern und erwarb 
in Siena den theologifchen Doftorbut (Jan. 15342 Neg. II 30). Aber erit im folgenden 
Winter zog er nach Wien; er hielt dort unter großem Beifall 49 Faftenpredigten (gedr. 
Mainz 1535). Diefer neuen Stellung entitammen ferner die Advents und Weihnachts: 
predigten 1535 (Nöln 1536), die in Innsbrud 1536 gebaltenen 50 YFaltenpredigten, 
Marienpredigten 1537, die in Prag 1537 gebaltenen Faften und Pentefoftalpredigten. 
Zwiſchendurch fallen Befuche in der Stadt Mainz, wo er 1535 mit jeinem Studien: 
genofien aus Padua (ZRG XX 510), dem Nuntius Vergerio, zufammentraf und auc 
1537 längere Zeit weilte. Am 5. März 1538 ernannte ibn der befannte Biſchof von 

55 Wien, Johann Fabri (Bd V SZ. 719), der ihn ſchon ſeit Jahren hoch fchätte (ZRG XX 
90F.), zu feinem Koadjutor; ein volles Jahr währte es, bis von Rom her die Beſtaͤngung 
erfolgte (19. März 1539; Reg. II 37 und 42 iſt der 19. März 1538 wohl von 1539 
zu verjteben). Im Herbft 1538 trat er das neue Amt an, predigte aber auch weiter 
regelmäßig vor dem königl. Hofe. Eine kurze Evangelienpoftille — zur Verdrängung 

co der lutberifchen Poſtillen — ließ er 1539 in Leipzig erfcheinen (deutſch 1566). Auf Fer: 

= 
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dinands Geheiß erſchien er 1510 in Hagenau zum Religionsgeſpräch (Bd VII ©. 355), 
wo er mit Gocläus zujammen den konfuſen Paſſauer Domdecbanten Ruprecht v. Mos— 
beim mit feinen Einiqungsvorfchlägen zu prüfen und zu verbören batte (Spabn, Cochläus 
S.283). Vor der Eröffnung des Wormfer Neligionsgeipräces ließ N. jeine Hortatio ad 
ineundam in christiana religione concordiam (Mainz 1540) ericheinen, die als Bafis 
für die Vergleihbung das von den Vätern Überlieferte, durch jabrbundertlange Übung 
Gebeiligte zur Annahme empfahl. In Worms erkrankte er, madıte aber doch noch ein: 
mal den Verſuch — wohl im Einverftändnis mit Sranvella — zu. und dann 
auch Buser in privater Unterbandlung zu gewinnen (Kawerau a. a. DO. 67ff.; Z3RG III 
>14), wobei aber Melanchthon die vorfichtigite Zurüdbaltung bewies. Nach Fabris Tode 
(21. Mai 1541) rüdte er in die bifchöflihe Würde ein — nicht gerade freudig, da die 
Verhältniſſe der Heinen Didcefe — über ihren damaligen Umfang ſ. KY* XII 1523 — 
wie Die pefuniäre Yage des Wiener Bischofs gleich ſchwierig waren. Jet erit erbielt er die 
Prieſterweihe; die Konſekration als Biſchof erhielt er mit päpſtlicher Dispenſation durch 
nur einen Biſchof unter Aſſiſtenz zweier Prälaten (ZRO XX 538 ff). Aud als Biſchof 
blieb er vor allem gefeierter Prediger, nicht nur im Stepbansdom, fondern aud in Böhmen 
(1545) und in Schlefien (1547). In Breslau verfuchte man jogar, ihm zugleich die 
dortige Dompropjtei zu verjchaffen, jo daß er abwechjelnd in Wien und in Breslau reſi— 
dieren follte. (Über N.s Beziehungen zu Schlefien vgl. Soffner, Der Minorit M. Hille: 
brant, Breslau 1855 ©. 827.) Aber Ferdinand vereitelte das Projelt. Die Not feiner 
Wiener Didesfe, die Auflöfung der kirchlichen Jurisdiktion, ſowie feine Vorſchläge zur 
Reform des Domtapitels, der Geiftlichkeit, der Klöfter, der Schulen, der Univerfität u. ſ. w. 
legte er in ausführliben Auffägen (15437) Ferdinand dar, aber obne Erfolg (Reg. II 
76ff.). Durd Ungejchidlichkeiten in feiner Amtsfübrung infolge jeiner krankhaften Reiz: 
barkeit und feiner Unerfabrenbeit in Geſchäftsſachen geriet er in Streitigkeiten über Fabris 
Teftament, in Konflift mit feinem DOffizial u. a. m., wodurch aud jein Verhältnis zu 
Ferdinand ſich trübte, jo daß er 1547 ſchon entſchloſſen war zu reſignieren; aber Coch— 
läus befämpfte mit Erfolg Ddiefen Gedanken, Als Mittel der Neform des Klerus, refp. 
jeiner Nefatbolifierung empfahl er ernſtliche Bifitationen (Pastoralium inquisitionum 
elenchi tres, Wien 1547), ſowie bejjere Vorbereitung der Priefteramtsfandidaten (Isa- 
gogicon de Clerieis ordinandis, Wien 1548). In der jammervollen Yage der Kirche 
begrüßte er die eriten Jeſuiten als willkommene Gebilfen; mit Bobadilla wie mit Cani— 
fius blieb er in enger Verbindung. — Als das jo lange verjchleppte Konzil endlich auf 
den 1. November 1542 nad Trient berufen wurde, bradıte er jchnell fein großes Werk 
Catechismus catholieus, eine umfängliche Verteidigung der katholiſchen Yebre und ihrer 
Geremonien, zum Abjchluß, widmete es Papſt Paul III. (1. Jan. 1543), außerdem die 
einzelnen Abteilungen verjchiedenen Kardinälen und Prälaten — Aufl. Antwerpiae 
1551); auch zog er ſelber im Frühjahr 1543 nad Trient und weiter nach Parma, wo 
es ibm glüdte, den Papſt zu treffen (ZRG XXI 537). Außer jenem gedrudten Werke 
brachte er umfängliche ſchriftliche Vorſchläge mit, in denen er die Geftattung des Yaien- 4 
felches im Blid auf die Abgefallenen und die Aufbebung des obligatorischen Charakters 
des Gölibats angeſichts der fittliben Argerniffe im Prieſterſtande und angefichts des 
jchreienden Prieftermangels empfabl. Seine Denkichrift für Cervino, intereflant wegen 
ihrer freimütigen Außerungen über die Urfachen der Kirchenipaltung, iſt von Döllinger, 
Beiträge zur polit. u. ſ. w. Geſch. III (1882) 152 ff. veröffentlicht worden. Das Konzil aber # 
war inzwischen ſchon fuspendiert worden. Wie N. ſchon 1542 auf Ferdinands Wunſch 
Negensburg als den geeigneten Konzilsort vorgejchlagen batte, jo ließ er 1545 die Schrift 
Super deligendo futurae in Germania Synodi loco ausgeben, in der er Negens- 
burg und Köln zur Wahl jtellte. ‚Ferdinand wollte nun N. als feinen Orator nadı 
Trient jenden, und aud der Breslauer Biſchof übertrug ibm feine Vertretung; aber die: 
Rückſicht auf das Wormſer Neligionsgeipräh und der Widerjtand der evangeliich gejinnten 
niederöfterreichifchen Stände verzögerten fein Ericheinen auf dem Konzil. Erjt als Julius III. 
dasjelbe 1551 wieder einberief, zog er als Orator Ferdinands dorthin (Nuntiaturberichte 
XII 52; Döllinger, Ungedr. Berichte I 325). Eifrig nahm er teil an den Verband: 
lungen über Eucartjtie, Buße und legte Olung. Noch bielt er am 7. Januar 1552 einen 
Vortrag über Meßopfer und Prieftertum; aber das in Trient graflierende Fieber ergriff 
ibn und zebrte feine Kraft auf; am 6. Februar jtarb er (v. Druffel, Briefe und Alten 
II 161). Die Yeiche wurde nad Wien geſchafft und im Stepbansdom beigejeßt. Ein 
Denkmal bat er ſich jelbjt in feiner Baterftadt Watfchenfeld in dem von ibm erbauten 
Chor der Pfarrkirche gejett. 
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Das anziehende Bild des mit unermüdlichem Eifer, Ernſt, Treue und Begabung an 
der Erhaltung des kathol. Glaubens und an der Abſtellung der Mißbräuche arbeitenden 
Mannes, der ſtark empfindet, wie ſchweren Schaden die kathol. Kirche Deutſchlands durch 
die Sittenloſigkeit des Klerus, die Schlaffheit feiner Biſchöfe und durch die Fehler der 
päpſtlichen Politik erlitt, wird getrübt durch die ſelbſtgefällige Eitelkeit, mit denen er von 
ſeinen Verdienſten und Erfolgen zu reden weiß, und durch ſeine unabläſſige Pfründenjagd. 
Die devoten Widmungen feiner zahlreichen Schriften an Prälaten und hohe Herren find 
für feine Zeit und ibn jelbit charakteriſtiſch. Die Briefe aus der Zeit feines Miener 
Bistums find lebrreihe Dofumente der Auflöjung, in die fich die fatbol. Kirche Oſter— 

reichs durch die Neformation verjest ſah, fünden aber audı bereits die Gegenbewegung an. 
G. ſtawerau. 

Naylor, James ſ. d. A. Quäker. 

Nazaräer ſ. d. U. Ebioniten Bd V ©. 125,0. 

Nazarener ijt der Name einer ſeit ettva 1845 in Ungarn bejtebenden chrijtlichen 
5 Gemeinschaft oder Sekte, welche heute 13— 15000 Mitglieder (Erwachjene) zäblen dürfte 
und aus zivei Gründen Intereſſe beanſpruchen kann. Cinmal wegen ibrer rübrigen 
Propaganda und wachſenden Bedeutung, jodann weil in ihr der zur Nube gelommene 
und fittlich reinere Anabaptismus aus der Mitte des 16. Jahrhunderts jo unverändert 
wieder auferftanden ift, wie nirgends fonft, ſowohl in jeinen leitenden Gedanken als auch 
in den kleinſten Einzelzügen. 

Dem ferner Stebenden ift es nicht leicht, fi Kenntnis von den NWazarenern zu 
verichaffen. Wenn fie auch bereit find, mündlich oder jchriftlich alle mögliche Auskunft 
zu geben, in der Preſſe findet man fajt nichts von ihrer Hand, und zivar nicht nur, weil 
ihre Mitglieder voriviegend dem Handwerkerſtande angebören, jondern vielmehr aus 
Grundſatz, denn alles nicht-innerliche in religiöfen Sachen ift ihnen zuwider. Nur ibr 
Liederbuch ift in fünf Sprachen gedrudt, deutich, ungariſch, jerbifch, rumäniſch, ſloveniſch; 
dasjelbe führt den Titel: Neue Zionsharfe ... für die Gemeinde der Glaubenden in Chriſto. 
Zürich, Zürcher u. Furrer, 5. Aufl. 1889. Einige Predigten, Eleinere Traftate u. |. w. 
über die N. find meift in ungarifcher Sprache verfaßt. Nur eine einzige ausfübr- 
lichere, mit Sachkenntnis gejchriebene und zuverläffige Arbeit ift über fie vorbanden: ein 
Artikel von Paſt. ©. Schwalm (nad C. S. Szeberéönyi) inden IvrTh 1890, ©. 484—549, 
worin auch einige Zeitungsartikel u. j. w. nambaft gemacht werden. Übrigens werden in 
fircbengefchichtliben Handbücern die N. nicht erwähnt. Dem folgenden liegen neben 

— 
— den genannten Schriften von den verſchiedenſten Seiten, von Freunden und Gegnern, auch 

von N. ſelber, zu Grunde. 
Woher der Name Nazarener jtammt, läßt ſich nicht feftitellen. Anfänglib nur 

Spottname, wird er jest ſchon lange offiziell, auch von den N. felber gegenüber den 
Behörden angewvendet. Wabhrjcheinlid haben die Brüder Hemſey, welche um 1840 in 
der Schweiz als Handwerker arbeiteten und mit Fröhlich und feinem Kreife erivedter 

o und durch Untertaubung getaufter Chriſten in Hauptweil, Thurgau, oder in Illkirch bei 
Straßburg in Berührung famen, in ibre Heimat dies Chriſtentum mitgebradt. Es ver: 
lautet aber auch, daß ſchon feit 1815 Spuren diejer webrlofen, den Militärdienit ver: 
werfenden Richtung in Ungarn vorkommen. Dit den Reſten der alten Habaner (j. d. A. 
Mennoniten Bd XII ©. 615, 11) wird feine Verbindung befteben; ob ein Einfluß von feiten 

5 der in der Schweiz noch bejtebenden alten Täufergemeinden durch Wermittelung der 
Hemjeys angenommen werden darf, iſt fraglid. Nah 1848 treten in Ungarn N. in 
größerer Anzabl auf; ihre erſte große Gemeinde batten fie in Paeſör im Bäcjer Ko- 
mitat. Stephan Kalmär, ihr eifrigiter Apojtel, geit. 1863, jtammt aus P. Seitdem 
baben fie fihb in und um M. H. Väſärhely, Temeswar, in das Torontaler Komitat, in 

» die ehemalige Militärgrenze, überhaupt in ganz Südungarn ausgebreitet. In Budapeft 
ift ihre Zahl feit 20 Jabren wieder zurüdgegangen. Der Grund diejer Erſcheinung iſt 
der volljtändige Mangel an irgend einer Organifation, jo daß die Gemeinden nie zu feſtem 
und bleibendem Beitand fommen. Von einigen wenigen anregenden eifrigen Perjönlichkeiten, 
die am einem Orte wohnen bezw. von dort twegzieben, bängt oft nicht nur das Gedeiben, 
jondern geradezu das Beſtehen ganzer Gemeinden ab. 

Die N. baben nur einen Glaubensartifel: die Bibel verfündet uns Gottes Gebote; 
dDiefe treu, gewiljenbaft und mit Liebe zu befolgen ift „der Weg“ zur Seligfeit, der 
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ſchmale, der einzige Weg, der Weg, welcher eigentlidh nur im N.ismus geivandelt wird. 
Dabei leugnen fie nicht, daß auch in den Kirchen liebe Kinder Gottes ſich befinden, aber 
diefe jollten dann eigentlich zu den N. übertreten. Auf das Thun von Gottes Willen 
fommt es ihnen an, ſodann befonders auf das Leiden. Völlige Wehrloſigkeit, geduldiges 
Ertragen von rg jogar von Mißhandlungen fennzeichnet den N. Sie Hagen 5 
daber auch nicht jonderlidh über die harten Bedrüdungen, denen fie beſonders früber aus: 
gejegt waren. Das gebört ja zu den Merkmalen der Kinder Gottes. Am meiften 
machten und machen fie fich bemerklich durch ihre bartnädige Weigerung, einen Eid zu 
ſchwören, und ihre Entbaltung von allem Fluchen und vom Militärdienft. Der lebte 
Punkt bat die N. vor allem an die Öffentlichkeit gebracht. Nicht das Waffentragen an ı0 
jih verwarfen die meiften; fie würden jich fügen, falls fie 3. B. zum Sanitätsdienft ver: 
wendet würden oder, wenn auch mit Waffen ausgerüftet, in den Militärwerkftätten als 
Handiverfer ihren Militärdienft ableijten fünnten. Aber Waffen zu tragen ausdrüdlic) 
zu dem Zweck, Feinde zu töten, das galt und gilt den N. für antichriftlih. Es kam 
vor, daß einige N. es als einen Betrug gegen den König anfaben, die Waffen zu ı5 
nebmen mit dem jtillen Vorſatze, nicht zu ſchießen, und darum die Waffen zu Boden 
fallen ließen, wenn man fie ihnen in die Hand gab. — In ihren religiöjen Ausdrüden 
unterjcheiden ſie jih von anderen Pietiften nicht und benützen fie mit Vorliebe die der Bibel. 
Viele Freunde gewinnt ihnen ihr wunderfchöner und mit großer Liebe gepflegter Gefang. 
Bei den Gottesdieniten beten fie fnieend, bisweilen ſchweigend. Die Taufe ift ihnen Taufe der 0 
Belehrung und geſchieht — dies ift der einzige Unterfchied zwifchen den N. und dem Ana— 
baptismus — durch Untertauchung; früher ift auch wohl die Beiprengungstaufe geübt 
worden. Nach derjelben folgt Gebet und Handauflegung durch die Alteften. Es kommt vor, 
daß Leute von ehedem liederlihem und gottlofem Lebenswandel, ient aber befehrt, fich bei 
ihnen aufnehmen lafjen; aber die Gerüchte über ſchwärmeriſche Ausschreitungen (auch inbetr. 
der Ehe) haben jelbjt ihre Gegner, die dem Thatbeftand nachgeforicht haben, für bloßen 
Klatſch erkannt, wie der immer religiöje Abjonderlichfeiten zu verdächtigen und zu ent: 
ftellen liebt. Die N. find vielmehr wegen ihres Fleißes, ihrer Nüchternbeit, Ehrlichkeit 
und Sparjamfeit als Knechte und Arbeiter fehr gefucht. Ihren Wohlſtand zu vermehren 
verſchmähen fie keineswegs. Daß die harten Bedrüdungen oft eine gewiſſe Schlaubeit 30 
bei ibnen erzeugt baben, läßt fich nicht leugnen: echt anabaptiftiich; wie das auch ibr 
Haß gegen die Kirche, gegen Priefter und ftudierte Prediger („der Schwarze”) ift. Auf 
diefe bezieben fie jo buchjtäblich wie nur möglich alle Worte, welche Chritkus wider die 
Phariſäer und Schriftgelebrten geredet hat. Iſt ja für fie bei ibrer innerlich gerichteten 
und nur im vechtichaffenen Handeln fich betbätigenden Frömmigkeit alles äußere Kirchen: a5 
tum nur das Reich des Abfalls. 

Die N. bilden denn auch felber feine Gemeinjchaft, die einer Kirche (als Inſtitut) 
ähnlich fiebt. Zwar befigen fie bier und dort Verfammlungslofale, führen aber nicht 
einmal Bud über ihre getauften Mitglieder. Jeder, der „ich bekehrt“ bat und „Zeug: 
nis in der Gemeinde bat”, kann die Untertauhung erhalten. Er jchließt ſich damit 40 
nicht einer organifierten, ftatutarifchen „Kirche“ an, jondern der „chriitgläubigen Gemeinde“, 
Doch kennen ſich faft alle Nazarener perfönlic, wie meit zerftreut fie auch wohnen, 
fie befuchen fih und beweiſen einander teilnehmende und hilfreiche Liebe. Ihre Älteſten 
geniepen großes Anjeben und faſt unbefchränften Einfluß, fie erteilen Auskunft über 
alle religiöfen Fragen, Rat und Weiſung in allen mögliden Fällen, aud bei Ebe- 45 
ſchließungen. Neglementiert ift ihre Stellung gar nicht, jo wenig wie eine Kontrolle über 
die finanzielle Verwaltung, Unterftügungen u. ſ. w. bejtebt; alles iſt Sache des Ver— 
trauens. 

Die N. ſtehen in perſönlichem und brieflichem Verkehr mit den Fröhlichianern in 
Zürich und Straßburg, mit einigen Neutäufern in Württemberg, Lothringen u. ſ. w., : 
mit den Amifchen Mennoniten (ſ. d. A. Bd XII, ©. 614, 51, 615, »o) in Amerika, und 
nennen ſich deren Slaubensgenofjen. Dagegen ift ihr Verhältnis zu den ihnen fonjt am 
nächiten jtebenden Baptijten fein freundliches. it es, weil fie fih am meiſten Kon: 
furrenz macen? weil den N. Spuren von jenen Tendenzen vorgetvorfen werden, die 
font der Sozialdemokratie eignen? Jedenfalls jtellen die N. die baptiftiichen Gemeinden 5; 
der „Kirche“ gleich, taufen auch die zu ihnen übertretenden Baptiften nochmals, was im 
umgekehrten Kalle die Baptiften nicht tbun. Bon ihrem Anfange an, 1848, baben die 
N. aus den beiden evangeliſchen Konfejfionen ibre meijten Anhänger getvonnen, fodann 
unter den Griehifch-Orthodoren, am wenigſten unter den Römifch:Hatbolifchen, und immer 
nur in der geringeren Volksklaſſe. Was aus ihnen werden wird, wenn ihre öfonomijchen so 
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Tugenden und ihr twachjender MWoblitand, ihre Müblen, ibre Induſtrie ihnen allmählich größere 
Bedeutung vericbaffen wird (Handelsgeichäfte find viel weniger ihre Sadıe) und wenn 
dann ihr oft beſchränkter Sinn dem bis jet bei vielen fehlenden Bedürfnifje nad 
geiftiger und wiſſenſchaftlicher Bildung weicht, iſt nicht abzufeben. 

Die politijchen Veränderungen in Ungarn baben ibre Yage gegenwärtig bedeutend 
verbeflert. Die Jahre 1848-1868 waren für die N. die ichlimmite Zeit. Da find ibnen 
wohl von der Soligei die Kinder wangsweiſe abgeholt, um in den Kirchen getauft zu 
werden, Gefängnisſtrafen wegen Verweigerung des Militärdienſtes, in jedem Wieder— 
bolungsfall verlängert, bis zu 10, 15 Jahren waren an der Tagesordnung ; es find mebrere 
im Kerker geitorben, einige im Kriege 1866 wegen diefer Weigerung zum Tode verurteilt 
(auch erſchoſſen?). Seit 1868 gewährt die Verfafjung Hewifjensfreibeit. Wenn auch damals 
Uebertritte nur von der einen „rezipierten“ Neligion zur andern geitattet wurden, Diejes 
alfo den N. eigentlich nicht zu gute Fam, wurde doch die Haltung der Behörden gegen 
fie wohlwollender, foweit das Geſetz es geitattete. Eine Verſchärfung trat im Jabre 

5 1875 ein: weil jeder erit in reiferem Alter dDurd die Taufe bei den N. eintreten kann, auch 
die Kinder der N., nahm die Negterung an, die Yeute bandelten nur fo, um vom Naffen- 
dienſte freizufommen. Deshalb wurde die den alten galiziiben Mennoniten und deren 
Nachkommen, ferner den Yipovanern und Karaiten gewährte Vergünftigung, im Sanitäts- 
weſen u. dal. ihrer Dienftpflicht zu genügen, nicht auf die N. ausgedebnt. Auch im bos- 
nifchen Feldzug ſollen Fälle vorgelommen fein, daß N., die ſich meigerten, die Waffe zu 
führen, erichofjen wurden, und noch jetzt (September 1902) befinden fi nur deswegen 
in Kerferbaft mebrere, sonst gänzlich unbeicholtene Männer, einer ſchon feit zwölf Jahren. 
Eine größere Zahl von ihnen wurde aber nach und nach entlafien und zum Dienjt 
obne Waffengebrauch angejtellt; es ſcheint dies dem Belieben jeder Behörde von Fall 
zu Fall anbeimgeftellt zu fein. Andere Schwierigkeiten entjtanden ihnen wegen ibrer 
Eheſchließungen, die den Vorfchriften des Gejeges nicht genügten. Seit 1868 ſtand es 
ihnen frei, Geburts: und Todesanzeigen bei einer Givilbebörde zu machen, melde die- 
jelben den Pfarrämtern übermittelte; doch galten fie noch bis 1897 offiziell als Angebörige 
derjenigen Kirche, von welcher fie berftammten, mußten als ſolche auch Kirchenfteuern 
bezablen. In der Hegel fuchten die Behörden nad Möglichkeit die Härte der Geſetze bei 
der Anwendung zu mildern. Die N. beſchweren fib aud nur über die letzteren, nicht 
über die Beamten, wie fie auch immer Ehrfurcht vor der „von Gott geſetzten“ Obrigkeit 
befunden, fich aber fajt nie an den Wablen beteiligen. Mit der neuen ungarifchen Geſetz— 
gebung von 1894 und 1895 (Einführung der Zivilebe u. a. m.) fiel wieder ein Stüd 
der die N. drüdenden Beltimmungen. Seitdem werden ſie nicht mehr zwangsweiſe einer 
der rezipierten Konfeſſionen zugeteilt. Der Staat erkennt fie als konfeſſionsloſe Bürger 
an, wenn fie ſich als folche melden. Und wenn aud noch Freiheitsſtrafen wegen Dienit- 
veriveigerung vorkommen, ſowie Pladereien wegen Nicht-Teilnabme fchulpflichtiger Kinder 
der N. am kirchlichen Religionsunterriht und am obligatorischen Kirchenbeſuch, jo wird 
ihnen in anderen Stüden, 3.8. bei ihren Begräbniffen, Freiheit gelaſſen und ibrer 
Propaganda nichts in den Weg gelegt, wenn diefe den Kirchen auch oft unbequem wird. 
Sie bezivedt nah Auffaflung der N. jelbit auch nicht die Belehrung aller, nicht die der 
Welt, das erflären fie für unmöglich, fondern nur, die empfänglichen Seelen aus der Welt 
zu retten. ®. Gramer. 

Nazarener, Anbänger des Jakob Wirz, Seidenwebers in Bafel, geb. dajelbit 
1778, geſt. 1858, auch Reutirchliche genannt. — Litteratur: „Biographie von Joh. 
Sat. Wirz; ein Zeugnis der Nazarenergemeinde von der Entwidelung des Reiches Gottes 
auf Erden“; ferner die untengenannten „Zeugnifie* 2c., endlich ein a. 1852 in Barmen und 
Zürich gedrudtes Glaubensbekenntnis. 

Unter der Fülle der Denominationen auf dem Gebiete des Proteſtantismus 
nimmt dieſe, der Zahl nach kleine Sekte eine verhältnismäßig extreme Stellung 
zur Kirche ein. Durchaus eklektiſcher Natur, wie ſie iſt, ſchreibt ſie ihren Stamm— 
baum von den verſchiedenſten geiſtigen Elementen her; insbeſondere ſcheinen es zwei 
Quellen zu ſein, die in ihrem Gedankenſyſtem Zuſammengefloffen ſind: einerſeits find 
es mittelalterlichsfatbolifche und asketiſche Ideen, andererjeits ift es die Geiftesarbeit von 
Böhme, Otinger, Michael Hahn, woraus es ſich aufgebaut bat: Materialien genug, um 
davon jich zu näbren und zu leben, und genügend difparate Elemente, um durch ibre 
Verſchmelzung den Eindrud der Originalität und die Sondereriftenz als eine Sefte neben 
andern verwandten zu begründen. Jakob Wirz ſelbſt genoß von feinen Anbängern wegen 
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feiner Entbüllungen und Offenbarungen, aber auch wegen jeiner Perſönlichkeit die höchſte 
Verehrung, denn „Jeſus wollte ſich ganz und volllommen in ihm ausgebären, Wir; 
follte durch Gnade dasjelbe werden, was Jeſus von Natur ift“. Die „Zeugniffe und Er: 
Öffnungen des Geiſtes durch 3. Jakob Wirz, Heilige Urkunden ber Nazarenergemeinde‘ 
(Barmen, Yangewielche 1863; 1. Band — ein zweiter fcheints nicht erſchienen) entbalten 
Foldhe propbetijche Offenbarungen, die er empfangen haben will, vom Jahre 1823—49, 
darunter gleich im Anfang bezeichnende ſcharfe Zeugniſſe „über die Chrijtenheit”, „an die 
Geſellſchaft zum Fälklein“ einfchlieglich der Miffionsanjtalt: „Ihr ſolltet Lichter jein in 
dieſer Stadt; aber wie oft wird nicht mein Name geläſtert euertwegen, weil ihr ſo 
oft den Weltmenſchen gleich ſeid“ 2c.), „an alle Hirten aller Gemeinen“, „an die Räte, 
Nichter und Beamten und das Ministerium der Kirche in Stadt und Yandtichaft Baſel“ 
— die im Prophetenton gebaltenen Apoftropben find nicht ohne Kraft, ermangeln aber 
der Originalität und atmen eine große Bejchränttbeit; an der bona fides des Autors, 
der ſich als göttliches Werkzeug fühlte, braucht man darum nicht zu zweifeln. Charakte— 
riftifch für diefe Oppofition und den Proteft gegen die veriveltlichte Kirche, der ja allen 
Selten gemeinfam tft, ift jedoch dies, daß er ſich nicht bloß gegen die Miichung von 
Belebrten und Unbekehrten in derjelben, jondern ganz bejonders gegen den Theologen: 
ftand, die Univerfitätsbildung und wifjenichaftliche Forſchung richtet, in welcher ein Ab- 
fall von Chrifto und ebebruchartige Untreue gegen den Herrn erblidt wird („Ein Hoch— 
gelebrter, in geiftlihen und natürlichen Wifjenichaften Berwanderter, fann, auch wenn er 
dem Guten nadjtrebt, fein folder Prieſter (mie Melchijedek) werden. Sein vieles Wiffen 
jtebt der Arbeit des Geiftes Gottes im Wege” ; Zeugniſſe ze, ©. 542). 

Fragen wir nad den Hauptgedanfen, in denen ſich die Nazarenerjefte bewegte, jo 
ift eine kurze Zufammenfafjung ſchwer zu geben. Palmer bringt in dem Bude: „Die 
Gemeinſchaften und Sekten Württembergs“, in dem er S. 143—155 die Nazarener be: 2 
jpricht, das Glaubensbefenntnis der Genofien des Neiches Gottes, wie fie es ſich auf- 
gerichtet denfen und aufzurichten jtreben, auf folgenden Ausdrud: „Jeſus Jehovah, Ein 
Weſen mit dem Vater, und dem bl. Geift, iſt der Grund unferes Lebens und Wirfens, 
den wir in Verbindung mit der bl, Muttergemeinde im Himmel und ihren wahren 
Gliedern auf Erden umfaffen, um beranzuwachen zu einem einheitlichen Bau des 
Tempels der bl. Weisheit in Chrifto”. In diefer Zufammenfaffung treten die oben be- 
rührten difparaten Elemente der Gedanfenwelt diefer Sekte wenigitens andeutungsweije 
bervor. Ginmal bat jie einen erkennbaren fatboliihen Zug: die Verbindung mit der 
oberen Muttergemeinde bat ſich in der Interzeffion der Jungfrau Marta und der Heiligen 
einen fonfreten und für Kultus und Gebetsübung maßgebenden Ausdruck geſchaffen. Im 
Zufammenbang jtebt damit der Gebrauch des Kreuzichlagens, des Betens gegen Oſten 
und des Küffens in den VBerfammlungen. Der asketiſche Zug gebt in der Nichtung auf 
die Hochſchätzung des Cölibats foweit, daß ihnen der geichlechtliche Umgang an ſich 
als etwas Sündhaftes erjcheint, obne daß die Ehe überhaupt vertvorfen oder gemieden 
würde. 

Andererfeits jind die von den dhrütlichen, genauer evangelifchen Theoſophen über: 
fonımenen Elemente tieferer Erkenntnis das Material, aus welchem fie ibre böbere Weis- 
beit jchöpfen und mit dem je einerjeits die biblischen Begriffe und Zeugniffe deuten 
und umdeuten, andererſeits das chriftliche Yeben, d. b. den ſubjektiven Prozeß der 
Heilsordnung fich zurechtlegen und fonftruieren. Die Maſſivität der Begriffe erklärt ſich a 
dabei von ſelbſt. Was die objektiven Heilsthatſachen anlangt, fo zeigt fich beispielsweise 
diejer geiftige Materialismus in der Erklärung der Geburt Ghrifti: „Maria hatte, wie 
Adam vor dem Fall, männliche und weibliche Tinkturen in fib; der Sohn Gottes nun 
faßte fih nach feiner zufammenfaflenden Allmachtstraft in diefes doppelte Zeugungs: 
vermögen der Maria, twodurd die Erregung der betreffenden Organe und die bl. Be: 
fruchtung erfolgte.“ Erſtaunlicher iſt die Analyſe des Todes und der Auferſtehung Jeſu. 
Er ſei, jo wurde a. 1850 dem Jakob Wirz vom Apoſtel Johannes eröffnet, am Kreuze 
äußerlich geftorben, aber jein Geift jet in den durch den Yanzenftich nicht verlegten Herz: 
gefäßen noch zurüdgeblieben und jo babe er am dritten Tage mit Hilfe feiner Freunde 
wieder auferftehen fünnen (vol. Balmer a. a. O. ©. 147). Will man das auch nicht: 
einen Standpunkt nennen, der mit der Scheintodhypotheſe übereinfommt, jo verrät fich 
doch darin die Thatſache, wie leicht der maſſivſte Supernaturalismus in den feichteften 
Rationalismus umſchlägt. 

Leichter läßt jich zurechtlegen die mit demfelben theoſophiſchen Begriffsmaterial ge: 
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gebärungsitoff für das ganze Al, jo muß der Menfch, der jelig werden will, dieſe 
gottmenschliche Subjtanz ſympathiſch in ſich bineinziehen und der Glaube iſt die magne- 
tiiche Kraft, welche das göttliche Wort in den Mittelpunkt der Seele binein führt. Da: 
ber iſt die Nechtfertigung nur in der niederften, anfänglichen Form eine zugerechnete; 
fie muß auffteigen zur Stufe der beiligenden und vereinigenden Rechtfertigung, die eine 
Transformation in das göttliche Lichtweſen mit fich führt. 

Daß die Grundlage, auf welche diefe vermeintlich böberen Erfenntniffe ſich aufbauen, 
nicht das Scriftprinzip ift, fondern die Offenbarungen und Entbüllungen, die dem 
Stifter der Gemeinschaft, Job. Jak. Wirz, zu teil wurden, ergiebt fih aus dem Gejagten 
von jelbit. 

Daraus folgt, daß die Lebens- und Entwidelungsfähigteit diefer Sekte eine be- 
ichränfte bleiben mußte. Zwar ift fie mit dem Tode ihres Hauptes nicht untergegangen, 
jondern rüjtete bis heute am zerftreuten Orten (befonders Barmen und Elberfeld?) ibr 
Dafein. In Württemberg zäblte die Partei a. 1857 in fünf Oberämtern 423 Mitglieder, 
a. 1869 nur noch 366; jetzt it Die Zahl noch geringer. Man bört faum von ibnen 
mebr, nachdem fie doc a. 1858 beim Minifterium (freilih ohne durchzudringen) um 
taatliche Anerkennung als befondere Neligionsgefellichaft gebeten und längere Zeit auc 
eigene Schulen im Yande gewährt befommen hatten. — So kann man jagen, daß dieje 
Denomination zwar eine an Impulſen nicht arme VBergangenbeit, aber eine ſchwache 
Gegenwart und Feine Zukunft bat. Cigentlih neue Gedanken find in ihrem geiftigen 
Arjenale nicht zu finden und dienad vorwärts gerichteten, auf den Neubau der Gemeinde, 
bezw. des Reiches Gottes (der mit Jakob Wirz im Gang kommen jollte!) zielenden 
Tendenzen waren zu allgemein und verſchwommen, um eine fruchtbringende Kraft zu 
entfalten, I. Herzog. 

Nazareth. — — — Zum Namen vgl. dißis in Tübinger Theol. Jahrbb. J 
(1842), 410—413; jengitenberg, Ehriftologie bes AT II, 124—129;, Th. Keim, Gefchichte 
Jeſu von Nazara 1 37 fi.) I, 318. II, 18. 421; 9. Ewald in GN 1867, 1601 ff.: Hißig in 
Heidelberger Nahrbb. 1871, 50F.; Graek in Monatsfchrift für Geſch. und Wiſſenſchaft des 
Judenthums XIX (1880), 481484; T. 8. Cheyne in Encyclopaedia Biblica III (1902) a. v.; 
Ad. Neubauer, La Geographie du Talmud (1868), 190 f. — Im allgemeinen vgl. Fr. Qua- 
resmii Elueidatio Terrae Sanctae, Ed, sec. Venetiis 1880—82; T. Tobler, Nazareth in Pa: 
läftina 1868; V. Guérin, Deseri tion de la Palestine III, Galilde I (1880), 83 ff.; Ebers⸗ 
Guthe, Baldjtina in Bild und Wort I (1883), 302 ff.; G. Schumacher, Das jepige Nazareth 
in BdP XIII (1890), 235 ff.; Baedekers Paläftina und Syrien (1900), 271 ff. 

Nazareth iſt nad den Evangelien die Vaterſtadt (j rarois) Jeſu Me 6,1; Le 4,23; 
Mt 13, 54. Dort lebten feine Eltern %c 1, 26; 2, 4. 39; Mt 2, “= un feine Ge: 
ſchwiſier Me 6, 3; Mt 13, 55 f. dort iſt er ſelbſt aufgewachſen Le 2, 51; 4, 16. Da 
der Name des Orts im AT nicht vorfommt und auch in ber ln — 8— Litteratur 
(. unten) nicht ſicher bezeugt iſt, fo können mir feine bebräifche Form nur aus der 
griechifchen des NTs erichließen. Dieſe lautet nad) den beiten Tertzeugen Nalaged oder 
Nafaoer; die Form Nalapa, für die Keim I, 319$.; II, 4217. unter Berufung auf 
Origenes, Julius Africanus und Eufebius lebhaft eingetreten it, findet fih Mt 4, 13 
und Le 4,16. Wegen des griechifchen Z an einen hebräiſchen Stamm "12 zu denfen, iſt 

nicht ratſam, da die älteſten ſyriſchen Überſetzer Zu — näserat) jchreiben und Die 

5 heutige arabijche Form, die doh wohl aus dem aramätjchen Dialekte Paläftinas über: 
nommen ift, en-näsira lautet. Die Wiedergabe eines ‚bebräiichen 2 jchwanft in der LXX 
mebrfach zwiſchen o und &: Ouc Gen 22, 21; Zoyoo er 48, 34, dagegen Zapenra 
Y% 4, 26 = PENE und Zıdor; das Z ın Nata €) kann alfo für die Ableitung nicht 
den Ausjchlag geben. Demnad iſt als die Semitifche e Form des Namens vermutlich NIE: 
anzufeben, wozu ſich MI277 Joſ 19, 12 und PeIE 18917,9 f. vergleichen laſſen. Über 
die Bedeutung dieſes Namens iſt nichts Sicheres zu fagen (Warte oder Wacht oder Be- 
zeichnung der Siegesgöttin?); unter den vielen Spielereien mag die des Hieronymus, der 
an nöger Jeſ 11, 1 (ävdos, flos) dachte, in der ep. 46 ad Marcellam erwäbnt 
werden: Ibimus ad Nazareth et juxta interpretationem nominis ejus „florem“ 
videbimus Galilaeae. Im Talmud heißt Jeſus 7227 (Sanb. 43a. 107b; Sot. 47a), 
feine Jünger 72% (Taan. 27b); auch dieje Benennung läßt ſich zu Buniten eines 
bebräifchen MIX? anführen, infofern das ä der erften Silbe zu 6 getrübt und Die be- 
fannte Endung i unmittelbar mit dem Stamm verbunden wurde, was jehr häufig ge⸗ 
ſchah. Sie bedeutet Nazarener, Jeſus von N., griehiih Nalagnvrös (Nebenform Na- 
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Lopnvös) Me 1, 24; 10, 47; 14, 67; 16, 6; Le 4, 345 24, 19. Diefe Bildung gebt 
auf Nalapa zurüd, wie Maydalryen auf Maydala. Daneben findet ſich auch Na- 
Iowpaios Mt 26, 71; Le 18, 37; Jo 18, 5. 7; 19, 19; AG 2, 22; 3,6, 6, 14; 
22, 8; 26,9, Nalwoaior für die Anhänger Jeſu 24, 5. Diefe Form tft an ſich ſchon 
auffällig, da man nicht einfiebt, wie das lange 6 der zweiten Silbe aus dem allein be: 5 
fannten Namen des Orts erflärt werden kann; fie wird aber noch auffallender dadurch, 
daß fie Mit 2, 23 mit einem propbetifchen Ausiprud dt Nalwoaios #Amdjoeraı be: 
gründet wird, der fih im AT nit ausfindig maden läßt. In alter Zeit, z. B. bei 
Gufebius im Onomasticon ed. de Lagarde 175. 177. 183. 195f., wird Nalwoaios 
enttveder ebenjo wie Nalnoatos — Nafiräer (ſ. Naſiräat) al heilig, rein gedeutet, oder 
es wird mit dem hebrätfchen "23 — Zmeig, Blume (ef 11, 1) in Verbindung gebracht. 
Die erftere Deutung muß aufgegeben werden, fobald man fich für die Herleitung des 
Namens von einer Wurzel "22 entjcheidet, die zweite hat noch bis in die Gegenwart 
hinein ihre Vertreter (vgl. die Kommentare zu Mt2,23). Der eigentümlichen Form des 
Worts Nalwoaios wird auch diefe nicht gerecht; denn es ift nicht abzujehen, wie ein ı5 
Nalwoaios nad den befannten Regeln der Sprache aus einem "2° (Grundform nisr) 
fih ableiten läßt. Ewald ſchloß auf eine hebräiſche Form PIE für den Ort und bielt 
Nafaoer für eine nur mundartig davon verfchiedene Ausſprache, in der demnach Die 
zweite Silbe lang geweſen wäre, wie auch aus dem Mechjel von Nadwoatos mit Na- 
Zapaios in den Urkunden erhelle. Aber die leßtere Form tft nach den zuverläffigen Tert- 
zeugen überhaupt nicht vorhanden, und die Yänge der zweiten Silbe ift durch die im 
Talmud und im Arabifchen überlieferte Ausſprache ausgeſchloſſen; daher iſt dieſe Er- 
Härung nicht haltbar. Hitzig bat vorgeichlagen, das hebräiſche Vorbild für Nalwoaioı, 
nämlih "22, in dem (unpunktierten) Tert von Jeſ 49, 6 anzunehmen und den Plural 
AG 24,5 als „Berettete”, owlöueror im Gegenfat zu den droidvueros 1R01,18.21; : 
2 Ko 2,15; 4,3 x., aufzufaſſen; fpäter fer dann dasjelbe Wort, als Singular, parallel 
zu 722 im vorhergehenden Gliede, auf Jeſus ſelbſt bezogen worden, teils in dem Sinn 
„Erretteter”, teild wegen der Anfpielung auf den Ortsnamen Nazareth (Mt2,23, danadı 
Le und Jo). Der Vorjchlag bat obne Zweifel etwas Gefuchtes an ſich. Aber man wird 
doch im allgemeinen zu der Annahme geneigt fein, daß ſich der Evangelift in Mt 2, 23 so 
durch irgend ein an N. anklingendes Wort des ATS zu der Beziehung auf die Propheten bat 
leiten lajien. Völlig anderer Art ift der Vorfchlag Cheyne's zu Mt2,23 und Jo 1,45 F., 
daß N. urfprünglih nicht Name eines Orts, fondern, etiva in einer Urform "25, Bes 
zeichnung Galiläas geweſen ſei. Damit glaubt er, ähnlich wie fchon früher Gräß, zu: 
gleich die bekannte Frage, ob Nazareth oder Bethlehem die Geburtsjtätte Jeſu fer, im eine: 
neue Beleuchtung rüden zu können; die frübefte Geftalt der evangelifchen Überlieferung 
babe dahin gelautet, daß Jeſus in Bethlehem — N., d. b. in Bethlehem in Galiläa = 
Joſ 19, 15, geboren worden fei; diefer zufammengejegte Name babe aber Anlaß gegeben 
zur Spaltung der Überlieferung, jo daß die einen Betblebem (in Juda), die anderen N. 
(als Ortsname veritanden) als Geburtstätte Jeſu bezeichnet hätten. 40 

Über die ältefte Gefchichte N.s wiſſen mir fehr wenig. Es lag nah Me 1,9; 
Mt21,11 in Galiläa, nad Le 4,29 am Abbang eines Berges und hatte eine Synagoge, 
in der auch Jeſus als Lehrer auftrat, freilich ohne Erfolg zu haben Me6, 1—6; Mt 13, 
53—58; Lc4,16—30. Weshalb es nicht in Anfeben ftand Jo 1,45Ff, weiß man nicht 
recht; man bat gemeint, weil es zu Galiläa gehörte (ſ, Bd VI, 342, 12F.), oder weil «8 
ein unbedeutender Ort tvar, oder weil fpätere ungünftige Urteile der Ehriften oder Juden 
in die frühere Zeit übertragen worden ſeien. Chriftliche Bewohner N.S find in der ältejten 
Zeit nicht bezeugt; vielmehr teilt Epiphanius adv. Haer. I, 136 mit, daß es bis auf 
Ronitantin nur jüdifche Bewohner gebabt babe, und in feiner Zeit erft wenige Chriſten 
ſich dort niedergelaffen hätten. Um 400 fcheint es für chriftlihe Pilger nur geringe An- 
ziebungsfraft gebabt zu baben, wenigitens fpricht Hieronymus in feiner Peregrinatio 
S. Paulae nur jebr flüchtig von”. Damit ftimmt gut überein, daß nach einer jüdiſchen 
Elegie des Eleazar ha-Kalir (900 nad Chr.), die jedoh auf einen älteren Midrafch 
zurüdgebt, fih in N. eine Station für Briefter (IF? NV20) befand, die fich des Tempel- 
dienftes wegen nad Jeruſalem begaben. N. iſt offenbar erjt verhältnismäßig ſpät in die 55 
Neibe der von Pilgern zu bejuchenden „beiligen Stätten” aufgenommen worden, erſt 
nachdem Konftantin und feine Mutter Helena ihre Aufmerkfamfeit dem beiligen Yande 
zumwandten. Daber ijt auch die gefchichtliche Glaubwürdigkeit der jegt in N. verebrten 
beiligen Stätten (f. unten) gering oder gleich Null. Antoninus Martyr fand um 570 
teils Chriften, teils Juden in N., zu denen feit der Eroberung Baläftinas durch die Araber co 
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aucd Muslimen kamen. Unter der Herrichaft der Kreuzfahrer war N. wohl ein rein chrift- 
licher Ort mit einem Bifchof, ſpäter Erzbiſchoff. Durd die Siege Saladins 1187 und 
des Sultans Bibars 1263 wurde es hart mitgenommen, ebenfo durch die türfifche Erobe- 
rung des Yandes 1517. Es wird bald Dorf, bald Stadt (wohl nad bibliſchem Sprach— 
gebrauch) genannt, wie in den Jahrhunderten vor den Kreuzfahrern. Unter der Herrichaft 
des klugen Drufenfürften Fachr ed- din (16201634) blübte N. auf, doch fam «8 bald 
darauf teils durch Streitigkeiten der Einwohner, teils durch Angriffe von außen wieder 
jebr berunter. Unter dem ſtarken Negiment des Schechs Zahir el-amr (1750— 1775) 
jiedelten ſich viele Chriften in N. an; die Niederlafjung der Franzisfaner feit 1620 war 
für fie ein feſter Stützpunkt. Die Schredensherrichaft des von den Türken eingejeßten, 
in Wirklichleit aber jelbititändig handelnden Paſchas in Akko Alımed el-dschezzär 
(1775-1804) brachte über N., befonders über die dortigen Ghriften ſchwere Jabre. 
Nach jeinem Tode trat größere Nube ein, jo daß fich in den legten 100 Jahren W. bat 
mehr und mehr ausdehnen fünnen. 

15 Still und friedlid, wie in der Höblung einer Mufchel geborgen, rubt N. in der 
Mitte eines Hügellvanzes. Aus der Tiefe eines länglich geformten Keſſels erbeben ſich 
die fauberen weißen Häufer des Ortes, Neibe über Neibe, freilich nicht obne die orien— 
talifche Unregelmäßigfeit, und bededen die nördlichen und weſtlichen Abhänge bis zu der 
Sohle des Thals, das nad Süden zu den Ausgang in die Ebene Jeſtee (ſ. Bd VIII, 

20 731 ff.) öffnet. Duaresmius fchildert die & Lage für feine Zeit (1616— 1626) äbnlich: wie 
eine Roſe von den Blättern umgeben und verſchönert wird, fo ift N., rund wie eine Roſe, 
von Bergen umringt und beſchützt. In Verbindung mit den fablen weißen Bergen er: 
wähnt er, dab nad der Ausſage der Einwohner N. früber Medinat abiat (d. i. weiße 
Stadt) geheißen babe — eine Angabe, die jchwerlich zuverläffig ift. Die Abbänge find 

snah Züden und Oſten gut bebaut, Kornfelder wechjeln mit Weingärten und ‚Feigen: 
bäumen. Dieſe grüne Umgebung giebt namentlich im Frühjahr dem Ortsbilde etwas 
Freumdliches. Die meift gepflafterten Straßen fteigen fteil an; der niedrigite Punkt N.s 
liegt etwa 360 m, die höchſten Punkte 420—450 m über dem Meere. Die Einwohnerzahl 
ſchätzte Dr. Schumacher 1891 auf etwa 7500 Seelen, jest wird fie auf 11000 angegeben ; 
davon fällt je ein Drittel etwa auf ortbodore Griechen und auf Muslimen, die Yateiner 
zäblen 1500, die unierten Griechen 1000, die Proteſtanten 250, die Maroniten 200 — 
Juden werden nicht geduldet. N. ift der Hauptort eines Bezirks (kadä) im Mutesarriflik 
“Akkä und ein wichtiger Marktplag für die Bauern (Zellachen) der Umgegend; daber 
wohnt dort eine große Anzahl von Handel: und Gewerbetreibenden. Daneben beichäftigen 

5 fi) die Einwohner mit Aderbau und Viehzucht. Die einzelnen Neligionsgemeinicaften, 
zum Teil in befonderen Stadtvierteln wohnend, jteben unter ihren eigenen Oberbäuptern, 
die ein Amtsfiegel führen und die öffentlichen Angelegenbeiten gemeinfam mit der Ne: 
gierung ordnen. Das Einvernehmen zwiſchen Chrijten und Muslimen joll in letter Zeit 
nicht mehr jo gut geweſen fein wie früber. 

Von den beiligen Stätten in N. it die den ortbodoren Griechen gehörige Gabriels- 
fire oder Verfündigungsfirche injofern befonders anziebend, als fie neben einem Orte 
erbaut ift, den das Jeſuskind mit feiner Mutter Maria ohne Zweifel oft beſucht bat, 
nämlich neben der Marienquelle im ı Nordojten der Stadt. Es giebt zwar noch eine zweite 
Duelle im Weſten N.s, die neue Duelle oder Seigenbaumguele, da fie aber im Hoch— 

5 fommer verfiegt, während die Marienquelle bejtändig Waſſer bat, fo it es im boben 
Grade wahriceinlib, daß Maria bier mit ihrem Sohne Waſſer geichöpft bat, wie noch 
beute die Mütter oft mit ihren Knaben zur Quelle geben. Die Kirche wird ſchon von 
Areulf-Adamnanus um 670 erwähnt; der heutige Bau, der halb in der Erde jtedt, iſt 
um 1780 errichtet und liegt etwas füdlich bon der Quelle, deren Waffer in einem Kanal 
durch die Kirche läuft, dort neben dem Altar gejchöpft werden fann und weiter zu dem 
füdlicher gelegenen Marienbrunnen geleitet ift, an dem jeßt die Frauen N.s jchöpfen. 
Die römijch-fatbolifche Kirche der Verkündigung liegt im Süden des Orts und gebört 
zum Franziskanerkloſter. Der jegige Bau, eine dreischiffige Kirche, ftammt im weſentlichen 
aus dem Jahre 1730 und foll über dem Haufe der Maria erbaut fein, in dem fie der 

> Engel Gabriel begrüßte. Nach der befannten Yegende ſoll diefes Haus jegt in Loreto 
in Italien jteben; Engel jollen es am 10. Mai 1291, um es den Ungläubigen zu ent- 
sieben, nadı Terjato bei Fiume und dann nad Yoreto bei Ancona getragen baben. An: 
toninus Martyr berichtet um 570, dab das Haus der Maria eine Baſilika jei. Dieſe 
wurde von den Muslimen zerjtört. Die Kirche der Kreuzfahrer ftand bis 1263. Ihre 

» Nachfolgerin iſt der jeßige von den Franzisfanern aufgeführte Bau. Unter dem Hochaltar 
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öffnet jich die Treppe zur Krypta, die die Engelsfapelle, die Verfündigungsfapelle und die 
Joſephskapelle enthält. Eine tiefer zurüdliegende Aelsböble, eine Gifterne, wird als die 
Kirche der Maria ausgegeben. Die Synagoge, in der Jeſus gelehrt haben foll, wurde 
ſchon zur Zeit des Antoninus gezeigt; jetzt liegt fie, d. b. die neue Kirche der unierten 
riechen, nördlid vom Kloſter der Sranzisfaner. Weiter abwärts zeigt man das Haus ; 
und die Werkſtatt Joſephs (jeit dem 17. Yabrbundert genannt). Noch jünger it der 
Tiſch Chriſti, ein großer Felsblod, an dem Jeſus mit den au vor und nach feiner 
Auferjtebung geipeift baben joll; der Ort mit einer Kapelle gebört den Yateinern. — 
Man bat aud den Berg oder den Abhang, von dem die Juden Jeſum binabftürzen 
wollten Le 4, 29, ausfindig gemacht und zeigt ibn jegt 7, Stunde füdlih von N. am 
Nordrande der Ebene Jeſreel in dem dschebel el-kafze, der fih 240 m hoch jteil über 
die Ebene erbebt. 

N. iſt jetzt der Sig eines griechiſch-orthodoxen Bischofs und bat ein griechiſches 
Klofter mit Knaben: und Mädchenſchule. Aucd die Rufen, die ſich in den letzten Jahr— 
zebnten in N. jehr ausgebreitet haben, unterhalten mehrere Schulen. Die römijch-fatho- 
lifche Kirche wird in N. vertreten durch die Franziskaner, die außer ihrem Klofter mit 
Kirche und Schule ein geräumiges Pilgerhaus befiten, ferner durch mehrere Frauenorden 
(Dames de Nazareth, Soeurs de St. Clair, Soeurs de St. Josöphe). Die Maro: 
niten baben eine Kirche. Durch die engliſche Church Mission ift ſeit 1851 in Nazareth 
und Umgebung eine protejtantijche Gemeinde gegründet tvorden, die ſeit 1871 eine jchmude, : 
in gotiſchem Stil erbaute Kirche befist. Die Female Education Society in Yondon 
bat 1872—75 ein ftattliches Mädchenwaifenbaus (mit Schule) am Abbang des Dschebel 
es-Sich oberhalb der Stadt erbaut, von dejjen Dach fich ein tweiter Überblid über die 
Umgegend darbietet. Guthe. 

Neander, Auguſt, geit. 1850. — DO. Krabbe, Auguſt Neander, ein Beitrag zu deſſen 25 
Eharatterijtif, Hamb. 1852; C. K. Kling, D. Auguſt Neander, ein Beitrag zu deſſen Lebens: 
bilde (mit einem Nadıtrag: Neanders yamilienverhältniffe, frühere Jugendzeit, Uebertritt zum 
Chriſtentum, Univerjitäts: und KNandidatenleben), ThStK# 1851, II; Zum Gedächtnis Auguft 
Heanders, Berlin 1850; Neuer Nelrolog der Deutjchen, 1850, ©. 425; Hagenbach, Neanders 
Berdienfte um die Kirchengeichichte in den ThStKt 1851, III; Baur, Die Epochen der firdl. : 
Geſchichtſchreibung; G. Uhlhorn, Die ältere Kirchengeichichte in ihren neueren Darjtellungen, IdTh 
II.Bd, 3. Heft, S. 648 ff.; J. L. Jacobi, Erinnerungen an A. Neander, Halle 1882; Ph. Schaft, 
N. Neander, Erinnerungen, Gotha 1886; A. Wiegand, A. Neanders Leben, Erfurt 1889; 
N. Harnadf, Nede auf A. Neander geh. zur Feier feines 100jährigen Geburtstags, Berlin 1889; 
8. Th. Scyneider, A. Neander, Beitrag zu feinem Leben und Wirken, Schleswig 1894. 

Johann Auguft Wilbelm Neander ſtammte aus israelitiichem Gejchlechte und führte 
vor feinem Übertritt zum Chrijtentum den Namen David Mendel. Er wurde am 17. 
(nicht 16.) Januar 1789 in Göttingen geboren, wo fein Bater Emanuel Pendel als 
Handelsmann lebte. Seine Mutter, Ejtber Mendel, geb. Gottjchalf, war aus Hannover 
gebürtig. Sie var vertvandt mit dem Philoſophen Mofes Mendelsſohn und dem Über: 
medizinalrate Stieglig in Hannover und muß eine fromme Frau, eine liebevolle Mutter 
geweſen fein. Bald nach der Geburt dieſes ihres jüngjten Kindes zog die Mutter, getrennt 
von ihrem Manne, nad Hamburg, welches Neander deshalb auch als feine eigentliche 
Baterjtadt anzufeben gewohnt war. Die Kamilienverbältniffe, in denen er auftwuchg, 
waren in mancher Beziehung drüdend, und nur die Unterjtügung Fremder, namentlich 
Stiegligs, machte eine gelehrte Ausbildung möglid. Er erbielt dieſe zuerit in einer 
Privatichule, dann feit 1803 auf dem Johanneum in Hamburg, deſſen damaliger treff: 
lidyer Direktor Jobannes Gurlitt frübe die bedeutenden Anlagen des jungen Mendel er: 
kannte und unter dejjen Yeitung er den Grund zu einer tüchtigen klaſſiſchen Bildung legte. 
Am 4. April 1805 beitand er das Maturitätseramen und ging nun, nachdem er eine: 
Abjchiedsrede über das Thema: „De Iudaeis optima conditione in eivitatem reci- 
piendis“ gehalten (gedrudt im Michaelisprogramm des Johanneums von 1805) als Stu- 
diosus juris auf das alademiſche Gymnaſium Hamburgs über. Es war bier bejonders 
das Studium des Plato, das ibn bejchäftigte und ibm zu einer Vorfchule für das 
Ghriftentum twurde. Nach feinen eigenen Gejtändnijfen it 08 außerdem eine Stelle ins 
Plutarchs Padagogen geweien, die ibm zum Wegweiſer wurde; vor allem aber jehlofjen 
ibm Schleiermaders Reden über die Neligion die Erkenntnis des Chriſtentums auf (val. 
Strauß in der Rede im Sterbebaufe 2. 14). Im Umgange mit Sievefing, Neumann, 
Noodt, VBarnbagen, die mit ibm das Gymnaſium befuchten und ibn wieder mit Adalbert 
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von Chamiſſo in Verbindung brachten, mannigfadh angeregt, fam der Gedanke des Über- 
tritts zur Neife. Am 15. Februar 1806 wurde David Mendel durch den Paſtor Boſſau 
an St. Katharinen getauft und nahm nun den Namen Johann Auguft Wilhelm Neander 
an (vgl. Krabbe ©. 18, Anm.). 

5 Neanders damaliger Standpunkt erhellt befonders aus einem Aufſatz, den er dem 
Paſtor Boffau vor der Taufe übergab, und den Klıng (ThStK 1851, II, ©. 524) bat 
abdruden laſſen. Es ift ein Verſuch, die Religion in ihren Entwidelungsftadien zu kon— 
jtruieren. Verfchiedenartige Elemente, Böhmejche, befonders Schleiermacherjche neben roman— 
tifchen, find bier miteinander verſchmolzen und zeigen, daß Neander, wenn aud noch 

10 mehr in fomboliich-idealiftifcher Weiſe, das Chriftentum als die abjolute Wahrheit erfannt 
batte. Ähnlich zeigen ihn die böchft intereffanten Briefe an Chamifjo (Chamiſſos Werte, 
berausgeg. von Hitzig, V. Bd, zweite Beilage, ©. 365 ff.), dem er fein ganzes Herz auf: 
ſchloß, voll jugendlihen Schwunges, voll hoher Begeiſterung für Freundſchaft, Freiheit, 
Wiſſenſchaft, voll tiefer aufflammender Frömmigkeit, wenn auch oft überfprudelnd und 

15 mehr romantisch als fpezififch chriſtlich. Daß ibm aber die Taufe eine Erneuerung des 
ganzen Menjchen, wie er das in feinem neuen Namen ausbrüdte, getvorden war, zeigt 
der Entſchluß, Theologie zu ftudieren. Mit begeifterten Worten teilt er ibn Chamiſſo 
mit: „Gott ſchenke mir Kraft”, fügte er hinzu, „wie ich es wünſche und ftrebe, ibn den 
Einen in Einem Einn, wie e8 der gemeine Verjtand nie zu begreifen vermag, zu erfennen 

» und den Profanen zu verfünden. Heiliger Heiland, du allein fannft uns ja mit diejem 
profanen Gejchledht verfühnen, für das du von inniger Liebe entbrannt, ohne daß «8 
ſolches verdiente, lebteſt, litteft und ſtarbſt. Du liebteft die Profanen und wir können 
fie nur bafjen, vernichten.“ 

Neander bezog nun die Univerfität Halle, wo befonders Schleiermader auf ibn ein: 
25 wirkte. Die Kriegsereigniffe im Herbſt 1806 mötigten ihm jedoch, er mit Göttingen 

zu vertaufchen. Hier war er nur ungern, er vermißte das frifche Yeben (einen Brief von 
Höttingen datiert er Pbiliftropolis 3. Januar; vgl. a. a. D. 384), welches ſich in Halle 
durch Schleiermachers Einfluß entfaltete. Am meiften gewann Planck, der damals auf 
der Höbe feines Ruhmes ftand, Einfluß auf ihn. Er weckte nicht nur in Neander zuerft 

den Gedanken, fih der akademiſchen Laufbahn zu widmen, fondern regte ihn a zu 
den monograpbifchen Arbeiten an, durch melde Neander fpäter fo bedeutend eingewirkt 
hat (vgl. Yüde, Dr. Gottlieb Jakob Pland, Ein bivgraphifcher Verſuch, ©. 69). Won 
großer Bedeutung für Neanders inneres Yeben muß die Reife geweſen fein, die er im 
Jahre 1807 über Hannover nad Hamburg unternahm, obwohl mir das nur mehr aus 

3 Andeutungen jchliegen fönnen. In Wandsbed bielt er feine erjte Predigt über Jo 1, Iff. 
Als er zurüdfebrte, bemerkten feine Freunde eine große Veränderung an ihm. Schleier: 
macher, Schelling, Fichte wurden beifeite gelegt, das Neue Teftament nahm ihren Plat 
ein, und die Kirchenväter füllten feine Stube. Nah einigen Monaten legte er feinen 
Freunden ein Glaubensbefenntnis vor, an deſſen Schluffe er das Studium der Kirdyen- 
geichichte als das Ziel feines theologifhen Studiums binftellte und den Herrn inbrünftig 
anrief, daß er ihn darin leiten und vor allen Verirrungen bewahren wolle. 

Hach Beendigung feines akademischen Studiums Tehrte Neander Oftern 1809 nad 
Hamburg zurüd. Nachdem er im Jahre 1809 fein Kandidateneramen beftanden hatte, 
blieb er bier 1’, Jahre, gab Unterricht, predigte auch bisweilen und fette inzwiſchen feine 
Studien, namentlich firchenbiftorifche, mit großem Eifer fort, ſchon jegt mit dem Gedanken 
an den afademifchen Beruf beſchäftigt. Marheinekes und de Wettes Berufung von Heidel- 
berg nad Berlin lenkte feine Gedanken auf die erſtere Univerfität, wo er fih 1811 mit 
der Differtation: „De fidei gnoseosque christianae idea et ea, qua ad se invicem 
atque ad philosophiam referantur, ratione secundum mentem Clementis Ale- 

# xandrini (Heidelbergae 1811)“ habilitierte. 
Schon im folgenden Jahre 1812 wurde er zum außerordentlichen Profeflor ernannt, 

nod ehe er die erjte jeiner Monographien berausgegeben hatte. Dieſe erſchien in dem: 
jelben Sabre 1812: „Über den Kaiſer Julianus und fein Zeitalter; ein biftorifches Ge— 
mälde (Yeipzig 1812; 2. Aufl. Gotha 1867)”. Zwar dachte man jet in Heidelberg 

5 daran, Neander dur Übertragung einer ordentlichen Profefiur dort zu halten, aber ein 
auf Schleiermachers Anregung an ihn ergangener Ruf nah Berlin follte ibn in einen 
größeren Wirkungsfreis bineinftellen. Wie die Gründung der Univerfität Berlin mit der 
Regeneration Preußens in der Zeit tiefiten äußerliben Drudes zufammenbängt, fo it es 
die theologische Fakultät Berlins vor allen geweſen, von der die Negeneration der Theo— 

so logie wie die Wiederertvedung des chriftlichen Glaubens ausgegangen ift, die mit der Er- 
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bebung Deutſchlands in den Freiheitskriegen Hand in Hand ging. Schleiermacher, de Wette, 
Marbeinefe wirkten ſchon dort, zu ihnen fam nun Neander, der nicht das Wenigfte zur 
Erfüllung jener Aufgabe beigetragen bat. 

Neander begann feine Nirkfamteit in Berlin im Jahre 1813, eine Wirkfamteit, die 
zwar anfangs durd die Zeitverhältnifje eingeengt, bald und raſch fich in immer größeren 5 
Kreifen entfaltete. Ba Kirchengeichichte las er aud Eregeje des Neuen Teftaments, 
beides mit großem Beifall. Daneben rubten feine litterarifchen Arbeiten nicht. Noch im 
Jahre 1813 folgte die zweite Monographie: „Der bl. Bernhard und fein Zeitalter” (neu 
herausgegeben von Deutih 2 Bde 1889 f.), dann im Jahre 1818 die „genetifche Ent: 
twidelung der vornebmften gnoſtiſchen Syſteme“, im Jahre 1822 „der bl. Chryſoſtomus 
und die Kirche befonders des Orients in deſſen Ben und die „Denkwürdigfeiten aus 
der Gejchichte des Chriftentums und des chriftlichen Lebens“; endlih im Jahre 1825 der 
„Antignoftitus, Geift des Tertullianus und Einleitung in defjen Schriften”, 2. umgear: 
beitete Auflage 1849. 

Alle diefe Monographien waren nur Vorbereitungen auf das Hauptiverk feines Lebens, 
feine „Allgemeine Gefchichte der chriftlichen Religion und Kirche”. Schon längere Zeit 
hatte fih Neander mit dem Gedanken einer folden getragen, obne zu einem bejtimmten 
Entjchluffe fommen zu können aus Scheu vor der Größe des Werks. Eine Aufforderung 
feines Verlegers Friedrich Perthes zu einer neuen Auflage des Julian brachte ihn zum 
Entſchluß, indem er, jenes Werk in der bisherigen Geftalt wieder ausgeben zu Iaffen, 
Bedenken trug und mun den Plan zu dem größeren Werke faßte. Im Jahre 1826 er: 
jchien der erite Band, dann jucceffive bis zum Jahre 1845 fünf Bände in zehn Ab: 
teilungen, welche bis auf Bonifacius VIII. reichen. Cine neue Auflage der erjten Bände 
erjchien feit 1842 vielfach umgearbeitet; einen elften Teil, der die Kirchengejchichte bis 
zum Bafeler Konzil enthält, bat Schneider 1852 aus den nachgelafjenen Papieren Ne: : 
anders hinzugefügt. Eine dritte Gejamtausgabe des ganzen Werkes in zwei Bänden 
(4 Abteilungen) erfchien 1856 mit einem inbaltreihen Vorworte von Ullmann. Neben 
der allgemeinen Gejchichte der Kirche bearbeitete Neander die „Geſchichte der Pflanzung 
und Leitung der hriftlichen Kirche durch die Apoftel, als ſelbſtſtändiger Nachtrag zu der 
allgemeinen Gejchichte der chriftlichen Religion und Kirche” (2 Bände, Hamburg 1832) 30 
und angeregt durch den Kampf gegen Strauß, das „Leben Jeſu“ (ebendaf. 1837). Außer: 
dem baben wir von ihm eine große Zahl Eleinerer Schriften, Programme, Vorträge in 
der Akademie der Wiſſenſchaften, Auufläge in der von ibm mitbegründeten „deutfchen Zeit: 
jchrift für chriftlihe Wiſſenſchaft und chriftliches Leben“ u.f.mw., |. Wiſſenſchaftl. Abhand— 
lungen, berausgeg. v. 3. 2. Jacobi, Berlin 1851. Eine Gefamtausgabe der Werke Ne: 35 
anders erfchien 1862— 1875. . 

Wir haben die kirchenhiſtoriſchen Arbeiten Neanders zufammengeftellt, um einen Über: 
blid über diejelben zu geben; verfuhen wir nun eine Würdigung derfelben. Um Nean: 
ders Bedeutung zu veriteben, muß man fich vor allem erinnern, wie es mit der Kirchen: 
geſchichte ſtand, als er zu arbeiten begann. Der bedeutendſte Kirchenbiftorifer jener Zeit 10 
war jein Lehrer Planck. Cr gebört der jog. pragmatifchen Gefchichtsfchreibung an; diefe 
darf als die Stufe angefeben werden, auf welcher Neander die Kirchengeichichte vorfand, 
obwohl in Scellings und Marbeinetes Konftruftionen der Kirchengefchichte wie in dem 
neu ermwachenden gründlicheren Quellenſtudium Giefelers u. a. Elemente einer böberen 
Auffaffung teils ſchon gegeben waren, teils gleichzeitig gegeben wurden. Die pragmatifche 
Geſchichtsſchreibung iſt die des Nationalismus wie des Supranaturalismus; erjt eine Theo: 
logie, welche fich überhaupt über diefen Gegenſatz erbob, konnte aud eine böbere Ge: 
ſchichtsanſchauung hervorrufen, und wie es vor allem Schleiermahers That ift, den 
Fortjchritt über jenen Dualismus hinaus bewirkt zu baben, jo bietet Neanders Kirchen— 
gefchichtichreibung dazu die Parallele in der einzelnen Disziplin. Nationalismus wie 50 
Supranaturalismus wiſſen das Ghriftentum nur als eine Lehre aufjufaflen, mag nun 
diefe Lehre als eine aus der Vernunft ftammende oder als eine von oben übernatürlich 
geoffenbarte aufgefaßt werden; beide wurzeln in derjelben nur nad verjchiedenen Seiten 
gewendeten mechanischen MWeltanfchauung; beiden fehlt daher das Verftändnis einer ge: 
ſchichtlichen Entwidelung; beiden treten die objektiven Mächte ganz vor den ndividuen 55 
zurüd. Deren Denfen und Wollen, deren Pläne und Abfichten, gute und böfe, find die 
einzigen Motive aller Veränderungen. Von höheren über die einzelnen Individuen hinaus: 
liegenden Kaufalitäten wei man nichts, oder wo ſolche auftreten — Borjebung, Plan 
Gottes — da find fie tot, jchweben in unnabbarer Ferne über den Individuen. Dieje 
zu belaufchen in ihren Plänen, darin befteht die hiftorifche Kunft des Pragmatismus, auf 0 
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pſychologiſchem Wege ſoll das Material gewonnen werden, während das Quellenſtudium 
zurücktritt. An die Stelle des reichen Inhalts der lebendigen Entwickelung tritt der 
eigene arme, entleerte Begriff vom Chriſtentum, in dem man ſich doch ſo hoch und reich 
dünkt und mit dem als Maßſtab man zuletzt zu Gerichte ſitzt. 

Bereits die erfte Arbeit Neanders, fein Jultan, bat die pragmatiſche Geſchichtſchreibung 
im twejentlichen nach allen Seiten durchbrochen. Wenn er gleih im Eingange darauf 
hinweiſt, „wie wenig es in der Macht des Einzelnen ftebt, etwas zu jchaffen, wie wenig 
der Einzelne vermag im Kampfe mit der Vorjebung, die nad ibrem ewigen Ratſchluſſe 
den Geiſt der Zeiten leitet und bildet“, jo ift damit der bisher herrichende Pragmatismus 
aufgehoben und eine höbere teleologiſche Gefchichtsbetradhtung an die Stelle getreten. Daß 
Neander gerade den Julian zum Gegenjtand erwäblt, wie die Art, in der er ibn auffaft, 
daß er jelbit im dieſe feinem inneriten Leben fremde und widerjtrebende Perſönlichkeit 
(denn wenn man beide, Neander und Julian, als Romantifer einander vertvandt gefunden 
bat, jo ift das mehr Schein als Wahrbeit) mit folder Yiebe und Hingabe eingeht, zeigt 

5 jogleih Neanders glänzendite Eigentümlichkeit. An die Stelle der pſychologiſchen Künjte 
tritt ein reiches Quellenſtudium, und man braucdt nur zu lefen, wie Neander im Ein— 
gange die Beltrebungen Julians in den Entwidelungsgang der Kirche einfügt, um zu 
erkennen, daß bier eine böbere Geichichtsauffaffung waltet, als jene äußerliche, die Julian 
nicht zu verjteben im ftande twar, ibn entweder als Abtrünnigen nur zu verabjcheuen 
wußte oder ihn gar eben wegen diejes Gegenfages gegen die Kirche mit einer gewiſſen 
Glorie umgab. In noch höherem Maße tritt das alles in Neanders zweiter Monograpbie, 
im Yeben des bl. Bernhard, bervor. Hier hatte er eine ihm felbjt im Innerſten ver: 
wandte Berfönlichkeit vor ſich. Hier erit ſieht man recht, wie er es veritebt, eine Ber: 
fünlichkeit in ihrem innerften Kern aufzufafien und von da aus ihr Thun und Wirken 
darzuſtellen, ſodaß es vor den Augen der Leer aus jenem Kerne von innen beraus 
wächſt, und man von da aus auc die Einfeitigfeiten und Schroffbeiten begreifen Iernt. 
Mit der „genetifchen Entwidelung der gnoſtiſchen Syſteme“ wendet er ſich dann der 
Dogmengefcichte zu, und auch bier ift jeine Arbeit unzweifelbaft epochemachend. Zwar 
batten Beaufobre, Mosbeim u. a. ſchon die Überwindung der alten Auffaffung, nad 
welcher die gnoſtiſchen Spfteme nichts als Ausgeburten einer franten Pbantafie oder 
firchenfeindlicher Bosbeit waren, vorbereitet, aber auch ihnen waren jene wunderbaren 
Spiteme doch nur vereinzelte Meinungen, die fie weder ihrem Urſprunge nadı zu begreifen, 
noch in ihrer Bedeutung zu würdigen wußten. Neander bat zuerjt die Verwirrung auf 
diefem Gebiete zu lichten angefangen, er bat die gnoſtiſchen Syſteme mit verwandten Er: 
jcheinungen kombiniert, bat gezeigt, aus welden Bedürfniffen fie bervorgingen, und ſie 
in den Entwidelungsgang der Kirche eingereibt. Muß auch diefes Werk jet als 
antiquiert gelten, fo gebührt ibm doc das Verdienſt, bier viele Forſchungen angeregt 
(wir erinnern nur an die Glementinen) und den Weg gebrochen zu baben. Der Chry— 
jojtomus ift die ausführlichite der Biographien Neanders, oft breit, zerfließend, der 
Form nadı mangelbaft, wie das überhaupt Neanders ſchwächſte Seite ift, aber rei an 
Inhalt. 

J Gehen wir nun zu dem Hauptwerke Neanders über. „Das Chriſtentum erkennen 
wir als eine nicht aus den verborgenen Tiefen der menſchlichen Natur ausgeborene, ſon— 
dern als eine aus dem Himmel, indem dieſer ſich der von ihm entfremdeten Menſchheit 
geöffnet hat, ſtammende Kraft, eine Kraft, welche in ihrem Weſen wie in ihrem Urſprunge 
erhaben über alles, was die menſchliche Natur, aus ihren eigenen Mitteln zu ſchaffen 
vermag, neues Leben ihr verleihen und von ihrem inwendigen Grunde aus ſie umbilden 
ſollte“. In dieſem Bekenntniſſe, welches er im Eingange zur allgemeinen Kirchengeſchichte 
ablegt, liegen die Wurzeln der ganzen kirchengeſchichtlichen Anſchauung Neanders. Das 
Chriſtentum iſt ihm eine Kraft, ein Leben, nicht bloß eine Lehre; und zwar nicht ein 
bloß menſchliches, aus der Menſchheit ausgeborenes, ſondern ein von oben hineingeſenktes, 
ein göttliches Leben, ein göttliches, das aber wahrhaft in das menſchliche eingeht, es von 
innen heraus umzubilden. „Obgleich es als höheres Umbildungselement in die Menſchheit 
eintrat, ſo ſollte es doch nicht bloß durch Wunder ſich fortpflanzen, ſondern iſt denſelben 
Entwickelungsgeſetzen wie alles Übrige unterworfen“. Dieſes Eingehen iſt aber möglich, 
weil die menſchliche Natur nach ihrer Schöpfungsanlage zur Aufnahme dieſes höheren 
Prinzips beſtimmt, für dasſelbe empfänglich iſt. „Wenngleich das Chriſtentum nur als 
etwas über die Natur und Vernunft Erhabenes, aus einer höheren Quelle ihr Mitgeteiltes 
verſtanden werden kann, ſo ſteht es doch mit dem Weſen und Entwickelungsgange der— 

 jelben in einem notwendigen Zuſammenhange, ohne welchen es ja auch nicht dazu be: 
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ftimmt fein könnte, zu einer böberen Stufe fie zu erbeben, obne welden es überhaupt 
nicht auf fie einwirken könnte”. 

Die Gefchichte der Kirche iſt alfo für Neander die Geſchichte des Durchdringungs— 
prozeſſes des von oben hineingefentten göttlichen Yebens mit dem menjclichen. Es tt 
das Gleihnis vom Sauerteig, auf das Neander immer wieder hinweiſt. „Wie das Wenige 
des Sauerteigs, in die große Mafje des Mehls geworfen, einen Gährungsprozeß in ber: 
jelben bervorbringt, und, durch die inwohnende Kraft darauf einwirkend, das Ganze ſich 
veräbnlicht ; jo rief das Ghrijtentum, als das himmlische Ferment, durch die Macht eines 
göttlichen Yebens einen Gährungsprozeß in der menſchlichen Natur bervor, der feine Wir: 
fungen mitten aus den verborgenen Tiefen derjelben, von ihrem inneriten Grunde aus, 
auf das Denken wie auf das äußere Yeben verbreitete, Alles fich zu veräbnlichen, Alles 
umzubilden und ſich anzubilden; etwas, das nur in allmählichem Entwidelungsgange 
erfolgen konnte und mannigfaltige Kämpfe mit den zu überwältigenden fremden Elementen 
vorausjegte”. (Wal. außerdem „Kleine Gelegenbeitsichriften” S. 123.) 

Seben wir noch genauer zu, wie fich Neander diefe Entwidelung vorjtellig macht. 
Das neue göttliche Leben bat ſich zunächit in Chriſto dargeftellt. In ihm als dem Ur: 
bilde, dem anderen Adam, ift es in feiner ganzen Fülle, desbalb über alle Gegenfäte 
erbaben, die Grundelemente aller menſchlichen Eigentümlichfeiten in ſich zuſammen— 
ſchließend. Mas aber in ibm eins war, das muß nun in der von ihm ausgehenden 
Entwidelung ſich individualifieren. Das eine Yeben geftaltet ſich mannigfaltig, eingebend 
in die Mannigfaltigkeit des Menichenlebens. Da die natürlichen Eigentümlichkeiten der 
Individuen nicht aufgehoben, jondern verflärt werden jollen, jo jtellt jedes Chriſtenleben 
das eine Leben Ehrifti in eigentümlicher Geitalt dar. In feinem iſt es gang und völlig; 
jeder bringt nur eine Seite desjelben zur Offenbarung. Einer muß daber den andern 
ergänzen und bedarf wieder des andern zu feiner Ergänzung, und erſt in allen zu=: 
jammen, erft im Lauf der ganzen Geſchichte fommt der ganze und volle Chriftus zur 
Darjtellung. So fiebt Neander das eine Yeben in verjchiedene Nichtungen auseinander 
geben, die unter Einwirkung der jtets noch eingreifenden Sünde zu Gegenſätzen werden, 
die ftatt einander zu ergänzen ſich ausichließen und befehden, und dann doch wieder auf 
Grund der böberen Yeitung ſich ergänzen müfjen. Immer aufs neue ftellt Neander 
ſolche Gegenjäge einander gegenüber: äußeres und inneres Ghriftentum, Weltaneignung 
und Weltbefämpfung, rationaliftiihe und fupranaturaliftifche, jcholaftifche und myſtiſche, 
ipefulative und praftifche Richtung. Dieje ftete Aktion und Reaktion, diefes ſich gegenfeitige 
Hervorrufen, Anzieben und Abſtoßen, Anfeinden und Zuſammenſchließen, ordern und 
Ergänzen und ın dem allen die immer völligere, alljeitigere Offenbarung des gött- 
lichen Yebens bis zur vollftändigen Darftellung des ganzen Chriſtus in der Geſchichte 
— * iſt die Bewegung der Kirchengeſchichte, das darzuſtellen die Aufgabe des Kirchen— 
hiſtorikers. 

Von hier aus verſteht man die Eigentümlichkeiten der Neanderſchen Kirchengeſchichte. 
Hier wurzelt zunächſt ihr erbaulicher Charakter. Neander hat ſelbſt darauf aufmerkſam 
gemacht, daß hier „ein notwendiger Zirkel für das Erkennen iſt.“ „Das Verſtändnis 
der Geſchichte ſetzt das Verſtändnis deſſen, was das wirkſame Prinzip in ihr iſt, voraus, 
die Geſchichte giebt aber auch wieder dafür, daß uns dies gelungen iſt, die rechte Probe“ 
(RS I, 1). Für Neander iſt die Geſchichte der Kirche das Bewußtſein der Kirche von 
ihrem eigenen Yeben, ibm ijt feine Arbeit als Gejchichtichreiber der Kirche eine Bethä— 
tigung feines eigenen frommen Xebens; es gilt bier fein oft gebrauchter Wahlſpruch: 
„Pectus est quod facit theologum“. Bei Neander wird daber die Kirchengeſchichte 
ganz von jelbjt erbaulich; es tit das nichts von außen Hinzugetbanes, fondern der not- 
wendige Zielpunkt dieſer Bewegung. Desbalb erklärt er, daß er einen Gegenjag zwiſchen 
erbauender und belehrender Kirchengefchichte nie anerfennen werde, desbalb fpricht er es 
aus: „Die Gefchichte der Kirche Chriſti darzuftellen als einen fprechenden Erweis von 
der göttlichen Kraft des Chriſtentums, als eine Schule chriftliher Erfahrung, eine durd) 
alle Jabrbunderte bintönende Stimme der Erbauung, der Yebre und der Warnung für 
alle, die bören wollen — dies war von früb an ein Hauptziel meines Yebens und meiner 
Studien“. 

In den dargelegten Grundanjchauungen Neanders wurzelt dann ferner aud die 
Eigentümlichkeit, weldye an allen jeinen Werfen zunächſt ins Auge fällt, die zu den 
leuchtendften Zügen feiner Erſcheinung gebört, feine Achtung vor dem individuellen Yeben, 
feine Hingabe an das \ndividuelle, feine Fähigkeit, dieſes zu erfaflen und zur Daritellung 
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bividuellen ruht auf tiefem Grunde; es ift nicht Achtung vor dem Andividuum an fid, 
jondern vor dem Individuum als Träger des chriftlihen Lebens. Weil er weiß, daß 
ſich das chriftliche Yeben jo individualifiert darftellen muß, weil er Chriftum überall ſucht 
und „die Gabe bat, ihn überall zu finden“, darum beugt er ſich vor dem Individuellen. 
Daber denn dieſe Hingabe an den Gegenftand feiner Geſchichtſchreibung. Mit aller 
Treue, mit der größten Selbtverleugnung ſtrebt er die Bilder des indivibualifierten 
chrijtlichen Lebens zu erfaffen und das Kleinod, das er gefunden, auch ungetrübt wieder 
zu geben. Aus diefer Hingabe entipringt dann die Fähigkeit, die mir ſchon oben an 
jeinen Monographien aufgewiefen haben, fich bineinzuleben in andere Andividualitäten, 

10 das chrijtlihe Yeben in jeder Umbüllung, in jeder auch noch jo fremden Form zu finden 
und aufzudeden; jelbjt den leifen Schimmer des Lichtes, der fonft von Nacht umbüllt ift, 
noch zu erfaflen und auch andere erbliden zu lafjen. Daber diefe Meitberzigfeit, dieje 
Milde des Urteils neben unbedingter MWabrheitsliebe. Daher mit einem Worte dieſe 
Objektivität der Gefchichtsfchreibung, bei der die verſchiedenartigſten Geftalten in ibrem 

15 eigenen Yichte, in ihrer eigenen Umgebung vor uns bintreten, wie Baur ſchön gejagt bat 
(Epochen der Kirchengeſchichtsſchreibung ©. 206); „frei vor dem fich ihrer Freiheit freuen: 
den Gefcichtfchreiber dajteben !“ 

Doch damit jteben wir auch an dem ſchwächſten Punkte der Neanderichen Geſchichts— 
auffafjung. Das Individuelle überiviegt bei weitem das Gemeinjame, das Objektive 

20 tritt ganz binter das Subjektive zurüd. Die Gemeinichaft beſteht für Neander, genauer 
angejeben, eigentlih nur in dem Nebeneinander von einzelnen Individuen, die dasjelbe 
eine Yeben in Mannigfaltigkeit darjtellend, fich gegenfeitig ergänzen und im Gleichgewicht 
halten. Diejes Aggregat von Individuen ift nicht ftark genug gegenüber dem Einzelnen, 
deshalb macht ſich doc immer wieder der Einzelne, die Berfon vor der Gemeinjchaft, das 

35 Individuelle vor dem Gemeinfamen geltend. Es ift mit einem Worte der Mangel des 
Kirchenbegriffs, die Schwäche des Kirchlihen der Grundfebler der Neanderfchen Kirchen: 
geichichte. Statt einer Kirche haben wir nur eine Sammlung einzelner, vom chriſt— 
lihen Leben erfüllter Individuen, mie denn aud die Grenze der Kirche faft ver— 
ſchwindet, indem alle Jndividuen, in denen nur noch die leifeften Spuren des chriftlichen 

30 Yebens fich finden, mit in den erweiterten Kreis gezogen werben, zwiſchen Kirchlichem 
und Häretiichem nur ein völlig relativer, im Grunde nur fonventioneller Unterſchied be: 
lafien wird. 

Damit hängt es aufs engfte zufammen, daß das biograpbifche Element bedeutend 
vorwaltet. Die Gefchichte droht, fih in eine Neibe von Biographien zu zerfplittern. Die 

85 Beziehungen des Chrijtentums zu den Gefamtbeiten, zu den Völkern, noch mehr zu der 
Menjchheit als Ganzem, treten zurüd. Noch weniger als das firdhliche ift das katho— 
liſche Element bei Heanber zu feinem Rechte gefommen. Mit Vorliebe wendet er ſich 
überall dem inneren Yeben, dem Gemütsleben des Einzelnen zu, bier fucht er die Wurzeln 
aller Gejtaltungen und Bewegungen in der Kirchengeichichte, während er die objektiven 

» Mächte nicht genug zu würdigen weiß, ja diefe oft mißtrauifch anfteht als Beichräntungen 
der 7Freibeit des Individuums Das innere, ftille, verborgene Leben des Chriftentums 
bat er mit Meiſterhand ausgeführt, aber feine mweltüberwindende Kraft, feine nach außen 
bin geitaltende Macht bat er nicht in ihrer ganzen Fülle zu erfaffen vermodt. Das 
(Hebiet des inneren Lebens durchſchaut er und ftellt es unübertrefflich dar, das Gebiet 

45 des Äußeren Lebens, das Leben der Kirche als Volkskirche, wie es ſich offenbart in der 
Bildung des Dogmas wie des Nechts, in den Geftaltungen der Sitte, wie in ben 
Schöpfungen der Kunſt, im Bau der Sprache, wie im Bau bimmelanjtrebender Dome 
— das ift zu kurz gefommen. Deshalb mangelt bei aller lebendigen Bewegung, bei 
aller reihen Mannigfaltigfeit der Charaktere dennoch eine eigentliche Entwidelung. immer 

so neue \ndividualitäten werden uns vorgeführt, aber da diefelben Eigentümlichkeiten immer 
wieder da find, wenn auch anders verteilt, da fie auch nad dem Neanderjchen Geſetze 
einander immer wieder das Gleichgewicht halten müſſen, jo it es eigentlich immer wieder 
derjelbe Anblid, den man vor fid bat, diefelben Elemente, nur anders geſchoben und 
fomponiert, feine Entwidelung. Die Aktion ruft immer aufs neue Reaktion bervor, 

55 Nationalismus bält dem Supernaturalismus die Wage, Scholaftit ſteht der Myſtik gegen: 
über. Immer jind es diefelben Kategorien, unter die Neander die Erjcheinungen bringt, 
wie er denn auch jo gern Ericheinungen verjchiedener Zeiten vergleicht. Es erden 
immer neue chriftliche Berfönlichkeiten, immer neu brechen fih die Strablen der Sonne; 
man folgt Neander jo gern, wenn er uns hindurchführt, uns das Leben in feiner Mannig- 

so Faltigkeit auffchließt, aber man ift doch nicht befriedigt, weil man doch am Ende objektiv 
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nichts werden fieht. Es ift eine Bildergallerie ohne Ende, in der die Geftalten einander 
immer twieder ähnlich ſehen, in der man zulett jeden Überblid verliert. Auch äußerlich 
prägt ſich das in der Form ab, in dem Mangel großartiger Gruppierung und in dem 
oft zerfließenden Stil. Fallen wird zufammen, jo mödten wir fagen: Neander hat aller: 
dings die Gejchichte des Chriftentums gefchrieben als Kommentar zu dem Gleichnis vom 5 
Sauerteig, welches das innere Durchdrungenwerden der Menfchheit von dem göttlichen 
Leben darftellt, aber das Gleichnis, welches ergänzend daneben jteht, welches ergänzend 
das Wachstum des Neiches Gottes nad außen darftellt, jein Wachjen und Werden als 
Organismus allerdings von innen beraus, aber nah außen bin, das Gleichnis vom 
Senfkorn ift nicht zu feinem Rechte gelommen. 10 

Vergegenmwärtigen wir uns, um dieſes Urteil zu bejtätigen und um zugleich die 
legten Gründe der beregten Mängel aufzudeden, N.s Konftruftion der Kirchengefchichte. 
Es ift eim ungemein einfaches Schema der Entwidelung. Dieje vollzieht ſich in drei 
Berioden, wobei wir natürlih nicht an die äußere Periodenabteilung, jondern an den 
inneren Entiwidelungsgang denken. Die Grenzfcheide der erjten und zweiten Periode ı5 
bildet für Neander die Bildung einer Priejterfchaft, auf die er nicht genug Gewicht legen 
fann, ein Umjtand, der aufhört, befremdend zu fein, wenn man fich erinnert, welches 
Gewicht Neander im Zufammenbange mit dem Hervorheben des Subjeftiven auf das 
allgemeine Prieftertum aller Chrijten legt, fodaß man wohl fagen mag, feine Kirchen— 
geichichte ift zugleich eine Gejchichte des allgemeinen Prieftertums. Dieſe Bildung einer 20 
Briefterfafte batte einen doppelten Grund. Einmal wurzelt fie in dem Gefege der 
normalen Entwidelung. „Auf die Zeit der erften chriftlihen Begeifterung, einer joldyen 
Ausgießung des Geiftes, welche die Unterjchiede der Bildung in den Gemeinden mebr 
zurücktreten ließ, folgte eine andere Zeit, in welcher das Menfchliche in dem Entwicke— 
lungsgange der Kirche ſich mehr geltend machte. Die Verjchiedenbeiten in den Stufen 5 
der Bildung und der chrijtlichen Erkenntnis traten mehr bervor, und daher konnte es 
geicheben, daß die Leitung der Gemeindeangelegenbeiten immer mehr dem Kirchenjenate, 
die Erbauung der Gemeinden durch das Wort immer mehr jenen, weldye als Yehrer an 
der Spitze ftanden, zugeeignet wurde.” Dazu kam aber nun nod ein abnormer Faktor 
der Entwidelung, und in dem liegt eigentlich die Urfache, weshalb es zur Bildung einer 30 
Prieſterkaſte kam. „Zu dem, was von jelbit aus dem gejchichtlichen Entwidelungsgange 
folgte, fam unvertennbar noch eine dem chriftlihen Standpuntte fremde dee hinzu, eine 
dee, melde einen für Jahrhunderte nachhaltigen und ſich aus dem einmal gegebenen 
Keime immer weiter entividelnden Umſchwung der Denkweiſe erzeugen mußte”. Das iſt 
das Miedereindringen des überwundenen jüdifchen Standpunftes. „Die Menjchbeit 35 
fonnte ſich auf der Höbe der reinen Geiftesreligion noch nicht behaupten; der über: 
wundene jüdifche Standpunkt war der erft für die Auffallung des reinen Chrijtentums 
zu erziehenden, erjt vom Heidentum entwöhnten Mafje ein näberer; aus dem zur Selbit- 
jtändigfeit gelangten Chriſtentum beraus bildet ſich wieder ein dem alttejtamentlichen 
verwandter Standpunkt, eine neue Beräußerlihung des Neiches Gottes, eine neue Zucht 40 
des Geſetzes, welche einft zur Erziehung der rohen Völker dienen follte, eine neue Vor: 
mundſchaft für den Geiſt der Menjchbeit, bis derjelbe zur Neife des Mannesalters in 
Chrijto gelommen wäre. Dieſe Wiederverbüllung des chrijtlichen Geiftes in einer dem 
alttejtamentlichen Standpunkte vertvandten ‚Form mußte fich, nachdem einmal das frudht- 
bare Prinzip bervorgetreten war, immer weiter entwideln, die darin liegenden Folgen 45 
immer mebr aus ſich berausbilden,; es begann nun auch eine Reaktion des nach Freiheit 
itrebenden chrijtlichen Bewußtjeins, welche in mannigfaltigen Erjcheinungen immer von 
neuem wieder bervordrang, bis jie in der Reformation zu ihrem Stege gelangte” (KG 
I, 106). Da baben wir das einfache Schema der Entwidelung, auf das Neander immer 
wieder zurüdfommt (4.8. II, 1, 26ff.). In der erjten Periode die Höhe der reinen so 
Heijtesreligion, dann in der zweiten eine „Wiederverbüllung des hriftlichen Geiſtes“ durch 
eine Rückkehr des alttejtamentlichen Standpunftes, daneben bejtändige Reaktionen des nad) 
‚Freiheit ftrebenden chrijtlichen Bewußtfeins, endlich in der dritten der Sieg dieſer Reaktion, 
alfo die MWiederentbüllung des chriſtlichen Geiftes. Fragen wir nun aber weiter, woher 
denn diefe Wiederverhüllung? jo kann die Hinweifung auf den Plan Gottes, nach dem 55 
der dem altteftamentlichen verwandte Standpunkt den roben Völkern zur Erziehung 
dienen jollte, nach feiner Seite bin ausreichen, denn abgejeben von der Nichtigkeit des 
Satzes, wäre damit nur gejagt, wie Gott diefe abnorme Entwidelung dennoch zum 
Dienjte des Evangeliums verwandt babe, nicht diefe in ihrem Urfprunge nachgewieſen. 
Wir ſehen uns alſo auf den Sat verwieſen, daß „die Menjchbeit ſich auf der Höhe der w 
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reinen Geiftesreligion nicht halten konnte”, daß nad der Zeit der erjten chrijtlichen Be- 
geifterung, wo das Menjchliche vor dem Göttlichen zurüdtrat, eine Zeit folgen mußte, 
two umgekehrt das Menſchliche vor dem Göttlichen bervortrat. Es rubt alfo die Ent: 
twidelung auf einem Schwanken zwiſchen dem Göttlichen und Menjchlichen, die einander 
widerftrebend gegenüberiteben, twechjelsweife einander überwältigend und verdrängend. Wir 
jeben uns im weſentlichen auf den Standpunkt der Genturien oder richtiger Arnolds, 
dem Neander am meijten verwandt ift, zurüdgetvorfen. Nicht daß wir damit Neanders 
Arbeit als eine mißlungene daritellen wollten, nur das muß gefagt werden, daß Neander 
am Anfange einer Epoche der Hirchengefchichtsichreibung ftebt, noch nicht deren Vollendung 

10 bietet. Sein in ganzer Jugendfriſche gegebener Verſuch, die große Aufgabe zu löfen, it 
noch nicht deren wirkliche Yöfung. Wie das Yeben des Chriſtentums überall zuerft inner: 
liches Leben ift, zuerft in Perfönlichkeiten als individuelles Leben fich darftellt, jo mußte 
von da auch zuerjt die Gefchichte des Chriftentums angejchaut werden, und wie in der 
ganzen Theologie jeit ihrer Wiederbelebung immer mehr die objektiven Faktoren zum 

15 Nechte fommen, jo wird es auch im der Kirchengefdhichte fein mülfen. Der Weg dabin 
gebt durch neue Eingelarbeit, auch durch neue Einfeitigkeiten. Die Elemente, die in 
Neander zufammenliegen, obne vollkommen geeint zu fein, müflen aufs neue aus- 
einandertreten, jchärfer und weiter als früher, um dann einer höheren Einigung zu- 
zuftreben. Aber an der Spite diefer Enttwidelung als der, welcher zuerjt die neue 

»Gpode der Theologie in einer neuen Sejamtdarftellung der Kirchengefchichte vertreten 
bat, ſteht Neander. Mit Recht gilt er darum als der Vater der neueren Kirchen: 
geichichte. 

Der litterarifchen Thätigkeit Neanders ging eine nicht minder bedeutfame perjönliche 
Wirkſamkeit zur Seite, ja man fann zweifelbaft fein, durch welche er mehr gewirkt bat zur 
Wiederbelebung des Glaubens, jedenfalls bätte feine litterariiche Thätigkeit ohne dieſe 
perjönliche nicht den großen Einfluß üben fünnen. Achtunddreißig Jahre bat Neander 
in Berlin gewirkt. Scon bei Yebzeiten Schleiermacers las er neben feinen firchen- 
biftorifchen und neutejtamentlich eregetifchen Vorträgen auch Dogmatik, Die Eregefe trug 
einen praktischen Charakter, wie die zu einzelnen Epifteln auf Grund der Vorlejungen 

30 erichienenen Kommentare dartbun. Nach Schleiermachers Tode übernabm Neander aud 
Borlefungen über Ethik. Reiches bibliſch-theologiſches Material zeichnen feine Vorträge 
aus, doch war Neanders dogmatiſche Bildung zu wenig jelbititändig, zu ſehr von Schleier: 
macher abhängig, über den er jedoch auch in weſentlichen Punkten, namentlich in der 
Ghriftologie binausging. Bon feinen Vorlefungen find nach feinem Tode mebrere beraus- 

5 gegeben von J. Müller: Bd I u. II Ebriftl. Dogmengeich. von J. L. Jacobi, Berlin 1857, 
Bd III Auslegung der Briefe an die Gorintber von W. Beyſchlag 1859, Bd IV 
Katholieismus und Proteftantismus von H. Meßner 1863, Bd V Gejchichte der chriſtl. 
Ethik von D. Erdmann 1864. Außerdem der erite Brief Johannes erläutert durd 
A. Neander, berausgegeben von K. %. T. Schneider, Berlin 1851, Dogmatik, berausg. 

49. Gloatz, Braunſchweig 1898. 
Ungemein bedeutend war auch Neanders Einfluß im Verkehr mit den Studierenden. 

In weiteren und engeren Kreifen ift er Unzäbligen zum reichen Segen geworden, wie 
denn überbaupt die Macht jeiner großartigen Einwirkung auf feine Zeit in der Macht 
jeiner Berfönlichkeit liegt. Eine dur und durch einfache und kindliche Natur, unbe: 
bolfen nad außen, faft unmündig im äußeren Yebensverfehr, treu im Beruf, ftreng gegen 
ſich felbft, voll Milde und Liebe gegen andere, ein ganz und rüdbaltslos dem Herrn bin- 
gegebenes Yeben, jo jtebt feine Verfönlichkeit vor uns. Seine ganze Theologie trägt 
einen perfönlichen GCharatter. Peetus est quod facit theologum, das iſt jein Wahl— 
ſpruch, der feine Theologie charakterifiert. So mild und weitberzig fein Urteil ſonſt ift, 

0 jo tritt er mit einer gewiſſen Seftinteit auf, jobald er etwas als ein die Entwidelung 
des chriftlichen Lebens Werderbendes erkennt. Da wirft er das ganze Gewicht feiner 
Perjönlichkeit in die Wagichale, und je weniger der Gegenfag auf feften dogmatifchen 
Prinzipien berubt, deito mehr trägt er einen durchaus perjönlichen Charakter. So bat er 
gegen die evangelifche Kirchenzeitung protejtiert und von ihr fich losgejagt, als fie Schleier: 

5 macher angriff, jo bat er fich der pantheiſtiſchen und fpiritualiftiichen Spekulation mit 
großer Beitimmtbeit nicht ohne Schärfe und Neizbarkeit entgegengejegt aber auch der firchlich 
jtrengen Richtung, die auf Firterung des Dogmas drang, wobei er denn leicht Beichränfung 
der individuellen Freiheit fürchtete und ſehr geneigt war, von Menfchenknechtichaft zu reden. 
Sein ganzes Yeben und Arbeiten, feine jchriftitellerifche tie feine akademische Thätig— 

60 feit und fein perſönliches Leben find ein großes, lautes und lebendiges Zeugnis von 
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Chrifto dem Herrn, und auf diefem Zeugnis bat ein großer Segen gerubt für Taufende. 
Unter den Perſönlichkeiten, an welche ſich die Wiederbelebung des Glaubens und der 
Theologie in den erſten Jahrzehnten dieſes Jahrhunderts knüpft, nimmt er unzweifelhaft 
einen der erſten Plätze ein, ſieht man auf den prattiſchen Erfolg, vielleicht den erſten. 

Neander hatte ſchon während jeines ganzen Yebens mit mancherlei Leibesſchwachheit, 
die oft zu Beſorgniſſen Anlaß gab, zu kämpfen gehabt. Seit dem Jahre 1847 befiel 
ibn ein Augenleiden, das ihn an der Kortfegung feiner Kirchengefchichte hinderte. Won 
der Brechruhr ergeiffen, wurde er nadı einer Krankheit von wenigen Tagen am 14. Juli 
1850 beimgerufen. Scon erkrankt, hatte er noch feine Vorlefungen fortgejegt ; in den 
Phantaſien der Krankheit beichäftigten ibn noch die Gedanken an die Fortſehung feiner 10 
Kirchengefchichte, von der er jogar eine Schilderung der Gottesfreunde diktierte. Als er 
zu Ende war, fragte er nach der Zeit und antivortete dann: „Ich bin müde, ich will 
nun jchlafen neben. Gute Nacht!” Sein Kampf war zu Ende, janft ichlummerte er bin: 
über. Am 17. Juli ward er beftattet, Im Sterbehauſe hat ihm Strauß die Leichen— 
rede gehalten über den Text Jo 21,7: „Da ſprach der Jünger, welchen der Herr lieb 15 
hatte: Es ift der Herr!” und bejjer läßt jih fein Yeben und Wirken nicht zuſammen— 
fafien, als in diefes eine Wort. G. Uhlhorn Y. 

Neander, Joachim, geſt. 1680. I H. Reitz, Hiſtorie der Wiedergeborenen u. ſ. w., 
Spitein 1717, IV. Teil, ©. 44—57; Dar — Geſch. des chriſtl. Lebens in der rheiniſch- ao 
weſtfäliſchen Kirche, 2.Bd, ©. 322 Fr. Iken, Joachim Neander, Bremen 1880; 
A. Ritſchl, Geſch. des Pietismus, — er 1. Bd, S. 383 ff.; K. Krafft, Joachim Neander 
(Theol. Arb. a. d. rhein. will. Pred. Ber. 4.Bd, S. 46ff., Elberfeld 1880; vgl. auch 3. Bd, 
S. W—93), NE! A. Neander von 3. Herzog; AdB 23. Bd, A. Neander von C. Bertheau, 

J. Neander wurde 1650 in Bremen geboren. Das läßt fich fejtitellen, obwohl das 25 
Taufbuch um dieje Zeit eine Yüde enthält. Er war der älteite Sobn von Johann 
Joachim N., der feit 1636 dritter Lehrer am Pädagogium, der lateiniſchen Scule in 
Bremen war, und dejjen zweiter Frau, Katharina Knipping. Ein Joachim Nigemann 
(Neumann) aus Wismar, von Melandtbon nad Stade empfohlen und dort Super- 
intendent geworden, wahrſcheinlich identisch mit Ulrich von Huttens gleichnamigen Freunde zo 
(AdB 23, 326), wird als das ältefte befannte Glied der dem Pfarrer: oder Yebreritand 
angebörigen Familie genannt; noch beute joll ein Zweig unter dem Namen Nymann 
in den Niederlanden blüben. Wie der zuverläffigen Nachrichten über N. überhaupt nicht 
viele find, jo mangelt es bejonders an ſolchen über feine Jugendzeit. Er bejuchte das 
Pädagogium und jeit 1666, dem Todesjabr des Vaters, Das Gymnasium illustre, die 35 
Hochſchule feiner Vaterſtadt, an der die Theologie in ausgeiprocen reformierter Form 
durch Profeſſoren von Ruf vertreten war; von feinen Studiengenofj en haben nachher mebrere 
im I farramt oder im Nat eine angejebene Stellung eingenommen. Reitz, der N. aber 
erſt nach dejien Studienzeit fennen lernte, erzählt: „Seine Studentenjabre brachte er 
nach der gemeinen Weiſe zu, das ift in Gitelteit des Sinnes, in Unandacht gegen Gott 40 
und fein Wort und in Haß gegen die, jo man Heterodoxe oder Irrgläubige nennt, und 
in Yiebe zu den Yülten der Jugend und tbörichten Divertilfementen und in bloßem 
Geſuch der ſich aufbläbenden, falſch berühmten Wiſſenſchaft und Erkenntnis“ ... 
Man wird in dieſer Beurteilung einerſeits die unfreiwillige Anerkennung wiſſenſchaft⸗ 
lichen Strebens zu beachten, andererſeits nicht zu vergeſſen haben, daß ein Pietiſt und 45 
Separatiſt wie Reitz (über ibn ſ. een ©. 255 und Cuno im Ev. Kirchenboten für die 
Pfalz 1880, Nr. 29—34) ſchon barmlofe ſtudentiſche Fröblichleit als Yiebe zu den 
Lüſten der jugend betrachtet haben kann. Allerdings enthalten einzelne Außerungen 
in N.S Liedern, namentlih aber das Lied über Bi 25,7 ftarfe Antlagen gegen feine 
Jugendzeit. Es ijt jedoch auch bier zu bedenken, daß die dichteriſche Wahrheit nicht so 
immer mit der biftorifchen Wirklichkeit sufammenfältt, das Ich auch diefes Dichters etwas 
vom Typus annimmt, und daß es zum Schema gebörte, die Zeit vor der Belehrung 
in möglichft dunklem Ton zu balten, um durch den Kontrajt zu wirken. Ns Belehrung 
erfcheint bei Reit in ziveifacher Form. Die eine ift eine auf Vertwechfelung oder legen: 
dariſcher Tradition beruhende Jagdgeſchichte, nach der anderen iſt N. überwältigt worden 55 
durch eine Predigt von Theodor Undereid, der, feit 1670 Paſtor zu St. Martini in 
Bremen, von Goccejus, Lodenſteyn und Labadie beeinflußt, auf Unterſcheidung der Aus: 
erwwählten von den Zeitgläubigen drang, und in der Vereinigung zwifchen Ghriftus, dem 
Bräutigam, und der gläubigen Seele, feiner Braut, das Kriterium der Erwäblung 
ſah (über U. ſ. bei. Göbel ©. 300ff.: Ritſchl ©. 371ff.). Schon als Prediger zu w 
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Mülheim a. d. Ruhr batte Undereid Privatverfammlungen, die eriten in Deutjchland, 
eingeführt, dabei aber Davor gewarnt, ſich von dem öffentlichen Gottesdienst zurüdzuzieben. 
Ob 08 nun eine einzelne Predigt oder eine Neibe von Predigten und die durch fie bin- 
durch wirkende Perjönlichkeit des Mannes war, N. ift von ihm, den er früber gebaft 
hatte (Reit), aufs Stärkſte beeinflußt und in die Bahn des reformierten ‚Pietiomus ge: 
zogen tworden. Ob er auch als Yiederdichter Anregung von ihm empfing? Das Elber- 
felder Privatgefangbuch von 1721 enthält mehrere Yieder, die Undereick zugejchrieben 
werden, aber ibr dichterifcher Wert it gering. Undereick wurde fein „geiftliher Vater“. 
Als | Informator einiger Söhne vornehmer Frankfurter Kaufleute, aber auch zur Fort⸗ 
ſchung ſeiner Studien ging N. nad Heidelberg. Hier bat ihn Reit zuerft gejeben (die 
Heidelberger Univerfitätsmatrifel fehlt für dieſe Zeit) ; was er über feinen dortigen Ver: 
fehr mit Ezechiel Spanheim mitteilt, ift irrtümlich. Dagegen muß R. dem Profeſſor 
‘ob. Ludtuig Fabricius näber befannt geworden jein, denn dieſer empfahl ibn jpäter ber 
beimlichen deutjch-reformierten Gemeinde in Köln als Prediger. Das innige Verhältnis 

15 zu feinen Zöglingen, das die Heidelberger Zeit überdauerte, bezeugt ein Brief aus dem 
Jahre 1675. Mit großen Erntt bittet er fie, 2 Ti 2,22f., Kol2,8 zu beberzigen, in 
dem Buch der Schrift, der Natur, in fich jelbjt zu jtudieren, „auf das einfältigjte und 
doch allerheiligfte Yeben und Mufter unjeres großen Emanuel” zu ſehen. Einige Jahre fpäter 
ging er nad Frankfurt, ob auf Veranlafjung der Eltern feiner Zöglinge, ſteht dahin. 
Daß N. als Neformierter der dortigen deutſch⸗ reformierten Gemeinde angebört babe, ift 
wahricheinlih. Die Gelegenheit, Spener perfünlich kennen zu lernen, wird er ſchwer 
lich verſäumt haben. Reitz ſchreibt, er babe genauen Umgang mit ihm gehabt. Doc 
findet fih in Speners Briefen aus feiner Frankfurter Zeit N. nicht erwähnt, und bap 
Spener Ns Bundeslieder liebte und einige in den Betjtunden fingen fief (3. 

», Schamelius, Evangelifcher Xieder-Commentarius, 2. Aufl. 1737, in dem Abjchnitt : 
Kursgefaffete Hiftorie der Hymnopoeorum ©. 128), bejtätigt die Reitzſche Angabe noch 
nicht. Auch mit Speners Freund, dem Juriſten J 3% Schüß, dem Dichter des Liedes Sei 
Lob und Ehr dem höchſten Gut, fol N. verkehrt haben. Im Frübling 1674 wurde er 
von der reformierten Gemeinde zu Düffeldorf an ihre lateinifche Schule als Rektor be 

30 rufen mit einem Gehalt von 100 Thalern. Sein Bremer Yandamann Splvefter Lürſen 
war Prediger der Gemeinde. N. balf ibm gelegentlihb durch Predigen aus und in einer 
Zeit anſteckender Krankheit durch Beſuche bei Kranken und Sterbenden. Aber jeine 
Stellung wurde erſchüttert. Daß er gleich beim Antritt ſeines Amtes ſich geweigert 
hatte, den Heidelberger Katechismus und die Kirchenordnung unbedingt zu unterſchreiben, 

5 batte man ihm nachgeſehen; als er aber, nach Undereicks und Speners Beiſpiel im Jahre 
1676 Privatverfammlungen veranftaltete, geriet er mit Prediger und Konfiftorium (Pres— 
buterium) in Konflikt. Zwar batte die Generalfunode für Jülich-Cleve-Berg und Mark 
1674 die Privatverfammlungen unter gewifjen Bedingungen erlaubt, aber keinenfalls 
jollten jie dem öffentlichen Gottesdienjt Abbruch thun. 9 % jedoch nahm feltener an diejem 

so teil, ja er bielt fih vom Abendmahl fern, weil er es nicht mit Untviedergeborenen zu— 
fammen feiern wollte, und veranlaßte feine Anhänger zu gleichem Thun. Einige Eigen: 
mächtigfeiten in der Vertvaltung des Schulamtes durch den an die dortige ftramme pres- 
byteriale Auffiht und Yeitung nicht Gewöhnten kamen binzu. Das Konfiftorium ging 
xierſt gegen dieſe vor, dann (ob auf Lürſens Betreiben? f. zu deſſen Charakteriſtik Krafft, 

©. 51ff.; Reitz berichtet über die Düfjeldorfer Vorgänge teils unrichtig, teild ungenau) 
verbot es die „beimlihen Zufammentünfte“, verbot ihm wegen feines ganzen Auftretens 
die Kanzel, forderte feine Unterichrift unter eine neue Schulordnung, und als er fich 
weigerte, fette es ihn ab. Da untertwarf fih N.; noch ehe das Abdankungsfchreiben ibm 
eingebändigt war, unterzeichnete er am 17. Februar 1677 eine Erklärung, in welcer 

wer u. a. die von Yabadie und jeinesgleichen angerichtete Trennung von der äußeren 
Kirchengemeinfchaft verdammte und einräumte, der Grund der Trennung ſei, da 
einige ſich als Wiedergeborene anfäben mit Berurteilung der anderen. Auch ent: 
jagte er darin den abjonderlien Berfammlungen und der „Abhaltung der Glied- 
maßen vom bl. Abendmahl”. Daraufhin ließ man ihn im Amt, fo daß die Abjegung 

55 ihrer Wirkung nach bloße Sufpenfion war. Ob Undereid ibn zu der Retraktation be- 
jtimmt hatte, wie Krafft vermutet, läßt fich nicht feftftellen. Die Sage bat aus diefem 
Zufammenftof einer ſubjektiviſtiſch gerichteten Frömmigteit, die ſich in jugendlichem Über: 
eifer des Richtens und der Nüdjichtslofigkeiten nicht enthielt, mit einer wohlgefügten 
und bewährten aber ſchroff gebandhabten Gemeindeordnung, die darum zu eritarren 

co drohte, eine Verfolgung durch die Katholifen gemacht, fie läßt N. in einer Höble 
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im Düſſelthal ſich verbergen und bier feine Lieder dichten. Daran iſt richtig, daß er in 
„Dem Gejteins nicht weit von Düfjeldorf“, dem beutigen Neandertbal, wohl aud in der 
leider jeßt der Induſtrie zum Opfer gefallenen Neanderhöble geweſen ift, und fein 
Trieb zu fingen und zu dichten jcheint bier Nahrung empfangen zu haben (feine eigene 
Anmerkung zu dem Lied Unbegreiflih Gut mweilt darauf bin). Aus der auch nad Yür: : 
jens Weggang recht unerquidlicen Lage in Düffeldorf wurde N. 1679 durd die Be- 
rufung nad Bremen befreit; er wurde dritter Prediger („Gebülfsprediger”, „Früh— 
prediger”) an St. Martini mit einem Gehalt von 40 Thalern und freier Wohnung. 
Aber jhon 1680, am Pfingftmontag, dem 31. Mai, ftarb er, nad kurzer, beftiger Krank— 
beit. Reitz nennt als eins feiner legten Worte: ch will mich lieber zu Tode hoffen, 
als durch Unglauben verloren geben, als das letzte: Berge jollen weichen und Hügel bin- 
fallen, aber meine Gnade will ich nicht von dir nehmen. Werbeiratet var er nicht. 
Sein Grab ijt unbefannt. In der alten reformierten Kirche zu Düſſeldorf und über 
einem Eingang der Martinikirche in Bremen find ibm Gedenttafeln gejegt. In Elberfeld 
befindet ſich in Privatbeſitz ein Olbild, niederländifcher Schule, das nad der Familien: 
überlieferung N. darftellt. Yanges dunfelbraunes Haar umrabmt ein jugendliches, aber 
durchgeiftigtes Antlig mit lebensvollen eindringenden Augen; es find die Züge eines 
Menſchen, der gekämpft und gelitten bat. Auf dem Bilde fteben oben die Worte 1. Gor. 
15, 58 "Aueraxivntos &v Kvoio, rechts (1.0) 16, 1 (13) yonyooeite, unten Ni lou- 
ange, ni menson 

Die erite von Rt jelbft bejorgte Ausgabe feiner Lieder erfchien 1680 (nicht 1679) 
in Bremen (Er. in Berlin und Hamburg). Sie bat den Titel: A & 2 | Joachimi 
Neandri | Glaub- und Yiebes-Ubung: | Auffgemuntert | durd (Hamburg: Durch) | Ein- 
fältige | Bundes Yieder | und | Dand-Pfalmen: | Neugejeget | Nach befant: und un: 
befandte Sangs:Weifen: | Gegründet | Auff dem zwifchen Gott und dem | Sünder im >; 
Blubt Jeſu befeitigtem | Friedens: Schluß: Zu leſen und zu fingen auf Reiſen, zu 
Hauß o= | der bey Chriften-Ergegungen im Grünen, | dur ein geheiligtes | Herkens- 
Halleluja! | Gant. II, 14 | Meine Taube, in den Felklöchern, in dem Verborgenen | der 
Steinrigen, laß mich bören deine Stimme | Bremen, gedrudt bei Herman Brauer | Im 
„Jahre 1680. (16 und 192 ©. El. 8°.) Das Bud iſt den Predigern, Bauberrn, Diafen > 
und Subdiafen der Martinigemeinde und einigen mit Namen genannten „jebr vornebnen 
Handelsberren in Frankfurt am Main und Köln am Rhein“ gewidmet. Auf eine in 
3. T. recht jteifen deutjchen Reimen verfaßte Dedicatio folgt eine eindringliche Vorrede. 
Hier beißt es u. a.: „Was ijt gemeiners bey denen, die weder falt noch warm ſeynd, 
als auff dieſe Weife ſich zu entjchuldigen: Man jolte es bey dem Alten laſſen . . . Mit: 
all dem neuen Werd, davon haben die Vorfahren ja nichts gewußt ꝛc. . . Wer aus 
Gott gebohren ift, läfjet ſich von diefen Striden nicht fangen und jtellet fich der Melt nicht 
gleich, jondern rudert mit aller Macht Strohm-auff.“ Daran jchließt fich ein unbebolfenes, 
nicht von N. verfaßtes, Auffmunterungs-Madrigal. Von den 57 Xiedern gebören 2, als 
Seufzer und Antwort, zufammen. Die 41 erjten und das legte haben Melodien, und zwar : 
iteht die Melodie auf der einen Seite, auf der gegenüberjtebenden der Tert, über der Melodie 
meift die Überfchrift des Yiedes, gewöhnlich in Partizipialform („nad damaliger Art der 
fruchtbringenden Geſellſchaft“ Schamelius a. a. O. S. 404, 3. B. Der Verficherte, Der 
Yobende, Der feine Tage Zählende), über dem Tert das den Grundton angebende Schrift: 
wort, welcdes dann gewöhnlich auf der folgenden Seite über der Melodie im Urtert er: 
ſcheint. Bis 1712 werden 10 Ausgaben, bis 1730 mindejtens ebenjoviele gezählt. Die fünfte 
Ausgabe, 1691 durch G.Chr. Strattner, Rapellmeijter, beforgt und mit neu fomponierten 
Melodien verjehen, enthielt 8 weitere Yieder, „die bei fleigigem Nacjuchen gefunden und von 
vertrauten Händen fommuniziert waren.“ Bon jtarter Subjektivität und darum nicht als 
Kirchenlieder gemeint, wie aud) ihr erjter Titel beweist, mit labadiftiihen Antlängen und coc: ; 
cejanischen Hintergrund nicht verleugnend, wurden die Lieder zuerft in Privat-, 3. T. aber 
aud bald ın Kirchengefangbücher aufgenommen, 1694 in das Herborner, 1698 in das 
Bremer und das Darmtädter u. ſ. w. In dem 2. Teil des Geſangbuches für Eleve, Jülich, 
Berg und Mark v. 1738 ſteht Neanders Name jogar neben Luther auf dem Titel. Sit 
auch die immer noch wiederholte Behauptung, er babe die Feſſel ausichlieglichen Pſalmen- 55 
gejangs bei den Reformierten durchbrochen, nicht richtig, jo iſt er doch, nach langer Pauſe, 
wieder der erjte geiftliche Dichter aus der reformierten Kirche und zugleich in ibr dem 
Range nach der erjte. Zwar find feine Dichtungen von verjchiedenem Wert, es find in 
der Form bölzerne, ja geſchmackloſe, im Inhalt auf Spielerei der Einbildungstraft be 
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rubende darunter; in einigen jtören uns Heutige die Beziebungen auf Ezechiel 16 und so 
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690 Neander, Joachim Nebo 

auf das Hobelied, die damaligem Geſchmack unbedenklich erſchienen. Dagegen find andere 
wahrhaft erquidend durch die ebrerbietige Freude an den Werfen des Schöpfers (Reiſe— 
und Jabhreszeitenlieder). Und wieder andere find fo Fräftig und eindringlih (Wo ſoll ich 
bin, wer bilfet mir; Wie fleugt dabin der Menfchen Zeit), jo innig (Sieb bier bin id 
Ehrenkönig; Der Tag ift bin, mein Jeſu, bei mir bleibe), von jo berrlidem Schwung 
(Xobe den Herren; Wunderbarer König), daß fie fih längſt einen Ehrenplatz unter den 
geiftlichen Liedern errungen baben und die Bezeichnung des Sängers als des Pſalmiſten 
des neuen Bundes rechtfertigen. Wer vom deutſchen Kirchenlied redet, dürfte von N. 
auch dann nicht jchtweigen, wenn wir ihm nur das Eine beute wohl voltstümlichite Ge: 
ſangbuchlied „Das beite Yoblied in deutſcher Zunge” zu verdanfen bätten. Auch als 
„gebornen und twiedergebornen Muſikus“ hat er jich erwiefen, von den Melodien zu jeinen 
Yiedern jtammen 19 von ibm, 3. B. Wunderbarer König; Meine Hoffnung ftebet feite. 
Eine an ibn ſich bis zur Nachahmung anjchliegende Schar geiftliher „Dichter“ (Kraft 
©. 98 ff.) ift obne Bedeutung, aber auch bei wirklichen Dichtern mie Yampe und Ter: 
fteegen klingen Töne von Neanders Pfalter. Er. Simons. 

Nebajot f. d. A. Arabien Bo IE. 767 ff. 

Nebo, babvulonifhe Gottheit. — Kitteratur: Alfred Jeremias, Monographie 
über Nebo in Roſchers Leriton der Mythologie III, Sp. 45—68. — 9. Bimmern in Schrader, 
Kteilinfchriften und das AT’, S. 399—408, 

Nebo ift Stadtgott von Borfippa, der Schwefterftabt von Babylon. Jeſ 46, 1 nennt 
ihn neben Bel, d. i. Marduk-Merodach (j. A. Merodah Bd XII ©. 643), dem Stadtgott 
von Babylon. Sein Tempel bieß E-zida mit dem Tempelturm E-ur-imin-an-ki, 
„Tempel der 7 Stufen (2) Himmels und der Erde“, defjen Trümmer von den Ein- 
gebornen Birs, von den „Franken“ Birs Nimrüd genannt werden (ſ. Rocher, Lexikon 
III, Ep. 53f., wo aud die Trümmer abgebildet find). Das Prototyp des Gen 11 ge 
ichilderten Turmbaues iſt jedoch nicht diefer Turm geweſen, fondern der Turm von Ba: 
bulon ſelbſt: E-temen-an-ki, bei defjen Wiederaufbau in neubabyloniſcher Zeit es 
wiederholt beißt, man babe „feine Spite den Himmel erreichen laffen“. 

Der Name Nabü (hebr. 722), ältere Form Na-bi-u(m) bedeutet „Verkünder“ und 
ift vertvandt mit dem bebrätfchen Morte für Propbet: N’27. 

Hammurabi (um 2200), den Gen 14, 1 als Zeitgenofjen Abrabams nennt, bat das 
bis dabin unbedeutende Babylon zur Metropole erhoben und dem Stadtgott Marduk die 
Nolle des Götterkönigs verſchafft; die Priefter von Babylon baben zu feiner Zeit auf 
Merodah die Tradition von der Weltſchöpfung im Epos enuma elis übertragen. In 

5 früheren Epochen ſcheint Nebo von Borfippa eine wichtigere Rolle gefpielt zu baben, als 
Marduk von Babylon. Die Überlieferungen über das babplonifche Neujabrsfeft, bei dem 
die Geſchicke feitgeftellt worden, verraten, daß Nebo urjprünglich die Gefchide beftimmt 
bat. Seitdem Babylon Metropole iſt, erfcheint er als Schreiber im Schickſalsgemach und 
als Sohn des Merodach, dem auch nadı dem genannten Weltfchöpfungsepos von Babylon 
die Schidjalstafeln übertragen worden find. Daß Nebo in einer für uns präbiftorifchen 
Zeit den Vorrang vor „jenem Vater“ Marduf gehabt bat, fchließen wir aus folgenden 
Umständen: 1. in Heldengedichten über die Elamiterfämpfe, die der Hammurabi:Zeit vor- 
ausgingen (wir befisen allerdings nur neubabyloniſche Necenfionen), erſcheint Nebo als 
„Hüter der Welt“; 2. die Inschriften des chaldäiſchen (neubabylonifchen) Reiches, die Ar- 
chaismen lieben, jagen Nebo und Marduf }tatt der früber üblichen Reihenfolge Marduk 
und Nebo; 3. Adadnirari III. deſſen Bolitit eine Vereinigung des aſſyriſchen Neiches mit 
Babylonien anitrebe, hebt in auffälliger Weiſe Nebo bervor (vielleicht im Kampfe gegen 
die Marduf-Hierarcbie von Babylon); er bat dem Nebo einen Tempel in Kelach gebaut, 
und der Statthalter von Kelach bat auf zwei Statuen jchreiben lafien: „Du fünftiger 
Menſch: auf Nebo vertraue, auf einen andern Gott vertraue nicht“. 

Nebo ift der „Schreiber“ im höchſten Sinne. Er hat die Schreibtunft („Weisheit 
Nebos“) den Menſchen übermittelt, und er fchreibt auf feine Tafeln die Gejchide der 
Menſchen, insbejondere ihre Lebensdauer. Die orientalifche Worftellung vom Kismet, 
vom unwandelbaren Geſchick der Menjchen, die im Islam dogmatifch ausgebildet iſt, ift 
mit dem Marbuf:Nebo-Hultus verbunden. Darum heit Nebo „der Schreiber aller 
Dinge”, „der den Stift der Schidjalstafel ergreift“, „der Träger der Schidjalstafel der 
Götter“. Afjurbanipal jagt: „Mein Leben ift von dir geſchrieben“ (andererjeits rühmt 
ſich der große Litteraturfönig, „Nebo, der Allfchreiber, babe ihm das Verftändnis feiner 
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Meisbeit geichenkt”) ; Nebutadnezar bittet: „O Nebo, verfünde auf deiner unabänderlichen 
Tafel Yänge meiner Tage, ſchreib auf Nachkommenſchaft.“ Umgekehrt wird auf den 
Feind als Fluch berabgewünjcht, daß „Nebo als Schreiber von Eſagil (Tempel Marbufs) 
die langen Yebenstage verfürzen möge.” — Da die Schreibfunft wejentlih in den Händen 
der Prieſter lag, ift Nebo auch Schußgott der Briejter. Die Unmenge der mit Nebo zu: 
ſammengeſetzten Namen erklärt ji aus dem Einfluß der gg 

Unter den Planeten ift dem Nebo der Merkur geweiht, d. b. der Merkur wird als 
der Planet angejeben, deſſen Erjcheinungen und Lauf die Macht ge den Willen diejer 
Gottbeit in befonderem Sinne offenbarte (Marduk offenbart ſich in Jupiter, Ninib im 
Mars, Nergal im Saturn). — Auch die Araber fennen die Verbindung von Nebo und 
Merkur, ſ. unten ©. 692,2ff. Nob in der Planetenliſte der Mandäer, die bis auf den 
heutigen Tag (j. N. Mandäer Bd XI ©. 155) babyloniſche Gedanten lebendig erbalten, 
erjeheint Wbü, der Schriftlundige und Weife, und in den Höllenfabrten des Hibil- Züna 
(d. i. Nardut wird erzählt, daß Hibil-RZiwa Samas bei feinem Namen rief und Sin 
und Kewan und Bel und Dlibat und N’bu und Nireg (Nergal), und ihnen „Glanz gab, 
zu leuchten in diefer Welt“ (in den antichriftlichen Lehren der Mandäer ift Enbu, Nebo- 
Merkur, der faljche Meifias, Mesiliä daggälä, d. i. Jeſus!). 

In nachchriſtlichen aramäiſchen und palmyreniſchen Inſchriften begegnet der Name 
Nebo häufig als Beſtandteil von Eigennamen. Man findet das Material bei Lidzbarski, 
Handbuh der Nordjemitiichen Epigrapbit (Weimar 1898) und in Cook, A Glossary 
of the aramaic inscriptions, Gambridge 1898. Unter anderem lieft man dort die 
Namen 2: — Nabü-düri, Nebo, meine Burg; yrror2> —= Nabü-Sar-iddin, Nebo 
bat den König gegeben; 7202: = Nabü-Sar-ugsur, Nebo, jchüte den König; 12°727 
— Arad-Nabü, Diener Nebos (in aramätfchen Inſchriften; der Gottesname kommt 
auch allein vor, gejchrieben 22) —; 7212: N77722 12772 (in palmprenichen Inſchriften). 

Die Griechen identifizierten den Nebo mit Hermes oder auch mit Apollo (Strabo 
16, 1 p. 739: ra ö2 Boooınna iega nöhıs Eoriv’Agriudos zal AndAAwvos) wegen 
feiner Eigenſchaft als Orakel: und MWeisheitsgott. Die Noti in den griechifchen Gloſſen 
des Heſychius giebt als babylonifchen Namen des Hermes Zexéc an; das entipricht dem 
„ſumeriſchen“ Blanetennamen SAK-US be. SA-GAS. 

Als Planet Merkur (er fteht der Sonne am nächſten und ift als Morgenitern Tag— 
verfündiger) war Nebo auch chtbonifche Gottheit. „Er öffnet die Quellen, läßt das Ge— 
treide jprießen, MWafjergräben und Kanäle würden obne ibn austrodnen“. Auch die Zeugung 
und das Yeben der Neugebornen jtebt unter feinem Schuß. 

Nebo im Alten Teftament. — Jeſ 46, 1f. redet vom Fall Babylons und 35 
nennt desbalb den Thatſachen entiprechend Bel (Marduf) und Nebo, die beiden Haupt: 
götter von Babylon und Borfippa. Der Spruch, von dem wahrſcheinlich der Anfang 
fehlt (ſ. Windler, Altorientalifhe Forſchungen III, 226F.) fagt: Zufammen: 
gebrochen iſt Bel, es krümmt fich Nebo. Ihre (die Babylonier) Goͤtierbilder ſind zu 
Laſtvieh geworden, beladen wie mit Laſt, zu müdem (Vieb). Sie krümmen ſich und 
ftürzen zufammen, vermögen nicht beil ans Ziel zu bringen die Yaft, und fie jelbit ge 
raten in Gefangenjcaft.” Bon Götterprogeffi ionen (gegen Delitzſch, Babel und Bibel I, 
©. 20, 59) tft alfo bier nicht die Nede. Wohl aber Jeſ 45, 20: „Obne Ertenntnis find 
die, welche tragen ibr bölgernes Schnigbild, und fleben zu einem Sotte, der nicht hilft.“ 

Ez 9, 9f. kommen 6 Männer mit Zerftörungsivertjeugen von Norden ber (aus der 
Gegend der überirdifchen Geiſter). In ihrer Mitte fchreitet einer einber in linnenem 
Prieftergewand, mit dem Tintenfaß im Gürtel. Er foll mit feinem Griffel vor Ver- 
nicbtung der Gottlofen auf die Stirn der Gerechten das Tau, das Jahvezeichen, ein— 

aben. Guntel (Archiv für Religionswiſſenſchaft I, 254 ff.) bat richtig erkannt, daß dieſer 
Febente Bote der Gottheit die Züge des Nebo trägt (eines der vielen Zeugniffe, wie das 
Vegriffsalphabet und die Farben der religiöfen Bilder im AT der babyloniſchen Welt 
entnommen find). Derfelben Vorftellungswelt ift jener Erzengel des Buches Henoch, der 
„alle Werte des Herrn fchreibt“, entnommen (f. jedoch H. Zimmern 1. e. ©. 104f.). 

Den Namen Nebo foll auch der Berg des Dftjordanlandes Dt 32, 49; 34, 1 ges 
tragen haben, von dem aus Mofes die autünftigen Geſchicke Israels e Der Erzähler 65 
bat dabei gewiß an den Namen des altorientalifchen Gottes der Geſchicke gedacht. Nach 
einer anderen Quelle bieß diefer Gipfel des Abarim:Gebirges Pisga. Auch die Städte 
Nebo und Nob find Zeugniffe dafür, daß die Bekanntſchaft mit Nebo frühzeitig ins 
„Weftland“ gedrungen it (j. meinen A. Nebo bei Roſcher, 1. e. S. 66f.). Nach einer 

- or 

30 

fpätern Tradition follen in dem moabitifchen Nebo Ruinen eines Nebo:Tempels gezeigt co 
44 * 
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worden ſein (Abd-el-Chakk bei Jakut, ſ. Geſenius zu Jeſ 15, 2). Eine Ausbreitung 
des Nebo-Kultus bis Arabien (vgl. Sinai vom Mondgott Sin) bezeugt eine aus alt- 
babvlonifcher Zeit ſtammende Inſchrift, die auf der Inſel Bahrein gefunden wurde und 
lehrt ferner das Vorkommen des Gottes Anbaj (vgl. ©. 691 mand. Enbu) als des 

5 Götterboten der Katabanier in Südarabien (Hommel, Aufl. u. Abh., S. 150 und 156), 
jotwie der Name des arab. Stammes Nebajötb. 

Unter den tbeopboren Eigennamen des AT enthalten die Folgenden den Namen Nebo: 
Nebufadnezar (Nabü-kudurri-ugur, d. b. „Nebo, ſchütze meine Grenze”); Nebufaradan 
(Nabü-zör-iddina) > Ra 25, 8ff.; Ser 39, 3, d. b. „Nebo bat Nachtommenſchaft 

10 gegeben“); Nebusasban Jer 39, 13 (Nabüßezibanni, d. b. „Nebo, rette mich“). Daß 
Abednego, der Name des Freundes Daniels zum Zwecke der Vertufchung des aufgezwunge⸗ 
nen beidnifchen Namens abſichtlich aus Abed Nebo verdorben iſt, hat ſchon der alte 
Geſenius geſehen. Der entſprechende babyloniſche Name iſt keilinſchriftlich bezeugt. Der 
Name Samgar-Nebo Jer 39, 3 berubt auf einem Textfehler. Alfred Jeremias. 

16 Nebukadnezar j. Ninive u. Babplon. 

Negeb. — Litteratur: Edw. Robinjon, Baläftina I (1841), 203. III (1841), 
175; Wilton, The Negeb or „South Country“ of Seripture 1863; &. ©. Balmer, Der 
Schauplaßtz der vierzigjährigen Wilftenwanderung Ssraels 1876; 3.6. Wetzſtein, Ueber D72 Gen 
XIV, 7 und Baläjtinas Südgrenze Joſ XV, 1—4 in Delitzſch' Kommentar über die Genejis* 

20 (1872), 574; Fr. Buhl, Geographie von Paläſtina (1896), 875.; 182ff.; Weltkarte des Pi— 
ſtorius genannt die Peutingerſche Tafel, herausgegeben von K. Miller 1888. Die Ergebniſſe 
der Reiſe, die Profeſſor Dr. Muſil in Olmütz 1902 durch den Negeb unternommen hat, ſind 
noch nicht veröffentlicht; vgl. Anzeiger der Nenn: biftorifchen Klaſſe der faif. Afademie 
der Wiffenichaften in Wien vom 15. Oftober und 5. November 1902, Wr. XX und XXI. 

25 Zu der Ortslifte Joſ 15, 28ff. Aug. Kayſer, Das — Buch der Urgeſchichte Israels 
und ſeine Erweiterungen (1874), 193 f.; Joh. Hollenberg, Der Charakter der alexandriniſchen 
— — des Buches Joſua u. ſ. w. (1876), 14. — Yu Beerſeba: V. Guerin, Judee II, 
180ff.; Survey of Western Palestine, Memoirs III (1883), 394 ff.; Mt und Nachrichten des 
DEV 1899, 30. 625. — Zu Kades: J. Rowlands in G. Williams, The Holy City, I, 487 fi; 

so H. Clay a 3* Kadesh Barnea 1384, danach Guthe 3dPV VIII, 182f.; Revue "Biblique 
1896, 

Negeb it im AT der füdlichite Teil des Yandes Kangan (vgl. Ranaaniter Bd IX 
732 fi. und Baläjtina). Dieſe Yage ergiebt fih aus dem Ortsverzeichnis des Stammes 

Juda | Joſ 15, 21-32, infofern dort die Städte des N. an die Grenze des jubätfchen 
36 (ebiets nad Edom zu gejegt werden (vgl. 15, 1); ferner aus der Kundſchaftergeſchichte 

Nu 13, 17. 21-26, nad der die Kundſchafter von Kades (ſ. unten) oder der Müjte 
Baran (f. d. Art.) ausgeben, den N. durchzieben und dann nad) Hebron fommen; cbenfo 
auch aus der Wanderung Ubrabams Gen 20, 1, deſſen Aufentbalt im Negeb durch die 
Punkte Kades, Sur und Gerar beftimmt wird Ü. unten). Dem entipricht, daß der N. 

40 ſehr häufig neben den anderen füdlichen Teilen des ‚srgelitifchen Landes genannt wird, 
neben dem Berglande CM und dem er e TEE) Ri 1,9; Dt 1,7; Io) 10, 
40; 11, 16; 12, 8; Jer 17, 26; 32, 44; 33, 2 Chr 28, 18. Die Grenzen diejer 
Landſchaft laſſen ſich nur im allgemeinen a Nach Norden zu bat man zu 
ſcheiden zwifchen dem W. und dem Berglande, das bei ed-däharije und umm er-ra- 

4 mämin zwiſchen Beerfeba und Hebron von 450m bis zu 600m aniteigt und ſich durch 
größeren Neichtum an Waffer und reichlicheren Pflanzenwuchs auszeichnet; es iſt die 
Gegend des alten Nimmon, das ſchon Sad 14, 10 als die füdliche Grenze des Berg: 
landes genannt wird (vgl. Baläftina). Nach den übrigen Himmelsrihtungen bin fallen 
die Joſ 15, 1ff. für Juda, Er 47, 18%; Nu 34, 3f. für Kanaan angegebenen (Srenzen 

so im Wwejentlichen mit denen des N. zuſammen; im einzelnen bleiben einige ‚Fragen offen. 
So muß 08 unentidhieden bleiben, wie weit man ben ‘ N. in feiner nördlichen Hälfte nad 
Oſten hin gerechnet hat, ob nur bis in die Nähe der Waſſerſcheide, ſo daß etwa die 
böberen Teile der Landſchaft ausgefchloffen wurden, oder ob bis zum Toten Meer. Die 
legtere Annahme ſcheint ſich nicht zu empfehlen. Es ift wahrſcheinlich, daß der Name 

5 „Wüfte“ Jo 15, 61 wie auf den nördlichen, ebenſo auch auf den füdlichen Teil des Ab- 
hanges ztoifchen der Mafferjheide und dem Toten Pieere, der bier nur 25—32 km breit 
it, angeivandt wurde; ferner wird die Salzjtadt Joſ 15,62, die 25km öſtlich von Beer: 
jeba (j. Bd IX ©. 571, 34—37) und noch im Weiten der Waſſerſcheide gelegen war, 
zur „Wüſte Juda“, nicht zum M. von Juda (Joſ 15, 21—32) gerechnet. Freilich läßt 

Eu 
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ſich daraus, daß der Ort Arad, der doch wohl dem beutigen tell “aräd auf der 
Waſſerſcheide zwiſchen ehirbet el-millı und —— (= Maſada BB IX ©. 572) 
entipricht, dem N. zugefchrieben wird Nu 21, 1; 40, der gerade entgegengejeßte 
Schluß ableiten, daß ſich nämlich der N. mindeftens bis zur Mafferfcheide ausgedehnt 
babe. Vielleicht war die Oftgrenze des N. in Wirklichkeit eine ſchwankende. Es fann 
daber auch nicht gejagt erden, wo fie in die Südgrenze Judas Joſ 15, Uff. ein- 
mündete. Diefe lief vom Toten Meere an im beutigen wädi el-fikra auftwärts, be- 
rübrte den dschebel madara und erreichte durch den wädi marra über Zin die 
Gegend von Kades (f. unten). Neben diefem Orte darf auch Gerar für die Südgrenze 
des N. genannt werden. Es wird Gen 20, 1 noch zum N. gerechnet, bezeichnet nadı 
Sen 10, 19 die — der Kanaaniter und lag an der Strafe von Kanaan 
nach Agypten 2 Chr 14, 13. Es bat mit der Ruine chirbet umm dscherrär 
füdlich von Gaza nichts 4 — ſondern gehört in den heutigen wädi dscherür weſt— 
lich oder — von Kades, deſſen Name ohne Zweifel an das alte Gerar erinnert, 
Der in der ‚freilich weniger bezeugten ‚form dscherär (vgl. Sen 26, 17; 1 Chr 

391.77). In der € waͤtergeſchichte wird Gerar als der Ort genannt, two Abrabam 
> Iſaak wegen ibrer Weiber mit dem Philifterfönig Abimeleh Schwierigkeiten haben 
Gen 20 und 26. Der wädi dscherür mündet weſtlich in ben wädi esch-scheräif, 
und Ddiefer in den wädi el-arisch; in dem leßteren ift der „Bach Agyptens“ Des AT 
zu erfennen, in dem die Südgrenze Israels an das Mittelmeer geführt wird ‘of 15,3 7.; 
Ez 47, 19; Nu 34, 4}. Zum Teil wenigftens wird die Grenze des N. damit zu— 
jammengefallen jein, ganz wohl nicht; denn es iſt unwahricheinlich, dak man den binnen: 
ländifchen Namen N. auch auf das Küftengebiet an der Mündung des wädi el-arisch 
ausgedehnt hat. Ob der Name Sur Gen 20,1 gerade mit der Weftgrenze des N. etwas 
zu tbun bat, läßt fich nicht Feftitellen; der Name des Ortes, den man durd die alte: 
„Mauer“ an der ägyptiſchen Grenze zu erflären pflegt, wohl nicht, eber die Wüſte, die 
nach dem Orte benannt war Er 15, 22. Wielleicht kannte man nach Weiten bin eine 
feite Begrenzung des N. noch weniger ald nach Diten bin; N. hieß vermutlich im all: 
gemeinen die flachere Abdachung des Yandes im Weften der Waflerfcheide, und mo dieſe 
ſich ohne wefentliche Unterbrechung in die Ebene verlor, hatte auch der Name feine feite : 
Grenzen. 

Das Wort Negeb iſt urſprünglich fein Eigenname, es bat im AT meiſt noch den 
Artikel. Sein Stamm findet ſich auch im Aramäiſchen und hat dort die Bedeutung 
„vertrocknen, austrocknen“, jo daß N. das trockene, dürre Land bedeuten würde, was 
ſeiner Beſchaffenheit volllommen entſpricht (vgl. Paläſtina). Die LXX bat teile: 
den Namen umſchrieben (vayep), teils * Sinne nach durd Fonuos — Wüſte oder 
durch ôroc und Ay — Süden überjegt, die Vulgata bat im Anſchluß daran häufig 
meridies oder terra (plaga) australis (meridiana) oder austrum geſetzt, Yutber 
danach Mittag oder Mittagsland. Diefe Überfegung ftört an einigen Stellen das Ver: 
ftändnis in empfindlicher Weife. So beißt es z. B. Nu 13, 17. 22, daß die Hund: ı 
ichafter von Kades (oder der Müfte Paran) „an den Mittag“ oder „gegen dem Mittag“ 
nach Hebron zieben,; man jollte danach meinen, ibr Weg ginge nach Süden, in Wahrheit 
aber zogen fie nach Norden! Die durchgeſehene Ausgabe (1892) will durch den Ausdrud 
„Mittagsland“ bier helfen, er macht aber der Unklarbeit nicht völlig ein Ende. Das 
Beite ift wohl, den Namen N. im Deutſchen beizubehalten, wie man es mit Saron (d. i. a2 
‚rlachland) 3. B. von vornherein getban bat. 

Die Gefchichte diefer dur ihre Stürme befannten Landſchaft (vgl. Jeſ 21, 1) Tiegt 
zum größten Teil im Dunkeln. Das begreift ſich aus ihrer geringen Bedeutung; fie tft 
immer mebr ein Gebiet der Hirten als der Bauern und Städte geweſen. An leßteren 
bat es freilich in alter Zeit nicht gefeblt (f. unten), aber im AT werden wiederholt die: 
ETENT im N. erwähnt Joſ 19, 8; Gen 25, 16, d. i. eingebegte Niederlaffungen, wie fie 
die Hirten zum Schutz gegen Feinde oder wilde Tiere aus Steinen und Dornen in der 
Wüſte berzuftellen pflegen. Palmer a. a. ©. 247. vergleicht damit die von ihm gefun- 
denen großen Gebege aus Steinen (avab. duwär), die ſich am weitlichen Rande des 
inneren Hochlandes, des dschebel el-makräh, an dem Austritt der Thäler befinden. ı 
Der N. war immer nur ein Anbängiel des von der Kultur feit getvonnenen Gebiets, 
bald mehr den Beduinen preisgegeben, bald mehr durch feitbefiedelte Punkte dem fichern 
Verkehr und regelmäßigen Anbau erichloffen. Eine Erwähnung auf einer Inſchrift des 
ägbptijchen Pharao Thutmofis III. lehrt bisber nur, daß der Name der Yandichaft alt 
it. Im AT wird der N. nad den Stämmen, die ihn durchzogen oder beberrichten, in 

@ 

15 or 
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fünffach (oder ſechsfach) verfchiedener MWeife benannt 1 Sa 27, 10; 30, 14. Der N. der 
Serabmeeliter ift von Palmer a. a. D. 330f. mit dem dschebel und wädi rachame 
etiva 30km füdlich von tell el-milh ——— worden (vgl. dazu ©. 697,21). Den N. 
der Heniter möchte man, weil diefe nach den Erzählungen über Mofes (ſ. die AA. Kain 

53 IX ©. 698 und Midian Bd XIII ©. 58) mit den Midianitern in Verbindung 
iteben, im Sübdoften des Gebiets, etwa in der Nähe von Kades, ſuchen; doch ift zu be- 
achten, daß die LXX 1 Sa 27, 10 (und 30, 29) „Kenifiter” ftatt Keniter haben, eine 
Lesart, die durch die geograpbifchen Verhältniſſe ohne Zweifel empfohlen wird, —— da 
auch nad Ri 1, 15; Joſ 15, 19 der Keniſiter Othniel in den N. gehört. Vermutlich 

10 grenzte dann diefer Teil des N. an den N. der Kalebiter, und unter dieſen beiden Teilen 
würden wir das Gebiet zu verſtehen haben, das nad Süden zu an die eigentlihen Wohn: 
fie des Stammes Kaleb (vgl. IX ©. 713) ftieh. Dagegen läßt ſich freilich geltend 
machen, daß nah Ri 1, 16 (l. „Wüfte von Arad“ und am Schluß „unter den Amale 
fitern“) vgl. 1 Sa 15, 6 die Keniter in der Gegend von Arad und als Nachbaren der 

15 Amaletiter vorfommen; da Nu 21,1 Arad zum N. gerechnet wird, wäre der N. der Keniter 
etwa 15km füdlih von Karmel und Maon (j. Bd IX ©. 569,55 ff.) an der Mailer: 
jcheide zu fuchen. Einen N. der Keniter fcheint man deshalb wohl annehmen zu dürfen; 
aber & läßt fih immer noch fragen, ob diefer in dem Zufammenbang von 1 Sa 27, 10 
(30, 29) wahrſcheinlicher ſei als der N. der Keniſiter. Der Negeb der Krethi (oder Krether, 

|. Kaphthot Bd X ©. 34, auff.) war nach 1 Sa 30,14. 16 ein Teil des von Philiftern 
beberrichten Gebietes, er ift deshalb weftlich von Beerfeba zu fuden. Der N. Judas ift 
obne Zweifel erft eine fpätere Benennung. In alter Zeit hatte der Stamm Juda mit 
dem Gebiet des N. überhaupt Feine Berührung, der N. grenzte nad Norden an die fejten 
Wohnfige des Stammes Kaleb (vgl. Bd IX S. 713), der bis zum Königtum Davids 

3 von Juda völlig unabhängig war. Erſt nachdem Juda der herrſchende Stamm getvorden 
war, und bejonders nachdem es ein Königreich Juda gab, läßt fich veriteben, wenn ein 
Teil des N. nah Juda benannt wird, So erfennt man an der Tertesform von 1 Sa 
30, 14 fofort, daß die Worte 7772 TER) ein Zufag find, der zur Ausgleichung 
mit 3. 16 (Yand der Philiſter und Land Judas) dienen foll, ſowie weiter, daß der N. 

so Judas nur mit dem N, Kalebs zufammenfallen fol. Danach ift au 1 Sa 27, 10 zu 
beurteilen: der Verf. ſchreibt N. Judas nah dem Sprachgebrauch feiner Zeit, der vor 
dem Königtum Davids undenkbar ift, und meint den N. Kalebs. Außer diefen Stämmen 
werden im AT für den N. nody genannt die Amalefiter (f. Bd I ©. 431f.) und Geſſu⸗ 
riter (ſ. Bd IX ©. 739, 48 ff.); in der gelehrten Gloſſe Nu 13, 29 (vgl. 14, 25°. 45) 

3 und in der jpäten Erzählung Gen 14, 7 find wohl die Zuftände gemeint, die vor den 
Siegen Israels Er 17, 8ff. und 1 Sa 15 vorhanden waren oder gedacht wurden, wäb- 
rend 1 Sa 27, 8 vermutlich die füdlicheren Gegenden des N. nach der eigentlichen Miüfte 
zu im Auge bat (ſ. unten zu Telaim und Telem). Auch ismaelitifhe Stämme müfjen 
nad Gen 21, 21; 25, 18 wenigſtens die füdlichen Teile des N. durchzogen haben. 

40 So lange die Macht der dapidifchen Könige noch nah außen hin Bedeutung batte, 
jtanden Die Verfehrsivege durd den N. unter ibrem Schuß, bejonders die, die für den 
Handel nad Agypten und nad Elath am Rothen Meere (ſ. Bd V ©. 285) feit alter 
Zeit wichtig waren. Der erftere lief über Hebron nadı Beerfeba und in füblicher Rich: 
tung weiter bis über die Gegend von Gerar hinaus, wandte ſich dann nach Weiten und 

45 erreichte die Grenze Agyptens an der alten Grenzfeftung nördlih von dem heutigen “is- 
mä’ilije. Diefer Weg jcheint jchon früh feine Bedeutung verloren zu haben; die ägyp— 
tiſchen Heere, die im 8. Jahrhundert gegen die Afiyrer in Stanaan kämpfen, ericheinen 
auf der Küftenftraße, in Rapbia und Gaza. Der zweite Meg führte teild von Beerjeba, 
teils von der Salzitadt (= tell el-millı BDIX ©. 571,34 ff.) über den Aufftieg Atrabbim 

an der Feſtung Thamar (j. unten) vorüber in das Gebiet der Edomiter und nad Elath 
am Noten Meere. Schon unter Joram, dem Sohne Jofapbats, ging diejer vielbeitrittene 
Handelsiveg den Judäern verloren 2 Ka 8,20; Uſia bemächtigte ſich feiner wieder 2 Kg 
14, 19—22, dod ſchon unter Ahas „gelang es den Edomitern, die Judäer endgiltig aus 
Elath zu vertreiben (2 Kg 16, 6; 2 Chr 28, 17). Damit wird aud der größere Teil 

55 dieſes Handelstveges den Zudaͤern — worden ſein. Vermutlich kam im Laufe des 
7. Jahrhunderts der N. immer mehr unter den Einfluß der Edomiter und anderer aus 
Arabien nach Norden vordringender Stämme, bis ſich die Edomiter im Anfang des 
6. Jahrhunderts, nach der Eroberung Feruſalems, vollends im N. feſtſetzten und ſogar bis 
Hebron vordrangen (ſ. Bd V ©. 169f.. Der N. gilt daher in den nacherxiliſchen Schriften 

so des AT nicht mehr als judäiſch Ob 19f. (vgl. Jer 13, 19; 32, 44; 33, 13; Sach 7,7). 
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Der Handelsweg vom Noten Meere mündete ſeitdem hauptſächlich in Gaza. Die fpäteren 
Hasmonäerfürjten und auch Herodes jcheinen fih um die Zuftände im N. nicht viel ge: 
fümmert zu baben; dennoch werden fie Tribut von den damals dort lebenden Stämmen 
erhoben haben. Erjt die Nömer haben fih durd die Anlage von Straßen und durch 
den Bau von Städten ſowie Kaftellen um diefen Teil Kanaans verdient gemacht und 5; 
diefen von der Natur ärmlih ausgeftatteten Yanditrib auf eine Höbe gebracht, die er 
wohl niemals jonjt in der Gefchichte gehabt hat. Palmer hat 1870 in der Nähe der 
alten Straßen und Ruinen deutliche Spuren davon gefunden, daß die Thäler einft forg- 
fältig bebaut und mit Dämmen zur Verteilung des Waſſers verjeben waren; jelbit an 
den Hügeln finden fid noch die Reſte von Terrafien, als ob fie für den Weinbau eine 1 
gerichtet getvejen wären. Die Hömerjtraße nah dem Roten Meere kennen wir aus der 
Tabula peutingeriana (ed. Miller 1888). Sie lief von Hebron teils in einem öſt— 
lichen Zweige über Thamar (f. unten) und Petra (j. Bd V ©. 170, 15ff.), teils in einem 
weftlichen Zweige über (Beerjeba und) Eluſa (heute el-chalaga), Oboda (heute “abde), 
Lyſa (beute charabat lussän), Cypſaria, Raſa (2) und ad Dianam nab Hatla (d. i. ı5 
aila oder Glatb). Ptolemäus rechnet den”. teils zu Jdumäa, teil zu Arabia petraea; 
das Onomasticon des Euſebius (ed. de Lagarde 240; 299) hat in der Hauptſache dafür 
den Namen J/egagırıxn (Geraritica regio) mit Beerfeba, fo daß zu der Daroma ge: 
nannten Gegend böchitens ein jchmaler Strih des N. im Norden gebört; im 5. und 
6. Jahrhundert bildet der N. einen Teil von Palaestina tertia oder salutaris. Nach der d 
Eroberung durch die Araber im 7. Jahrhundert, befonders aber infolge der durch die Kreuz: 
züge entfachten Kämpfe find die Bauten der Römer verfallen und die Beduinen die eigent: 
liben Herren des Gebiets geworden. 

Die Städte des N. find im AT teils unter Juda, Joſ 15, 21—32, teils unter 
Simeon, Joſ 19, 2—8 (vgl. 1 Chr 4, 28—33) aufgeführt worden. Es bat fi darin 2 
die Erinnerung erbalten, daß einzelne Geſchlechter Simeons, nachdem der Stamm durd) 
die Kanaaniter (Gen 34, 25—30; 49, 57.) zerfprengt war, im Süden und zwar außer: 
balb des Kulturlandes fich bielten, bis fie jich ſpäter dem Reiche Juda anfchlojjen (oder 
aud nad 1 Chr 4, 42 f. fortivanderten). Dieſe Verzeichniſſe verhalten ſich wie folgt zu 
einander. of 19, 2—8 finden ſich mit einigen Abweichungen und Zuſätzen noch einmal 30 
in 1 Chr 4, 28— 33, und zwar hat der Chroniſt aus = Bude Joſua das Verzeichnis 
abgejchrieben. Joſ 19, 3 (von 733 an) — 7 (7 72) finden ſich mit einigen Ab- 
weichungen wieder in Joſ 15, 29—32; die Liſte — jupäifchen Drte | Au 15, 21—32 
ift erweitert durch fünf Namen, die twahrfcheinlich aus dem Neh 11, 25ff. erhaltenen 
Verzeichnifje genommen find: Sema (— Jeſua Neb 11, 26), Molada, Beth Pelet, Hazar : 
Sual und Beerjeba. Hinter Beerjeba findet ſich nämlich of 15, 28 der auffallende 
Name Bisjotbja; Die LXX bat dafür xal al “Hua abı@v, fie las alfo in ibrem 
bebräifchen Original PDT —= und jeine (Beerjebas) Töchterſtädte. Dieſe Verbindung 
jtebt nun jo wörtlich Neh 11, 27; daraus hat man mit Recht geſchloſſen, daß die Liſte 
Joſ 15, 21ff. aus jenem Verzeichniſſe Neb 11 erweitert fei. Bei diefer Annahme erklärt wo 
fih auch der Unterfchied zwiſchen der Joſ 15, 32 angegebenen Zabl von 29 Städten 
und der wirklich vorhandenen Zahl von 36 Städten: 5 Namen aus Neh 11 ſowie Bis- 
jotbja geben ab, und die Namen Ain und Nimmon find in einen zufammenzuzieben — 
En Rımmon Neb 11, 29. Es fann feinem Zweifel unterliegen, daß alle dieſe Yilten, 
auch Neh 11,25 ff., vorerilifche Verbältnifje im Auge baben; denn nach dem Eril baben 15 
nicht Judäer, fondern Idumäer in der Gegend um und füblich von Hebron gewohnt, 
Es it ein Irrtum des Chroniften, daß er das Verzeichnis Neb 11, 25 ff. auf die nach— 
erilifche Zeit bezogen bat. 

Die tertkritiichen Fragen, zu denen diefe Parallelliften Anlaß geben, laſſe ich bier 
bei ſeite und beſpreche noch diejenigen Orte, über deren Yage wir etwas wiſſen oder zo 
wenigitens vermuten fönnen. Unter den für Simeon genannten Orten iſt wohlbefannt 
Beerjeba Joſ 19,2; 15, 285 1 Chr 4, 28; Neb 11,27. Er war in alter Zeit berühmt 
durch feine Kultusftätte, die jogar von dem Nordreich Israel aus befucht zu werden 
pflegte Am 5, 5; 8, 14. Die beilige Yegende dort wußte von einem Baum, den Abra- 
ham gepflanzt Gen 21, 33, und von einem Altar, den Iſaak gebaut Gen 26, 55, aufs 
dem auch Jakob geopfert haben follte Gen 16, 1. Die „Stadt“ (Gen 26, 33) lag am 
füdlichen Ende des von israclitifchen Stämmen feit bejegten Yandes — daher die Formel 
„ganz Israel von Dan bis Beerjeba” 2 Sa 17, 115 21,2. 15; 189 4,2565, — 
ohne Zweifel lagen eine Anzabl feſt bewohnter Orte noch ſüdlicher, aber wahrjcheinlich 
galten ihre Einwohner nicht als israclitijch. Die Mutter des Königs Joas, aljo eine der co 
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rauen des Abasja, jtammte aus Beerfeba 2 Kg 12, 2. Von großer Wichtigkeit war 
ſchon im Altertum der Brunnen, von dem der Drt feinen Namen batte. Israel und die 
Philiſter jtritten fih um feinen Befig; man erzählte in Israel, daß der Brunnen von 
Abrabam (Gen 21, 30) oder Iſaak (26, 327.) gegraben und von dem Philiſterkönig Abi- 
melech durch beſchworenen Bertrag an die Erzväter abgetreten worden ſei (in der LXX 
potag tod Ögxov, tod Ögxıouod). Euſebius und Hieronymus. fennen den Ort nod 
als ein großes Dorf mit römiſcher Bejagung 20 römische Meilen oder 32km ſüdlich von 
Hebron. Die beutige chirbet bir es-seba’ liegt an der Norbjeite des wädi es-seba‘ 
Iskm jüdweitlib von Hebron, bis vor furgem nur geringe Nefte von verfallenen Ge 
bäuden. Wilhelm von Boldenfele (1332) und Ludolph von Sudheim (1335 —41) haben 
noch einige Kirchen bier gejeben, wenn auch der Ort ſchon unbewohnt war; es wird in 
alten kirchlichen Verzeichnifien als Biichofsfig angeführt. Die Kreuzfabrer kannten dieſe 
Stätte nicht, legten aber den Namen dem jetigen bet dschibrin (j. Bd IX ©. 575) 
bei. Seit 1897 bat ein Schech der “azäzime-Beduinen drei Brunnen neu berrichten und 

5 1898 einen Chan daneben bauen laffen; er erlaubt den Hirten gegen eine Abgabe, bier 
ibr Vieh zu tränten. Molada bat man mehrfach mit Malatba, Malaatba des Ono- 
masticon (ed. de Yagarde 214; 255; 266, vgl. Joſephus Antig. XVII 6, 2) zu: 
jammengejtellt, doch jchwerlidh mit Necht; denn Malaatba entſpricht nach den Yauten der 
aramäifchen Ausſprache des bebräifchen MET ”S, der Salzitadt (f. Bo IX ©. 571, 34—37), 

2» aber nicht dem hebräiſchen Molada, deſſen Lage ſich bis jett nicht nachweifen läßt. Mit 
Hazar Sual bat man einen bei Robinjon, Paläſtina III, 862 aufgeführten Ort et-tali 
verglichen, da die Bedeutung „Fuchs“ zu dem Namen „Fuchshof“ zu paflen jcheint ; doc 
ift feine Lage nicht bekannt. Azem oder Ezem erinnert an Azmon, einen Punkt der 
Südweitgrenge Kanaans Nu 34, 4f.; Joſ 15, 4, der vom Thargum durch kesäm oder 
kesäm tiedergegeben wird; man bat den Namen einer Quelle nordweitlib von Kades 
Barnea (j. unten), “ain el-kasöme, damit verglichen, doch muß der biblifhe Ort wohl 
weiter nordiveftlich gejucht werden. Horma Joſ 19, 4; 1 Chr 4, 30; Joſ 15, 30 it 
wohl der auch 1 Sa 30, 30 erwähnte Ort, wobin David Gefchenfe von der Beute der 
Amalekiter jandte, aber von Horma in Seir Dt 1, 44 x. zu unterfcheiden. Ziflag war 
nah 1 Sa 27, 6 eine dem Philifterfönige Achis von Gatb gehörige Stadt, die David 
als Wohnort angewiefen wurde und jpäter Eigentum der Könige von Juda blieb. Nach 
1 Sa 30, 14. 16 lag ſie in dem philiſtäiſchen N. der Kretbi (vgl. ©. 694, 19), nördlich vom 
Bad), richtiger Thal Bejor, das vielleiht dem beutigen wädi esch-scheri‘a entjpricht, 
und war von Aphek in der Ebene Jeſreel (f. Bd VII ©. 733) in drei Tagen zu er: 

5 reihen 1 Sa 30, 1. Dieje Angaben laffen auf eine Yage nordweitlich oder mweitlich von 
Beerjeba ſchließen. Desbalb iſt der Vorſchlag von Rowlands, die chirbet “aslüdsch in 
dem wädi “aglüdsch 20km ſüdlich von Beerfeba als die Stelle des alten Zillag an- 
zufeben, ſchwerlich richtig. Eher könnte die Vermutung Gonders, es in der chirbet zu- 
heilike füdlid) von hüdsch und oſtſüdöſtlich von Gaza zu fuchen, die richtige Gegend treffen. 
Für Betb Markabotb of 19, 5 ſteht Joſ 15, 31 —— das nach 1 Chr 2, 49 
falebitiihb war, für Hazar Sufa (1 Chr 4, 31 9. Sufim) Sanfanna. Saruben (Xof 
15, 31 Zilbim, 1 Chr 4, 31 Saarain) entjpricht wabrjcheinlih dem ägyptiſchen Namen 
scha-ra-ha-n, der als Ortsname auf einer Inſchrift Thutmofis’ III. zwiſchen Tanis 
und Gaza erwähnt wird. Min und Nimmon find mahrjcheinlic zu einem Namen zu 
verbinden und En Rimmon Neb 11, 29 auszufprechen; die LXX bat of 19,7 ’Eoeu- 
uw, Joſ 15, 32 ’Eowuad, was im Onomaſtikon des Eufebius und Hieronymus ed. 
de Yagarde 256; 120 als ’Eoeußov, Eremmon erjcheint und als ein jebr großes Dorf 
16 römijche Meilen oder 24km füdlih von Eleutberopolis im Daroma bezeichnet wird. 
Es entipricht wohl dem heutigen umm er-ramämin 27 km jübdöjtlich von bet dschibrin 
und 15km nördlich von Beerfeba an der Grenze des eigentlichen Berglandes (j. ©. 692,4 ff.). 
Das iſt alles, was jich über die Yage der zu Simeon gerechneten Städte jagen läßt. Es 
ergiebt fi daraus, daß ihr Gebiet in der nördlichen, weltlichen und füdmweftlichen Umgebung 
von Beerſeba gejucht werden muß und teils mit dem N. der Kretbi, teils mit dem. der 
Kenifiter (ſ. jedoch o. ©. 694,7 ff.) oder Halebiter zufammenfällt. Von einer Erweiterung 

55 des Gebiets der fimeonitischen Gejchlechter bören wir 1 Chr 4, 38ff. Um gutes Meide: 
land für ihre Herden zu fuchen, zieben fie im Thal von Gerar (fo ift nab LXX für 
Gedor zu leſen, ſ. o. ©. 693) oftwärts, d. b. in die ©. 689,37 ff. bejchriebene wafjerreichite 
(Hegend des N., wo es wirklich qute Weidepläße giebt. Yeider läßt ſich nicht feftitellen, 
in welche Zeit diefe Beſetzung Gerars dur fimeonitische Gefchlechter fällt. Wenn man 
V. 41 für die Datierung verwerten darf, käme man in die Zeit des Königs Hisfia um 
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700 v. Chr. und würde geneigt fein, in den früberen bamitifchen Bervohnern der Gegend 
(V. 40) arabifche Kujciten zu vermuten. Da an der Nachricht im allgemeinen nicht zu 
zweifeln ift, jo bat man Gerar für eine nicht näber zu beftimmende Zeit zu den von Simeon 
bejegten Gegenden des N. zu zäblen. 

Die unter Juda aufgeführten Städte Joſ 15, 21—27 bleiben für den N. der ale: 5 
biter, der erabmeeliter und Keniter (vgl. oben ©. 694) übrig. Die Aufzäblung beginnt 
nach Joſ 15, 21 an der Grenze Edoms, Nina V. 22 fünnte mit dem Nomadenftamme 
Kain (j. Bd IX ©. 698) zufammenbängen, dem 1 Sa 30,29 aub Städte zugefchrieben 
werden. Für Adada bat LXX Aoovn4, es iſt daber wahrſcheinlich “arfärä zu lejen und 
das heutige “arära 3 Stunden jüdöjtlihb von Beerfeba und 10km ſüdweſtlich von tell ıo 
el-milh zu vergleichen, defjen Name nad Robinſon, Paläſtina III, 181 Wafjergruben 
(für Anfammlung des Grundwafjers) bedeutet. Ob das in der Negel verglichene Aroör 
1 Sa 30, 28 wirflih mit diefem Orte identisch ift, läßt fich bezweifeln. Kedes V. 23 
joll von dem befannten Kades Barnca V. 3 offenbar unterfchieden werden, obwohl die 
LXX für beide Orte die gleiche Ausſprache Kaödns bat; vermutlich gebört zu dieſem 
Orte das von dem arabifchen Geograpben el-Mukaddasi erwähnte kadüs eine Tage: 
reife jüdöftlib von Hebron (doch iſt der Name nicht ficher überliefert ZDURYU VII, 226). 
Zu Hazor läßt fih der bei Nobinfon, Baläftina III 862 verzeichnete Ort el-hudöra, 
öjtlib von ehirbet el-karjaten (f. 3.47), vergleichen, zu Ithnan das falebitijche Ge— 
ſchlecht Ethnan 1 Chr 4, 7. Siph V. 24 ift nicht mit dem falebitifchen Orte gleichen 20 
Namens zwiſchen Karmel und Jutta Joſ 15, 55 (ſ. Bd IX ©. 569,45) zu verivechieln. 
Telem iſt allem Anjcheine nach derjelbe Ort, der 1 Sa 15,4 in der Ausſprache Telaim 
begegnet und in den verwandten Glofien 1 Sa 27, 8 (LXX dno Telau — Telau), 
jowie 15, 7 jtatt des jegigen bebräifchen Tertes berzuftellen it (vgl. Wellbaufen und 
Driver zu d. ©t.); er würde dann die Oſtgrenze des Gebiets der Amalekiter bezeichnen 3 
(vgl. 0. ©. 694,38 ff.). Bealotb wollte Anobel von der kubbet el-baul nördlich von dem 
Anftieg Akrabbim verjteben (ſ. Nobinfon, Pal. III, 179), Wetzſtein bingegen von dem 
dschebel “aräif, der noch etwa 8 Stunden füdlicher liegt als Kades Barnea, und dort 
auch die Joſ 19, 8 genannte Stätte Baalatb Beer Namatb im N. fuchen. Allein diejes 
Ramath im N., 1 Sa 30,27 Ramoth imN., muß wohl nordweſtlicher angeſetzt werben, 3 
da 08 zu dem Gebiet Simeons gerechnet wird (j. oben), und Bealotb Joſ 15, 24 lag 
wabrjdeinlich nordöſtlicher. Karioth (Kirioth) B. 25 iſt mit dem folgenden Wort zu 
einem Namen zu verbinden, nämlich Kariotb Heron, wie ſchon die LXX und die furifche 
Überjegung getban haben. Das Wort Karioth bedarf der näberen Beitimmung dur 
ein anderes Wort; es bedeutet nad Mesiteins Vermutung Schluchten, das Ganze dem 35 
nad „die Schluchten von Heron“. Hezron iſt nun ein befanntes kalebitiſch-judäiſches 
Geflecht, nah Gen 46, 12; Nu 26, 21; 1 Chr 2, 5ff. der Vater von Jerabmeel, 
Ram und Kaleb. Der Name Hezron iſt in feiner modernen arabifchen Form, nämlich 
hadrä, durch Wesftein nachgewieſen tworden, er bezeichnet nad Palmers Beobachtungen 
etwa das Hochland nörblih vom wädi marra zwiſchen dem nakb el-gharb (Weſtpaß) 10 
und bem nakb el-jemen (Züdpaß). Die Nordgrenze fcheint der wädi rachame zu 
bilden, der bereits von Palmer mit Jerahmeel zufammengeftellt worden iſt. Dieſe Ver: 
mutung gewinnt durch die Gleichung Hezron — hadra an Wahrjcheinlichkeit; zugleich 
ließe fich nach diefen beiden Namen der N. Jerahmeel (S. 694,2) ſicherer bejtimmen. Der 
bebrätfche Tert erläutert (Hariotb) Hezron dur Hazor; mit welchem Net und in welchem 45 
Sinne, läßt ſich nicht erfennen. Robinſon III, 11f. bat diefen Ort des N. mit der um: 
fangreichen Trümmerftätte chirbet el-karjatön 6 km ſüdlich von tell main, aljo im 
äußerften Norden des N., verglichen; aber karjatön würde auf ein bebräifches ET}? 
zurückweiſen, es liegt wohl auch zu nördlich. Ob gerade dieſes Kariotb mit dem Bei: 
namen des Jüngers und Verräters Jeſu, Iſcharioth — Mann aus Kariotb, zufammen: 60 
hängt, läßt fich nicht entjcheiden. Wir kennen freilich nur noch ein Hariotb in Moab 
Am 2, 2; es kann jedoch auch andere Orte diefes Namens in Nuda gegeben baben. 
Sema V. 26 ſcheint mit Simeon zufammenzubängen; in der Yilte Neb 11,26 ftebt dafür 
Jeſua, das Gonder mit chirbet sa'we nördlich von tell el-mill verglichen bat. Wer: 
mutlich handelt es ſich jedoch um einen füdlicher gelegenen Ort. 55 

Von einigen anderen Orten, die im Altertum entiveder zum N. gerechnet oder zur 
Beitimmung feiner (Grenzen vertvendet wurden, iſt ſchon oben die Nede geweſen, nämlich 
von Arad ©. 693, 1 ff. von Gerar ©. 693,07. und von Zur S. 699,1 ff. Es erübrigt, noch 
zwei Orte zu nennen, die das AT freilich nicht ausprüdlich in den N. verlegt, die aber 
jedenfalls jeinen Grenzen nabe lagen. Der erite iſt Thamar. Von ibm gebt Ez 47,19; w 
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18, 28 die Südgrenze des iSraelitijchen Yandes im Often aus, bei ibm endigt die Dit: 
grenze im Süden 47, 18 (l. 7777 ftatt "77 nah LXX). Dadurd find mir in die 
(Hegend des heutigen wädi el- fikra gewieſen, deſſen Lauf nah Nu 34, 3f., Joſ 15, 1ff. 
die alte Südgrenze bezeichnet (vgl. o. ©. 693,7). Nun erwähnt das Onomaftifon des 
Euſebius (ed. de Yagarde) 210, 85 ein Dorf Thamar an der Straße von Hebron nad 
Aila (Elatb), das eine Tagereife von Mapjis (Mampfis) entfernt fei und einen römischen 
Wachtpoſten gebabt habe. Das ift der o. ©. 695, 12f. erwähnte öftliche Zwei g der Nömer: 
ſtraße nach dem Toten Meere, die nach der tabula peutingeriana den Ort Thamaro 
berübrte, und die Mofaikkarte von Madeba (aus dem 6. Jahrhundert nach Chr.) bat 
Thamar im Süden des Toten Meeres am öftlihen Fuß eines Berges öftlih von Mamp- 
ſis. Dieſe Straße führte über den in der Südgrenze Kanaans erwähnten Anftieg Akrab— 
bim Nu 34,4; 305 15,3, der mit dem Aufftieg zu den beutigen Päſſen nakb el-jemen 
und nakb es-safä zufammenfalfen wird. Es it eine wabrfcheinliche Vermutung Robin: 
ſons (Paläſtina III, 186), dab das alte Thamar, das auch von Ptolemäus IV, 16 er: 
wähnt wird, zur Sicherung dieſes Aufftiegs beftimmt war. Die Ruinen beißen jett 
kurnub. Man wird bei der Bedeutung, die diefe Straße für Salomos Handel batte, 
geneigt fein, die von ihm nah 1 Ka 9, 18 (Ketib) gebaute Feitung Ihamar ebenfalls 
bier anzufegen. Won der Yesart des Kerö Thadmor (vgl. 2 Chr 8,4), nach der Salomo 
die jpäter unter dem Namen Palmyra bekannte Stadt an der Strafe von Damaskus 
nad dem Euphrat befeitigt bätte, ift jedenfalls abzufeben, da diefer Ort unmöglich eine 
Feſtung Salomos geweſen fein kann, wenn nicht Damaskus zu feinem Reiche gebörte. 

Der zweite Ort, der in Verbindung mit dem N. noch zu erwähnen ift, iſt Rades, voll: 
itändiger Kades Barnea Dt 1, 19. 46; 2,14. Er lag an der äuferften Grenze Edoms 
Nu 20, 1b, alfo an der Südgrenze des israclitifchen Landes, nad) Eʒ 47, 19; 48, 28 

2 awifcen dem joeben beiprochenen Thamar und dem Bade Aghpiens (S. 693, —9* nach Nu 
34, 4; Joſ 15,3 zwiſchen (dem Anftieg) Akrabbim und dem Bache Aegdptens, und wird 
“> aud) ‘of 10, 41 als Südgrenze der Eroberungen Joſuas genannt. Nab Gen 20, 1 
it Kades öftlich von Gerar (©. 693 9 ff.) zu fuchen. Es war nad den Angaben des jebo— 
wiſtiſchen Buches und nach dem Di lange Zeit der Aufenthalt der israelitifchen Stämme 
Nu 20, 1b; Di 1, 46; Ri 11, 16f. und der Ort, von dem die Kundjchafter ihren Weg 
durd) den N. bis nach Gstol in ber Gegend von Hebron (1. Bd IX ©. 568, 2) antraten 
Nu 13,26; 32,8; Di1,20ff. ; Joſ 14,7, von dem ferner die Boten an den König von 
dom abgejandt wurden, um freien Durchzug durch deſſen Gebiet zu erbitten Nu 20, 14ff.; 
Ni 11, 16f. Dieſen Merkmalen, vor allem dem für einen längeren Aufentbalt zahlreicher 
Menjchen erforderlichen Mafferreichtum entfpricht die Gegend von “ain kadis, einer Quelle, 
die J. Rowlands 1842 entdedte und H. Clay Trumbull 30. März 1881 wiederfand. Yeb- 
terer erreichte von der Yagerftätte im wädi dscherür, öftlid vom wädi esch-scheräif, in 
öftlicher Richtung nad) drei Kamelftunden den wädi kadis, eine von Hügeln umfchloffene 
Ebene mit unvegelmäßiger Bodenflähe, 4—5 km breit und von Weiten nad Oſten eine 

10 furze Tagereife lang, in der Mitte von einem breiten Waflerbett durchzogen, deſſen Boden 
zum Aderbau benußt wird und durch feine Fruchtbarkeit Scharf gegen die Umgebung ab- 
jticht. Nach 1'/, ftündigem Nitt verloren ſich die Zeichen der Fruchtbarkeit, das Thal 
wurde ſteinig, und wieder nach anderthalb Stunden ſah Trumbull die Quelle von Kades 
am Fuße von Kalkfelſen hervorbrechen. Die reichliche Quelle ſpeiſt zwei in der Nähe 
liegende Brunnen und Teiche und verwandelt ihre nächſte Umgebung in eine friſch grünende 
Oaſe. Das treffliche Waſſer verliert ſich weiterhin in dem dürren Boden. Aus dem 
wädi kadis führt ein Weg über die Berge nach Norden, wie es Nu 13, 17. 22; 14, 
40. 44 angenommen wird. Won bier gelangte Trumbull nad 2°), Stunden in den 
wädi el-kadörät, ein Thal, das nordnnordweftlih vom wädi kadis ebenfalls von Weſten 
nad Dften ſich ausdehnt und durch feinen reiben Pflangenwuchs an die Dafe ferän 
der Sinaibalbinfel erinnert. In einem der von Norden oder Nordoſten her kommenden 
Seitenthäler fand Trumbull eine andere Duelle, “ain el-kadörät, die ſtärker ift als “ain 
kadis, aus einem Abhang bervorfommt und fich in einem Falle von etwa 2m in ein 
von dichtem Grün umrabmtes Becken ergießt, aus dem das Waſſer als lebhaft rauſchen- 

55 der Bach, abwärts dem Haupttbal zufließt. Die Gegend ift überhaupt als ein Sammel: 
punkt der unterirdiich fliegenden Waſſer zu betrachten, da auch andere Seitentbäler quten 
Pflanzenwuchs aufteilen. Von bier aus erreichte Trumbull in nordiveftlicher Richtung 
den wädi es-seräm in 3 Kamelftunden. Aın folgenden Tage befuchte er von dort aus 
nad 2ftündigem Ritt die dritte Quelle jener Gegend, “ain el-kas&me, die tveiter weſt— 

so lich und aucd nördlicher gelegen it als die beiden oben erwähnten Quellen und baupt- 
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fächlich, abgejchen von einem mäßigen Waſſerausfluß aus der Felswand, einige größere 
und Heinere MWafjergruben umfaßt, alfo von weit geringerer Bedeutung iſt. Etwa 5 km 
weſtlich befindet fih die Quelle “ain el-muwälih und etwa 12km ſüdlich die bijär 
(d. i. Brunnen von) mäjin am Fuße des dschebel “aräif, die ſchönes Waſſer ent: 
halten. Reſte alter Anlagen und Bauten find in dieſer Gegend zablreih. Aus dem allen 5 
ergiebt fich, daf bier die wafjerreichite Gegend des N. ift. Eine ſolche Austattung, iſt 
aber unbedingt für den Ort erforderlich, den man ſich als längeren Aufenthalt einer 
größeren Anzahl von Menſchen denken joll. Dazu fommt der Namen kadis, der dem 
biblischen Kades entſpricht, ſowie die Yage der Quelle, die zu den Angaben des AT gut 
paßt. Daber ift faum daran zu zweifeln, daß “ain kadis die Stätte ift, an der Mofes 10 
lange Jabre bindurd im Namen Jahwes Recht ſprach und dadurch den feſten Grund 
für das Volk Israel und deſſen Religion legte, two zugleid der erſte Anfang des ſeß— 
baften Wohnens gemadt und der fpätere Übergang zur Kultur für die Hirtenftämme 
vorbereitet wurde. Die Umgegend von Kades heißt Pi 29, 8 die Wüfte von K., im 
Prieiterfoder die Wüſte (von) Zin Nu 27, 14; Dt 32, 51; Nu 20, 1. 22, ähnlich auch 15 
Nu 33,36. Es ift begreiflich, daß im AT verfchiedene Erzählungen von dem Aufentbalt 
Söraels in Kades handeln, bejonders von der Quelle, deren Waſſer die Wüſte hier ſo 
uͤberraſchend freundlich geitaltet. Moſes joll nah Nu 20, 2ff. durch die Wunderkraft 
feines Stabes das Waſſer dem Felſen entlodt baben. Mit diefem Vorgang wird ein 
anderer Name der Uuelle in Verbindung gebracht, nämlich Haderwaſſer, bebr. 72°” 2, 20 
die Deutung diefes Ausdruds erfolgt jedoch in verfchiedener Weife: nach dem Jahwiſten 
Nu 20, 13 (vgl. Bi 81, 8; 95, 8; 106, 32), weil Israel mit Jahwe haderte; nad) 
dem Prieſterkoder Nu 20, (12) 24; 27,14; Dt 32, 51, weil Mojes und Aaron gegen 
Jahwe widerſpenſtig waren; und in dem Xevifpruch Dt 33, 8, weil Jahwe dort für 
Mofes ftrit. Während Er 47, 19; 48,28 diefer Name ebenfalls von Kades verftanden 25 
wird, ift er Er 17, 2—7 mit Maffa verbunden und an den Horeb V. 6 verlegt. Auch 
bier handelt es fib um die Öffnung einer Quelle aus dem Geftein durch den Stab 
Moſes', und die Namen werden damit erklärt, daß die Israeliten mit Mofes (oder Jahwe) 
gebadert (bebr. 27°) und Jahwe verjucht hätten (bebr. '7F7, davon 7F72). Hingegen wird 
Mafla (neben Meriba) Dt 33, 8 fo verftanden, daß Jahwe den Mofes verfud t, auf die 30 
Probe gejtellt babe. Maſſa findet ſich jedoch auch allein Dt 6, 16; 9, 22, an legterer 
Stelle zwifchen Thabeera und den Yuftgräbern, aber vor Kades V. 23, fo daß der Ort 
bier deutlich von Kades unterjchieden wird (vgl. auch die Anjpielung, auf den Namen in 
Er 15,25 mp: DU), Wahrſcheinlich war Maſſa urſprünglich in der Überlieferung ein von 
Meriba (= Kades) verfchiedener Ort, ift Später aber mit ibm verbunden worden. Kades 35 
gilt auch als die Stätte, an der Mirjam, die Schweiter Mojes, ftarb und begraben wurde. 
Der Name Born Pispat, Eso> 77 Sen 14,7 d. i. Gerichts: oder Orafelquelle, bezieht 
fidh entweder darauf, daß Mofes dort Recht geiprochen bat, oder darauf, daß dort von 
alters ber göttliche Beſcheide oder Oratel erteilt wurden. (Es liegt die Annabme nabe, 
daß fich der Kampf Neraels gegen die Amalekiter Er 17 um den Beſitz diefer Quellen: 10 
gegend drehte; vielleicht bing aud der Zug Sauls 1 Sa 15 damit zufammen, daß 
die Amalefiter diefe Befisfrage im N. wieder geitört hatten. Doch giebt uns die 
jegige Geſtalt unjerer Nachrichten feinen Aufſchluß darüber, Die Befchaffenbeit des 
Yandes lehrt aber, daß es obne diefe Quellen für den Befiger feinen Wert bat, ſowie 
daß ber Kampf um das Yand ein Kampf um dieſe Quellen ſein muß. Die Amalekiter, 45 
in deren Bereiche fie nad 1 Sa 27,8; 15,70. S. 694, » ff.) lagen, werden fie im Altertum 
ebenfo eiferfüchtig geführt baben, wie beute die beni “azzäm ober “azäzime-Beduinen. 

Endlib fallen in das Gebiet des N. die Brunnen, die Gen 26, 19-22 die Sklaven 
Iſaaks gegraben haben follen, namens Eſek, Sitna und Nebobotb. Zu den beiden leß: 
teren haben Robinſon I, 324 ff. 332 und Palmer 296f. die Namen wädi schutön mit 0 
Nuinen (oder wädi schutnet er-ruliöbe) und er-ruhöbe, Nefte einer alten Stadt mit 
Brunnen etwa 30km ſüdweſtlich von Beerjeba, verglichen. 

Von der Yage der bier bebandelten Yandjchaft leitet fich ein anderer, allgemein geo— 
graphiſcher Sprachgebrauch des Wortes N. ber, der den Bewohnern Kanaans eigentümlich 
ft. Wie der Ausdrud 2) — rl häufig Weſten bedeutet, jo bezeichnet 23: Die ** 55 
Hüunmelörichtung (Sen 13, 14; 14; Wu 35, 5; Joſ 11, 2 2, 15,4; 17, 9%; 
21, 27. Die gefuchte Sprache gi Danielbuches gebraucht N. jogar für Iabpten 3 
11. 5ff. und aud in der rätjelbaften Überſchrift Jeſ 30, 6 haben einige Gelehrte dieſe 
Bedeutung finden wollen. 1 Sa 20, 41 iſt jtatt >37 nad der LXX zu leſen 235877, 
Erdhaufen, Steinbaufen. Guthe. wo 
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Necho ſ. d. A. Agypten BB IE. 214, aiff. 

Nehemia. — Nachdem in Bd V S. 500ff. unter Esra und Nehmia die bemerfens- 
werteſte Litteratur (füge Hinzu: MNikel, Die Wiederherſtellung des jüdiſchen Gemeinweſens 
nach dem babyloniſchen Exil in Bardenhewers bibliihen Studien V, 2. 3, 100 und dazu 
ThLBl XXII, ©. 149— 151) angegeben und über die biblifche Duelle nadı Tert und Kom: 
pojition ausführlich) gehandelt worden, bedarf es bier nur noch einer kurzen Erzählung über 
den Mann, der im Unterjdjiede von dem Zeitgenofjen Serubbabels mman: Est 2, 2; Neh 
7,17 und von feinem eigenen FraTr 73 muarız Neh3, 16, den Namen san 32 mmarız (Neh 
I, 1; 10,2) und die MAıntstitel "MET (Meh 12,26) und Natel aizr (Neh 8,9; 10, 2) führte, 
wie feiner Beit Serubbabel (Haga 1, 1. 14; Esr 5, 15 und” Eär 2 ‚= Neh 7, 65). 

Was diefe Titel anlangt, jo it der erfte dem Sinne nad fo viel wie Bezirks: oder 
Provinzchef (Zrapyos), dem Urjprung nad wahrſcheinlich babyloniſch oder doch ſemitiſch; 
der zweite wahrjcheinlich ein perſiſcher Würdename, der den fönigliben Bevollmächtigten 
bezeichnet, wenn auch de Yagardes antaregsathra (Spmmilta 1, 60) mir ſehr zweifel: 

5 baft iſt. Die Juden baben (jo Ibn Esra) durch Ableitung dieſes Sitels von aramäifchem 
BELLE Vollmacht haben“ den gleichen Zinn erreicht, außerdem aber ihm mit dem Wein: 
ichentenamte des Nehemia witzig fombinierend von "MT und NMS abgeleitet (Didduſchin 
K. 4) und von dem gedeutet, der die Erlaubnis hatte, von beidnijchem Weine zu trinfen. 
Was die Namen betrifft, jo ift der des Waters TI2T (Sept. "Ayakla 3.B. nad e.A,, 
oder urjprünglicher geAxiov, yeixias nad c. B., Lucian u. Vulg. was jonit [f. 2 Kö 22] 
hebräiſchem entſpricht) in der mafforetifchen Ausſprache behandelt, wie wenn er 
aus dem Perf. >>7 und „Jahwe“ gebildet ſei; aber nach der Redensart ? 7777 „auf je: 
manden barren“ (el 8, 17; Zepb 3,85 Hab 2,3) iſt er zweifellos urfprünglich gemeint 
als 72 77 (reip. nEn) „barre des Hern“, tie auch Böhme erfannt bat (ſ. Ryſſels 
Bearbeitung des Bertheauſchen Kommentars S. XXXII); der Name iſt alſo dem Sinne 
nach dem anderen >87? — >8> 577 ‚warte auf Gott” zu vergleichen. Schwieriger iſt 
die Korm des Namens ** 7: zu erklären, nicht war den Konſonanten nach: denn wie 
im Namen E72 („Gott ift) voll Troftes“ oder "2: Neuavı (Neb 7, 7) („Gott) hat 
mich getröjtet“ Liegt auch bier ausgedrückt, Jahwe hat getröftet“ 7 27, wie in dem 
Namen des Bruders Nebemias "7 „Jahwe bat, Gnade erwieſen“ mm 371: wohl aber 
die Vofalifation, wenn man fie mit 77273, reg vergleicht. Es icheint, daß bei der 
Vokaliſation, ebenſo wie in mu das bebräifche Piel CIE einem Dal CE, fo bier das 
aramätjche Biel S72 einem Dal 277 mit intranfitiver Ausiprache gleichgeſetzt und dann nach 
der Analogie von 7-77 mit Unterbrüdung des + der erften Silbe und Kürzung des zweiten 
Vokales 7727: hervorgebracht worden iſt. — Daß Hakalja und fein Sohn Nebemia 
Prieſter geweſen, wie der Syrer und der Araber (| Bd V 5.502) aus falſcher Deutung 
des Titels Hattirsatha entnabmen und die Wulgata mit ibrem iussit sacerdos Nee- 
mias jtatt Zxdievoe» robs leoeis Neswias 2 Mak 1, 21 zu betätigen jcheint, kann, 
wie bon Rambach erkannte, nicht aus Neb 10, 9 geichloifen werden, wo die Worte 
„dieſes find die Prieſter“ fichb nicht auf den von den folgenden Subjeften dur jeinen 
Titel IPENT abgeichiedenen Nebemia (v. 2) mit bezieben fünnen. Wobl aber ſpricht 
entſchieden dagegen, daß Nehemia 6, 11 von feiner perſönlichen Nichtberechtigung in den 
Tempel einzutreten gewiſſer überzeugt iſt, als von der Echtheit des prophetiſchen Wortes, 
das ihn dazu einlud. Viel wahrjcheinlicher ift die ſchon im Altertum gelegentlich zu Tage 
tretende Vermutung, dab Nebemia, der jedenfalls einer vornebmen jerufalemischen Familie 
entitammte, zum Geſchlechte Davids gebörte. Denn er nennt Nerufalem „die Stadt des 
Begräbniffes meiner Väter” (2,3. 5); man bält es für mwahrjcheinlich, daß er ſich unter 
Beltätigung propbetifcher Stimmen zum Könige proflamieren werde (6, 7); und endlich 
erklärt ficb die Stellung und Gunft Nebemias am perfiihen Hofe bei der Neigung der 
Großkönige, Ablömmlinge entthronter Fürſtengeſchlechter um ihre Perſon zu haben (Da 
1,3 nam som: und Jeſ 39, 7) am leichteften, wenn er dafür galt, unter den Fürſten 
Judas feine Ahnen zu baben. Nur unter diefen Umftänden ift es nicht befremodlich, 
daß Nebemia der Israelit die Verfbuldungen, die Nerael ins Unglüd gebracht baben, 
die er bufifertig befennt (1, 7), als ſolche bezeichnet, die die Kinder Israel und er und 
jeines Waters Haus auf jich geladen haben (v. 8). daß wir hierüber und über die Vorgänge, 
die ihn zum Höfling des Artarerres (J Longimanus, ſ. unter Esra BB VE. 516 u. 518) 
gemacht baben, feine direkten Ausfagen mehr befisen, bat feinen Grund in der Organi- 
jation des großen Geſchichtswerkes Chron- — Esr—Neb. Vermöge derfelben konnte erſt von 
dem Augenblide an die autobiograpbifche Erzählung des Nebemia dem Verf, die Laſt 
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des eignen Berichtes abnebmen, wo feine Perſon für die Schidjale der Neitaurations: 
gemeinde im beiligen Yande entjcheidende Bedeutung gewann, 

Es war im Kislev des 20. Jahres des Artarerres — 445 v. Chr., daß Nebemia 
im Königsihloffe zu Suſa von feinem Bruder Hanani und von einigen Juden, oder rich: 
tiger: von aus Juda gefommenen und durch jeinen Bruder Hanani bei ibm eingeführten 6 
Yeuten, von der üblen und jchimpflichen Lage börte, in welcher die heimiſche Gemeinde 
ſich (feit dem nad Esr 4, 17 ff. den Übermut ihrer Feinde begünftigenden Erlaſſe des 
Artarerres j. meine Geſchichte Israels ©. 252ff.) befinde, und wie fie es nicht habe ver— 
bindern fönnen, daß in die Mauern Jerufalems Brefchen gelegt und ihre Thorgebäude 
in Brand gefteckt wurden (1, 1-3). Ergriffen von dieſer jchmerzlichen Kunde rang er 
fib in mebrmonatlichem Faften und Beten (1, 4) zu dem Entjchlufje durd, deſſen Aus- 
führung 8. 2, 1ff. berichtet wird. Da nämlich das Gebet (v. 5—11), weil es für 
„beute“ Gelingen jeines wagbalfigen Schrittes beim Könige von Gott erbittet (v. 11), 
als Abſchluß jeiner Falten aufzufafien iſt, und da bie Morte Tor pw mm u im 
Unterſchiede von 27 pw N und bon 727 pw TR offenbar jagen wollen „an 
mich war die Reihe gefommen, das Amt des Mundſchenken zu verwalten“, jo muß man 
den Tag, an dem er jo betete, und den (wahrſcheinlich eriten) Nifanstag, an dem das 
Amt des Mundjchenfen ibn zum erften Male feit dem Kislev in den unmittelbaren per: 
jönlichen Verkehr mit dem Könige brachte, für identiſch anſehen. Um den König zu teil» 
nebmender Frage zu veranlaffen, reichte er ihm den Becher in einer für ihn auffallenden 0 
Weiſe. Bisber batte er dabei nie gekniet (2, 11. 5355 27a & ftatt des unver: 
jtändlichen „=); dieſesmal fiel er in die Knie, ebe er den Becher erbob y ibn dem 
Könige reichte (betrachte . als übel entzifferten Reit von ausgefallenem 22 >2 77287), 
Das machte den König in Verbindung mit dem fummervollen Gefichte, das er zu jeben 
befam, jtußig; jo dat er den Nebemia darauf direft anredete. Wenn diefes auch im: 
Tone des Vorwurfs über das Verdrieplichbliden als einen Verſtoß gegen die Etiquette 
geſchah — denn Neb. erjchraf darüber (2, 2”) — fo gab die Notwendigkeit einer recht 
fertigenden Antwort ibm doch die erſehnte Gelegenbeit, das Unglüd Jeruſalems als eine 
Scändung der Gräber ſeiner Väter und darum als genügenden Grund ſeines Unmutes 
auch für die Empfindung des Königs zur Sprache zu bringen (v. 3) und auf deſſen so 
Frage, was er denn mun (lies F2 ft. * in v. 4) verlange, unter jtillem Gebete, weil 
im Bewußtjein der Größe und Bedeutung des Werlangten, ibm die Bitte vorzutragen, 
als föniglidber Yegat mit dem Auftrage der Wiederberjtellung nad Jeruſalem entjandt 
zu werden (v. 5). Denn daß jeine Miffion die eines außerordentlichen Yegaten war, 
beweift die ‚srage des Königs nach der Yänge der Zeit, die er abweſend zu fein gedente, 
und die Bezeichnung des Termins jeiner Wiederkunft, mit welcher N. darauf antivortet 
(2, 6). Wenn er alfo nachber 12 Jahre als Pecha in Juda fungiert (5, 14), jo müfjen 
wir in Ermangelung ausdrüdlicher Angaben ſchließen, daß zu dem anfänglichen Kom: 
mifjortum die Gnade des Königs jpäter die Bekleidung mit dem dauernden Verwaltungs— 
amte des Pecha binzugefügt bat. Ausgeitattet mit königlichen Geleitsbriefen an die Prä- 10 
fetten von Eberhannahar, mit Vollmacht aus dem föniglichen Forſt das nötige Baubolz 
zur Herftellung der Thore und Mauern der Stadt, ſowie der Amtswohnung des N. zu 
bezieben (in 2, 8 ift 27 ebenfo wie 7, 2 materiell identifch mit „der Stadt”, mit 
„Jeruſalem“, aber ein amtlicher Würdename für jie als Stadt früber der jüdiſchen, jest 
der perfifchen Könige, die in ibren Beamten dort rejidieren; ferner iſt jtatt mı2> zus 
ichreiben Mi>2 in demfelben Sinne wie 2, 5, und der Nelativfat „welche bergeitellt 
werden jollen“ auf „die Thore der Bira zu beziehen“), endlich gededt dur eine vom 
Könige mitgegebene militärische Eskorte (2, 9) kam N., wir wiſſen nicht, nach wie langer 
Neifezeit, doch ‚Sicher vor dem Anfang des 5. Monates in Nerufalem an (2, 11). Aber 
erſt nach drei Tagen, nachdem er heimlich auf einem unauffälligen Ausgange (daber nur so 
wenige Begleiter, und dieſe unberitten mitnehmend, 2, 12) bei Nacht die Mauer und 
insbeſondere die Stellen in Augenſchein genommen hatte, wo Breſchen (I. D’ETE SS TUR 
v. 13) und die Thore durch ‚Feuer zeritört waren, forderte er unter nachdrüdlichem 
Appell an das nationale Ehrgefühl die Juden auf, die Mauern Jeruſalems wieder ber: 
zuitellen; zugleich ermutigte er fie durch Mitteilung der glüdlichen Fügung, die ibm für fein 55 
Werk die Gunst und Gutbeifung des Königs verichafft batte (v. 18), dem böfen Scheine 
rebellifcher Unternehmung energiih Troß zu bieten, welcher dem früberen Verſuche mit 
Erfolg angebeftet worden war, und auch jet wieder auf ihr Worbaben geworfen zu 
werden drobte (2, 19. 20). ie jebr er den Eifer zu entfachen und wie Hug und ener: 
giſch er ibn zum praftijchen Erfolge zu leiten verjtanden bat, kann man einerjfeits aus 0 
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dem Bilde der Bautbätigleit entnehmen, das uns das 3. Kapitel darbietet (zu deſſen 
materieller Erklärung Ryſſel a. a. O. mit aufßerordentlibem Fleiße alles Beachtens- 
werte zufammengetragen bat), und aus der Kürze der Zeit, in welcher Serufalem zu 
einer gefchloffenen und wehrhaften Stadt twiederbergejtellt wurde. Der Mauerbau jtellt 

5 fich dort dar als ein Gemeindewerk, an dem ein beitimmtes Stüd vollbracht zu baben, 
ſich die vornehmen Familien, die Standes: und Berufsgenoſſenſchaften, die Zünfte, die 
jüdifchen Gemeinden der Landorte zur Ehre rechneten. Und mas das andere anlangt, 
jo jagt Neb 6,15, daß der 25. Elul, an welchem die Mauer vollendet wurde, der 52. Tag 
des Bauens getveien ſei (über die Daten des Joſephus |. u.). Die daran gejhlofjenen 

10 Worte: „und als alle unfere Feinde das hörten, gerieten fie in Furcht“ (iprih: RO — 
xal &poßıjdnoav, da jonit der Nachſatz fehlen würde), d. b. es verging ihnen der Mut 
zur Fortſetzung ihrer bisherigen Feindſeligkeit, „denn alle Heiden um uns ber jaben es 
(ftelle wor oma >> wieder her "872, was mit R;R borber, verwechſelt und deshalb 
ausgelaffen worden ift) und erftaunten gewaltig darüber (I. R>E” ft. Per) und faben 

is ein, daß von Gott ber diejes Werk zu jtande gebracht ſei“ verraten mit dem Gefühl der 
dankbaren Freude in der Seele Nebemias über das Gelingen des ihm von Gott einge: 
gebenen Planes (2, 12) überhaupt, zugleich das des Triumpbes über die Hindernifie, 
welche teils offene ‚seindfeligkeit neidiſcher ehrgeiziger Nachbaren, teils die inneren Zu- 
itände in der Gemeinde feinem Werke bereitet batten. 

20 Was jene anlangt, fo war fih N. von Anfang an betvußt, daß die Ausführung 
Be Vorbabens die politiihen Pläne der Gegner feines Volkes durchfreuzgen werde 

‚ 10); ſie jtellten es gleich beim Beginn unter den Verdacht einer rebelliihen Be- 
ne gegen den Großkönig (2, 20) und fuchten durch Hobn und Spott über die ver: 
gebliche Arbeit Unzufriedenheit unter den Arbeitern zu erweden (3, 33-37); als aber 

23 trogdem der Bau fortichritt und das Exreichte den Eifer um bie Vollendung ftärfte 
(3, 38), beſchloſſen fie, mit feindlichen Überfülien den Fortgang zu ftören und den N. 
in eine baltlofe Stellung zu bringen (4, Je BR u militärische Gegenmaß: 
regeln dieſer aber zu treffen und je — er —— perſönliche Liberalität und Fürſorge 
den gemeinen Mann zu gewinnen wußte, deſto eifriger trachteten ſie nun danach, dieſe 

0 PBerjon zu beſeitigen, ſei es durch einen Handſtreich bei einer mit freundlichen Erbietungen 
erlifteten Zufammentunft außerhalb Jerufalems (6, 1 ff.), fei es durch ntriguen in Neru: 
jalem jelbjt, welche darauf abzielten, den N. zu — zu verlocken, die ihm den 
Nimbus des aufrichtigen Gottesknechtes geraubt hätten (6, 12. 13). Beſonders nambaft 
macht N. von dieſen Feinden an eriter Stelle Sanballat, — Tobia und Geſchem 

35 oder Gaſchmu. Von dem letzten iſt zu vermuten, daß er die Intereſſen der vom Süden 
und Südweſten in Judäa eingenijteten Nachbaren vertrat; dom ziveiten, der mit zwei 
vornehmen jüdiſchen Familien durch Heiraten eng vertvandt war und mit vielen Juden 
in beſchworener Freundfchaft Stand (6, 18), der, wenn ich mit meiner Vermutung zu 13,4 
recht babe (Geſch. Israels ©. 262), feine Kleinodien beim Tempel in Depöt gab, baß 

40 er ein in ammonitiſchen Dienſten ftehender, das Uferland_des Jordans verwaltender Mann 
jüdischer Abkunft war; vom erjten dagegen, daß er als Oberpriefter in Samaria Autorität 
genoß und nad) feinem Namen (San = der Mondgott, der in Harran verehrt wurde) und 
dem Zuſatze 777, welcher „der Harranier“ auszuſprechen iſt (ſ. Geſch. Israels S. 263) 
der Prieſterfamilie zugeordnet werden muß, melde nad 2 Kö 17,28 die "eigiöfe Pflege 

45 der Samariter wahrzunehmen berufen war. Wenn in ibm die alte ehrgeizige Eiferfucht 
Epbraims auf Juda lebendig war, jo begreift ſich am leichteſten, daß er Familienverbin⸗ 
dung mit dem jüdiſchen Hobenpuiefter ſuchte (13, 28), daß aus Jeruſalem verjagte Prieſter 
bei ihm Aufnahme fanden, und daß er am hartnäckigſten die Autorität Nehemias zu 
untergraben und ſein Werk der Abſchließung des neuen Juda zu hindern ſuchte. 

50 Die inneren Hinderniffe, die es zu befämpfen galt, beftanden teils in der Mutlofig: 
feit, welche die Schwere des Werkes (4, 4) und die dabei zu fürchtenden, durch über: 
triebene Gerüchte als unüberwindbar vorgemalten Angriffe der feindjeligen Nachbaren 
erweckten (4, 6); teils in der jetzt, wo alle wie Brüder zuſammenſtehen ſollten, beſonders 
hart empfundenen üblen pefuniären Yage der ärmeren Klafien; hatten diefe doch, um ibre 

55 Steuern zu bezahlen, ihre Grundjtüde verpfänden und ihre Kinder an ihre vermögenden 
Brüder als Sklaven verfaufen müfjen und ſahen fih nun unter dem doppelten Drude des 
Gemeindewerkes und der Forderungen der Gläubiger dem Hungerelend preisgegeben 
E. 5). „jene überwand N., indem er nicht bloß durch kräftigen Zuſpruch und kluge 
Schubmaßregeln den Mut der Bauenden belebte, ſondern mit den Seinen überall ſelbſt 

6 voranging, wo 08 zu wagen und zu tragen galt (8. 4). Diefe beijerte er, indem er 
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wieder unter eigenem Vorangeben in der opfertwilligen Verzichtleijtung auf feine Rechte, 
die Gläubiger zu einem generellen Schulderlaß bewog (5, 6-19). Bei dem allen konnte 
er ſich unbedingt verlafjen nur auf feine eigenen Leute. Denn jo fügſam die Vornehmen 
ſich auch äußerlich gegen den jegt in Gunſt ftehenden königlichen Yegaten erzeigten, jo 
gab es doch viele unter ihnen, die mit der Abjicht, zwei Karten in der Hand zu haben, 5 
beimlih ibre Verbindung mit den feindliben Rivalen fortjegten und ibnen Spionsdienfte 
leifteten (6, 17—19). Ja fogar propbetifch begabte und als Propheten angejebene Männer 
gaben ſich dazu ber, den unter joldhen Umjtänden des propbetijchen Zufpruches wohl be- 
Dürftigen Mann (6, 9:. „e8 wäre wohl an der Zeit getvefen, meine Hände zu ftärfen“ 
l. "m a& pn?) zu fchreden und irre zu maden (6, 14), ja in einem Falle unter ı0 
dem Scheine göttlicher Erleuchtung und eines wobhlmeinenden Rates zu einem für feine 
Autorität verderblihen Schritte zu verleiten. Hier konnte er feititellen, daß der Mann, 
dem er vertraut batte, mit Geld beitocdhen worden war (6, 10—13). 

Aber wenn mit der Schließung der Mauern die Ehre der Stadt wiederbergeitellt war, 
jo galt es nun ihr die Möglichkeit der Erbaltung in ihrer Ebre zu verjchaffen. Die im ıs 
Vergleich zu ihrer Größe nur fpärlich bewohnte und in geringem Maße wieder auf: 

baute Stadt mußte bevölkert werben (7, 4). Aud die darauf bezügliben Maßregeln 
ührt N. auf göttlihe Eingebung zurüd (7, 5). Dabei mußte das in der Vergangenbeit 
begründete Necht und der faktijche Beftand der zur Gemeinde gebörigen Bevölkerung 
berüdfichtigt werden. Daß Nehemia dazu die alten Urkunden erforſchte, zeigt der Ab: 20 
jchmitt 7, 6— 73, und dab er eine Volkszählung anordnete, jagt 7,5 ausdrüdlih. Die 
Vorbereitungen aber und die Durchführung diejes zweiten großen Werkes erforderten 
zweifellos eine längere Zeit, und es iſt wabrjcheinlich, da aus diefem Grunde er das 
Amt des Peha nadıträglic erbeten und übertragen befommen hat. Yeider ijt uns die 
Fortſetzung, welche das K. 7 in der Dentichrift des Nehemia hatte, nicht erhalten, indem 26 
der Vf. des Esr-Neh.buches von ihr abgebt und jene auf Grund der Esramemoiren be 
richtete große gottesdienftlibe Verfammlung im 7. Monate in den Vordergrund rüdt, 
welche Ir: zu einem Tage der Gejegesfreude gejtaltete, die jehriftgemäße Begehung des 
Laubenfeftes nach ſich z0g und jchlieglich in dem großen Beichtafte und Gelübde gipfelte, 
durch das fich die Gemeinde verpflichtete, im dem Gefetze Jahves zu wandeln und das so 
Haus ihres Gottes in feinen Rechten und Ehren zu erhalten (8, 1—10, 40). Daß Nebemia 
den Esra bei jener Verfammlung unterftügt bat, wird 8, 9 ausdrüdlich geſagt, und daß 
jenes Gelübde ſeinem Sinne entſprach, geht aus dem Umftande bervor, daß in dem Ver: 
zeichnis der Befiegelnden (I. mit Syr. Ar. 10,2: ENT TER ftatt >7) „Nebemia der 
Tirſchatha“ obenanfteht ; ja nad 13, 31 darf man ſchließen, daß ‚einiges, wie z. B. die 86 
Ordnung der Holzlieferungen 10, 35, auf ſeine ſpezielle Anregung in jenes Gelübde auf— 
— iſt. Aus dieſer unter anderem Geſichtspunkte orientierten Erzählung iſt aber 

in deutliches Bild über ſeine nach K. 7 zu erwartende Regierungsthätigkeit zu gewinnen. 
Wir erfahren hinter derſelben in K. 11, 1—2 nur, daß die Häupter des Volkes in Je— 
ruſalem Wohnung nahmen, und daß die übrige Bevölkerung durch das Yos ein Zehntel 10 
ihres Bejtandes zur Uberfiedelung nad Jeruſalem „der beiligen Stadt” ausjonderte. 
Das ift außerordentlich wenig im Vergleich zu der Ausführlichkeit, die der Anfang dieſer 
Erzählung verſprach, und zu der nach 5, 14 zwölfjährigen Dauer ſeiner Verwaltungs— 
thätigkeit als Pecha. Man könnte zwar in ſie noch die große Feier der Mauerweihe 
12, 27 ff. hineinlegen wollen, aber davon erzählt Nebemia jelbft nur in unmittelbarem 45 
Zufammenhange (877 2r2 13, 1) mit einem Vorlommnis, das diesjeits jener zwölf 
Sabre fällt, und binte einer — bei der Natur der eingeriffenen Unordnung ziemlich 
lang zu denfende — Abweienbeit Nebemias am perfifchen Hofe, wie es der NAusdrud 2v yp> 
13, 6 erlaubt. Die ganze Art, wie er ſich ausprüdt, erwedt die Vorftellung, daß er 
vom Amte des jüdischen Pecha in den unmittelbaren Dienft beim perfiichen Könige zurüd: 5» 
getreten, und nad geraumer Zeit gegen die Erwartung z. B. des Hoheprieſters Eljaſchib 
auf beftimmten Anlah und zu beitimmtem Zweck mit begrenztem Urlaub vom Könige in 
Jeruſalem wiedererſchienen ſei. Eben desbalb babe ih (a. a. D. 266) die Vermutung 
ausgefprochen, die Mauerweihe geböre in dieſe zweite Anweſenheit Nebemias, und zwar 
in das Jahr 430, welches ebenjo ein Sabbatbjabr war, wie das Jahr 444, in deſſen 5 
7. Monat wahrjcheinlich die großern ‚Feiern des Abjchnittes K. 8—10 bineinfallen. Was 
uns außerdem Nebemia aus der Zeit diejes zweiten Aufenthaltes von fich erzählt, find 
lauter einzelne Maßregeln der Zenfur und der Korrektur gegen Verlegung der von ibm 
und unter ibm getroffenen Ordnungen, wie jie die natürliche Trägbeit und Bequemlich- 
feit, die fi dadurch geniert fühlte, wie bei der Sabbatbsorbnung (13, 15 ff.), die auf wo 
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eignen Vorteil bedachte Yiebedienerei gegen die Ausländer (13, 4ff. und v.28) in Verbin— 
dung mit Sleichgiltigfeit gegen die Ehre des Gottesbaufes und jeine regelmäßige Be: 
dienung (v. 107.) und der Mangel an religöjem und nationalem Ebrgefühl (v. 23 ff.) 
troß des früher von ibm gewedten Eifers ſich wieder batten zu jchulden fommen lafjen. 
Abgejeben von der Mauerweibe, bei der er nicht fehlen wollte, dürfen wir feine Wieder: 
febr nach Jeruſalem daber aus der Abjicht einer Viſitation und einer joldhen Stärkung 
des von ibm in einer langen Amtstbätigleit Gegründeten und Georbneten ableiten, 
twelche geeignet war, feine gedeibliche Kortentwidelung aud für die Zukunft und die Zeit 
jeiner zufünftigen Abweſenheit zu jichern. 

Hiernab darf man das eigentliche Verdienſt des Nebemia darin eben, daß er 
das nationale Ehrgefühl der Gemeinde des Tempels und des Geſetzes geweckt, daß er 
Jeruſalem in den Stand geſetzt bat, der maßgebende Vorort und der feite, jelbftitändige 
Mittelpunkt für alle Glieder der Gemeinde im Yande zu werden. Zu der von Esra 
unternommenen Unterjtellung der Tempelgemeinde unter das der Diaspora wie der 

15 Kolonie in Juda gemeinfame Moſegeſetz fügte Nehemia „die nationalpolitifhe Organiſation 
derjelben als der Ampbiktyonie der bl. Stadt“. Seinem Charakter nad zeigt er ſich als 
ein Mann von lebbaftem Ebrgefühl und echter VBornebmbeit. Er bält auf jeine Ebre 
als Angehöriger feiner Familie, als Belenner des in Israel offenbarten und angebeteten 
Himmelsgottes Jahve, als Glied jeines beruntergefommenen und doch zu Großem be: 

2 jtimmten Volkes und fucht fein Volk zu gleichem Ehrgefühl emporzubeben. Seine wabre 
Bornebmbeit zeigt ficb darin, daß er jeinen hoben Rang, jein Amt und fein Bermögen, 
die ihm erlaubten, ſich als durchaus jelbititändigen und unabhängigen, nur feinem Ge 
wiſſen verantwortlicen Herrn in der jüdischen Umgebung zu zeigen, ganz in den Dienjt 
der Sache ſtellt, welche er zu feines Gottes Ehre und der Gemeinde Beſtem unternommen 

> bat; daß er fi durch feine Drobungen, Yäfterungen, Intriguen und perjönlibe Mühen 
und Entbebrungen aufbalten oder irre machen läßt; daß er mit Zurüditellung der eigenen 
Intereſſen großartige Yiberalität übt und wie er ftreng gegen ſich jelbit ift, jo auch mit 
ſcharfer Zucht gegen die Pflicht: und Ehrvergeſſenen einjchreitet. In dem allen iſt er 
bemübt geweſen, ein gutes Gewiſſen zu Gott zu bewahren, und wie um fein gutes Ge 
wiſſen feitzubalten, bat er im Angefichte Gottes, den er öfter anruft, am Ende jeines 
Lebens fein Werk und feine Erlebnifje noch emmal prüfend überblidt und davon eine 
jchriftliche Darftellung gegeben, welche den Yejern, für die fie zunächſt bejtimmt war, 
troß aller Gerüchte und Nachreden über feine ebrgeizigen Pläne und die rüdfichtsloje 
Härte feiner Amtsführung ermöglichte, wie er jelbjt mit dem Gefühle des Dankes und 

35 der Befriedigung auf fein Werk zurüdzubliden. Die Schrift übt ſchon als eine im AT 
jeltene Autobiograpbie einen eigentümlichen Reiz aus; ebenſoſehr aber durch die einfache, 
rein auf die Sache gerichtete Darjtellungsweije, bei der es unausbleiblich ift, daß die 
Spannung der Seele des Helden und Erzäblers auf das glüdliche Gelingen jeines großen, 
vielfach bedrohten und angefeindeten Unternehmens ſich auch dem Yejer mitteilt. Für das 

40 Nähere vgl. m. Geſch. Israels ©. 218-220 und 252—268, wo aud der größte Teil 
der bier angedeuteten oder vorausgeſetzten Tertesbefjerungen neben anderen für die Exegeſe 
des Buches wichtigen begründet find. 

Von gar feinem oder geringem Werte find die Nachrichten des Joſephus und der 
Apokryphen. Jener nennt den König von Perſien, dem N. als Mundſchenk diente, Xerres 

s (ant. 11,5, 6) und verfteht darunter nicht etwa Artarerres; denn diefen läßt er unter 
jeinem Namen in 11,6, 1 jenem Xerres folgen. Trogdem aber Xerres gar nicht jo 
lange regiert bat, jet er die Entjendung des Nebemia in das 25. Jabr feiner Regierung 
(11,5, 7), und die Vollendung des Mauerbaus, den er zwei Jahre und vier Monate 
dauern läßt, in den 9. Monat des 28. Jahres des Xerxes (11, 5, 8). Nach diejer Ver: 

co wirrung der Chonologie fann man fich ein Urteil darüber bilden, welcher Wert dem bei: 
zumefjen ift, wenn er Sanballat, „den Rutbäer” 11,7,2 von dem letzten Darius als 
Satrapen nad Samaria gefandt werden läßt, und 11, 8,2 den Schwiegerjohn San: 
ballat3 (durd feine Tochter Nikafo) aus der bobepriefterliben Familie zu Jerufalem, den 
er Manafje nennt, und der wegen feiner Ehe aus Jeruſalem vertrieben wurde, ald Bruder 

55 des Hobepriefters Jaddus bezeichnet, während N. (13, 28) ihn einen Nachkommen Jojadas 
nennt. Auf der anderen Seite jcheint die von mir vertretene Meinung, Sanballat jei 
nicht ſowohl als Satrap, denn als Oberpriefter zu denken, jo ſehr Joſephus ibn direkt 
als Satrapen bezeichnet bat, indireft durch ihn ſelbſt beitätigt zu werben, wenn er 
11,8, 2 erzäblt, Manafje babe dem Verſprechen Sanballats, er werde ihm von Darius 

co die Oberpriejterwürde verjchaffen, geglaubt und um jo ficherer diefes Amt bald zu er 
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balten gehofft, ald „Sanballat ſchon alt geweſen fer“. Wenn er im übrigen unter dem 
Eindrude der eigenen Erzäblung Nebemias ibn als einen gerechten, fein Volk Liebenden 
Dann cdarakteriftert und ihn durch das Prädikat auszeichnet (11, 5. 8) urnusiov alamıov 
abro »xarakınav a raw "leooooAUuw» reiyn, jo führt diejes fofort zu dem Sabe des 
Siraziden (49, 13): Neewiov Eni nolv TO urmuöovvor Tod Eyeioavros Nuiv teiyn 
nenıwrora xal ormjoavros nu)as zal uoykovs zal Aveyeipavros ra olzöneda Numv. 
Wenn in Pjeudoesra (ed. Fritzſche) 5, 40 Nonslodd] xai Ardaolas (denn o iſt nad) 
e ausgefallen), oder richtiger nah Yucian (den Gutbe in Kautzſchs Apofrupben bier 
nicht gegenwärtig gehabt hat) N. 5 xal ’Aragaodas erſcheint, und der Tirſchata ber 
eriten Rüdwanderung (nämlich Serubbabel) mit Nehemia identifiziert ift, jo bat das 
jeine Analogie in den Sept. codd. (f. Bd V, 514, 5ff.), welche den Tirſchata in Neb 7, 65 
nad 8,9 ala Nebemia zu erkennen durch den angenommenen Zujammenbang diejer 
Stüde verführt wurden. Auf diefelbe Jdentifizierung des Nebemia mit dem Tirichata 
Neb 7, 70 wird auch die gelegentliche Ausjage in dem Sendichreiben der Jeruſalemer 
2 Maf 1,19 zurüdgeben, daß Nebemia den Tempel und den Altar gebaut und durd 
Opfer eingeweibt babe. Denn „nad Perſien“ jind die Väter weggeführt (v. 19) und 
vom perſiſchen Könige wird N. nad langen Jahren nad Jeruſalem gejchidt, um dann 
das verjtedte Altarfeuer zum Opfer in der Geſtalt einer diden Flüſſigkeit holen zu laſſen 
(v. 207). Wenn diefes in der gemeinen Sprache Nepdal-acı] d. i. Naphtha beißt, N. 
es aber Nepdag in der Bedeutung xadanıouds genannt haben foll, jo liegt bier eine 2 
—— Etymologie vor, bei welcher Napda mit virto-ov oder -a — Reinigungswaſſer 
ombiniert und danach unter dem Borbilde von »&xtao reftifiziert wurde. Der Wechſel 

der Tenuis und Afpirata bat dabei ebenjowenig zu bedeuten, wie bei der Gleichung 
von griech. vagpda und aram. NZE: und NGE Von Nehemia und feiner Zeit, heißt es 
weiter, erzählen gewiſſe, auf feine Zeit bezügliche Schriften, unter anderen fpeziell auch diefes, 
„daß er die von den Königen und den Bropbeten handelnden Schriften und die Davids und 
königliche Schreiben über Stiftungen gefammelt und jo eine Bibliothek begründet habe“ (v. 13). 
Um dieſe Worte zu verftehen, muß man fich erinnern, dag Omar 27 me0 Eſt 2,23 im 
Griechiichen 7 Bıßkodjxn beißt, und daß nad) altpaläftinifcher Ordnung die jenen hebr. Titel 
tragende Chronik an der Spite und Esra-Nehemia am Schluffe der Ketbubim jtanden (f. : 
Chronik in Bd IV, 87, aoff.). In dem Schlußbuce jtechen als bedeutungsvoll die könig— 
liben Schreiben zu Gunſten des Tempels und Jeruſalems hervor; in dem Anfangsbuche 
bilden die Erzählungen über die Könige und allerlei Propheten die Hauptmaffe, und auf 
dasjelbe folgt der Pfalter Davids. Es iſt nicht zu — daß in der eitierten Schrift, 
der dieſe Nacdricht entnommen fein fol, die wirre Vorftellung berrfchte, wie die große: 
Synagoge, die den Kanon abſchloß, jo gebe auch die Gründung der „Kethubim“ auf 
Nebemia zurüd. 

Aus den geringen Nachrichten des Talmud, die man bei Hamburger (Wörter: 
buch 3. Aufl. I, 1892 unter „Nebemia“ und in Bd II unter „Tradition“ nachjeben 
fann, bebe ich als bemerkenswert die Stelle Sanbedrin 93b hervor: Nebemia babe . 
vieles gejagt, was Esras orte feien (vgl. Neb 7 mit Esr 2 und Neb 8—10). „Und 
was iſt der Grund, daß das Bud (sc. Nehemia, welches bei den Juden Gera beißt) 
nicht auf feinen Namen genannt ift? Desbalb weil er das Gute für fich ſelbſt in 
Anjprud nahm und weil er gejchrieben bat unter Bloßjtellung feiner Vordermänner.“ 

A. Kloftermann. 

Nektarind, PBatriarh von Jeruſalem ſeit 1661. — Le Quien, Oriens 
christianus III, 1740, &.520— 522, Sathas, Neoriinvızn Bihokoyia, 1868, S. 319 ff.; Le Grand, 
Bibliographie Hell&nique ou description raisonnde des ouvrages publi6s par des Grecs 
au XVII siöcle, an verjcdhiedenen Orten in ®d II, III, IV (1894—1895), ſ. Negifter. 
Sathas ei wi jih auf einen Bios Nrxraodor, der einer hernach zu nennenden Schrift des 
N. beigegeben war und von Ye Grand II, 404—407 neuerdings abgedrudt ijt. Vermutlich 
bat aud) das Wert des Dofitheus JTeoi tor &v "IevoooAtuoıs zarpıapyevoareo» mandes über 
N., doch fonnte ich es zur Zeit nicht einjehen j. Bd VIII, 697, 5—12, Vgl. noch das mir 
unbefannt gebliebene Wert eines Anonymus: "H Zxzinola "Iepoooltuw» zara rovgs reooapas 
tesevralovs alovas 1517— 1900, Athen 1001. 

Nektarius gebört nicht zu den biftorifch bedeutfamen Patriarchen von Serufalem. 
Er iſt bauptfächlich befannt geblieben durch ein Schreiben, durch welches er die Confessio 
orthodoxa des Mogilas empfiehlt und welches der erjten griechiſchen Drudausgabe der: 
jelben beigegeben wurde; ſ. dasjelbe bet Kımmel, Monumenta fidei ecclesiae orient. 

25 

I, ©. 45 ff, bei Mefoloras Lvupßodrm rijs Öododdkov dvarokırns Earinotas ro. io 
Real-Encyklopäbie für Theologie und Kirche. 8.9. XI. 45 
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A', 084. 370. 375, Ye Grand TI, 208 ff. Es iſt datiert vom 20, November 1662. Um 
Dieje Zeit war N. bereits Patriarch. Er wurde geboren 1605 und bie mit urfprüng- 
lidem Namen Nixolaos Ilekoriöns. Seine Heimat war Kreta. Er ſcheint von guter 
Familie geweſen zu fein und war wiſſenſchaftlich mannigfach intereffiert. Er beherrſchte in 
ſpäterer Zeit neben der griechiſchen die arabiſche, türkiſche und lateiniſche Sprache. Seinen 
— genoß er in einem — das von Sinaimönchen geleitet war, kam 
dann ſelbſt auf den Sinai und wurde dort Mönch, als welcher er den Namen Nexrdgios 
erbielt. In reifen Jahren („Teooaodxovra »al zuerre Ern telam") treffen wir ibn in 
Atben, wo er zaod Qsopliom Koovöakier Zuadjtevoe. Tbeopbilus Korydalleus war 
als Philoſoph Erneuerer des Ariftotelismus) berühmt, ift aber als Freund des Gprillus 
an zum Häretiker geitempelt | worden (j. über ihn Mb. Mever, Die tbeol. Litteratur 
d. griech. Kirche im 16. Sabrh., S 9) Um 1660 war N. in Angelegenheiten jeines 
Klojters in KRonftantinopel. Seine dortigen Freunde Ilenkten dann, als im Dezember 
1660 der Patriarch Paiſius von Kerufalem jtarb, die Augen des öfumenifchen Patriarchen 

s auf ibn als deſſen zwedmäßigen Nachfolger. N. war bereits wieder auf dem Sinai und 
eben jegt dort zum Abt gewählt. Auf der Neife nach Jeruſalem, um dort zara iv 
ävarder vovrileıar | jeine Weihe zu bolen, erreichte ihn die Nachricht, daß er zum Batriarchen 
der bl. Stadt erwäblt fei. Er wurde als folder im April 1661 geweiht. In der neuen 
Stellung befuchte er abermals Konftantinopel und befonders die Moldau, wo der Stuhl 
von Jeruſalem beträchtlide Güter beſaß. Nicht obne Intereſſe find feine Beziebungen 
zu Moskau, wo ein gewiſſer Yigarides ( Asıyagiöng), der als Metropolit von Gaza ab- 
gejegt worden war, in vem Nitonjchen Streit bei Zar Aleris Michailowitſch eine un— 
rübmliche Nolle pielte (ſ. Ye Grand, IV, S. 21, 28, 38ff.). N. ſcheint nur ungern die 
Würde eines Patriarchen getragen zu baben. Schon jeit 1666 betrieb er feine Ent- 
lajjung und 1669 treffen twir bereits den Dofitheus als feinen Nachfolger. Doc blieb er 
in ‚jerufalem, im Kloſter des "Aoyayyekos. Nur vorübergebend „floh“ er einmal vor 
den Umtrieben der lateiniſchen Möndye nad dem Sinai. Er ftarb nad Satbas „reoi To 
1680“, nad Ye Quien bereits 1675. An der Synode zu SJerufalem 1672 (f. den 
A. Bo VII, 703 ff.) nabm er teil und unterzeichnete mit ibre Beichlüffe (f. Kimmel 
I, 487). 

Satbas giebt ©. 320/21 ein Verzeichnis der Schriften des N. Am wichtigften it 
die dvrioonaıs mit der er den DEaeıs des Petrus, uaiorwg zav Ev TegoooAunos @ 
roomv, bezüglih des Primats des Papites begegnete. Erit Dofitbeus brachte Diefe 
Schrift zum Drud (und gab ibr den oben erwähnten los Des N. bei; es war die erite 
ZN, die in der 1680 von Dofitheus zu MNaſſy errichteten Druderei erſchien, 1682; 

Ye Grand II, 402). Pichler, Geſchichte der kirchlichen Trennung zwijchen dem Orient 
und Deceident L€ ©. 474-4181 bietet eine ſehr ausführliche Inbaltsangabe. Die Schrift 
ift eine der beten Kontroversichriften, gelebrt und maßvoll; fie bat aud Eindrud ge: 
madt. Ye Quien bat unter dem Namen Altimura eine Gegenfchrift veröffentlicht 
(Panoplia contra schisma Graeeorum adv. criminationes Nectarii, Paris 1718; 
j. Pichler). Intereſſant ift die : Demerfung des N. über den Unterjchied der Haltung des 
Griechen und des Yateiner: „Die Yaterner gleiben im Kampfe den entgegenlaufenden 
lärmenden, twie Vögel pfeifenden Trojanern, die Griechen dagegen den ernit, ſchweigend 
und bedächtig anrüdenden Achäern“. Bei Eus. Renaudot, Gennadii patriarchae 

5 Cpolitani homiliae de sacramento encharistiae, Meletii Alexandrini, Nectarii 
Hierosolymitani, Meletii Syrigi et aliorum de eodem argumento opuseula 
graece et latine, Paris 1709, S. 171—183 trifft man einen Brief, den W. an die 
Mönde des Zinat wider J. Claude (ſ. Ye Grand III, 259.) richtete. In der Abend- 
mablslchre war N., wie ſein Nachfolger Dofitbeus, jtrifter Anbänger der ortbodoren Yebre 
und aufs tieffte mit erregt durch Cyrillus Yucaris und die „calviniftischen” Betrebungen. 

F. Kattenbuſch 

Nektarius von Konſtantinopel, geit. 27. September 397. — Tillemont, Me- 
moires ete, IX, X, XI, Venedig 1732; Fabricius: Harles, Bibliotheca graeca 1X, 309, 
Hamburg 1804; ©. Nauicen, Jahrbücher der chriftlichen Kirche umter dem Kaiſer Theodoiins, 
Freiburg i. B. 1897; J. Kunze Das nicänifch-konftantinopolitanifhe Symbol, Leipzig 1898; 
ft. Soll, Enthufiasmus und Bußgewalt beim griehiihen Mönchtum, Leipzig 1898. 

Als während des Konzils von Konitantinopel im Nabre 381 Gregor von Nazianz 
auf den Bifchoftsftubl der Hauptjtadt verzichtet hatte (vgl. Bd II, 44,35 u. VII, 143,1fF.), 
wäblten die Synodalen, wie die Simode von 382 (vol. N) II, 45, ı6) Sagt, Zmi tijs 
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olxovuerizijs ouvodon (vgl. Bd xi, 21,28) wera xowijs Öuovolas bon’ Oyeor zal 
tob Veopıksordrov — οααν den Nektarius zum Biſchof von Konitantinopel 
(Theodoret 5, 19, 15 — Mansi III, 585D). Die „allgemeine Zuſtimmung“ wird 
man in Zweifel ie müfjen, wenn zur Zeit der Wahl die ägyptiſchen Biſchöfe jchon 
mit tagten (vgl. Bd II, 44,5). Denn Ddieje werden gedacht baben, wie ihre occiden— 
taliſchen Gefinnungsgenofien, die noch im Jahre 381 (Bd IL, 44, 51; Naufchen S. 1097. ; 
Herbit 381) in dem Briefe „Sanetum“ (Ambr. ep. 13 — Mansi III, 631 D) die Hecht: 
mäßigfeit der Wahl bemängelten (vgl. Bd II, 44, »f.). Wäre aus dem Briefe „Sanc- 
tum“, der ‚Flavian v. Antiochien (vgl. Bd II, 44, 20f.) consensione et consilio 
Nectarii gewählt jein läßt, mit Sicherheit zu folgern, daß die Bejegung des Stubles 
von Konftantinopel der von Alntiochien vorausgegangen iſt GRauſchen (S. 95,4), ſo 
fünnte man die Agypter noch als feblend denken (Bd IL, 44, 32); allein Gregors carmen 
de vita sua fpridt m. E. dagegen (vgl. Bd II, 44,31). Jedenfalls feßt das Edikt 
des Theodofius vom 30. Juli 381 die Einjegung des Nektarius [aber wohl auch ſchon 
das Ende der Synode] bereits voraus (vgl. Bd II, 45, 2 1). Die Geneſis der Wabl ı5 
it uns dunkel. Nach Sokrates (5, 8, 12) war Nektarius — „ein Mann von jenatorischen 
Geſchlecht, angenehmen Weſens und durchaus der Bewunderung wert, obwohl er Prätor 
(aljo Laie) war” — der Kandidat des Volkes; und das iſt glaublich, weil die Prätur 
in damaliger Zeit den, der fie mit obligater Yiberalität vertwaltete, populär machen mußte 
(vgl. Schiller, Kaiferzeit II, 40f.). Was Sozomenos (7, 8) ſich bat erzäblen laſſen — 
Nektarius, ein Mann fenatorifchen Gejchlechts aus Tarjus, der damals in Konftantinopel 
weilte, babe, im Begriff, nach feiner Heimat zurüdzufebren, von Divdor von Tarſus fich 
Empfeblungen erbeten, ſei in der Würde jeines Alters (? vgl. Gregor Naz. ep. 185, 
MSG 37, 304.A) dem Diodor ale geeigneter Kandidat erjchienen und von ibm dem 
Biſchof von Antiochien (Sozomenos denkt dabei wohl an Meletius! val. Marcellinus 
Comes ad annum 381 ed. Mommſen p. 61) empfohlen worden ; diefer habe dann, 
obwohl er die Kandidatur belachte, um Divdors willen den Nektarius als legten auf 
die Liſte der Kandidaten gejest, die Theodofius von den Bijchöfen einforderte, und 
Theodofius babe Nektarius erwäblt, obgleich diejer, wohl auch zu Diodors Überrajchung, 
ſich als ungetauft erwies; Nektarius fei getauft und noch im Tauffleide zo]: 
mp is ovrödov zum Biſchof gemacht —, das hat ſchon Tillemont (IX, 486 ff.) mit 
Pige bezweifelt. Die ‚Herkunft des Nektarius” aus Tarfus braucht mit der Sefchichte nicht 
zu fallen. Bedenklicher ſchon ift das an fich nicht unmögliche, aber auch nur durch 
Sozomenos [und den von ibm ſchwerlich unabbängigen Marcellinus Comes] verbürgte 
und in die Situation ſchlecht paſſende Neophytentum des Nektarius, die Vorausſetzung 5 
der fonjt anfprechenden Hypotheſe Kunzes (S. 32f), nadı welcher das jog. Nicaeno- 
Constantinopolitanum als Taufbefenntnis bezw. als das fein Taufbefenntnis wieder: 
bolende Spnodalbefenntnis] des Nektarius in die Akten der Spnode von 381 gekommen 
iſt (vgl. Bd XI, 28, 0). — Ein bervorragender Mann ift Nektarius gewiß nicht geweſen. 
Daß er mit dem Neftarius identisch ift, an den und an deilen Gattin Bafılius gelegentlich : 
des Todes ihres Sohnes einen Trojtbrief richtete (ep.5 u. 6 MSG 32, 237 ff.; vgl. 
ep. 290 p. 1027 ff.), it möglich (Tillemont IX, 486), aber nicht erweislich, ja wegen 
der Altersverbältnifje der beiden faum jebr wabrjcheinlid. Die Briefe, die Gregor von 
Nazianz an feinen Nachfolger richtete (epp. 88. 91. 151. 185. 202), laſſen trotz aller 
Komplimente vermuten, daß Gregor von Neftarius nicht entzüdt war (Tillemont IX, 
488); andernfalls bätte ‚fein carmen de vita sua auch wohl die Einſetzung des Vet. 
tarius erwähnt. Was Sozomenos den Neltarius gelegentlib (7, 10, 2) über fein Vor: 
leben jagen läßt, ift, wenn es zuverläffig tft, nur unrübmlich. Much aus feinem Epiſkopat 
ift nichts Rühmliches zu melden: für die Verhandlungen mit den Barteibäuptern im 
„sabre 383 (vgl. Bd V, 600,7) läßt er ſich durch den Novatianerbiichof Agelius beraten 5 
(Soer. 5, 10, 7ff.); bei der jonodalen Entjcheidung über das Bistum Boſtra (29. Sept. 
394 in Konitantinopel, Mansi III, 851 ff.; beſſerer Tert bei Leunclavius, Jus graeco- 
romanum ed. Freher, Frankfurt 1596 ©. 247 ff.; zum Tagdatum vgl. Raujchen 
©. 420), um das Gabadius (Mansi: Bagadius) und Agapius fich jtritten, iſt er Yeiter, 
aber nicht spiritus reetor; die in jeine Amtszeit fallenden Yeichenreden am Hofe bielt » 
für ihn Gregor von Nyſſa (vgl. Bd VII, 150, 57ff.); und daß er das „Bußpriejter”-Amt 
aufbob (Soer. 5, 19; Sozom. 7,16), iſt, wie auch dies Amt veritanden werden möge 
(vgl. Rauſchen ©. 537 ff.; Hol ©. 246 ff.), auch nach dem Urteil des Sokrates ſchwerlich 
teile geweſen. Das Ehrenvollite, was ibm macherzäblt werden kann, jagt Tillemont 
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(IX, 458), iſt, daß die Arianer 388 fein Haus anftedten (Soer. 5, 13,6; Rauſchen so 
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2.201 u. 205). Er jtarb am 27. September 397 (Soer. 6,2, 1) und ift im Orient 
bie und da als Heiliger angefeben (AS Mai II, 421B). Eine Nede auf den Märtyrer 
Theodor (vgl. AS 7. Febr., Febr. II, 23—37 u. 890—893 ; griechiſche Alten Analect. 
Boll. II 1883 ©. 359-367), die MSG 39, 1821-— 1840 gedrudt ift, wird von zahl: 
reihen Handichriften ibm zugeichrieben (Kabrictus:Harles IX, 309). Sie tft nicht ganz 
obne archäologiſches Intereſſe (vgl. p. 1832 A die „wöAßıa" av Edyalror d. i. der 
Einwohner der Stadt, da Thbeodorus fein Grab gefunden hatte, Anal. Boll. II, 367), 
ſonſt aber unbedeutend. Loofs. 

Nemeſius von Emeſa, um 390. — Ausgaben: Antwerpen 1575; Oxford 1671; 
Matthäi, Halle 1802; danach MSG 40; die lat. Ueberſetzung des Alfanus ed. Holzinger, 
Prag 1897, die des Burgundio ed. Burkhardt, Meidlinger Gymn.:Progr. 1891, 92, 96. — 
Litteratur: Die Borreden der Herausgeber jümtlih in MSG; Gvangelides, Nemefius und 
jeine Quellen, Berlin. Diſſ. 1882; Bender, Unterſ. über Nem., Seidelberg. Difi. 1898; Do: 
mansti, Die Biychologie des Nem. in Beiträge zur Gejch. der Phil. des MU. Bd 3, Miüniter 
1900; v. Arnim, Rhein. Muf. N. F. Bd 42; Bäumer, Wochenſchr. f. klaſſ. Philologie 1896; 
Burkhardt, Wiener Studien 1888, 89, 93 u. derj. Zeitſchr. f. d. öjterreih. Gymn. 1894, 96 
Vorbereitungen zu einer neuen frit. Ausgabe. 

Von Nemefius willen wir nichts als den Namen und den Bilchofsfis, Emeja in 
Phönizien, beides berubend auf der Überfchrift des Buches eol pioews dvdownov, 
wie die meisten Handjchriften fie haben. Gleichzeitige Zeugniffe fehlen. Grit Marimus 
Konfefjor im 7. Jabrbundert nennt Buch und Verfaflernamen. Weder der Nemejtus, an 
den Gregor von Nazianz Briefe gefchrieben, wie der ältefte Herausgeber Ellebodius und 
nach ibm verfchiedene wollten, noch der, an den Iſidor von Peluſium gejchrieben, können 
mit unferem Nemeftus zufammengebradht werden. Die Schrift zrepl pVoews jelbit giebt 
fein Datum über ihre Entjtebungszeit oder ihren Verfaſſer. Doc läßt ſich ihre Abfaſſung 
mit großer Wabrjcheinlichleit auf das Ende des 4. Jahrbunderts feftlegen, weil Apolli- 
narius und Eunomius namentlid genannt und befämpft werden, ebenjo die Chriftologie 
der Antiochener, jpeziell Theodors v. Mopjveitia, der vor 392 feine 15 Bücher de incarn. 
ichrieb. Yebterer wird obne Namensnennung refpeltvoll erwähnt, wie man von geachteten 
Zeitgenojjen redet (obx ebdoxia Toivuv Ö Toönos ts Evdoews, ds to raw Evödfon 
ardoonwv Öoxei cap. IIIMSG 40.607). Dagegen fehlt jede Beziehung auf jpätere 
Streitigkeiten, auf Eutyches und Nejtorius und der entjcheidende Ausdruck „zwei Naturen“. 
Nitter (Geſch. der chriftl. Phil. ID und nach ibm Zeller (griech. Phil. 3. Aufl. III, 2 
E. 458 Anm.) wollten die Schrift ins 5. Jabrbundert verweifen, weil die chalcedonenfi- 
ſchen Termini dro&stos, dovyyirws don der Vereinigung des Adyos mit der menjd)- 
lichen Natur vorfommen. Aber diefe laſſen fich als neuplatoniſche Schulausprüde, von 
Porphyr übernommen, erklären (Bender S. 25) und andererfeits gebraucht Nemefius ebenjo 
unbefangen noch »odoıs und xıpräraı, und die ganze Beweisführung: der Aöyos ver: 
einigt fich jo mit der vollen menjchlichen Natur, wie die Seele mit dem Leib, iſt jeden- 
falls nicht chalcedonenſiſch. Die Schrift iſt ein bemerfenswerter Verſuch, ein chriſtlich— 
pbilojopbiiches Lehrbuch der Anthropologie zu ſchaffen, daher die ge pe referierende 
Metbode. Unbefangene Würdigung belleniicher Geiftesarbeit neben entſchieden cbriftlicher 
Stellung ergeben jihb aus dem Zweck. Mofes und Baulus erfcheinen auf gleicher Ebene 
mit Ariftoteles und Menander (S. 511), die yoapali der Hebräer mit den yodunara 
der Hellenen (S. 783), aber eritere geben den Ausichlag. Bei entfchiedener Neigung zu 
platonifcher Präeriftenz und Seelenwanderungslebre werden Anftöße, wie fie Origenes 
gegeben (cap. III ©. 607), abgelehnt. Sonſt, bejonders in phyſiologiſchen Fragen, über: 
wiegt Ariftoteles und Galen. In der Menjchwerdung Gottes liegt der höchſte Beweis 
für die Vorfebung Gottes und die erbabene Beitimmung des Menſchen. Aber au die 
Einbeit und Harmonie der ganzen Schöpfung, Gore ia» elva zal ovyyerij tiv näcar 
»rioew mit Einſchluß des Menſchen (cap. I S. 508) — wird begeijtert gepriejen; Die 
Erlöſung als biftorijches Faktum iſt entiwertet, wie bei allen ſpekulativen Theologen, 3. B. 
Gregor dv. Nyſſa. Die Schrift ift ein Beweis, wie ftarf und voll im 4. Jabrbundert 
Ghriftentum und Hellenentum ineinander floſſen. Sie wurde fehr viel benügt, offenbar 

55 ſchon frübe unter dem Namen Gregors v. Nyſſa, mit dem fie auch viel Verwandtes bat 
(die Yilte der Benügung ſ. Bender ©. 7 ff). Insbeſondere im MA. genoß Nemeftus unter 
Gregors Namen bobes Anjeben, von ob. Damascenus bis Albertus Magnus und 
Thomas v. Aquin und bis zur Humaniftenzeit. Die oben angeführten lateinischen Über: 
jegungen zeugen davon; die des Alfanus ftammt aus dem 11., die des Burgundio von 
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Pifa aus dem 12. Jahrhundert. Ihnen ſchließen ſich an die Überſetzungen der Humaniſten 
Cono und Balla, ſowie eine altarmenische und eine italienische von 1509. 

(Möller }) R. Schmid. 

Neophyten. — Litteratur: Suicer, Thesaurus? II, 394 ff. 
Neophyten biegen in der alten Kirche feit mindeftens dem Anfang des zweiten Jahr: 

bunderts (ſchon 1 Tim 3,6) die neugetauften Chriften. Das Wort fommt im eigentlichen 
Sinn, in der Bedeutung „Friich gepflanzt“, in der LXX und fonft (vgl. Deifmann, Neue 
Bibelftudien ©. 47 f.) vor; im übertragener Bedeutung ift es bis jest nur als chriftlicher 
terminus technieus nachgewieſen. Übrigens war es nicht immer, oder nicht überall im 
Gebrauch. In manden Teilen des Orients, 3. B. in Syrien, ſcheint veoparoros ge: 
bräuchlicher geweſen zu fein. Es wurde fpeziell auf die Täuflinge angewandt während 
der oeto dies neophytorum, jo lange fie die weißen Taufgewwänder trugen, ſcheint aber 
auch allgemeiner die an Anctennität jüngjten Mitglieder der Gemeinde bezeichnet zu haben; 
wo ein einmaliger jäbrlicher Tauftermin, um Oftern, üblich war, werden wohl die Chriſten 
des legten Jahrgangs jo gebeißen baben. Die Neopbyten waren nicht im Befig der vollen 
firchlichen Rechte, vor allem war ibr paffives Wahlrecht befchränft. Die „apoftolifche 
Verordnung“ 1 Ti 3, 6, daß ein Neophyt nicht Biſchof werden fann, iſt oft wiederholt 
worden, 3. B. Syriſche Didasfalia e. 4, can. apost. 79; in e. 2 Nicäa 325 (er ift in 
das Corpus juris eanoniei aufgenommen als e. 1 dist. 18) wird das Verbot auf das 
Presbyteramt ausgedehnt; und ec. 10 Sardica 343 (im Corpus juris canoniei ec. 10 
dist. 61) beitimmte gar, daß ein Biſchof alle Grade, Yeltorat, Diafonat und Presbyterat 
durchlaufen haben müfje. Eine harte Vorfchrift, wenn man fich erinnert, daß man damals 
mit Vorliebe angefebene Berfönlichkeiten, die fich in hoben weltlichen Amtern oder ſonſtwie 
bewährt und ausgezeichnet hatten, zu Biſchöfen wählte, vielfach ohne darauf Rückſicht zu 
nebmen, ob fie Klerifer waren; und berühmte Beifpiele, wie das des Ambrofius (j. oben 2 
Bd I ©. 444) oder Syneſius (f. den betreffenden Artikel), die noch nicht einmal getauft 
waren, als man fie zu Bilchöfen wählte, zeigen, daß die Negel nicht überall galt oder 
dod Ausnahmen zulieg. Im Orient war man milder; Yuftinian beftimmte, ein Laie ſolle 
wenigſtens drei Monate lang Kleriter fein, ehe er Biſchof würde (Nov. 123 e. 1). Über: 
baupt fcheint man, wenn man den Titel Neophyt gebrauchte, zunächit nicht daran gedacht 
zu baben, daß er die nicht vollbürtigen Glieder der Gemeinde bezeichne. Die zahlreichen 
Srabjchriften mit neophytus oder veopatorog zeigen, wie großen Wert man darauf 
legte, wenn der Verjtorbene erit kurz vor dem Tode die Vergebung der Sünden in der 
Taufe erhalten hatte. Daber pflegten viele, die fich zur Gemeinde bielten, die Taufe bis 
zum legten Krankenlager zu verjchieben, wie fich ebenfalls aus den Inſchriften jchliehen : 
läßt (wgl. die Anfchriften im Museum Lateranense Wand XI; und die Indices im 
Corpus insceriptionum latinarum V. IX. X. XII, Corpus inser. graec. IV, Inser. 
graecae Siciliae et Italiae s. v. neophytus u. a.). H. Achelis. 

Neostadiensium admonitio. — De libro Concordiae quem vocant, a quibusdam 
Theologis, nomine quorundam Ordinum Augustanae Confessionis edito, Admonitio Chri- 
stiana: scripta a Theologis et Ministris Ecelesiarum in ditione Illustrissimi Prineipis Jo- 
hannis Casimiri Palatini ad Rhenum ... Neustadii in Palatinatu 1581; B. G. Struve, 
Ausführlicher Bericht von der Pfälziihen Kirchen=Hiitorie, Frankfurt 1721, ©. 301 ff. 359. 
371; N. Schweizer, Die prot. Gentraldogmen, Zürich 1854, I, 4915f.; 8. Sudhoff, Olevianus 
und Urfinus, Elberfeld 1857, ©. 432 ff.; H. Heppe, Gefchichte des deutichen Proteftantismus, & 
Bd 4, Marburg 1859, ©. 277 ff. 

Bon allen Gegenichriften, welche die Konfordienformel bervorrief, ift die Neosta- 
diensium admonitio die gründlichite: fie umfaßt 455 eng bedrudte Quartfeiten. Als 
nad dem Tode riedrihb des Frommen unter Kurfürſt Yudwig Stadt und Univerfität 
Heidelberg vorübergehend (1576— 1583) zum Lutbertum zurückkehren mußte, fanden die 
reformierten Theologen, an ihrer Spite Urfinus, in dem fleinen Gebiete des Pfalzgrafen 
Johann Gajimir, des geiftliben Waffenträgers feines Vaters, zu Neuftadt a. d. Haardt 
eine Zuflucht und an dem neubegründeten Gymnasium illustre Casimirianum eine 
Wirkſamkeit. Sie empfanden die Pflicht ibrer geichichtlichen Yage, die reformierte Theo: 
logie gegen das fich jetzt ſtreng und einbeitlich zufammenfafjende Yutbertum zu bebaupten. 
So jchrieb Urfinus in ihrem Namen feine Gegenjchrift wider die Konfordienformel. Einen 
Eindrud des Inhalts gewähren die Kapitelüberjchriften: 1. De persona Christi, verae 
doetrinae repetitio. 2. De coena Domini, verae doctrinae repetitio. >. Dilutio 
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accusationis falsae nostrarum ecclesiarum de quibusdam falsis dogmatibus. 
I. De autoritate Confessionis Augustanae. 5. De vera sententia Confessionis 
Augustanae. 6. De autoritate D. Lutheri. 7. De iniusta condemnatione no- 
strae doetrinae in libro Concordiae. 8. Monstratio falsarum assertionum in 
libr. Cone. 9. Monstratio antilogiarum libri Cone. 10. De processu Theolo- 
gorum in Concordiae negotio, et de magistratus christiani officio in contro- 
versiis ecclesiastieis. 11. De incommodis exsequutionis huius Concordiae. 
12. Epilogus de vera christianae Concordiae in ecclesiis constituendae ra- 
tione. — Die Differenzlebren, um welche fich alles drebt, find die Yehren von der Perſon 
Ghrifti, vom Abendmahl und allenfalls noch von der Prädeitination: die übrigen Stüde 
werden faum erwähnt. Von Chriſti beiden Naturen beißt es: unitas pariter et di- 
stinetas essentias, et essentiales proprietates, et operationes in aeternum re- 
tinent. Die unio personalis bejtebt nicht in reali transfusione proprietatum, sed 
in subsistentia et constitutione substantiae unius personae. Zur Abendmablslebre 
wird nachdrücklich feitgeftellt, daß die reale Gemeinschaft mit Chrifto fi nur durch den 
Glauben vermittelt, worauf fich dann die Folgerung gründet, daß an eine Gegenwart 
des Yeibes Chrifti, welche einen einfach mündlichen Genuß ermöglicht, nicht gedacht werben 
darf. Dem Präbdeitinationsartifel der Konkordienformel können die Neuftädter nur Un: 
klarheit und unrichtige Darftellung der Gegenlehre vorwerfen. Iſt doch in ber That die 
reprobatio das einzige, was die Konkordienformel im Vergleich mit der konſequenten 
reformierten Orthodoxie vermiſſen läßt: und gerade auf dieſen Punkt, fo gewiß fie ibn 
lehren, wollen die Neuftädter ſelbſt mindeitens fein bejonderes 6 zewicht legen. Höchſt 
inftruftiv für die Stimmungen der deutfchen reformierten Theologen find die Kapitel über 
die Autorität Yutbers und namentlich der Augsburgifchen Konfeffion: bei allem ehrlichen 
Zuſammenſchluß mit der deutſchen evangelifhen Art will man doch nicht an den Bud 
itaben eines Vartikularbefenntnifjes gebunden fein. So führt der Zwang der biftorifchen 
Yage zu evangelifch-freien Urteilen über die Belenntnisautorität und zu Harer Betonung 
des quatenus. Cine ähnliche, nur ausfübrlidere Ausſprache in dieſer Richtung bietet 
das wenig früber zu Neuftadt erichienene Buch des Cyriacus Herdefianus (Pſeudonym: 
Ambrofius Wolfius): Hiftoria von der Augsb. Konfeifion u. f. w. 

Kurz nad) der lateinischen Ausgabe der Admonitio erſchien eine noch ausfübrlichere 
deutiche, mit welcher dann auch der lateiniſche Text in Ursini opp. II, 486 ff. weſenilich 
übereinftimmt. Mehrere Gegenfchriften, wie namentlich die zu Erfurt von GSelneder, 
Chemnitz und Tim. Kirchner aufgefeßte Apologie des Rontorbienbuds empfingen ihre Ant: 
wort: Examen reeitationum D. Nic. Selnecceri 1582. Defensio Admonitionis 
Neustadianae contra Apologiae Erfurtensis sophismata ... 1586. Überhaupt 
befand ſich in den Kämpfen diefer Jahre das reformierte Hauptlager zu Neuftabt : auch 
eine Anzabl von Schriften der anbaltifchen und bremifchen Theologen find damals dort 
gedrudt worden. E. F. Karl Müller. 

Nephilim ſ. d. A. Kanaaniter Bd IX ©. 737,9 ff. 

y Nepommf ſ. Johann v. Nepomuf Bd IX ©. 306. 

Nepos, ein ägyptiſcher Biſchof vor der Mitte des 3. Jahrhunderts. — Duelle: 
Euſeb. RS VII, 24. Vol. Gennadius, De dogm. ecel. 55. — Litteratur: Tillemont, M&m. 
IV, 261 ff.; Wald, Kegerbijt. II, 152—167. Die Schrift J. ©. Schuparts, De chiliasmo 
Nepotis, Gießen 1724 (mir unbekannt), ward Anlaß zu einem Streit mit D. Peterſen. 

Von Nepos erfahren wir dur das 2. Buch des Dionyſius von Alerandrien reol 
dnayyekiov, ein Werk, das gegen eine Schrift des Nepos Meyxoc allnyooıorov (zur 
Sade vgl. ren. V,35, 1) gerichtet war. Was Dionyſius über dieſe Schrift berichtet, zeigt 
mebr, wie Die Origeniften die chiliaſtiſche Lehre beurteilten, al® was deren wirklichen 
Inhalt bildete. Sie erblidten in ihr eine Beifeitefegung des A. und NT.« und eine Wer: 
fübrung der Ginfältigen, über die Wiederfunft Chriftt und die Totenauferftebung nicht 
Hohes, jondern Irdiſches zu finnen. Die Anhänger aber des Chiliasmus in Arfinoe 
unter der geiftigen Führung eines Diafons Korakion faben in dem Werk des Nepos den 
unmiderleglichen Beweis für ein zufünftiges Reich Chrijti auf Erden und für ein rea- 
liſtiſches Verſtändnis der Apokalypſe geliefert und das göttliche Zukunftsgebeimnis offen- 
bart. Der Chiliasmus joll nadı Dionvfius dort jogar zur Separation ganzer Gemeinden 
geführt haben. Nach Gennadius bat Nepos zwifchen der Auferftebung der Gerechten und 
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der der Gottloſen zeitlich unterſchieden; neben den auferſtandenen Gerechten werde es 
während des Millenniums eine noch unbekehrte Völkerwelt geben, die ſich nach demſelben 
wider jene erhebt, aber von Gott vernichtet wird. Dionyſius giebt dem Nepos das 
Zeugnis eines durch Glauben und chriſtlichen Eifer bewährten, ſchriftkundigen — alſo 
offenbar durch exegetiſche Schriften ausgezeichneten — Mannes, der ſich beſonders durch 
die Dichtung geiſtlicher Lieder verdient gemacht, er muß damals bereits einige Zeit ge 
jtorben geweſen jein (yalumdlas 7 neygı vör nolloi av ddeipav ebdvnodrraı). 
Es handelt ji bier um einen Jujammenjtoß der altkirchlichen Eschatologie mit der durch 
Origenes zur Herrichaft gelangten Ipiritualifierenden Denkweiſe. Grinnert die Verjönlidı- 
feit und Stellungnabme des Nepos in etwas an die des Methobius (). d. A. ob. S. 25), To iſt 
dieſer letztere doch ſchon ſelbſt ſtark von Origenes beeinflußt. — Die Nepotianer des Ful— 
gentius (Adv. Pint. Arian. 2, MSG 65, 709) find, falls wirklich exiſtierend, ſicher nur 
überbaupt Chiliaften, ohne Zujammenbang mit Nepos. Bonwetſch. 

Nergal, babyloniſche Gottheit. — Litteratur: ai —— Monographie über 
Nergal in Roſchers Lexikon der Mythologie III, Sp. 250- — 9. Zimmern in Schrader, 
Keilinfchriften und das Alte Tejtament ?, ©. 412 fi. 

Nergal war der Stadtgott von Kutba. Der Kult von Kutba bat mit dem von 
Babylon (Marduf, ſ. Art. Merodah Bd XII CS. 643) und Borfippa (Nebo, ſ. Art. ob. S.690) 
von der aſſyriſchen Zeit an eine politische Trias gebildet, deren Sinn und Bedeutung 
noch nicht fetgeitellt iſt. 

Der Name Nergal (2 Ka 17, 30: die Yeute von Kutha machten den >372) wird 
in den aſſyriſchen Götterliften als Ne-uru-gal „Herr der großen Wohnung (d. i. des 
Totenreiches)* gedeutet. Sein Tempel E-Sitlam, deſſen Baugeſchichte wir bis in die ſog. 
erite Dynaſtie von Ur (ca. Mitte des 3. Jahrtauſends) verfolgen können, ift noch nicht 
wieder entdedt worden. Die konventionelle Annabme, daß der öjtlih von Babylon ge: &: 
legene Ruinenbügel Tel Jbrabim die Stadt Kutha birgt, entbehrt des Beweiſes. 

Nergal iſt die Gottbeit der verzebrenden Sonnenglut, dann Gott des Krieges und 
der Jagd, Gott der Seuchen (insbejondere der Fieber) und der Veit, vor allem Gott des 
Totenreiches. Sein Tempel ift das Abbild des Totenreiches, die Unterwelt beit geradezu Hutba. 

Nie Nebos Wirkfamkeit im Merkur fi offenbart, fo offenbart fich Nergal nach der 
Lehre der babyloniſchen Aitrologen im Saturn, dem Unglüdsitern, dem im jiebenftufigen 
Tempel die ſchwarze Stufe geweiht iſt. Später wechſelt Saturn mit Mars, der mit 
jeinem roten Yichte ebenfalls, wie z. B. die arabiihe Anſchauung zeigt, Unglüdsplanet 
ift. Die mandäifchen Manetenliften bezeichnen Mars mit 377° und >32 (die lettere 
Yefung nur in der noch ungedrudten Handicrift DeraSe de Malache, Pariſer Hand: 3 
jchrift fol. 76a, ſ. bei Nojcer 1. ec. Ep. 268). 

Als Gott der Glutſonne erjcheint Nergal dem Babvlonier in Löwengeſtalt verkörpert. 
Die Löwenkoloſſe in den Thorlaibungen beißen desbalb ur(nir?)-gallu und in der Be- 
ſchreibung der afivriichen Göttertupen (Zeitjchr. für Aſſyr. IX, 114 ff. veröffentlicht von 
G. Bezold) ſcheint Nergal_ unter der folgenden Beichreibung, die zu den Löwenkoloſſen 
ftimmt, zu figurieren: „Horn eines Stieres; ein Haarbüſchel rallt auf feinen Rücken 
berab ; Menſchenantlitz und Stärke eines... ., Flügel . . . feine Vorderfüße und einen 
Lötwvenleib, der auf vier Füßen (rubt)“. Da der Löwe den Nergal daritellt, Stimmt zu 
jeinem Charakter als Gott der Glutfonne. Der Löwe ift in ganz Vorderafien Symbol 
der Sonnenglut. Den beißeften Monaten Juli und Auguſt gebört das Bild des Löwen, 
die Sonne befindet jidh während der Hundstage im Zodiatusbilde des Yöwen, das jelbit 
die Sonnenglut des Hochjommers daritellt. 

Die Bekanntſchaft mit Nergal iſt wie die der anderen babyloniſchen Hauptgötter 
über den ganzen vorderen Orient verbreitet. in einem der Amarnabriefe (um 1450), 
der von dem König aus Alasia (Cypern) ftammt, beift es: „Die Hand Nergals, — 6 
Herrn, bat alle Yeute des Yandes getötet” (Keilinfchriftl. Bibliothek V, Nr. 25). — Der 
arabifche Tert der Chronologie des Biruni (192) bezeugt den Hottesnamen Nirghal für 
Sprien. — Nah Sidon war wirklicher Nergal:Kultus (vgl. auch S.691 50 ff. im Artikel 
Nebo die allerdings ſpäten Zeugniffe für Nebo-Verehrung in Phönizien) durd Asar- 
haddon gefommen und er bat jid dort lange erhalten. Eine aus jpäter Zeit ſtammende x 
Inſchrift im Grabe einer Sidonierin erwäbnt einen Oberpriefter (77>2”) des Gottes 
Nergal Freiherr von Landau, Beiträge II, phöniziſche Inſchriften Wr. 177). 

Nergal im Alten Teftament. — 28a 17, 30 bezeugt beim Bericht über das 
aſſyriſche Eril den babyloniſch-aſſyriſchen Nergal- Kultus. In einem Kommentar zum Ben: 
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tateuch beruft fib Nachmonides (12. Jahrh.) auf uralte Bücher der Heiden (er meint 
nabatäiſche Schriften), nach welchen die Kuthäer Sonnenfultus trieben (Babba Bathra 
Ya vgl. Herrichenfohn ron F20 ©.222). Das ift richtig, denn Nergal tft, wie oben 
gezeigt wurde, Sonnengott. Im Hinblid auf die israelifchen Erulanten galt den fpäteren 
Juden das Yand der Kutim als rein (im Gegenjag zum Heidenlande), vgl. Traftat 
Mikwot 6 (Herrſchenſohn a. a. OD. ©. 139). Andererfeit3 wurden die Samariter wegen 
ibrer Vermiſchung mit den Heiden verächtlih Kutim genannt. — Die rabbinifchen An— 
gaben zu 2 Ra 17, 30 bringen mwillfürlih den Nergal von Kutba mit, dem Bilde des 
Hahnes in Verbindung (f. Burtorf, Lexikon s. v. >32), weil der Hahn >37 beißt. 

10 HL 6, 4. 10 Scheint eine Spur der fiderifchen Beziehungen, die mit dem Namen 
Nergals verknüpft find, vorzuliegen. Wir jtimmen der Vermutung 5. Windlers, Altor. 
Forſch. I, 293 bei, wonach ftatt M7>372 vielmehr 2372 zu lefen ift. „Wer ift, der da 
bervorleuchtet qleich der Morgenröte, Schön wie der Mond, lauter wie die Sonne, furchtbar 
wie die Nergale?” Gemeint find die „Zwillinge“ des Tierfreifes, die dem Nergal ge: 

15 weiht find. 
Jeſ 35,7 it unter 27% (opp. 338) wohl eine Perſonifikation der Wüftenglut zu ver: 

jteben. Auch bier verbirgt fich der Gedante an Nergal. Eine babyloniſche Götterlifte 
jagt, Lugalgira (d. i. Nergal) wurde im Amoriterlande (Mar-Ki d. i. Amurrü) Sarrabu 
genannt (.. Zimmern 1. ec. ©. 415, der wohl mit Recht, wenn auch die Yejung Sarrapu 

20 möglich it, die Heranziebung des bebräifchen ITS ef 6 ablehnt). Er 
Der Name Nergals jelbit findet ſich noch in den altteftamentlichen Namen TERTS"37: 

Ser 39,3.13 — babyl. Nergal-Sar-ugur, „Nergal jhüte der König“, dem bei Berofus 
Nnoıykloapos entipricht. 

9. Zimmern fagt 1. ce. ©. 415: „ES ift ſehr wahrfcheinlih, daß die Geftalt des 
babylonischen Totenreich- und Fieberglut » Gottes Nergal in mehrfacher Hinſicht als 
das Vorbild des ſpätjüdiſchen, vom Gbriftentum obne weiteres übernommenen SHöllen: 
gottes zu gelten bat.” Aber wo redet das Chriftentum von einem Höllengott? Mt 10,28 
bezieht ih auf Gott felbft; Mt 25, 41 bezieht fih auf das Endgeriht. Ferner jagt 
Zimmern J. e.: „Speziell auch die Vorftellung vom Höllenfeuer könnte jehr wohl darauf 
zurüdzufübren fein, daß Nergal, der Gott des Totenreiches, zugleih als der Gott der 
glübenden Sonnenbige, der Fieberglut, als ein wütender Feuergott gedacht wurde.“ 
Sicherli gebört das Bild vom Feuer der orientalifchen Gedankenwelt an, ebenjo tie 
1 Sa 18 der Schreden vor dem Tode im Bilde vom altorientalifben Totenfluß aus- 
edrückt wird: „Die Bäche Beliald ſchreckten mich.“ Aber der religiöjfe Gedanke, der 
N im Neuen Teftamente mit dem Bilde vom Höllenfeuer verbindet, hat nichts mit Ba: 
bulon und Nergal zu tbun. In demfelben Sinne müfjen wir die Vermutung ablebnen, 
daß „zwiſchen gewiſſen chriftologifchen Vorftellungen und dem babyloniſchen Nergalkult 
eine Verbindung beſteht“ (l.c. ©. 387. 414). Chriftlihe Weltanſchauung iſt nicht ver: 
feinerte Mythologie. Alfred Jeremias. 

ao 
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40 Neri, Philipp, geft. 1595, und die Dratorianer. 1. Neriund das italie: 
niſche Oratorium. Anton. Gallonius, Vita Ph. Nerii (ital.), Rom 1600; aud) lat. Mainz 
1602 und deutjch durd; Aegid. Albertinus München 1611, zufammen mit dev wenig jüngeren 
Vita von Girol. Barnabei in ASB t. VI Maii, 460ff. — Spätere Neri:Biographien von P. N. 
Bacci (Rom 1622, 1645, 1703; deutſch durch Reiching, Negensburg 1859), von A. du Sauſſay 

45 (Epitome vitae Nerii, Tulle 1664), von Pösl (deutich, Regensburg 1847; 2.4. 1857), von 
P. Guerin (Vie de St. Ph. N., yon 1852), von Kardinal Capecelatro (S. Filippo Neri, 
2voll., Mailand 1884; deutjch durch Lager, Freiburg 1886 ; engl. durd) TH. U. Pope, 2 vols., 
London 1894). Vgl. die kleineren, mehr oder weniger nur für Erbauungsjwede gejchriebenen 
Lebensbilder von Kard. Wijeman (Panegyrie of St. Ph. N., London 1856), Bampini 

50 (8. F. N., discorso, Turin 1884), Komteſſe d’Ejtienne d’Orves (Saint Ph. de N., Paris 1900, 
zu der Sammlung Les Saints gehörig), Augqufte Freiin v. Pechmann (D. hl. Ph. N., Freibg. 
1901), F. Bazet (Vie etc., Albi 1902) ete. 

Ueber Neris Oratorium: Joa. Marciano, Memorie istoriche della Congreg. dell’Ora- 
torio, 5 voll., Neapel 1693— 1703 (Säkularſchrift, das erjte Jahrhundert oratorianifcher Ge: 

55 ſchichte darjtellend). Villaroſa, Serittori Fillipini, 2 voll., ebd. 1837—42 (Litteraturgejcichte 
der Kongregation). Jourdain de la Paſſardidre, L’oratoire de St. Ph. de N., Paris 1880. 
Adalbert Ebner, Propjt Seidenbufh und die Einführung der Kongr. des h. Ph. N. in Bayern 
und Dejterreich, Köln 1891. — Bal. die AU. „Ph. N.“ von Hilger 8. J. in KARL’ IX umd 
von Littledale in d. Encyl. Britannica; auch E. Sothein, I. v. Loyola u. die Gegenreformation 

so (Halle 1895), S. 198— 207. 

2, Berulle und das franzöfifhe Dratorium. Franzöſ. Biographien Berulles 
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von Germain Habert de Eerife (Baris 1646), Bifchof d'Attichi v. Autun (1649), M. Earaccioli 
(1746). — Diejes leptgen. Wert auch deutſch: „Leben des geijtreidhen Hard. v. B., Augsburg 
1772; Zabaraud, Hist. de Pierre de B., 2 vols., Paris 1817. Nourifion, Le card. Berulle, 
Paris 1857. Bol. auch Houfiaye, Le card. de Berulle et le card. de Richelieu, Paris 1875. 

Adry, Geſchichte der Oratorianer in Frankreich, herausgeq. v. H. Reuchlin in 3hTh 1859, 
N. Rerraud, L’oratoire de France au XVIIe et au XVIIIe sißcle, 2. &d., Paris 1866, 

Elonjenet und Ingold, Recueil de vies de quelques prötres de l’Orat. I: Genfralats de 
Berulle et du P. de Condren, Paris 1880. — Bgl. Herbit, Die litterar. Leijtungen der 
franzöf. Oratorianer: THOS 1835. Paul Lallemand, Essai sur hist. de l’&ducation dans 
l’ancien Orat. de — — 1887 (dazu d. Rec. v. Reuſch: THLZ 1889, Nr. 17). — Funk, 
A. „Berulle u. d. franz. Or.“ in KARL? II, 485 ff. 

Filippo Neri, * der Kongregation des Oratoriums, iſt einer der Heiligen der 
katholiſchen Kirche, welche überſtrömten von ungefärbter Liebe zu Gott und dem Nächſten, 
vielleicht der reichite an föftlibem Humor, rein von allem phariſäiſchen Sauerteige. Zu 
feiner echten Humanität wirkten aud Ort und Zeit feiner Geburt mit; denn er wurde 
in Florenz, und zwar im Zenith von defjen Kunftblüte, unter dem Medicäer-Papſte 
Leo X. am 22. Juli 1515 geboren. Heiterkeit und Sanftmut zeichneten ſchon den Knaben 
aus. Da feine frommen, gut bürgerlichen Eltern durch Feuersbrunſt ihr Vermögen 
größtenteils verloren, wurde der Jüngling um 1531 zu feinem finderlofen Obeim, einem 
reichen Raufmanne in St. Germano am Fuße des Monte Gaffino geſchickt. Ufters zog : 
er fich fchon damals zu den Benediktinern auf einen Berg oberhalb Gaëtas und feines 
Golfs zurüd, wo die Wunder der Natur in Yand und Meer mit denen der frommen 
Legende wetteifern. Nach einem edleren Erbe, nad der edlen Perle dürftend, entflob er 
den liebevollen Anerbietungen des Obeims, ihn zum alleinigen Erben feiner Handlung 
einzufegen, 1533 nad Rom. Hier ftudierte er Philoſophie und Theologie bei den 2 
Auguftinern, während er die Söhne einer angejebenen Familie erzog, das verwilderte 
Volt im Glauben unterrichtete, Kranke auffuchte und fich fafteite. Nicht fobald batte er 
jene Studien vollendet, als er feine Bücher zum Beften der Armen verkaufte, um nur 
allein Chriftum den Gefreuzigten dur brünjtiges Gebet recht kennen zu lernen. Er 
wurde von der göttlichen Liebe öfters fo entzündet, daß er rufen mußte: „Es iſt genug, : 
o Herr! halte ein mit den Strömen deiner Gnade!” In der Angit, feine Seele werde 
durch den göttlichen Geift aus feinem Leibe verdrängt, rief er einjt laut: „Weiche von 
mir zurüd, o Herr, weiche zurüd! ich iterblicher Menſch kann ein folches Übermaf 
bimmlifcher Freuden nicht ertragen. Siehe, Herr, ich fterbe, wenn du mir nicht zu Hilfe 
eilft!” Manchmal mußte er der inneren Flamme dur Aufreigen feiner Kleider Luft: 
machen. Er war 29 Jahre alt, als er fih am Pfingitfefte im Gebet um den bl. Geift 
fo überwältigt fühlte, daß er fich auf die Erde werfen mußte. Als er ſich wieder er— 
hob, fühlte er, daß ſeine Bruſt über dem Herzen um eine Fauſtdicke erhöht war. Dieſes 
blich ihm noch die 50 Jahre feines Lebens über; befonders bei bl. Handlungen oder beim 
Umarmen von Freunden wurde er vom Herzen aus am ganzen Yeibe getvaltig erfchüttert. 
Er ſah dies als die Urfache feiner häufigen Krankheiten an, lächelte über die Ärzte und 
fagte leife: „Ich bin durch die Liebe verwundet!” Doc befam er auch diefe Regungen 
feines Herzens ganz unter die Gewalt feines Willens. Bei feiner Sektion fand ſich auf 
Verfiherung der Ärzte ein völlig gefundes Herz, aber die zwei falfchen Rippen und die 
vierte und fünfte davor waren am Bruftfnorpel gebrochen und erboben. Näberes über 
dieſe und andere „organische Veränderungen“, welche fein asketiſches Andactsleben an 
ihm bervorgerufen baben ſoll, ſ. bei Görres, Chriſtliche Myſtik, II, ©. 5 ff., 64 ff. Auch 
im Röm. Brevier (beim 26. Mai) ftebt darüber zu leſen: Caritate Dei vulneratus 
languebat iugiter: tantoque cor eius aestuabat ardore, ut cum intra fines 
suos contineri non posset, illius sinum, confractis atque elatis duabus costulis, 
mirabiliter Dominus ampliaverit. 

Die Prieftertveibe erbielt er in der Laterantirhe den 23. Mai 1551. Mit den 
Stiftern des Nefuitenordens war er ſehr befreundet; aus der Mitte desjelben — 18 war 
die erite, begeifterte Generation — nabm er gewöhnlich feinen Beichtvater. Es war die 
Zeit, in welcher die römische Kirche aus ihrem Sinnentaumel ſich erbob und innerlich 5— 
ſtärkte. An der dadurch veranlaßten Stiftung von Brubderjchaften und ähnlichen kirch— 
lichen nftituten zur Hebung der Kirche und Nettung des balb beidnifchen Volkes nad 
Leib und Seele nabm er kräftigen Anteil. So jtand er obenan bei der Stiftung der 
Bruderjchaft von der bl. Dreifaltigkeit (della Trinita), deren Genoſſen bauptjächlich von 

— 

r — 

Krankheiten ſich erholende Arme und Fremdlinge in ihre Häuſer aufnahmen und pflegten eo 
(feit 1548). Jemehr Rom ſich im Glauben der katholiſchen Wölfer bob, deſto mehr 
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trat bei diefer Genofjenfchaft die lege der Pilger in den Wordergrund. Im Jubel: 
jabre 1600 wurden im Hoſpiz der Brüderjchaft 270000 Pilger meist je einige Tage be: 
berbergt, im Jahre 1650 ibrer 334000, im Jahre 1720 an 382000, dann nabn die 
Zabl der Pilger ab, bei dem Jubiläum von 1825 war es der Beberbergten wieder 
273000. Die angejebenjten Damen und Männer Roms, Päpfte und Yaien, verbanden 
bier die Wunden der Pilger und pflegten fie. Nod in neueren Zeiten wurden anglı- 
kaniſche bobe Offiziere und Staatsmänner in die Bruderichaft aufgenommen, was manden 
eine Brüde zur Konvertierung wurde. 

Air verweilen nicht bet dem, was Filippo mit anderen „Heiligen“ gemein bat, 3.8. 
den in Kirchen oder Katakomben durchbeteten Nächten. Er verfammelte Alte und Junge, 
Priejter und Yaien zu allabendlichen Andachtsübungen und Betrachtungen, welche jeit 
1556 eine charakteriftiiche Geftalt annabmen. Abends verfammelte man ſich in einem 
Betjale (Oratorium). Gebete, Vorleſen aus der bl. Schrift, aus Kircbenvätern, Märtyrer— 
geichichten, Gefänge, welche von dem gregorianifchen Geſang volkstumlich abtvichen, eine 

5 Art von Katecbifationen twechjelten miteinander ab. Nein Vortrag durfte eine balbe 
Stunde überiteigen; alles Nbetoriiche, alle Spisfindigfeit war entfernt. Der familiäre 
Ton war der Grundton. Aus den apologetifchen Vorträgen über Kirchengeſchichte, welche 
Cäſar Baronius bier zu balten beauftragt. ‚wurde, entitand deſſen großes Werf, die Ann. 
ecclesiastiei (j. d. N. Baronius, Bd II, ©. 415). Aus dem Schabe der Kircbenmufit 
wurde das anjprechendite beraußgenomineit, um jene Andachten zu beben. So entitanden 
die „Dratorien“. Noch jest werden von den Mitgliedern der danad jo benannten 
Kongregation bei Chiesa nova oder St. Marta in Vallincella in Nom, vom Aller: 
beiligenfonntag (1. November) bis Palmſonntag abends, ſolche beitere kirchliche Mufikftüde 
mit \nftrumentalbegleitung aufgeführt und zwar über biblifche Gegenftände, 3. B. die 
Schöpfung, den Auszug aus Agypten, Tod Mofis, über David, Ejtber, Daniel in der 
Yöwengrube, Tod der Maffabäer bis Chriftus am Ulberg. Ein Knabe fpricht dazwischen 
ein kurzes Gebet, einer der Brüder bält jtets eine kurze Anjprace. (Näberes bierüber 
bietet Frz. W. Böhme, Geſch. des Dratoriums x. (2. Aufl., Gütersloh 1887) ©. 18 ff. 

In allem galt ein freundliches Coge intrare,; es wurde nichts genommen, obne 
daß etwas Geläutertes dafür gegeben worden wäre, immer beitere Vordergründe mit 
ernftem Sintergrunde und tbätiger Ausübung ber Nächitenliebe. Die Woche ein paarmal 
zog Philipp —— il buon Pippo, wie ihn das Volt damals nannte, il Santo jchlecht: 
weg oder il apostolo di Roma nad) ipäterer Bezeichnung — mit feinen jämtlichen 
Andactsgenofien in die verwabrlofteiten Hofpitäler, um die Kranken zu reinigen und zu 
pflegen. Im Brubderbaufe verrichteten alle Brüder obne Ausnabme der Neibe nad alle 
für dasfelbe nötigen Dienſte. Noch zeigt man im Kamin die Anjchrift von der Hand 
des großen Kirchengeſchichtſchreibers: Caes. Baronius, cocus perpetuus. Dafür reinigte 
und ordnete ibm, während er in den Archiven forichte, beimlich Philipp mit Hilfe eines 
Nachſchlüſſels das Zimmer, bis Baronius, unverſehens heimkehrend, den brüderlichen 
Scherz wahrnahm. 

Filippo war überzeugt, ein fröhliches Gemüt ſei viel eher für die chriſtliche Tugend 
zu gewinnen, als ein melancholiſches, dem auch dieſe bald entleide. Er behauptete, die 
Seelenkrankheit der Skrupulanten laſſe zwar manchmal einen Stillſtand hoffen, aber 
wahre Heilung könne nur gründliche Demut bringen. Während man ihm die Gabe zu— 

»ſchrieb, Beſeſſene zu heilen, ſagte er, man dürfe nicht leicht an Beſeſſenheit glauben, oft 
fomme es nur von Melancolie, von Kopfſchwäche u. dal. ber; nad Umſtänden ſeien 
(Geduld oder Schläge das beite Mittel dagegen. Einem Schwermütigen gab er wohl 
einen Backenſtreich — er fagte, man müſſe den Satan im Menſchen jchlagen — oder 
jagte er lachend: „fer fröhlich”, oder „es iſt nichts!” Die meiften ibm zugeichriebenen 
Wunderbeilungen vollbrachte er mit dem Worte: gebe nur fröhlich bin und zweifle nicht! 
Auch Bekümmerte an entfernten Orten glaubten ibn mit diejen Worten vor ſich zu jeben 
und zu bören. -- Sah er jemanden über fein Verbrechen niedergedrüdt, jo rief er friich: 
O, bätte ih nichts Schlimmeres getban! Er wußte die Yeute aber auf die Probe zu 
jtellen, ob fie jelbit unter Schmäbungen, unter ungerechten Nachreden beiter blieben, wie 

55 er denn auch jelbit einen großen beiteren Gleichmut und guten Humor in folden ‚Fällen 
bewies. So ſcherzte er oft luftig darüber, als er mit den Zeinigen jelbjt beim Wolfe 
mebrere Jahre lang ſtark im Geruce der - - Schwelgerei itand. Dazu gaben die oft 
tagelangen Umzüge Veranlafjung, welche er, ſpäter zumal in der Faſtnachtzeit, mit No: 
bizen anderer Orden, mit Yaten durch die Vignen nad den fieben Kirchen Noms oder 

nad Kapellen um Nom, etwa bis St. Paolo machte. Die Villa Mattei, von welcher 



Neri 715 

aus ein herrlicher Blid auf die Kampagne mit ihren antifen Wafferleitungen und dem 
Albaner Gebirge als Hintergrund ſich eröffnet, war ein Yieblingsziel. Man fang Hymnen, 
bielt andante furze Betrachtungen, fpeifte und trank im freien ein Glas Wein. Philipp 
arrangierte Partien Boccefpiel (das Kugelwurfipiel); war es im Gange, jo ftabl er ſich 
bei jeite, betete in der bl. Schrift und hatte oft Werzüdungen. 

Den Heiligen, welche die Firchliche Neftauration mit jauertöpfifchem Eifer anfaßten, 
mußte dies großes Argernis und bittere Galle erregen. Philippus wurde beim Kardinal: 
vifar von Nom, welcher die Stelle des Papſtes in Ffirchenpolizeilichen Dingen vertritt, 
bart angeflagt, er babe den Seinigen zum Tanze gepfiffen; um eitler Ehre willen und 
weil er nach hoben kirchlichen Würden trachte, halte er diefe Zuſammenkünfte x. Er 
trug es geduldig, daß er von Beichtftubl und Kanzel juspendiert wurde. Die Anklage, 
er wolle damit eine Sekte ftiften, fam bis vor den Papſt; feine Nechtfertigung ſoll durch 
den feltfam plößlichen Tod des Kardinalvifars bejchleunigt worden fein. Die Anklagen 
febrten auch jpäter noch einigemal wieder; es ift aber, als bätte Filippo fich abfichtlich 
je länger je mehr auf jeine beitere, bumoriftifche Weiſe der Frömmigkeit gelegt. Nach ı2 
dem Zeugniffe Theiners kurfierten im Schoße des Uratoriums noch neuerdings zahlreiche 
beitere Züge aus dem Yeben und Verhalten des genialen Stifters. Er foll zur Sommers: 
zeit im Pelze ausgegangen fein oder andere jo ausgefchidt haben, jelbit in die Kirche; 
oder er ſei wiſſentlich einfeitig rafiert ausgegangen, babe zuweilen öffentlich getanzt u. ſ. f. 
Seine Biograpbien fchreiben dieſes und vieles ähnliche jeiner Demut zu, er babe alles : 
Menjcenlob von fich werfen und es dabin bringen wollen, daß man ihn „für einen 
alten Narren” halte. Allein wabrjcheinlicher ift, daß er durch ſolchen Humor die fauer- 
töpfifche, phariſäiſche Scheinheiligkeit, welche in Rom mit der gewaltigen Nejtauration 
jeit 1560 fiegte, geißeln und die Seinigen davon reinfegen wollte. Darüber, daß mit 
feiner humoriſtiſchen Yaune doc ein ftrenger asfetiicher Ernſt gepaart war, teilt Biſchof 23 
Balafor von Osma (in einer Anmerkung zu Ep. 26 der Briefe der bl. Therefia) die 
intereflante Anekdote mit: er habe einft einen 12 jährigen Anaben vor allzu vertraulichen 
Scherzen und Spielen mit feiner eigenen Schweiter gewarnt, und zwar Dies, indem er 
auf des Knaben Einwurf „Sie fei ja doc feine Schweiter” entgegnete: „Nimm dich in 
acht, mein Kind; der Teufel it ein großer Yogifer, der dir diefen Sat umſtoßen und: 
dir jagen wird: obgleich deine Schweiter fei fie doch dein Weib!“ — Es erſcheint be: 
deutfam, daß Neri und der fürchterlich ftrenge Papſt Sirt V. (1585— 1590) Zeitgenoſſen 
waren; auch diefer hat zum Teil durch feinen unverwüjtlichen Humor fih dem Andenken 
des römischen Volkes tief eingeprägt, gleichwie unfer Neri zu deſſen Yieblingsbeiligen 
gebört. 

Miederbolten Anträgen von päpftlicher Seite, ibm den Karbinalsbut zu erteilen, 
wußte er fich auf humoriſtiſche Weiſe zu entzieben. Als ibm ein jchlichtes Mitglied 
jeiner Bruderſchaft zuſprach, er ſolle doch um des Vorteils diefer willen den roten Hut 
annehmen, antwortete er: Aber das Paradies, das Paradies! — Werzeibet, Pater, fagte 
der Bruder, daran babe ich nicht gedacht! — Einem Papſte küßte er die Füße, jchrieb 
ihm — ſpäter: Erinnern Sie ſich, daß es ſich für einen Papſt ſchickt, fein Verſprechen 
zu halten. — 

Theiner teilt aus den Schätzen ſeines archivaliſchen Wiſſens mit: umſonſt habe 
König Heinrich IV. von Frankreich 1593 ſich wieder zur katholiſchen Kirche bekannt und 
der franzöfiiche Epiſtopat ſich umſonſt beim Papſt vertvendet, daß er den König von der 
Erfommunitation entbinde ; die Gefahr eines Abfalls der franzöfiichen Kirche babe infolge 
biervon gedroht. Da babe Neri dem Baronius befohlen, fo lange dem Bapite die Abjolution 
nach der Beichte zu vertveigern, bis er verjpreche, fie Heinrich zu erteilen; zitternd babe 
Baronius geborcht, Clemens VIII. aber bald darauf dem Könige die begehrte Abfolution 
gefpendet, worauf diefer dem Oratorium in Nom zum Dante koſtbare Mefgeräte und 5 
Gewänder geſchenkt babe. 

Die Bruderſchaft des Oratoriums erhielt 1575, und dann nochmals 1612, die 
päpſtliche Beſtätigung für ihre Ordnungen, welche völlige Gleichheit aller Glieder feſt— 
ſetzen; auch der Superior muß der Reihe nach zu Tiſch dienen. Alles geht durch 
Stimmenmehrheit. Erſt mit dem vierten Jahre nach der Aufnahme erhält man be: : 
ratende, mit dem zehnten entjcheidende Stimme. Die Brüder baben eine gejeggebende 
und richterlibe Gewalt auch über den Superior. Die Mitglieder, lauter Weltgeiftliche, 
nicht Mönche, zahlen monatliche Beiträge zur Hausbaltung ; nur die nadte Wohnung 
baben fie frei. Man verzichtet nicht auf perfönliches Eigentum und fann jederzeit aus: 

zZ 

treten und all das Seinige mitnehmen; denk man it durd keinerlei Gelübde gebunden. 60 



or 

— 

— — 

* = 

& 

- 

— - 

“u 

Bar 

716 Neri 

Doch enthält die Institutio Congregationis Clericor. secul. de Oratorio (bei Holft.- 
Brodie, Cod. Regull. VI, 244--263) in disziplinarifcher und liturgifcher Hinficht manche 
recht barte Vorjchriften (u. a. tägliche längere Gebetslitaneien der Priejter vor einem 
Marienaltar, ſowie wöchentlich dreimal Mont., Mittw., Freit.) Geißeldisziplinen „ob 
memoriam flagellorum, quibus innocens pro nobis Deus Dominus caesus fuit 
(ſ. das Nähere bei Zödler, Krit. Gejch. der Asteje, ©. 60F.). — Die casus conscientiae 
und dubia, melde noch vor Tijd vorgetragen und aus kirchlichen Autoritäten gelöft 
werden, ſind bejonders auf Beichtwäter berechnet. Neri wollte nicht, daß die Seinigen 
vielerlei Thätigfeiten trieben ; nur Gebet, Saframentsipendung, Verfündigung des Wortes 
(Gottes, aber dies gründlid und nadbaltig, follten fie üben. Damit fie nicht zerftreut 
würden, ließ er ſie nicht gerne in Urlaub, felten zur Gründung eines Bruderbaujes 
in anderen Städten. Neugegründeten Häuptern ließ er mebr oder weniger ibre Sonder: 
jtellung unter ihrem jeweiligen Biſchof, jo daß die italienischen Uratorien feinen 
General, feine Abgeordnetenverfammlungen, überbaupt keinerlei Gentralifation fannten, 

s. noch fennen. 
Zum Mutterbaufe der Kongregation in feiner jegigen Geftalt, der prächtigen im 

Gentrum der Stadt Nom belegenen Kirde ©. Maria in Wallincella, wurde 1576 der 
Grund gelegt; doch bezug Filippo felbit Das mit diejer „neuen Kirche“ (Chiesa nuova) 
verbundene Wobnbaus erjt 1583. Drei Nabre fpäter gründete Tarucci die Uratorien 

zo zu Neapel und Mailand, welches letztere bald wieder einging; um dieſelbe Zeit ent- 
itanden die Häufer von San Severino, Fermo, Palermo. Ein 1595 erlafjenes Defret 
des römischen Mutterbaufes lehnte es zwar ab, diefe oder fonftige neugegründete Oratorien 
in centralifierender Weife von Nom aus zu vertvalten; doch wurden Ausnahmen hiervon 
gemadt. So gleih drei Jahre nad Erlaß jenes Derets, two man das neu entitandene 
jebr reiche Haus von Yanciano in den Abruzzen mit feinen beträchtlichen Gütern dem 
römischen Oratorium einverleibte. 

Drei Jahre zuvor, am 26. Mai 1595, war Neri, gegen 80 Jahre alt, aus dem 
irdischen Leben geichieden. Seine Haupttbätigkeit blieb bis zu feinem Ende die Secljorge 
und der Beichtjtubl. Das Superiorat über den Orden trat er einige Jabre vor feinem 
Tode an Baronius ab, der dasjelbe bis zu feiner Erbebung zur Kardinalswürde befleidete. 
Zablreiche erbaulide Züge werden aus Neris pajtoralem Wirken erzäblt, desgleichen 
merkwürdige Proben eines berzdurchdringenden propbetifchen Tiefblids, kraft deſſen er 
manden Zündern, ſchon bevor fie Beichte abzulegen begonnen, ibre Bergebungen 
aufs genauejte jagte, bei andern die Art ihrer Sünde durch den Gerud erfannte u. f. f. 
Dabei benabmen weder feine gewaltigen Erfolge auf diefem Gebiete, nocb die vielen 
wunderjamen Gefichte und Verzüdungen, womit er begnadigt war, ihm feine Demut und 
fait kindliche Einfalt. 

Er, der im Gebete oft jtundenlang verzüdt war, bat junge Anfänger um ibre Für— 
bitte und war jtets bereit, aus ſolchem Gebete sofort fröhlich zur tbätlihen Hand- 
reichbung überzugeben. Öfters foll er vor den Augen anderer im Gebet leiblich mehrere 
Fuß über dem Boden ſchwebend gehalten worden jein; fo in einer Krankheit ein Jahr 
vor feinem Tode, als er zugleich eine Viſion von Maria batte, welcher er zurief: Ich 
bin nicht würdig; o meine beiligite, ſchönſte, füßefte, gebenebeite F ‚rau, wer bin ich denn, 
daß du zu mir fommit 7“ Ein Bild in der Kirche S. Marta in Ballincella jtellt den Heiligen 

5 während einer ſolchen Gebetselevation ſchwebend dar. — m übrigen finden wir jelten, daß 
er fih in feinen Gebeten an Maria wandte. Als er 1595 öfters ftarfe Blutftürze batte 
und zum legten Mal das bl. Abendmahl empfing, rief er: „Herr, ich bin nicht würdig; 
niemals war ich würdig ; ich babe nichts Gutes getban. Wer etwas anderes jucht, als Chriftum, 
der weiß wahrlich nicht, was er ſucht“. — Gefichte und Wunder follen unmittelbar nad 
des Heiligen Tode erfolgt fein. Wie feinen (und anderer) Tod ſoll er mitunter auch 
feine Heiligſprechung, die ſchon 1622 auf Betrieb Ludwigs XIII. von Frankreich erfolgte, 
humoriſtiſch vorausgeſagt haben. Seine Landsleute, die Florentiner, hatten ihm ihre 
1564 in Rom zu Ehren Johannis des Täufers erbaute Kirche übergeben. Auf die 
Frage, warum er ſeine Vaterſtadt nicht auch einmal wieder beſuche, antwortete er: in 
Florenz werde ich aufgehängt werden. Als infolge ſeiner Heiligſprechung eine Fahne mit 
ſeinem Bilde in der florentiner Kirche dies wiederfuhr, erkannten ſeine Jünger den Sinn 
ſeiner Worte (vgl. Gothein S. 206f.). — Bildliche Darſtellungen find ibm mehrfach auch 
von berühmten Malern zu teil geworden, u. a. durch Guido Reni in der Kapelle 
S. Filippo Neri (Detzel, Ikonogr. II, 585). 

Mehrere namhafte theologiſche Schriftſteller ſind aus der Kongregation der italie— 
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niſchen Uratorianer (auch Nerianer, Filippiner) hervorgegangen; jo nächſt dem Kirchen- 
hiſtoriler Baronius (j. d.) und deſſen Fortjeger Raynaldus (geit. 1671), die durch anti- 
quarifche und ſcholaſtiſche Gelehrſamkeit glänzenden Brüder Thomas und Franz Bozius 
(geit. 1610 u. 1635) von welchen übrigens der eritere den traurigen Ruhm erivorben 
bat, die fanatifche Tendenzfabel von Yutbers Selbitmord und von dem ſchreckensvollen 5 
Vebensende mehrerer anderer Neformatoren (Ofolompad, Bucer, Galvin x.) durch fein 
Bub De signis ecclesiae (Köln 1593) zuerſt verbreitet zu baben. Ferner Anton 
Gallonius (geft. 1615), der außer durch feine Biographie Neris (f. 0.) als chriftlich- 
archäologiſcher Schriftiteller zu Ruhm gelangte (bei. durd das Wert De ss. Martyrum 
eruciatibus, Nom 1594 u. .), jowie jener Hiftorifer der Kongregation am Schlufje 10 
des 1. Jabrbunderts ihres Beftehens, Job. Marciano (j. o.). Während der beiden legten 
Sabrbunderte find einerjeits die Italiener Andreas Gallandius (geit. 1779) als Heraus: 
geber der großen, 14bändigen Bibliotheca veterum Patrum (Benedig 1765 ff.) und 
Alfonjo Gapocelatro (päpitl. Bibliothefar und Kardinalbiihof von Kapua) als Verfaſſer 
vielgelejener apologetifcher Schriften und Biograpbien (wobei auch die oben erwähnte von 15 
Nert), andererjeits mebrere Mitglieder des jeit 1849 ins Yeben getretenen engliſchen 
Zweiges des Dratoriums um die Hebung des litterarifchen Ruhms der Kongregation be 
mübt geweſen. Zur leßteren Gruppe gehören namentlich die beiden Konvertiten Fr. 
Will. Faber (geft. 1863) und J. H. Newman (get. 1890 als römifcher Kardinal, |. d. A.); 
ferner Dalgairns, Ryder, Osborne (vgl. Heimbucher, Orden u. Kongr. II, 36. 20 

Einen etwas veränderten Charakter nahm das von Peter Berulle (geb. 1575 zu 
Serilly in der Champagne aus hochangeſehener Familie, ordiniert 1599 und eine zeitlang 
ale eifriger Protejtantenbefehrer thätig) nad dem Muſter von Neris römiſcher Stif- 
tung im Sabre 1611 zu Paris eröffnete Oratorium an, weldes jich über Frankreich 
verbreitete. Die gelehrten, nur zum Teil theologiſchen Konverfationen nad) der gemein= a 
jamen Mablgeit erlangten in Paris befondere Bedeutung. Mit Genehmigung der Cofal- 
geijtlichfeit widmete man ſich aud dem Beichtebören und der Belehrung auf dem Lande. 
Von Anfang an bielt man mebr auf gemeinjamen Geift als auf Statuten. Berulle 
wollte, daß die Glieder ihrem jeweiligen Ordinarius, aljo Bifchofe, denfelben Geb horſam 
(eifteten, den die Jeſuiten dem Papſte ſchwuren. Als der Alerus und das Parlament in 30 
Rouen fie als einen Orden beanjtandeten, festen fie ihre Grundjäge auf, wonach jie 
nur „durch, unter und für den Bifchof” wirken follten. Sollte je die Majorität irgend 
ein Gelübde verlangen, fo jollte fie als ausgetreten anzufehen fein; die Güter follten der 
Minorität bleiben. 

Berulle, 1627 von Urban VIII. zum Kardinal erboben an Frömmigkeit mit Ph. a5 
Neri wetteifernd, glaubte im Intereſſe der Kirche auf Vereinigung der fatholiichen Groß— 
mächte Sranfreih und Spanien binarbeiten zu müſſen. Desbalb geſchah es nicht obne 
Verdacht von Kardinal Nichelieu ibm beigebrachten Giftes, ald er im Oftober 1629 
plötzlich ſtarb (vgl. die oben angeführte Schrift von Houſſaye). Von den Nachfolgern 
Berulles im Generalat trugen befonders die beiden eriten: P. Condren (162 9—1641) und ao 
P. Bourgoing (1641-—1662) ſowohl zur Ausbreitung der Kongregation wie zum inneren 
Ausbau ihrer Berfajlung Wichtiges bei. — Das frangöfiihe Oratorium mar in 
böberem Grade als das römiſche centralifiert und die Kongregation der Abgeordneten 
der Häufer, ſpäter auch die dem General gejegten Koadjutoren, batten oder jollten viel- 
mebr nad den Statuten bedeutende Macht ausüben. Allein Nichelieu und die, welche 45 
nab ihm am Hofe Macht batten, übten demgegenüber Gewalt, namentlich auch die 
Jefuitenbeichtväter Ludwigs XIV., welche _&iferfüchtig darüber waren, daß der Hof die 
zunächit dem Louvre gelegene Kirche der Oratorianer viel bejuchte. Es zeigte ſich jetzt 
auch, wie weislich es von Neri geſchehen war, den Seinigen die Leitung von Seminarien 
und Kollegien für die Laienjugend nicht aufzutragen. Die Eiferfucht darüber ſowie zum so 
Zeil über das jeitens Boſſuets (z. B. in jeiner Yeichenrede auf P. Bourgoing 1662) den 
Oratorianern gefpendete glänzende Lob jtiftete bitteren Groll zwiſchen ibnen und ben 
Jeſuiten. Dazu kam, daß ſchon Janfen die franzöfifchen Oratorianer veranlaft hatte, 
ſich in den ipanifchen Niederlanden anzufiedeln, um dur fie die ftreng auguftinifche 
Lehre von Sünde und Gnade zu fördern. So wurden fie befonders feit der Vertval 55 
tung ihres fünften Generalfuperiors Sainte-Martbe (Bourgoings zweiten Nachfolger 
[1672— 1696] in das Scidjal des Janſenismus, ſowie zum Teil in den Vorwurf 
des Carteſianismus — Malebranche, Thomaſſin, Richard Simon, auch Mascaron und 
Maſſillon waren Oratorianer — tief verflochten. Der Widerftand der fo gefinnten 
Majorität der Oratorianer war mehr ein advofatischsintriganter als martyrmutiger, co 
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Übrigens zählte das franzöfiiche Oratorium im Jahre 1760 in Frankreih 58, in den 
Miederlanden 11, in der Grafſchaft Venaiſſin (päpitliches Gebiet in der Provence) 2, 
in Savopen 1, im Yüttich 1, im ganzen 73 (reſp. 75) Häufer mit Weltprieftern, teils 
Seminare, teils Kollegien (ſ. über diefe Verbältniffe bei. Yallemand a. a. D.). 

Die Erbitterung und das Gefühl der Unmacht, wieder den Stachel der vereinten 
Papſt- und abjoluten Königsmacht zu löden, lie die „Philoſophie“ des vorigen Jahr— 
bunderts in die Kongregation fich tief einfenfen. So ſchloß fie fich teilweiſe den beſſeren 
Anfängen der Revolution an; die der Givilordnung der Kirchenjachen günftigen Geiſt⸗ 
lichen beſchworen die Civilverfaſſung für Frankreich in der Kirche des Oratoriums (der 
jetigen reformierten Kirche, in der Nähe des Louvre), bei deren Aufbau Berulle als 
Handlanger gearbeitet hatte). — Während der erjten Hälfte des 19. Jahrhunderts ver- 
barrte die Kongregation im Zuſtande der Auflöfung, bat fich jedoch feit dem Beginn der 
fünfziger Jabre unter Führung des frommen P. Pététot, Pfarrers zu St.Roch (geit. 
1887), wieder aufgetban, auch bereits Schritte in der Nichtung auf Wiederberitellung 

5 Ihres alten Selebrtenrubms getban ; wie denn Gratry, H. de Valroger und einige andere 
auf apologetiſchem Gebiete verdiente Schriftſteller zu dieſen Oratorianern der Gegenwart 
gehören. Bon Englands Oratorianern, in deren Verband beſonders zahlreiche Puſeyiten, 
dem Vortritt Newmans folgend, eintraten, war oben bereits die Rede. Schon 1850 
befand ſich hier je ein Bruderhaus in Yiverpool, Birmingbam, Yondon. In England 
dürfte diefe Kongregation wegen entfprechender Elemente in den nationalen Traditionen 
mebr Ausficht auf Verbreitung baben, als die meilten anderen römiſchen Körperfchaften. 
Sie bat bier zur Beförderung der römiſch-katholiſchen Propaganda bereits manchen wirk— 
jamen Beitrag geliefert — auf litterariihem Gebiete u. a. durch fleifige Publikation von 
Dokumenten zur Märtyrergeichichte des britifchen Katbolicismus unter den Tudors, wo— 
von das Yondoner Oratorium bereits mebrere Bände (unter dem Titel Records of the 
sun Catholics under the penal laws) berausgegeben bat (vgl. Heimbucher 

347). (Reuchlin +) Zörler, 

Nero. — Litteratur: Schiller, Geſchichte des römiſchen Kaiſerreichs unter der Re— 
gierung des Kero, 1872. Vgl. Comment, philol. in honorem Th. Mommsenii 1877, p. 41 8qq.: 
Renan, L’Ant£christ, 1873, 4. Band der mit der Vie de Jesus beginnenden Origines du 
Christianisme; Niffen in Sybels bijtorischer Rn 1874, ©. 337 ff.; Holtmann, Nero 
und die Ehriften, in der gen. Zeitſchr. 1874, ©. 1ff.; Aubé, "Comptes rend. de l’Academie 
des Inscriptions 1866, p. 194 sqq. und in * "Histoire des persccutions de l’Eglise 1875. 
p- 421; Hausrath, Neutejtamentliche ee: III®, 1875; Langen, Geichichte der römi- 
ichen Kirche bis zum Bontifitate Leos I., 1881; Hilgenfeld, Nero der Antichriit, Zeitjchrift 
für wiſſenſchaftliche Theologie 1869, ©. 421 ff.; Hildebrand, Das römiſche Antichrijtentum, 
ebenda 1874, ©. 94 ff.; Hilgenfeld, Die neroniſche Ehrijtenverjolgung, Beitjchrift für wiſſen— 
ichaftliche Theologie 1890, ©. 2235.; €. ge Das odium generis humani der Chriſten, 
Zeitſchrift f. wiſſenſchaftl. Theologie 1891, S. 357 ff.; C. F. Arnold, Die neronijche Chriſten— 
verfolgung 1888 

Nero, römischer Kaifer, regierte 54—68 n. Chr., an deijen Namen ſich die erite große 
Chriſtenverfolgung Inüpft, welche die Geſchichte kennt. Dieſe den weltbewegenden Kampf 
zwiſchen dem antiken Staat und dem neuen Glauben einleitende Verfolgung — zugleich 
die einzige Thatſache der Regierungsgeſchichte Neros, welche für die Geſchichte der chrift: 
liben Kirche unmittelbar in Betracht fommt, - fällt in die jchlimmite Epoche des Yebens 
Neros und ſteht in unmittelbarem Zufammenbange mit der jchredlichen Kataſtrophe, welche 
den Chriften der Zeit wie „eines der Gerichte Gottes über die große Babel” erjchien 
(Apf 18,19 — 20): mit dem Brande Noms, der in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli 64 
am Südabbang des Palatin entitand, 6 Tage und 6 Nächte bindurd wütete und — 
nachträglich auch in den nördlichen Stadtteilen unvermutet nochmals losbrechend — in 
drei weiteren Tagen zehn von den vierzehn Regionen Noms mehr oder minder vollftändig 
einäfcherte. Inwieweit es begründet war, wenn die Volksſtimme den Kaifer ſelbſt als 
Urbeber des Brandes bezeichnete und die Schriftiteller der flavifch-trajanifchen Zeit dieje 
Anklage wiederbolten, läßt ſich mit völliger Evidenz nicht mehr erkennen; wie denn jelbit 

5 Taritus — mit den Worten: „sequitur clades forte an dolo prineipis incertum“ 
(Annal. 15, 38) — auf ein entjcheidendes Votum in der Frage verzichtet bat. Doc 
jprechen gegenüber der apologetijchen jede Schuld ableugnenden Darftellung des neueften 
deutjchen Biograpben Neros die von Nenan, Niſſen, Holtzmann und anderen geltend ge— 
machten Gründe entſchieden dafür, daß die Bau: und Verſchönerungspolitik des Kaiſers 
in frevlerifchem Yeichtfinn die Kataſtrophe abfichtlich berbeigeführt bat, wern auch vielleicht 
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der Brand größere Dimenfionen annahm, als man urfprünglich beabjichtigt baben mochte. 
Thatſache ift nach dem Berichte des Tacitus 15,44, daß die auf jo draftiiche Weiſe erfolgte 
Erfüllung des Herzenswunjces Neros, der ſich in feiner Außerung über die Vollendung 
der domus aurea: „se quasi hominem tandem habitare coepisse“ (Zueton Nero31) 
fundgiebt, mit dem Blute der Chriften Noms bezablt ward, und daß die äußere Ver— 
anlaflung diejes Martyriums der römischen Gemeinde feine andere war, als das Beitreben 
Neros, den Verdacht der Branditiftuig und die Volkswut von fi auf andere abzuleiten, 
nachdem jich alle ſonſtigen Beibwichtigungsmittel, wie Spenden, Prozeſſionen, Kultusakte 
und anderes der Art unzureichend eriviefen, die Erbitterung der Menge zu befänftigen 
und das Gerücht zu erjtiden. 

Aus welchen Gründen nun aber gerade die Ghriften zum Opfer auserforen wurden, 
darüber lajjen fich nur mehr oder minder wabrjcheinliche Vermutungen ausſprechen. Ab: 
zulebnen als völlig unerwieſen find jedenfalls die Motive, welche franzöſiſche Schriftiteller, 
jo bejonders Aubé, aus Neros Privatleben berangezogen baben, indem fie dem befannten 
judenfreundlicben Einfluß der Kaiſerin Poppäa und ihrer Eiferfucht gegen Akte, Neros ı 
‚reigelajjene und Geliebte, für deren angebliches Ghrijtentum nur ein ſehr ungenügendes 
Zeugnis vorliegt (Jobannes Chryſoſtomos Homil. 46 ad Act. Apost.) eine romanbafte 
Bedeutung für die Frage beilegen; eine Vermutung, der fich übrigens auch Hausratb nicht 
zu entzieben vermochte, indem er derjelben wenigjtens fo viel einräumt, daß „es vielleicht 
jener judenfreundliche Hofitant geweſen, der auf die Chrijten deutete”. Recht künſtlich iſt 
auch die Motivierung Nenans, der in dem oben aufgeführten Werke (S. 153) von einer 
„infernalifchen dee” jpricht, welche dem Kaiſer gekommen, „die Verächter der Heilig: 
tümer für den Untergang derjelben verantwortlich zu machen”. Danach wäre der religiöfe 
Gefichtspunft das Ausiclaggebende geweſen. Die Chriſten jeien als paſſendes Piaculum 
erjchienen, ihre Hinrichtung jei zu einer öffentlichen Verfühnungsfeier getvorden. Dem : 
entjpreche auch die Strafe, da nad dem Juriften Paullus: sent. V, 29. 1, wie auf dem 
Majeftätsverbrechen, jo auch gerade auf dem sacrilegium bei Yeuten niederen Standes 
(humiliores) der Tod dur Feuer oder Beitien ftand. Gegen diefe Auffaſſung ſpricht 
aber ſchon das Verfahren gegen die Beklagten, welches nach allem, was wir darüber 
wiſſen, ein rein polizeiliches war, Wenn auch zuzugeben ift, daß die Angaben, wonach 
der Vräfelt der Prätorianer Tigellinus die Unterfuchung führte und das Urteil fällte 
Scol. Juvenal I, 155), feine abjolute Zuverläffigfeit befist, jo ift doch andererjeits Ge— 

wicht darauf zu legen, daß von einem bejonderen Gerichtshof nirgends die Nede ift, 
während die Kompetenz des Senates für die auf religiöfen Motiven beruhenden Anklagen 
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außer Zweifel ftebt. Val. Schiller a.a. ©. &.433. Daß übrigens im erjten Jahrhundert 35 
das Bekenntnis zu Chriftus an umd für ſich noch nicht unter den Begriff der religio 
illieita fiel, gebt zur Genüge aus der bekannten Anfrage bervor, welde Plinius d. J. 
als Prokonſul von Bitbynien nach Rom richtete: nomen ipsum, si flagitiis careat, 
an flagitia cohaerentia nomini puniantur (ep. X, 96). Daber ijt es auch verkehrt, 
wenn Hilgenfeld das Motiv in dem „Zelotismus des injtinktiv jeinen Untergang abnenden 40 
römischen Heidentums“, in der unbewußten Eiferfucht gegen die beneidenswerte Neligion 
der Zufunft jucht. Fragen wir nun, welche Motive ſonſt es geweſen fein können, durch 
die gerade die Chrijten in die Unterfuchung verwidelt wurden, jo bat die fombinierende 
Kritit wohl nicht mit Unrecht vor allem auf den tiefgebenden Haß des Volkes zunächit 
gegen die Juden (Friedländer, Darftellungen aus der Sittengejchichte Noms, III’, 581), 4 
dann gegen die Orientalen überbaupt bingewiefen, eine Antipatbie, bei der es ſehr nabe 
lag, den verbängnisvollen Umstand, daß der Brand am Zirkus Marimus gerade bei den 
teilweife orientaliiben Handelsleuten gebörigen Buden ausbrach, zu Ungunften dieſes Be- 
völferungselementes auszubeuten. Daß dabei auch der chriftliche Bejtandteil desjelben in 
Mitleidenſchaft gezogen werden mußte, begreift fich leicht daraus, dap die römiſche Ge: 50 
meinde allem Anſcheine nach überwiegend eine judenchriftliche war, jedenfalls aber die 
Trennung von dem Judentume äußerlih noch viel zu wenig bervortrat, als daß das 
Ghrijtentum für das beidnifche Bewußtjein etwas anderes, denn eine bloße Selte Des 
leteren geiwejen wäre. Wie auf der einen Seite der dur die Gährung in Judäa und 
durch falſche Propheten und trügerifche meſſianiſche Erjcheinung lebhaft geiteigerte Sana 55 
tismus des Judentums ſich in unvorfichtigen Außerungen Yuft machen mochte, die ſchwere 
Heimfuchungen des Heidentums durch Jahve verfündeten und in der Einäfcherung der 
Weltbauptjtadt eine ſolche begrüßten, jo mochte man ſich dergleichen Wünjde und Er— 
wartungen eines baldigen Gerichtes über die Heidenwelt im Kreiſe der des nabenden 
Weltendes gewwärtigen Anbänger des fommenden Chriſtus potenziert denfen; und daß Dies wo 



720 Mero 

geſchah, Tiegt ungmweideutig in dem Vorwurf eines „allgemeinen Haſſes gegen das Menjchen: 
gejchlecht” angedeutet, den nad Tacitus (a. a. D.) die öffentlihe Meinung fpeziell den 
Chriſten machte. Denn man wird fchwerlich mit Zeller annehmen wollen, daß in diefem 
alle das „Odium humani generis" nicht mebr zu bedeuten batte, als etwa bei Cicero, 

5 der das griedifche „wuoardonria" in diefer Werfe überfegt bat. Minucius Felir (Oftav. 
11, 1) erwähnt ausdrüdlid als ein Motiv der Abneigung gegen die Chriften ihre Er- 
wartung des baldigen Weltuntergangs dur Feuer; und in der Apokalypſe (18, 9 ff.) 
wird der Brand Noms, „des Babylons aller Laſter, dejien Sünden zum Himmel fteigen“, 
direft als Vorbote und Sinnbild des göttlichen Strafgerichts über die Heidenwelt dar: 

10 geitellt. Bei diefer Stellung des Chrijtentums lag für das Volksbewußtſein der Zeit der 
Gedanke gewiß außerordentlich nabe, daß die verbaßte Sekte vielleicht ſelbſt das ihrige 
dazu getban, die VBorberfagungen von hereinbrechenden Strafgerichten, insbefonders vom 
euer, das vom Himmel fallen und die Heiden vertilgen wird, in Wirklichkeit umzufesen. 
Wurden doc jpäter aud die Juden in Antiochia aus ähnlichen Motiven mordbrennerifcher 

15 Abfichten beſchuldigt (Joſephus, Bell. Jud. VII, 3.2—4). Daß die Anklage damals aus: 
jchlieglich die Chrijten traf, lag wohl nicht an einer Denunziation von feiten der Juden, 
die das Verderben dadurch von fih auf jene abgemwälzt hätten, mie Schiller, Nenan, 
Hausratb, Yangen anzunehmen geneigt find, fondern daran, daß man bei der Größe der 
jüdischen Gemeinde Noms und der ohnehin aufs böchjte gefteigerten Erbitterung Judäas 

% von einer allgemeinen Berfolgung der gefamten Judenſchaft abjab und ſich an die Fraktion 
bielt, welche als die fanatifchite erfchien, der die Volksſtimme obnebin die ſchmählichſten 
Yafter zutraute, und die felbjt ein Tacitus als einen jcheußlichen Auswurf orientalifcher 
Verfuntenbeit anjab (Ann. 15, 44 — quos per flagitia invisos vulgus Christianos 
appellabat). Wird doch ſchon bei den früheren Unruhen unter der Judenſchaft Roms 

3 und der Ausweifung derjelben unter Kaiſer Claudius gerade dem chrijtlichen Elemente 
eine gehäſſige Nolle zugeichrieben (Sueton, Claudius25: Judaeos impulsore Chresto 
assidue tumultuantes Roma expulit). Den Verlauf der Unterſuchung charakteriſiert 
Taeitus mit den Worten: Igitur primum correpti qui fatebantur, deinde indieio 
eorum multitudo ingens haud proinde in erimine incendii quam odio generis 

30 humani eonvieti sunt. Ganz aufgeklärt ift das Dunfel, das auf dieſer berübmten 
Stelle rubt, no nicht. Daß fatebantur, auf deflen Deutung alles anfommt, nicht im 
Sinne der neueren Herausgeber Nipperdey und Dräger von dem öffentliben Bekenntnis 
zum Chriftenglauben veritanden werden fann, jfondern nur in der gewöhnlichen Bedeutung, 
„ſich eines Verbrechens jchuldig befennen“, bat Schiller (S.435) aus dem Spradigebraud 

35 des Tacitus und aus inneren Gründen wohl zu erweijen verfucht, aber feineswegs zur 
Genüge feitgeftellt, wie denn auch feine weitere Erklärung die Schwierigkeit nicht völlig 
beſeitigt. Wahrſcheinlich will Tacitus jagen, daß zunächſt einzelne als Chriſten fich be 
fennende Individuen verhaftet und daß auf deren Ausjagen bin, — inwieweit diejelben 
freiwillig oder durd Folter erzwungen waren, wird nicht gejagt, — die Chrijten in Maſſe 

40 eingezogen und verurteilt wurden, wobei die Behörde nicht einmal die Beweiserbringung 
für die Branditiftung überall für nötig bielt, fondern die Jugebörigfeit zu der Sekte, aus 
der man eine Anzahl für jchuldig befunden, und deren feindfeliger Stimmung gegen die 
übrige Menſchheit man das Schlimmfte zutraute, für ausreichend erachtete, die Schuld: 
frage zu bejaben. 

45 Die Hinrichtung geſtaltete ſich zu einem vom Kaiſer dem römiſchen Pöbel gegebenen 
Feſte. In den Gärten Neros auf dem heutigen St. Petersplatze ſtarben die Unglücklichen 
den Tod am Kreuze oder in Tierfelle eingenäbt und von Hunden zerfleiſcht, andere bei 
einbrechender Duntelbeit als Pechfadel brennend. So erzäblt Tacitus mit den Worten: 
et pereuntibus addita ludibria, ut ferarum tergis contecti laniatu canum in- 

s» terirent aut crucibus affixi aut flammati atque ubi defecisset dies in usum 
noeturni luminis urerentur. Es beißt daher zuviel in die Stelle bineinlefen, wenn 
Hausratb (S. 410) meint, daß „aud andere Unbill den Verurteilten zugefügt worden“ 
jet, von der Tacitus „epigrammatiſch“ berichte: „pereuntibus additit ludibria“, und 
daß dieſe ludibria mythologiſche Scenen im Stile der Pantomimen geweſen feien, mie 

55 fie nad Sueton (Nero ec. 12) unter Nero aufgeführt wurden und unter welchen felbit 
Bafipbae mit dem Stier nicht ausgeichloffen war. Für diefe Annabme, für die Tacitus 
mit Unrecht in Anjpruc genommen wird, fünnte höchſtens die Notiz einer chriftlichen 
Quelle: Clem. ad Cor. I, 6 angeführt werden, welche das Martyrium chriftlicher Frauen 
feiert, die „als Dirken und Danaiden“ eingeführt worden feien. Da ſich diefe Angabe 

co unmittelbar an den Hinweis aufs Ende des Baulus (I, 5) anreiht, deſſen legte Yebens: 
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puren unmittelbar auf den Schauplat und in Die Zeit der neronifchen Kataſtrophe führen, 
und der allem Anjcheine nach ebenfalls derjelben zum Opfer fiel, jo mag man immerbin 
mit Holgmann (a. a. O. ©. 12) an die neroniſche Verfolgung und jene ſcheußliche Er: 
findfamfeit denken, welde die Tortur als Jlluftration zur Mythologie auf die Bühne 
brachte und Hinrihtungen zu einem Gegenitand des Selächters und Applaudierens machte. 
Gewagt bleibt aber bei dieſem einzigen ſo unſicheren Anhalispunkt die Annahme immerhin; 
jedenfalls genügt ſie nicht entfernt zu Schilderungen, wie ſie Renan im Geſchmack mo: 
derner franzöfticher Malerei von den Hinrichtungsfcenen entworfen bat. 

Nach Tacitus erſchien Nero jelbit zu dem bei genannter Gelegenbeit gegebenen Zirkus: 
jpiele im Koftüme eines Wagenlenters, wobei er fogar den Wagen verlieh und fich unter 
das Volk miſchte. Daß übrigens die beabfichtigte Wirkung nicht vollftändig erreicht wurde, 
giebt felbit Tacitus zu. Obwohl er an der Schuld der Chriſten nicht zweifelt und fie 
der äußerften Strafen für würdig erflärt, unterläßt er es nicht binzuzujegen, daß ſich 
im Publitum das Mitleid regte „in dem Gedanken, daß fie nicht dem gemeinen Beiten, 
jondern der Graufamfeit eines Einzelnen geopfert wurden“, Diefe Bemerkung mit dem 
Biograpben Neros (S. 437) einfach abzulehnen als Ausdrud der perjönlichen Gehäſſigkeit 
des Hiftorikers, „der nur den Zweck babe, Nero zu belajten”, dürfte wohl faum gerecht: 
fertigt erjcheinen. Dagegen jtimmen wir mit Schiller um fo entjchiebener in einem andern 
Punkte überein, daß nämlich die Verfolgung der Chriften nicht auf Jtalten und die Pro— 
pinzen ausgedehnt wurde, ſondern auf die Stadt bejchränkt blieb, an der fie gefrevelt 
baben jollten. Gegen Tacitus und Sueton, aus denen dies klar hervorgeht, fünnen die 
jpäteren gegenteiligen Angaben von Orofius 7, 7 und Sulpicius Severus 2,28 nicht in 
Betracht fommen. Ihnen fliegen die hrijtenfeindlichen Aktionen Neros, Domitians und 
der fpäteren Kaifer durchaus in Eines zufammen; und daß auc die Angabe der Apofa: 
lypſe (12, 13) über die Hinrichtung des Antipas zu Pergamos nichts für eine allgemeine 
Verfolgung beweift, — ganz abgejeben von anderen teils völlig allgemein gehaltenen, 
teils direft auf die römische Kataſtrophe zu beziebenden Stellen der Apofalypje, — das 
wird gegen Hausraths (S.412) und Nenans (5.183) gegenteilige Anficht auch von Holt: 
mann (a. a. O. ©. 16) mit Recht im Sinne Schillers eingeräumt. — Vgl. über den 
Charakter der neronischen Verfolgung als einer lofal beichräntten Kataſtrophe: Schtwegler, ! 
Nachapoftolifches Zeitalter, II, 14; Hilgenfeld, Apoftolifhe Väter S. 160; Lipſius, Cle- 
mentis epistola p. 141; Uber den Ursprung und den älteften Gebrauch des Chriſten⸗ 
namens S. 18. — Eine Verallgemeinerung der Verfolgung hätte nur dann einen Sinn 
gehabt, wenn die Religion das Motiv derſelben geweſen wäre, in welchem Falle 
Nero ſicherlich wie ſeine Vorgänger in ähnlichen Fällen einen Senatsbeichluf provo= : 
ziert hätte. 

Erjcheint aber auch der Schauplaß der Verfolgung als ein lokaler, jo war doch die 
Wirkung des Ereignifjes eine um jo gewwaltigere und allgemeinere. In dem Brande der 
MWeltbauptitadt und der blutig inaugurierten Reaktion des beidnifchen Staates gegen die 
Ghriftengemeinde ſchien ſich der aufs höchſte gefpannten mefftanischen Erwartung das 
nabende Weltende unverkennbar anzufündigen, zumal die nächjten Jahre weitere bedeu: 
tungsvolle Ereignifje brachten: den jüdifchen Krieg, in dem ſich das Gejchid des Volkes, 
das feinen Mefltas verworfen, zu erfüllen begann, Neros Sturz und Tod und den blutigen 
Bürgerzwiſt um den Thron der Gäfaren. Aus den Stimmungen und Erwartungen, die 
fih an diefe Thatfache anfnüpften und die ſich am lebbafteiten in dem Klaggefang der 
Apokalypſe (18) reflektieren, begreift e8 fich, dab Neros dämoniſche Geftalt, die im Mittel: 
punft der Greigniffe jtebt, unmittelbar in den eschatologischen Vorſtellungskreis der Zeit 
verflochten ward. Den Mördern entronnen oder nad anderer Verfion vom Tode erivedt, 
follte er wiederfommen als der Antichrift, der den legten großen Vertilgungskampf gegen 
die Belenner Chriſti führen, dann aber von dem zum Gericht erjcheinenden Meſſias jieg: 
reich übertvunden werden wird. 

war bat man neuerdings gemeint, zwiſchen Der Verfolgung und der Erwartung der 
Wiederlunft Neros beitehe fein Zufammenbang. Dieſelbe jei vielmehr in der heidniſchen 
Bevölkerung entſtanden und von da in die jüdiſchen Sibyllinen übergegangen. In den 
eigentlich chriſtlichen Kreifen babe fie erft ſpät Eingang gefunden und zwar erjt dann, 
nachdem ſie vorher von häretifh und jeparatiftiich gefinnten chriftliben Sibylliiten ver: 
wertet und umgebildet worden ſei. — Allein diefe Anficht iſt von Hilgenfeld zur Ger 
nüge zurüdgewiejen worden. Das von dem Blute der Heiligen und der Zeugen Neu 
trunfene Babylon (Rom) der Apokalypſe (17, 6; 18, 24) redet doch eine zu deutliche 
Sprache! Robert Poͤhlmaun. 
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Merjes ſ. d. A. Armenien, und zwar für Nerjes Glajenfis Bd II ©. 73,10; 
— 

Nerſes d. Gr. ©. 76,395 Nerſes Lambron ©. 73, us. 

Nerva, Kaiſer 96—98. — Vgl. C. Peter, Geſchichte Roms unter den Kaiſern, Halle 
1571, III, 507 ff.; Overbed, Studien S. 100 fi.; Aube, Histoire des pers@cutions de l’Eglise, 
Paris 1875, I, 195 ffe; Görres, Ghriftenverfolgungen in Kraus Realencyklopädie der chriit- 
lichen Altertümer ©. 225; 8. Wiejeler, Die Chrijtenverfolgungen der Cäſaren, Gütersloh 1878, 
©. 12; 8. DO. Neumann, Der röm. Staat und die allgem. Kirdye I. 18%, ©. 16. 

M. Coccejus Nerva wurde jofort nach der Ermordung Domitians (am 18. Sep— 
teınber 96) zum Kaiſer ausgerufen und als folder allfeitig anerfannt. Obne Zweifel 
batte die Verſchwörung, der Domitian zum Opfer fiel, Mitwifjer und Yeiter in den böberen 
Ständen, und dieje hatten ſich mit Nerva, der fich jelbjt durch Domitian bedrobt glaubte, 
über die Annabme des Thrones verjtändigt. 

Seine kurze Negierung (er jtarb am 27. Januar 98) bejtebt fait ausjchlieglib in 
einer Neibe von Handlungen der Verſöhnung und Milde. Nach Hegelipps Angabe (Euseb. 
H. E. III, 19. 20) jowie nad Tertullian (Apolog. 5) batte Domitian ſelbſt bereits die 
Verfolgung aufgegeben und die Verbannten zurüdgerufen, nad Dio Caſſ. (68, 1) tbat 
dieſes erſt Nerva. Beide Nachrichten find wohl vereinbar, denn jedenfalls erfolgte Die 
Zurüdberufung erit ganz gegen Ende der Negierung Domitians und die Verbannten 
fchrten tbatjächlich erjt unter Nerva zurüd; dieſer erjegte auch die VBermögensverlufte und 
fuchte das Unrecht feines Vorgängers wieder gut zu machen. Er jteuerte dem Unfug der 
Delatoren, ließ feine Anklagen wegen ddesrns und lovöaixa on mebr zu und machte 
aud den fisfaliihen Bedrüdungen der Juden, unter denen auch die Chriſten gelitten 
batten, obne übrigens den jüdiſchen Yeibzoll abzujchaffen, ein Ende (Dio Cass. 68, 1 
— Eus. H. E. III, 20 — vgl. die Münze vom Jahre 96 „Imp. Nerva Caesar 
Augustus P. M. Tr. P. Cos. II Fisei Judaiei calumnia sublata“ und dazu Eckhel 
Doetr. Numm, VI, 404). Die Humanität des Kaifers zeigt ſich auch darin, daß er 
den Grund legte zu der Anjtalt für die Verforgung armer Kinder, die, von Trajan fort: 
gebildet, von großer Bedeutung wurde. 

Zu weit würde man übrigens geben, wenn man die Yage der Ghrijten unter Nerva 
als Zuftand völligen Friedens oder gar der Anerkennung jeitens des römiſchen Staates 
betrachten wollte. Die dabin gebende Angabe des Yactanz (de mort. pers. 3,4: „Res- 
eissis igitur actis tyranni, non modo in statum pristinum ecclesia restituta 
est, sed etiam multo clarius et floridius nituit“) berubt auf einer faljchen Beur: 
teilung der damaligen Zeit. Im Gegenteil, die rechtlihe Stellung der Chrijten blieb 
diefelbe. Wie Nervas Negterung den Übergang bildet zu einer neuen Periode der römi- 
ſchen Gefchichte, die mit dem von ibm adoptierten Trajan beginnt, jo bezeichnet fie auch 
einen Wendepunkt in der Gejchichte der Verfolgungen. Die aus bloßer tyranniſcher Yaune 
unternommenen mebr zufälligen VBerfolgungen, wie die Neros und Domitians, find zu 
Ende, und es beginnt mit Trajan die Verfolgung auf Grund und zunächſt auch in den 
Schranken der bejtebenden Gefege. G. Uhlhorn . 

Neſtor und der älteſte ruſſiſche Annaliſt um 1100. — Litteratur: A. L. Schlözer, 
Ruſſiſche Annalen in ihrer ſlaviſchen Grundſprache, Göttingen 1802—1809, 5Bde; Ph. Strahl, 
Beiträge zur ruſſ. Kirchengeſchichte, Halle 1827; 3.3. Sreznevſtij, Die Erzählungen v. d. HI. Boris 
u. Gleb (ruſſ.), St. Petersburg 1860; Monumenta Poloniae historica, herausgeg. von Bie— 

> lovjti, Lemberg 1864; Matarij, Geſch. der ruſſ. Kirche? (Abdrud der 2. A., ruſſ.), St. Peters: 
burg 1859, I, 249 ff. IL, 133. 324 ff.; €. Golubinſtij, Gefch. der ruf. Kirche (ruſſ.) Mostau 
1880, I, 1, 194 ff. 207 ff. 615 ff. (2.9.1901, I, 1, 224 ff. 238 ff. 742 ff.); Levitſtij, Die Quellen 
für die Taufe Wladimirs (ruſſ.), St. Petersburg 1890; Schachmatov, Das Paterikon und die 
Annalen des Kiewer Höhlenklojters, St. Petersburg 1897 ; mehrfache Unterfuhungen über die 
Chronologie der Annalen und über ihre ältejte Nedaktion im Jahrgang 1897 des Journals 
des Minijteriums der Voltsaufllärung; und Die Sammlung der anfänglichen Kiewer Annalen 
und ihre Quellen (Arbeiten der ethnograph. Abteil. XIV); Zur Frage nady der Herkunft des 
Chronographen, (Nbteil. der ruji. Spr., Bd 66) 1899 (alles ruſſ.); 4 J. Sreznevſtij (ruſſ.) 
in Memoiren (Zapiski) der St. Petersb. Atad. der Wiſſ. Bd 72 (1893) und in Memoiren 
der hijt.:philol. Abt., Bd 1 (1897); Abramowitſch, Zur Frage nach den Quellen des Lebens 
des Theodoſ. Peticherstij von Nejtor (Nachr. der Abteil. der rufi. Spradye und Litt. der Alad. 
d. Wiſſ, rufj., 1808, I, 243). Einiges habe id) aus Berlin erhalten, anderes blieb mir un: 
zugänglid). 

In dem Mönd des Höblenklofters bei Kiew Neftor pflegte man lange den ältejten 
Annaliſten und Vater der ruſſiſchen Gejchichtichreibung zu erbliden; jedoch mit Unrecht. 
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Der erſte ruſſiſche biftorifche Schriftiteller ift vielmehr der Mönch desjelben Höblenklofters 
Jakob, defjen Erzählungen zuerft der fpätere Moskauer Metropolit Makarij 1849 ver: 
öffentlicht bat. Vermutlich iſt dieſer Mönch Jakob identiſch mit dem Presbyter dieſes 
Namens, der wahrſcheinlich aus dem perejaſlavſchen Kloſter des Boris und Gleb in das 
Höblentlofter gelommen war, und den der Abt Theodoſius bei feinem Tod 1074 zu jenem 5 
Nachfolger vorſchlug. Ebenſo ift es wohl derjelbe Mönch Jakob, auf dejjen ragen der 
Metropolit Johann II. feine Antworten: „Kurze Kirchenregel“ (Makarij, Geſch. d. ruf. 
Ktirche* II, 352 ff.) geſchrieben. Jener Jakob bat nach feinem eigenen Zeugnis wenige 
Sabre nadı der Ermordung des Boris und Gleb feine Schilderung ihres Endes verfaßt; 
jedenfalls noch vor 1072, denn ſonſt bätte er der Kirche Erwähnung getban, die 1072 10 
in Wyſchgorod zu ihrer Ehre erbaut wurde. jene „Erzählung des Martyriums und 
Yobrede auf die ermordeten beiligen Märtyrer Boris und Gleb“ berichtet über diefe Er: 
mordung und den Kampf ziwiichen Spjatopolf und Jaroslav bis zum Sieg des legteren 
und der Überführung der Leiche des Gleb zu der des Boris nad) Wyſchgorod. Die andere 
gleichzeitig geplante, aber etwas ſpäter verfaßte Schrift Jakobs iſt deſſen „Gedächtnis ı 
und Yobrede auf den ruffiichen Fürſten Wolodimer, wie Wolodimer getauft wurde und 
jeine Kinder taufte und das ganze ruffiiche Yand von einem Ende zum andern, und wie 
getauft wurde MWolodimers Großmutter Olga vor Wolodimer” (Mafarij, ebd. I, 249 ff.; 
Golub. I, 207 ff. [238 ff. P. 

Etwas jünger als Jakob ift Neitor. Nach feinen eigenen Angaben ift er bald nad) 20 
dem Tode des Theodoftus ins Höblenklofter gefommen und jehr bald darauf zum Diakon 
oder Archidiafon geweibt worden. Seine „Yeltüre vom Leben und Umkommen der jeligen 
Märtyrer Boris und Gleb“ will ein wirkliches Heiligenleben bieten. In möglichiter Nach: 
abmung feiner griechischen Vorbilder bat er es unter Verwiſchung des Hiltorifchen auf 
erbaulihe und künſtleriſche Darftellung abgejeben. Aud in feinem „Yeben des Abtes 25 
Theodoſius“ (über diefen vgl. Koſtomarow, Ruſſ. Geſch. in Biograpbien, überf. v. Henkel, 
Gießen 1891, ©. 18 ff.) berricht die Schablone des Heiligenlebens (Abramowitſch meijt 
bin auf Anlehnung an das Leben des Sabbas von Grill v. Scythopolis), aber bei den 
reihen Daten, die ihm bier zu Gebote jtanden, tritt das rhetoriſche Element mehr zurüd. 
Im ganzen iſt doch ein maßvoller Gebrauch von künſtlicher Rhetorik anzuerkennen. (Die: 
„Übertragung der Gebeine des Theodofius”, herausgegeben 1890 von Yeonid, ift nicht 
von Neſtor, jondern ein Auszug aus den Annalen.) 

Mit dem Namen des Neitor find ſchon ſehr früb, nämlich ſchon im Paterikon des 
Kiewer Höblenklofters um die Mitte des 13. Jabrbunderts, die ältejten ruſſiſchen Annalen 
verbunden worden. Dennod iſt die Identität Neftors mit dem ältejten ruſſiſchen Anna= 35 
liften ausgeſchloſſen, denn der lettere bezeugt felbit ebenſo bejtimmt von fich, daß er noch 
bei Yebzeiten des Theodofius Mönch feines Kloſters geworden, wie Neftor von fich das 
Gegenteil ausfagt. Siebzehn Jahr alt, bald nad 1065, trat der Annalift, wie es jcheint 
ein geborener Kiewer, in das Höblenklofter ein; 1091 zeigt ihn die Betrauung mit der 
Aufgabe, die Gebeine des Theodofius heimlich auszugraben, als den bejonderen Vertrauten 40 
feines Abtes. Er ift wohl ficher der Silveiter, Abt des Kloſters des bl. Michael, der 
1116 jelbit von fich jagt, daß er die Annalen gejchrieben babe. Denn, daß diefer 1116 
nur eine Abjchrift der Annalen angefertigt babe, it jchon dadurch jo gut wie aus: 
geſchloſſen, daß dieſe älteften Annalen Vorgänge bis 1114 berüdfichtigen (Golubinſtij 
©. 646 f. [780 f.). Belonders an Johannes Malala und Georgios Hamartolos bat der 45 
Annalift ſich angelehnt, aber fih an der einfacheren Form der Annalen — en 

onwetid. 

Neftorianer, die, als Kirchenpartei. — Litteratur: Die Hauptquelle für innere 
und äußere Gejchichte des Nejtorianismus iſt noch immer der umfangreiche 4. Yand von Joſ. 
Sim. Aſſemanis (as Sam’äni) Bibliotheca Orientalis; enthält auf 962 Seiten Fol. eine Disser- 
tatio de Syris Nestorianis, Romae 1728, vom Berf. als tomi tertii pars secunda bezeidjnet 
und jo von uns fortan citiert; dazu tom. III, p. I, mit unſchätzbaren Auszügen aus Werten 
neſtorianiſcher Schriftitellerei. Zu beachten it nur, daß der Verfaſſer, ein gelehrter Maronit, 
eifriger römiſcher KRatholik ijt und im Vatikan und für den Vatikan fchreibt. Ferner Le Quien, 
Oriens christianus tom. II, 1740. Sept jind mehrere von Aſſemani handſchriftlich bemußte : 
und erzerpierte Quellenwerke volljtändig ediert, jo das wichtige ſyriſche Chronicon ecclesiasti- 
cum des Gregorius Barbebräus, edd. Abbeloos et Lamy, Parisiis et Lovanii 1872-77, 
3 voll., mit latein. Ueberſetzung. Bd III handelt fpeziell von den Primates Orientis, den Bi: 
ihöfen von Seleufia, und von den Catholici Nestorianorum bis auf den 56. Saballaha III. 
Die Herausgeber führen die Reihen bis auf die neuere Zeit, ins 19. Jahrh., fort und führen 60 
auch die haldäijchen Patriarchen vor. Sodann liegen gedrudt vor die arabiihen Werte über 
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die Gejchichte der neitorianiichen Katriarhen von Märi ibn Sulaimän, "Amr ibn Mattä und 
Sliba: Maris Amri et Slibae de patriarchis Nestorianorum commentaria, e codd. Vatic. ed. 
Henrieus Gismondi S.J.; pars prior, Maris textus arabicus, Romae 1809, dazu die 
versio latina in demf. Jahre; pars altera, Amri et Slibae textus Romae 1806, versio latina 
1897. Ferner kommt jetzt in Betracht das große Chronikwerk des jakobitiſchen Patriarchen 
Michael (des Nelteren) Syrus von Antiochien (1166—1199], hrsgeg. von J. B. Chabot, 
Paris 1899. (Chronique de Michel le Syrien etc. t. T 1899, t. II 1901, bierber ge: 
hörig von Buch 8 und Ian). Intereſſante Skizzen über Lehren und Gebräude (Feite u. ſ. w. 
der Meit. geben die muhammed. Schriftiteller Sahrastäni (ed. Cureton. Lond. 1842, S. 175 ff. 

10 dazu die Ueberſ. von Haarbrüder) und alBirüni (Chronologie ed. Sadıau 1878, ©. 309 ff., 
engliiche Ueberjegung 1879 ©. 306ff.). Sehr viel Licht über die Geſchichte des Chriftentums 
und der nejtorianijchen Propaganda in China und Perjien und die Geſchichte der mongo- 
liſchen Herriher im 13. Jahrh. verbreitet die Wublifation: Hist. de Mar Jab-Alaha, pa- 
triarche, et de Raban Sauma, “dite par Paul Bedjan (jelbjt ein chaldäifcher Geijtlicher, 

15 dem wir ſeit 1884 fehr viele wichtige ſyriſche Tertpublilationen verdanken, wie die 7 Bände 
der Acta martyrum et sanctorum), Paris, 2. ed. 1895. Jab-allähä hatte 36 Jahre lang 
den Patriarchenitubl inne und jtarb 15. Nov. 1317. 

Speziell der Geſchichte der orientaliichen Kirchen gewidmet und viel interejiantes Detail- 
material bietend jind die neueren Zeitichriften: „Der chriftliche Orient“ ; Oriens Christianus. 

>» Römiſche Halbjahrshefte . . . hregeg. von Anton Baumitart, Nom 1901ff.; Bessarione (in 
alien, jeit 1. März 1806) und Revue de l’Orient chretien, mit Recueil trimestriel (jeit 1898) 
in Frankreich, die beiden leßteren mit der Tendenz, die oriental. Kirchen mit der römijchen zu 
vereinigen, von welcher Art auch Nilles, Calendarium ecelesiae utriusque (2. Aufl. Inns— 
brud 1896 F.) tit. 

25 Ueber die nejtorianiihen Schriftſteller, von denen eine Liſte mit Bücherkatalog 
ſchon Ebedjefus bei Ass. BO. III, I S. 1— 362 giebt, findet man nähere Auskunft in den 
Werten über ſyriſche Litteraturgeihichte von William Wright, A short history of Syriac li- 
terature, London 1894 (f. befonders ©. 166 ff.), und von Nubens Duval (Aneiennes litt6- 
ratures chrötiennes II, la litt. syriaque), Paris 1899, 2. Aufl. 1900; ein neues deutſches 

»o Wert über Ddenjelben Gegenjtand ijt von Karl Brodelmann zu erwarten. Ferner gehören 
hierher und bieten größere oder kleinere Auszüge aus den einzelnen Scriftitellern die ſyri— 
ihen Haändſchriftenkataloge, von den Werfen der Aſſemani abgejehen, namentlich der 
Katalog des British Museum von ®. Wright (3 voll. London 1870—72), der der Bodleiana 
in Orford von R. Payne Smith (Oxon. 1864) und der der Kgl. Bibliothet zu Berlin von 
Ed. Sachau (VBerz. der ſyriſchen Handichriften, Bd 1, 2, Berlin 1899; Hier die nejtorianischen 
Hdjchrr., ſyriſche wie arabifche, in Bd 1 ©. 122ff.; Biblische, Liturgifches, wie Meſſen, Ge— 
bete, Geſänge, Rituale; Poeſie; Proja, wie Heiligenlegenden, Bibellummentave, Dogmatif, 
Recht, Philoſophie, Grammatik, Leritographie). 

Wichtig für die Kenntnis des inneren Lebens der nejtorianishen Kirche, Verfaſſung, fa: 
10 noniſches und bürgerliches Recht find die Sammlungen der Synobdalaften. Eine jolde von 

dem nejtor. Metropoliten Abdhiso (gew. Ebedjefus genannt, gejt. 1318) Bar Börichä von 
Nifibis ift chen herausgegeben von Mai in Seriptt. vet. nova collectio Bd X 1838. Dazu 
fonımt jept neuerdings die Publifation von Oskar Braun, Das Bud) der Synbados. Nach 
einer Hdichr. des Museo Borgiano überjegt und erläutert, Stuttg. und Wien 1900. ferner 

5 Bruns und Sachau, Syriſch-römiſches Rechtsbuch aus dem 5. Sahrhundert, Leipzig 1880; 
J. Guidi, Oſtſyriſche Biſchöfe und Bilchofsfige im V., VI. u. VII, Jahrh. in Zdm& Bd 43, 
1889 ©. 355—414. Synodicon Orientale ou Recueil de synodes Nestoriens publ. trad, etc. 
par J.-B. Chabot in Not. et Extraits tom. 37. 1902, 695 SE. 4°. 

Zur Geſchichte der Verbreitung des Neitorianismus nad Mittel: und Hinteraſien ijt ein 
neuejter ſchätzenswerter Beitrag die Schriit von W. Barthold, zur Geſchichte des Chriſtentums 
in Mittel-Aiten bis zur mongolifhen Eroberung. Deutiche Bearbeitung nad) dem rujjiichen 
Original von Dr. Nudolf Stübe, Tübingen und Leipzig 1901; ſ. bei. ©. 22ff.; vgl. aud 
de Guignes, Gejch. der Hunnen und Türten Bd I u. Bd IV. 

Sonſtige Litteratur: Doucin, Hist. du Nestorianisme, 1689; Smith und Dwight, 
Researches in Armenia, Bojton 1833; Rich, Narrative of a residence in Koordistan and on 
the site of ancient Niniveh, London 1836, 2 voll.; Ninswortb, Travels and researches in 
Asia Minor, Mesopotamie, Chaldaea and Armenia, London 1842, 2 voll.; Juſt. Perkins, 
A residence of eight years in Persia among the Nestorian Christians, New-Yort 1843; 
Grant, The Nestorians or The lost Tribes, Yondon 1543, deuticd von Preiswert, Bajel 1543 
(mit unbaltbaren Kombinationen nad) der Theorie von der Identität der Neft. mit den Zehn 
Stämmen); A. 9. Yayard, Niniveh and its remains, London, 6. Aufl. 1854, deutich von N. 
N. W. Meiſiner, Leipzig 1550: N. und feine Ueberrejte. Nebjt e. Berichte iiber einen Bejuc 
bei den chaldäiſchen GChriiten in Rurdijtan (über fie ©. 1295f.); George Percy Badger, The 
Nestorians and their Rituals, London 1852, 2 voll, noch jeßt in Saden des Kultus der 

; heutigen Weit. das Hauptwert; Martin, La Chaldde. Esquisse historique, Rome 1367. — 
Georgius Ebedjesu Khajjath (in Nom erzogener und daher im römiſchen Intereſſe fchreiben: 
der chaldäiſcher Erzbiichoj von Amadia), Syri orientales seu Chaldaei Nestoriani et Roma- 
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norum pontificum primatus, Rom. 1870. — Ed. Sadjau, Reife in Syrien u. Mefopotamien, 
Leipzig 1883 (bei. ©. 358 ff.)) Hyvernat, Du Caucase au Golf Persique, à travers l’Ar- 
menie, le Kurdistan et la Mesopotamie, Waſhington 1892; Nafjam, Assur and the land of 
Nimrod, New-York 1897; W. Köhler, Die kathol. Kirchen des Morgenlandes. Beiträge zum 
Verfaſſungsrecht der jogenannten uniertorientalijchen Kirchen, Darmitadt 1898. Aus älterer 5 
Beit jind noch jet beadytenswert: Bruns, Neues Nepertorium für theol. Litteratur und kirch— 
lihe Statiftit Bd 1, 2, 3, 5,6 und namentlich C. Ritter, Erdkunde, Bd 2,7, 9—11 an vielen 
Stellen. — Leber die gelehrten Studien der heutigen Chaldäer und Nejtorianer, namentlid) 
auf dem Gebiete der jyrijchen Sprachkunde und deren neuere und heutige Vertreter, wie 
Khajjät, Audo, Samuel Giämil, Rev. Paul Bedjan handelt der Aufſatz von Rev. Gabriel 
Ouſſani, John Hopkins University, Baltimore, Md., im Journal of the American Oriental 
Society vol. XXII, first half, 1901, wiederabgedrudt in den John Hopkins Semitic Papers 
—— S. 73 -90 („The modern Chaldeans and Nestorians, and the Study of Syriac among 

em‘). 

Endlich ijt für die Gejchichte der u hc gr Roms zu den Nejtorianern jetzt hinzu: 15 
weifen auf die Urfundenfammlung von Samuel Siamil, Genuinae relationes inter Sedem 
Apostolicam et Assyriorum orientalium seu Chaldaeorum ecelesiam etc. (auch mit ſyriſchem 
Titel) Roma, E. Loescher et Co. 1902. XLVIII, 648 S., gr. 8. Dazu vgl. Brodelmann 
im Archiv für Religionswiſſenſchaft Bd 6 S. 198 ff. und Chabot in der Revue critique 1902, 
Nouv. Serie, Bd 54 ©. 441 ff. 20 

Bal. auch den Artikel „Neſtorianer“ von v. Funk in WW, 2. Aufl., Bd IX 1895 ©. 166 
bis 180 u. den Art. Nestorians in der Eneyel. Britann., 9. Aufl., vol. XVII p. 355— 358. 

In den diriftologischen Streitigleiten des 5. Nabrbunderts hatte fich die oſtſyriſche 
Kirche für die Yehre des Neftorius entjchieden. Von da an bildete ſich der Neftorianis- 
mus zu einer mächtigen Kirchenpartei aus, die, infolge des gänzlichen Abbruchs des Ver: 25 
kehrs mit der monophyſitiſchen und der katholischen Kirche Weſtſyriens für ſich abgeſchloſſen, 
in Lehre und Praris felbjtitändig ſich weiter entwidelte und in großartiger Entfaltung 
der Miffionstbätigfeit über Perſien und Indien nad Oſten bis weit nad China binein 
Verbreitung gewann. Verdrängt aus dem Dceidente baben die Nejtorianer im Driente 
bis an die Grenzen der damals befannten alten Welt ihren Einfluß geltend gemacht und 30 
ſich noch lange auch unter den Stürmen der verfchiedenen islamitischen Eroberungen be: 
bauptet. Reſte beiteben noch heute. — Zunächſt bat ſich der Neſtorianismus aus den 
öftlichen Grenzmarken des römischen Neiches über Perſien verbreitet. Den eriten Impuls 
dazu gab der berühmte Brief des gelebrten Presbyters Ibas von Edeſſa (1. d. A. Bo VIII 
©. 612) an den Bischof Märi (Mares) von Hardafcher in Perjien; ſ. die Analyſe der 35 
vier Artikel diefes Sendichreibens bei Assemani, Bibliotheca orientalis, tom. III, 
p. II (de Syris Nestorianis), p. LXXsqq. Ibas, fpäter für feine Berfon gleich dem 
Theodoret auf dem Konzil von Ghalcedon freigefprocden und jeit 435 n. Chr. Nachfolger 
des Nabulas auf dem edeſſeniſchen Biſchofsſitze, ſchrieb diefen Brief kurz nad der Ver: 
einigung des Patriarchen Johannes von Anttochten mit Cyrill von Alerandrien und fette 
darin den Streit auseinander mit fichtbarer Abneigung gegen Cyrill und Vorliebe für 
Neftorius, doc ohne diefen zu fchonen; zum Schluffe drüdt er feine Freude darüber aus, 
daß der Friede zwiſchen Cyrill und den Orientalen wieder bergeftellt ſei. Diefer Brief 
jomwie die Überfegungen der Schriften des Divdorus von Tarjus und Theodorus von 
Mopfueite in die perfiiche Kirchenſprache, das Sprifche, verbreiteten die Yehre des Nefto- 45 
rius im ganzen perfiihen Neiche. Dazu kamen nod die von dem (anfangs neftorianisch 
efinnten) Nabulas von Edeſſa vertriebenen Lehrer der edejfenifchen boben Schule, die 
Nch in Nifibis niederließen; der bervorragendite war Barfumas (fur. Bar-saumä), tvelcher 
als Biſchof oder Metropolit von Nifibis (435.—489) einen wabrjcheinlih von den Geg— 
nern, den Katholifen und den Monophyſiten, übertriebenen Eifer in der Ausrottung der 
cyrilliſchen Partei entfaltete, wobei er die politische Abneigung des perfiichen Hofes (des 
Königs Perozes, perj. Peröz, arabiftert Firüz) gegen die Nömer für feine Zwecke geſchickt 
zu benugen veritand. Ihm ſchloß fich Nerjes „der Ausſätzige“ an, ebenfalls aus Edeſſa 
vertrieben, twelcher die aufgelöjte Schule in Nifibis auf perfischem Gebiete neu gründete, 
und mehrere andere, welche in Perſien Bistümer erbielten. 55 

Nah Perſien war das Chriftentum ſchon ſehr frübe, vielleicht fon in der nach— 
apoftolifchen Zeit, gedrungen, aber die Nachrichten über diefe eriten Zeiten find, wie die 
gleichzeitige Geſchichte des parthiſchen Reiches überhaupt, in tiefes Dunkel gehüllt. Wäh— 
rend der Herrſchaft der parthiſchen Arfaciden, welche in Religionsſachen ganz indifferent 
geweſen zu fein jcheinen, hatten ſich die Chriften wabrjcheinlich ungeſtört ausbreiten fünnen, & 
und nur eine kurze Verfolgung derjelben wird von Barbebräus und anderen (j. Assem. 
B. Or. III, II, p. XXXIX) erwähnt, aber ITrajan verfolgte die Chrijten, ſoweit er 
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auf feinem Zuge in das partbifche Reich eindrang, von Edeſſa anbebend. Eine ſtarke 
Verbreitung des Chriſtentums bis in die Oftprovinzen des perfiichen Neiches fett ficher 
der jedenfalls no in das 3. Jahrhundert gehörige pſeudobardeſaniſche Dialog „über die 
(Hejete der Yänder” voraus; vgl. auch Euseb. Praep. evang. VI, 10, 46 und Vita 

5 Constantini II, 53 (geflüchtete Chriften in der diofletianischen Verfolgung von den 
„Barbaren“ d. i. Perfern aufgenommen und bei freier Neligionsübung belafjen). Gegen 
die Mitte des 4. Jahrhunderts ift, wie aus Afraates und den alten Märtvreraften (ed. 
Bedjan) bervorgebt, das Chriftentum in den Tigrisländern weit verbreitet und organifiert. 
Dieje bildeten aber noch feine geſchloſſene Kirche unter einem Katbolifos mit Bijchöfen 

ıo und ſonſtigem Klerus; ſ. A. Harnad, Die Miffion und Ausbreitung des Chriftentums 
in den erjten drei Nahrbunderten, Yeipzig 1902, ©. 442ff. bei. ©. 444 Anm. 3 (von 
Nöldeke). Der Biſchof der Haupt: und Nejidenzftadt, der Doppelitadt Seleucta-Ktefipbon, 
deren Patriarchat von dem vielleicht biftorifchen, am Tigris miffionierenden Mär Märi 
(f. Raabe, Die Geſchichte des Dominus Mari 1893; Weſtphal, Unterfuchungen über die 

15 Patriarchenchroniken 1901, ©. 30ff.) geitiftet fein soll, den die Legende wie einen der 
12 Apojtel anfiebt und zum Stifter des Chriftentums im ganzen entfernteren Orient 
macht, erbob ſich allmählich zum Oberhaupte der Ghrijten diejes Neiches und des chrijt- 
lichen Orientes weithin, obwohl ibm dies lange Zeit von dem Biihofe von Perfien 
jtreitig gemadyt wurde. Simeon bar Sabbä’e, der Märtyrer, Nachfolger des Bapa, 

0 war nur Biſchof von Seleucia und Ktefiphon, Fein anerkannter Katholikos; die Leicht zu 
durchſchauende neftorianische Legende wollte dem ſpäteren Centralſitze Sel.: Ref. einen be: 
fonderen Glanz (mie die römiſche Yegende Nom) und der nejtorianiichen Kirche ein apoſto— 
lifches Zeitalter verfchaffen, vgl. Harnad 1. e. S. 443 Anm. 3. Als Papa, der Biſchof 
von Seleucia (—f 326 in bobem Alter; feine Perfönlichkelt und wohl aud die von ibm 

35 im Jahre 313/14 gebaltene Synode ſtehen hiſtoriſch feit, vgl. Weitpbal 1. ec. ©. 60 ff.) 
den Simeon und den Schahduſt als feine Vertreter zum nicänifchen Konzil jandte, war 
auch unabhängig von ihm Johannes, Biſchof von Perfien, der als der Kepräfentant der 
Kirchen von ganz Perſien und Großindien angejeben wurde, zugegen; und obgleih auch 
Jahballaha, —— von Seleucia, auf der Synode 420 n. Chr. diefen Bilhöfen von 

3» Berfien die Würde von Metropoliten verlieh, jo brachte fie doch erſt Jeſchujahb von Adia- 
bene (654— 660) oder fein Schüler und Nachfolger Georgius (660-680) und dauernd 
endlich Timotbeus (778—820) zur Untertwürfigfeit unter den Stuhl von Seleucia. Beide 
Bistümer ftanden erſt faktifch, dann nur nominell unter den Patriarchen von Antiochien, 
von denen fie die Weihe erhielten, twenigjtens von dem Biſchofe von Seleucia wird dies 

3 ausdrüdlich bezeugt. Da aber die öfteren Kriege der Römer mit den Perſern die Reife 
nach Antiochien erfchtverten oder ganz unmöglich machten, fo unterblieb fie zuletzt und 
Schachlüfä, welder nach den Hiltorifern “‘Amr und 'Märt 244 jtarb, vgl. auch Assem. 
B. ©. III, II, p. XLVI, war nad Barbebräus der erfte, welder in Seleucia jelbit 
von den orientaliichen Bijchöfen geweiht wurde. Dadurd gelangten die Biichöfe von 

w Seleucia frübe zu einer gewiljen Selbitftändigkeit und Unabhängigkeit. Schon Papa, der 
Nachfolger des Schachlufa (j. über einen angebl. Briefwechſel von ihm Braun in ZkTh 
Bd 18, 1894, ©. 167 ff.) wird Erzbiſchof genannt, die Späteren nahmen den Titel eines 
Patriarchen oder Katbolifos an und ftellten fih dem Range nad den Patriarchen des 
Deeidents gleich. Dies geſchah nad Aſſemani (B.O.III, I, p. 427; III, II, p.LXXX) 

15 zuerit von Babäus (fur. Bäbhäi), welcher 498—503 den Stuhl von Seleucia inne 
hatte, auf einer von ibm im Jahre 499 gebaltenen endemifchen Synode. Ihn nennt Ai. 
als den erſten ſchismatiſchen neftorianifchen Bifhof von Seleucia, während jeine drei erjten 
Vorgänger, Dädhishö, Babäus und Acacius der fatbolifchen Lehre treu und dem Pa— 
triarchate von Antiochien gehorſam geweſen jeten. Allein ſchon Dädhishö (430—465) 

so hielt eine Synode, auf welder feitgejegt wurde, daß man den Erzbifchof oder Katholikos 
von Seleucia weder verklagen noch richten dürfe, jondern ihm unbedingten Gehorfam zu 
leiften babe. In dem arabijchen Synodikon und dem Nomofanon ijt noch hinzugefügt, 
daß es nicht verftattet fei, ihn bei den Batriarchen des Oecidents zu verklagen oder von 
ihm an dieſe zu _appellieren, — was Ajjemani freilich für eine fpätere neſtorianiſche Inter: 

55 polation hält. Die beiden anderen Bifchöfe Babäus und Ncacius waren gewiß ſehr 
ſchwache Kirchenfürften, die z. B. eine große Sittenverderbnis unter der Geiftlichkeit dul— 
deten (j. den zweiten Hanon der Synode des Babuäus, Ass. B.O. III, I, p.436), und 
Acacius (e. 484496) bleibt dauernd in dem Verdacht, ein Anhänger der neſtor. Yebre, 
was er anfangs obne Zweifel war, bis an fein Ende geweſen zu fein, er, ein Zögling 

so der Schule von Edefja — obwohl er als perfiicher Geſandter in Konjtantinopel das Ana: 
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tbema gegen Neftorius ausſprach. Jedenfalls bat er nad feiner Rückkehr gegen die An: 
hänger des Neftorianismus nicht das Geringite getban und feine Klage (bet Barhebräus, 
j. Assem. B. O. III, I, p. 383 not.), daß Xenajas von Mabbugb — d. i. Philo— 
renus, der jur. Uberfeger des Neuen Tejtaments — ihm und den Seinigen den Namen 
„Neftorianer” gegeben babe, da er doch von Nejtorius gar nichts wiſſe (!), zeigt gerade 5 
das richtige Verhältnis; ſ. gegen Aſſemanis Reinigungsverfuche Wright, Syriac. literat. 
p. 60; Abbeloos zu Barhebr. Chron. eccles. III, 74 Anm. 2. Der Name „Neito 
rianer“ kommt bier zum erjten Male vor, fcheint alfo von bejagtem Xenajas berzurübren. 
Sie ſelbſt nennen fih immer „Chaldäer“, chaldäiſche Chriften, ein Name, welchen man 
in der neueren Zeit nur für die mit der römifchen Kirche unierten Neftorianer gebraucht. 10 
Bei den älteren Syrern beißen fie auch „Urientalen“, madenhäje, bei den beutigen 
Türfen Nasärah, d. i. Chriſten. Gegen den Namen Neftorianer legen die Angehörigen 
diefer Kirchenpartei Verwahrung ein, fie jagen (nach Ebedjeschü bei Assem. |. ce. III, 
I, p. 354 sqq.), Neſtorius fer gar nicht ihr Patriarch geweien, ja fie verftänden feine 
Sprache gar nicht, er ſei vielmehr ibnen gefolgt, nicht fie ihm, nur da fie gehört, da er 1 
diejelbe Lehre wie fie vorgetragen, bätten jie die feinige durch ihr Zeugnis bejtätigt. 
Nejtorius fommt jedenfalls in den beiligen Büchern der N. häufig vor. 

Sedenfalls war der Patriarch Babäus im Unterfchiede von feinen noch ſchwankenden 
Vorgängern der erite, welcher obne Scheu den offenen Bruch mit den Dccidentalen voll: 
309. Babäus (j. über ihn Barhebr. chron. chron. eceles. edd. Lamy et Abbeloos » 
t. III S.79) war urſprünglich Laie und als folcher verheiratet. Nach einer zweijährigen 
Wakanz auf den Sit von Seleucia gelangt, bielt er eine Synode, auf welcher feitgejeßt 
wurde: 1. daß alles, was zwifchen Barfaumas und Acacius (die ſich gegenfeitig anatbe: 
matijiert batten) vorgefallen fer, vergeflen, und deren Briefwechſel vernichtet werden ſolle; 
2. daß es dem Patriarchen wie den Biichöfen, Prieftern und Mönchen verftattet fei, ſich 2 
mit einer rau zu verbeiraten und den Presbytern geboten jei, nach dem Tode der ‚Frau 
eine andere zu beiraten; 3. dag man dem Patriarchen von Seleucia unbedingten Gebor: 
jam zu leiften babe, und 4. daß die Bilchöfe bei ihren Metropoliten nicht zwei-, jondern 
nur einmal jährlich, bei den Patriarchen aber nicht, wie bisher alle zwei, jondern fortan 
alle vier Jahre einmal, und zwar im Monate Oktober, zufammenfommen jollten, um jich d 
über firchliche Angelegenbeiten zu beraten, wenn der Patriarch nicht befondere Gründe 
bat, fie früber zu berufen. Was den zweiten Kanon betrifft, jo follte deſſen Feſtſetzung 
einem weit eingeriffenen Übel im Klerus fteuern, nämlich der unfittliben Verbindung von 
Klerifern mit mehreren rauen zugleich; ſ. J. A. Assemani, De catholieis seu pa- 
triarchis Chaldaeorum et Nestorianorum commentarius, Rom. 1775, 4°, p. 18.3 
Zugleich aber erfolgte dieje, übrigens fchon von Barfaumas mit Rüdjicht auf 1 Ko 7,9 
poftulierte Freigebung der Ehe von Geiftlichen nicht ohne Rückſicht auf die gleichzeitige 
Verordnung des Perſerkönigs Kobadh (Cavades), die Gemeinſchaft der Frauen betreffend 
— ein Erlaß, welder obne Zweifel auch unter den Chriften, ja jelbit den Geiftlichen des 
perfiichen Neiches die Sittenverderbnis ſehr vermehrt batte. Die Behauptung des mono: 40 
phyſitiſchen Mafrian Barbebräus bei Ass. B. O. III, I, 429, Babäus babe in feinem 
zweiten Kanon feinen Nachfolgern im Patriarchate bei Strafe der Erfommunifation ge: 
radezu befoblen, Frauen zu nehmen und den Biſchöfen und Presbytern geradezu geboten, 
ſich nad dem Tode ihrer Frauen wieder zu verbeiraten, iſt aljo offenbar, jedenfalls 
was die höheren Grade betrifft, nur eine gebäffige Verdrebung. 45 

Babäus’ Nachfolger waren ibm gleichgefinnt, alle Bistümer wurden mit Nejtorianern 
bejeßt, und fie waren eifrig darauf bedacht, ihr Gebiet nach allen Nichtungen bin zu er: 
weitern. Außer ibnen verbreiteten aber auch das Ghriftentum und die neftorianifche Yehre 
zahlreiche Schriftiteller und namentlib die Mönche mehrerer Klöſter in Aſſyrien, ſowie 
die Zöglinge verfchiedener Schulen, die an vielen Orten gegründet wurden, die ältejte, 50 
die von Nijibis, überftrablte bald alle anderen an Berühmtheit. Es gingen aus derjelben 
aber nicht nur gelehrte Theologen und tüchtige Geiftliche hervor, jondern auch bedeutende 
Arzte und Philoſophen; fie überjegten die griechifchen Klaſſiker, namentlich Artftoteles, 
Hippofrates und Galenus, und waren überhaupt in jenen Zeiten der Finfternis auf 
geiftigem Gebiete fajt die einzigen Bewahrer der Wiffenfchaften im Oriente und die Yehrer 55 
der Barbaren. 

Nah Arabien, in die weiten Negionen füdlib von Paläftina, Damaskus und Mefo: 
potamien, war das Chriftentum ſchon in der Anfangszeit gefonmen, vol. Bauli Aufent- 
balt in „Arabien“ d. i. in dem Gebiete füdlihb von Damaskus, nach feiner Belehrung 
Sa 1,17. Zur Zeit des Drigenes gab es in den Städten füdli vom Haurän zahlreiche — 
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Bistümer, jo in Boftra u. a.; Drigenes war der geiftige Leiter von Spnoden zu Bojtra. 
Diefe arabifchen Gemeinden jtanden mit der römischen in Verbindung; ſ. Harnack 1. e. 
©. 446. MNeftorianer und Jakobiten juchten jpäter ihren Dogmen bier Eingang zu ver: 
ichaffen. Die meifte Verbreitung erlangten aber die Erfteren ; unter den Khalifen dehnten 
fie fihb au über Syrien und Paläftina aus, und unter dem PBatriarhen Mar Aba II. 
(742-—52) wird jelbit ein Bifchof für die in Agypten zerftreut lebenden Nejtorianer er: 
wähnt, welcher unter dem Metropoliten von Damaskus jtand; fpäter werden auch Metro: 
politen von Agypten angeführt, weil diefes mit Damaskus vereinigt war. Die Biſchöfe 
in den verfchiedenen Teilen Arabiens ftanden anfangs unter dem Metropoliten von 

» Perfien. Zu feinem Sprengel gebörte auch Oftindien, deſſen ganze Weftfüfte zu Anfang 
des 7. Jahrhunderts noch chriſtlich geweſen ſein muß. Der Apoftel Thomas it in einer 
ſehr alten Tradition (ausgedrüdt in den alten aus dem 3. Jahrhundert ftammenden Acta 
Thomae) der Evangelift der Inder (d. b. des nordiveftlichen Indiens) und Begründer 
ibrer Kirchen, daher man die Chriften Indien? gewöhnlich „Ihomaschriften“ nennt. Über 

5 dieje vgl. die Werke von W. Germann, Die Kirche der Thomaschriften, Gütersloh 1877 
und George Milne Nae, The Syrian Church in India, Edinburgh and London 
1892. Wahrſcheinlich wanderten auch viele Chriſten zur Zeit der perfischen Berfolgungen 
nad Indien, auch foll 345 ein Biſchof mit Prieftern aus Nerufalem nad Malabar ge: 
fommen fein. Kosmas \ndikopleuftes (im 6. Jahrh. um 530) fpricht von einer Kirche 

„in Male (Malabar). In Galliana war ein Biichof, der in Perſien ordiniert war, auf 
der Inſel Taprobane (Ceylon) war eine Kirche mit einem in Perſien ordinierten Pres— 
byter, einem Diafonus u. ſ. w., aber nur für die dort ftattonierten perſiſchen Kaufleute, 
da, wie Kosmas binzufegt, die Eingebornen mit ihrem Fürſten eine andere Religion hatten. 
Kurz nad Kosmas, um das Jahr 570, batte er Presbyter Bödh als Periodeutes die 
Kirchen Indiens zu infpizieren ſ. Wright l.e. ©. 123.124; aber Jeſujahb von Adiabene 
(Batr. 650—60) klagt in feinem Schreiben an Simeon, den Metropoliten von Perſien, 
daß durch feine und feines Vorgängers Schuld die Kirchen von Indien ganz verwaiſt 
jeien — erjt der Batr. Timotheus gab ihnen einen Metropoliten — und das Chriſten— 
tum zu Merv in Chorafan faſt ganz ausgerottet fer; den Lektoren aber befieblt er, ibren 
auf einer Synode zu Seleucia — Biſchöfen nicht mehr zu gehorchen, neue zu er— 
wählen und dieſe zu ihrer Ordination zu ihm zu ſenden. Von Choraſan aus, vielleicht 
aber auch über Indien, gelangte das Chriſtentum auch nach China. Hier hat ſich aus 
altneſtorianiſcher Zeit, aus dem Jahre 781 v. Chr., zu Si⸗ngan— fu ein unbeftreitbar echtes 
Denkmal, nämlich eine ſehr ausführliche Infchrift in forifcher und chineftiher Sprache ge: 

5 funden, twelche eine lange Lifte von Kamen von neftor. Geiftlichen entbält und von der 
großen Verbreitung und Blüte der neſtor. Kirhe in China zur damaligen Zeit Zeugnis 
ablegt. Die Anschrift wurde im Jahre 1625 von den Sefusten wieder entdedt und ift 
die Beftreitun ihrer Echtheit mehrfach erfolgt, aber jetzt wohl aufgegeben. Der ſyriſche 
Teil der Inſchrift ift ausführlich behandelt von Ass. B.O. III, II, p.539 sqgg.; }. aud) 
Wylie, On the Nestorian tablet of Se-gan foo, ©. 284 ff. Dagegen find die im der 
chineſiſchen Inſchrift von Kara Balgassun (befannt jeit 1895) mehrfach vorfommenden 
‚jünger des Mo-ni nicht Nejtorianer fondern Manichäer, |. d. A. Mani Bd XII (3. A.) 
S. 224. - — $ölibhäzöchä (d. i. „der Gefreuzigte hat gefiegt“) Batr. 714—26) ernannte 
zuerft einen Metropoliten für China. Um diejelbe Zeit erhielten auch Herat und Samar- 
fand Metropoliten; in Balkh, von wo aus mehrere Biſchöfe nad China gejandt wurden, 
war jchon frühzeitig ein Bistum errichtet. In der Folgezeit verbreiteten fie fich auch 
durch die Tartarei. 

Der Zuftand der Neftorianer war in den verjchiedenen Zeiten und unter den ver: 
jchiedenen Regenten und Dynaſtien, welche nah und nad den Ortent beberrjchten, ein 
jebr verfchiedener. Wertrieben aus dem oſtrömiſchen Neiche, fanden fie anfangs eine will: 
fommene Aufnahme bei den Perſern, welche faft in fortwährender Fehde mit den römi- 
ide Kaifern lebten. Allein diefe Ruhe fonnte nicht von langer Dauer fein, da die 
Saſaniden, welde umter Wiederbelebung des zoroaftriiben Kultus das parthiſche Reich 
gejtürzt batten, diefen Kultus auch nicht allein zum berrjchenden, fondern zum alleinigen 

5 in ihren Staaten zu machen ftrebten. Jedoch ſcheinen die ſpäteren Regenten dieſer Dy— 
naſtie mehr die Politik als die Religion im Auge gehabt zu haben, und es wurden daber 
die Chriften, d. i. die Nejtorianer, fait nur bevrüdt, wenn Striege mit den griechiichen 
Kaifern ausgebrocden waren. Firuz (Perozes) war vielleicht durch Barſaumas günftig für 
die Neftorianer geitimmt worden, während er die Katholiken ausrotten Tief. Kavades 
fing erjt nach nach feiner Nüdkebr von den Hunnen, zu denen er aus dem Gefängnifje 
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geflohen war, Krieg mit dem griechiichen Kaifer an, welcher vier Jahre dauerte und die 
Reranlaffung zu einer Ghriftenverfolgung gab. Gr hatte die Gemeinſchaft der Frauen 
geboten. Deshalb batten fich die Großen des Neichs gegen ihn empört und ibn in das 
Gefängnis geworfen, aus dem er durch die Lift feiner Schweiter enttam. Sein Bruder 
Dibamasp, welcher an feiner Stelle regierte, bob fogleich diefes Gebot wieder auf, und 
da dasfelbe auch auf die Chriften einen entfittlihenden Einfluß ausgeübt hatte, fo bielt 
Babäus im Einverjtändnis mit Dſchamasp jene Synode, durd deren Beichlüffe er dem 
Unwejen zu jteuern juchte. Nach Barbebräus (B. O. II, p. 409) foll Kobad mit Hilfe 
der Griechen wieder zum Throne gelangt fein und infolge deffen die Neftorianer mit Ge— 
walt zum fatholiichen Glauben zurüdgefübrt haben; doch berichten die älteften Autoren 
nichts davon. Gegen Ende der Negierung des Kobad trat ein Schisma bei den Nefto: 
rianern ein, welches 12 Jahre gedauert haben fol, indem zwei Patriarchen, Nerjes und 
Elifäus, von verjchiedenen Parteien zugleich gewählt wurden und jeder von beiden wieder 
Bischöfe feiner Partei ernannte. Nachdem Nerjes im Gefängnis geftorben und Elifäus 
in einer Synode von den Bilchöfen abgejegt worden — erwählten dieſe den Paulus, 
welcher aber nur wenige Monate regierte und Mar Aba J. oder „den Großen“, einen 
zum Chriſtentum bekehrten Magier, zum Nachfolger hatte 336 42 Dieſer überſetzte die 
Liturgie der Neſt. aus dem Griechiſchen ins Syriſche, eine Liturgie, welche noch heute in 
den neſtorianiſchen Kirchen gebraucht wird (vgl. G. Diettrich, Die neſtorian. Taufliturgie 
ins Deutſche überfegt und erforicht, Siegen 1903), und entwidelte, abgejeben von vielen 
anderen litterarifchen Arbeiten, eine außerordentliche Thätigfeit, um die Kirchenzucht zu 
heben und Friede und Ordnung aller Orten twiederberzuftellen. Er machte zu dieſem 
Zwecke Rumdreiſen in verſchiedene Provinzen des Reiches, ſandte Hirtenbriefe an die ent: 
fernteren Gemeinden und bielt 514 eine Synode, auf welcher, was bis auf den beutigen 
Tag in diefer Kirche Giltigfeit bat, beftimmt wurde, daß iveber der Patriarch noch die 2 
Biſchöfe verheiratet fein dürfen; zugleich beitätigte er die früberen canones und verord— 
nete, daß man fich jtreng an das nicänifche Glaubensbefenntnis, in der Erklärung der 
bl. Schrift aber an die Worte des Theodorus von Mopfuelte zu halten babe. Da aber 
infolge des vorbergehenden Schismas an vielen Orten zwei Metropoliten oder zwei Bis 
ſchöfe eingefegt waren, jo fette er die Umrube jtiftenden und unwürdigen Beamten ab, 
und von zwei gleich Mürbdigen ließ er den Älteren im Amte, der andere aber mußte bis 
zu deilen Erledigung in feine frühere Stellung zurüdfebren. Der Batriarch Ezechiel (977 
bis 580) bielt gleich im erjten Jabre, Februar 577, eine Spnode, deren Hauptgegenjtand 
ein Edikt gegen die Mefjaltaner war. Da unter Kobad und mehr noch unter Chusrav I. 
Nufhirvan die Monopbyfiten fich in dem perfifchen Neiche weit verbreitet hatten, fo er=: 
nannte damals Jakob Baradäus als öfumenifcher_ Metropolit in Stellvertretung des ein- 
eferferten Patriarchen einen —. des Orients Achudemes (ſyriſch eig. mars 
ur 07 ms Achüh d’emmeh d. i. „frater matris suae“, jo benannt wegen der 

Aehnlichkeit), den Barbebräus als den a Mafrian des Orients, anfübrt. Alles dies 
geſchah unter der Regierung von Chusrav I., welcher nah einer Volksſage am Ende 
jeines Lebens Chrift geworden fein und feinen Nacfolgern alle ferneren Kriege mit den 
Griechen unterjagt haben fol. Er ſelbſt führte viele Stripe mit jenen und jcheint dann 
jedesmal die Chriften verfolgt zu haben. Hormizd IV., jein Sohn, und Chusrav II. be: 
ge die Neftorianer ehr, namentlich der Letztere, welcher alle übrigen Chriften feines 

iches zwang, zu ihnen überzutreten ; zuletzt jedoch verfolgte und bedruͤckte er fie, da fie 
gegen Ren Willen den Gregorius zum Patriarchen erwählt hatten, nach deſſen 608 er: 
folgtem Tode er ihnen verbot, einen anderen zu wählen. So blieb der Stuhl des Pa— 
triarchen 20 Jahre erledigt, bis Siro&s an des ermordeten Vaters Stelle trat, welcher 
gegen alle Ehriften gleich günftig geitimmt war. Seine Nachfolger unternahmen ebenfalls 
nichts gegen die Chriften, da fie mit der Sicherung ihres Thrones und Yebens vollauf 
zu thun batten, und auch zu kurze Zeit regierten. 

Unter den Mubammedanern fanden nur felten Bedrüdungen der Nejtorianer jtatt; 
im Gegenteil rübmen fie fi mebrerer ‚Freibeitsbriefe, deren Echtheit aber jedenfalls mit 
Recht bezweifelt wird. Den erjten erlangte nach ibrer Angabe der Patr. Jeſujahb von 
Gadala, welcher von 628— 47 regierte und die legten perfiichen Kriege fab. Von Mu: 
bammed wird erzählt, er babe mit einem nejtorianifchen Mönde, namens Sergius, in 
Verbindung geitanden und verdanfe diefem jein traditionelles Wiffen von den chriftlichen 
Lehren. So foll denn auch der gleichzeitige nejtortanifche Patriarch Jeſujahb jelbit zu 
Mubammed gegangen und von ibm einen Freibrief erlangt baben, weldyer noch vorbanden 
und von Gabriel Sionita (Paris 1630) ediert worden ift. Einen zweiten erbielt derjelbe 
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von Omar mit der Zuficherung der völligen Freiheit von Abgaben für fich, feine Brüder, 
Diener und Nachfolger (ſ. Ass. B. O. III, II, p. XCIVff., das jog. testamentum 
Mahometis), welcher bis zum Anfang des 14. Xahrhunderts noch als vorbanden erwähnt 
wird; und Ali gab dem Maremes, Nachfolger des Jeſujahb, damaligem Biſchofe von 
Nifibis, weil er fein Heer bei der Eroberung von Moful mit Proviant verfeben batte, 
ein Schreiben, worin er ibn und alle chrüitlichen Untertbanen den Seinigen dringend 
empfahl. Ahnliche fchriftliche Zuficherungen wurden verjchiedenen ihrer Patriarchen von 
Muktadir billah, Kadir billah und dejjen Nachfolgern erteilt, und ſchon Jeſujahb von 
Adiabene (650—60) jehreibt (B. O. III, I, p. 131) an Simeon, den Metropoliten von 

Rewardaſchir, daß die Araber dem Ghriftentum nicht nur nicht entgegen jeien, jondern 
vielmehr diefe Religion rübmen, ihre Priefter und Gläubigen ebren und felbjt die Kirchen 
und Klöfter unterjtügen. Da ſich die Neftorianer dur praftifche Tüchtigfeit und wiſſen— 
jchaftlihe Bildung auszeichneten, jo befleideten viele von ihnen Stellen als Gouverneure 
von Städten und Diftrikten, ſowie andere bobe Amter, z. B. als Sefretäre bei Kalifen 

5 und Emiren, und bejonders als Yeibärzte, unter denen bie Familien Bocdtjefu und Hunain 
in mehreren Generationen bejonders berühmt find. Als Überfeger von Werfen anderer 
Sprachen und Yitteraturen in das Syriſche und Arabiſche waren gelehrte Neftorianer be: 
jonders von dem Kalifen al-Ma’mün begünjtigt und gefördert. Das Anſehen der neito- 
rianischen Arzte und Sefretäre war jo groß, daß feine Batriarcbenwabl oder jonjt wichtige 
Beratung in kirchlichen Angelegenbeiten obne ihr Wiffen und ihre Zuftimmung vorgenommen 
wurde. Auf diefe Weiſe erlangten die Neftorianer ein bedeutendes Übergetwicht über die 
anderen chriftlihen Sekten, und die Kalifen Kä’im bi’amr allah und Muktadir billah 
gaben dem Batriarchen Sabarjefus (Sabrishö, mit dem Beinamen Zanbura) und Ebed— 
jefus in ibren Diplomen die jchriftliche Zuficherung, daß nicht bloß die Neftorianer, fon: 
dern auch die römischen (d. i. die fatboliichen) Chriſten, die Melciten, jowie die Jakobiten 
ihnen untergeben und geborfam fein jollten. Mit Ausnabme einer wegen Verleumdung 
der Ghriften unter Harun ar Raschid jtattgefundenen furzen Verfolgung finden wir wäb- 
rend dieſer ganzen Zeit nur noch zwei erwähnt, deren eritere von Mutawaklil bejonders 
gegen die Neftortaner gerichtet wurde, als jein Yeibarzt Bochtjefu ihn erzürnt hatte, die 
zweite aber von dem fatimidischen Ralifen, dem Wüterib Hakim bi’amrallah, über die 
Chrijten aller Konfeffionen und zugleich auch über die Juden verhängt wurde, aber jich 
nur auf Syrien, Paläftina und Aegypten erjtreden fonnte, übrigens fehr graufam war. 
Die Macht der Yeibärzte und Sefretäre übte zuweilen auch einen nachteiligen Einfluß, 
indem fie nach eigener Willfür Patriarchen ein: und abjegten und ibren Willen bei den 

35 Kalifen durchzubringen wußten. — Seit der Erbauung der Reſidenz Bagdad refidierten 
dort auch die Patriarden. Hier wurden fie gewählt, aber in Seleucta ordiniert. Anan- 
jefus II. war der erjte, der in Bagdad erwählt wurde. Mar Aba II. refidierte in Waflt. 

Ähnlich blieben unter den Mongolenberricern die Verbältniffe der Nejtorianer im 
ganzen günftig. Als Hulagu Chan 1268 Bagdad eroberte, ließ der Patriarh Makkicha 
ſämtliche Chriſten aller Konfeſſionen in einer Kirche verfammeln und rettete jie auf ſolche 
Weiſe vor dem Blutbade, das die Mongolen dort anrichteten. Hulagu und die metiten 
feiner Nachfolger tvaren günftig gegen die Chriften, und insbejondere gegen die Neftorianer 
geſtimmt, teils weil diefe gleih ihnen Gegner der Mubammedaner, ibrer politiichen Feinde, 
waren, teild, weil der Buddhismus, dem fie ergeben waren, soviel in feinem Kultus mit 
dem nejtorianifchen Ähnlichkeit hatte, daß die erften chriftlichen Beobachter in demijelben 
eine Nachäffung des Chriftentums durch den Teufel wahrzunehmen glaubten, teils endlich, 
weil ihre Gemablinnen zum Teil wenigſtens Chrijtinnen waren und einige Fürſten jelbit 
ſich zum Chriftentum befebrt haben jollen. Letzterer Fall war in Wirklichkeit vorgefommen 
in Tenducd, dem Yande der Keraiten (Hauptitadt Karakorum, am Fuße des Altai, ſüdlich 
vom Baital- See), wo nad verjcbiedenen Nachrichten jchon feit dem 11. Jahrhundert der 
Neftorianismus eine allgemeine Verbreitung erbielt und wo auch die Fürjten des Yandes 
fich zu diefem Glauben befannt zu baben feinen. Der Titel diefer Herrſcher, Unk- 
oder Owang-khan, fonnte leicht durd Verftümmelung zu dem Namen van, Nobannes 
werden und ſcheint jo die Veranlafjung gegeben zu baben zu der Sage vom Presbyter 

55 oder Priejter Johannes, einem mächtigen chriſtlichen Könige | im fernften Djten, von dem 
die bedrängten Kreuzfahrer Hilfe erivarteten, ſ. ‚fr. Zarnde, Der Priefter Johannes in den 
ASG, phil-hiſtor. Kl. Bd VII und VIII, 1879 und 1883—86, und bejonders den Art. 
Johannes Bresbpter in der PRE’ Bd IX ©. 311-314 von W. Germann. Später, 
als man die Nichtigkeit diefer Vorftellung erkannt batte, wurde der Name von den Abend: 

so Ländern allmählich auf den bis dahin unbelannt gebliebenen chriftlichen König in Atbiopien 
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(Abyſſinien) übertragen. Dſchingis-Khan felbft nahm eine Tochter des von ihm vernich- 
teten Unk-khan, Togbrul, zur Gemahlin, und fein Sohn Dſchagatai foll nad Marco 

Polo fih zum Chriftentum bekannt haben. Das Geſchlecht des Unt-fhan von Tenduch 
blieb bis auf Marco Polo in Blutsverwandtichaft mit dem Kaiferbaufe, und dem Pater 

der Minoriten, Johannes de Monte Gorvino, gelang es in der That, einen dortigen 5 

Prinzen, Nachkommen des Unk-khan, den er Georg nannte, mit vielen Nejtorianern aus 

jeinem Gefolge im Jahre 1292 zum katholiſchen Glauben zu befehren. Jedoch war der 
Beitand diefer katholischen Gemeinde nur von ſehr kurzer Dauer, da ſchon nad jeinem 

Tode fein Sohn Johannes 1299 mit allen Übrigen zum Neftorianismus zurüdfebrte. 
Derjelbe Pater Kobannes de Monte Corvino erbaute auch die erjte chriftlidhe Kirche im 10 
Peking, da er bei Kubilai Khan in Gnaden jtand, mit Glodenturm, und taufte 6000 Per: 

fonen, wofür ibn der Papit zum archiepiscopus Cambaliensis ernannte. Afjemani 
nennt unter den Herrſchern und Prinzen aus der Familie des Dſchingis-Khan, außer 
dem erwähnten Dſchagatai, noch als ficher Chrift geworden den Sartak, Sohn des Batu 

Khan, den Papft Innocenz IV. zum Übertritte ſchriftlich beglückwünſchte; von anderen 15 
nambaft gemachten Prinzen gilt die Belehrung als zweifelbaft. 

Die viele Jahrhunderte lang andauernde und nur ſelten unterbrochene günftige Yage 
der Ghriften unter der Herrichaft der Araber und Mongolen batte dem Nejtorianismus 
eine außerordentliche Verbreitung im Dften von Aften verichafft, welche unter den Ara— 
bern angebahnt, einen glüdlihen Fortgang unter den Mongolen batte, da zu der Zeit 20 
ihrer Oberberrichaft ein lebbafter Verkehr mit jenen Gegenden, ihrem Heimatlande, to 
auch die Nefidenz des Großkhans war, ftets unterhalten wurde. Einen interejjanten 
Einblid in die Beziehungen zwifchen den Mongolenfürften und ihren chrijtliben Unter: 
thanen getvährt die jegt von Bedjan (j. oben) herausgegebene Biograpbie des Katholikos 
Jabh-allähä III. (1291—1317), der, in China geboren, aus niederem Stande zum Ober: 35 
baupte der neftorianischen Kirche emporftieg. Nach der Eroberung ven Bagdad 1258 er: 
annten 25 Metropoliten den neſtorianiſchen Patriarchen ala ihr Oberhaupt an, und 
jtellten damit ein Gebiet von ungebeurer Ausdehnung in Aften bis zum äußerjten Süd— 
ende der vorderindifchen Halbinjel als nejtorianiih dar. Hulagu batte Chriften zu Ver- 
waltern von Städten und Lagern beitellt und dem Patriarchen Makkicha einen Palaſt 30 
in Bagdad zu feiner Nefidenz überwieſen. Abaga Khan beftätigte ihm diefe Schenkung. 
Der Übertritt der Khane Achmed und Khodawende zum Islam bewirkte zwar, daß die 
Begünftigungen der Chriſten aufbörten, doch kam es zu direften Verfolgungen erjt unter 
Timur, der Chriften und Muhammedaner in gleicher Weife verfolgte. Seitdem unter: 
blieben die Verbindungen mit dem fernen Dften, und die dortigen Gemeinden verküm— 35 
merten ganz. Der Islam drang immer weiter vor und verdrängte oder wernichtete Die 
Chriften, wie in der Tartarei, jo in Indien, wo fich nur kleine Gemeinden erhielten. 
Dasselbe geſchah nachher unter den fanatifhen Schüten in PBerjien und ebenſo unter den 
muslimijchen Dynaſtien in Vorderafien. Dazu fam no, daß die Päpite, namentlich feit 
dem Auftreten der den Ghriften günftigen Mongolen, durch lebhaften Brieftwechfel mit den 40 
Fürften und durch jtets erneuerte Abjendung von Miffionaren dem Nejtorianismus ent: 
gegen arbeiteten und viele von den N. dem fatholifchen Glauben zuwendeten. Der erite, 
welcher fatholifch wurde, war der Metropolit Sabaduna, welcher als perſiſcher Gejandter 
am — Hofe 628 übertrat. Kurz darauf überredete der Kaiſer Heraclius auf 
ſeiner Reiſe nach Aſſyrien viele Neſtorianer, wie auch Monophyſiten, zum Übertritt. Sa— 
baduna wurde vom Patriarchen Jeſujahb von Adiabene wegen achtmaligen Abfalls vom 
neſtorianiſchen Glaubensbekenntniſſe exkommuniziert. — Die zweite Vereinigung mit der 
fatbolifchen Kirche war nur eine eingebildete. Der neſtorianiſche Patriarch Sabrishö 
knüpfte in der Zeit des Niedergangs der orientaliſchen Kirchen unter der Mongolenherr— 
ſchaft im Jahre 1297 direkte Beziehungen mit Nom durch Überſendung feines Glaubens: 50 
befenntnifjes an, offenbar in der Hoffnung auf Hilfe von Weiten ber in den Bedrängnifjen 
der damaligen Zeit; doch blieb der Schritt ohne praktische Kolgen, die Beziebungen zu 
Rom platoniſch. Unter Papſt Eugen IV. fand ſich der Metropolit der Neftorianer auf 
Cypern, Timotbeus von Tarjus, zweds Union auf der Synode von Florenz und Nom 
ein. Der Papſt Innocenz IV. batte einige Bijchöfe mit einem Schreiben an Nabban 55 
Ara, Vikarius des neftortanifchen Orients, geſchickt, worauf dieſer mit orientalifcher De: 
votion im Jahre 1247 antwortet, und ibm den Erzbischof von Jeruſalem und feine Brüder 
in Syrien empfiehlt; zugleich legt er ein von dem Erzbiſchofe von Nifibis verfaßtes und 
von zivei anderen Erzbifchöfen und drei Bischöfen unterfchriebenes Glaubensbefenntnis bei, 
in weldem Maria als goıororöxos bezeichnet wird. Nicht anders verbält es ſich mit oo 
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den zivei gleichzeitigen Schreiben des jafobitischen Batriarchen Agnatius und des Mafrian 
Johannes. — An den Batriarchen Jabballaba (1281 —1317) batte der Papſt Nikolaus IV. 
im Jahre 1288 ein Schreiben nebjt Glaubensformel gejandt, und fein Nachfolger Bene: 
dift XI. erbielt von demjelben im Jahre 1304 ein Antwortichreiben, worin er die römische 
Kirche „die Mutter und Yebrerin aller anderen“, den Papſt aber, den „Uberbirten der 
ganzen Chriſtenheit“ nennt. Doch ſchließt Aſſemani aus diefen Außerungen ſowie dem 
beigelegten ortbodor jcheinenden Glaubensbefenntniffe mit viel zu großer Sicherheit, daß 
der Nejtorianer fid der römischen Kirche angeichlofien babe. jedenfalls hatte dies feinen 
weiteren Einfluß auf feine Nachfolger. Dagegen jtebt feit, daß unter Papſt Eugenius IV. 
ſämtliche Neftorianer auf der Inſel Cypern 1445 mit ihrem Metropoliten Timotbeus von 
Tarjus durd den Miffionar, Erzbifchof Andreas, zum Übertritte beivogen tworden find. 
Eine nachbaltigere Vereinigung mit der römischen Kirche fand in der Mitte des 16. Jahr— 
bunderts jtatt. Die Neftorianer waren damals ſchon auf ein Eleines Häuflein zujammen: 
geſchmolzen, welches — abgejeben von den Thomaschriften in Indien — mit wenigen 

5 Biichöfen faſt ganz auf die furdifchen Gebirge zurüdgedrängt war. Das Patriarchat war 
jeit geraumer Zeit jchon erblich geworden, indem dem Oheim der Neffe zu folgen pflegte. 
Als der Patriarch Simeon Bar Mämä 1551 geitorben var, nahm deſſen Neffe Simeon 
Denhä Bar Mämä mit Hilfe des einzigen no übrigen Metropoliten, Ananjefu, Die 
Patriarchenwürde in Anſpruch. Es verfammelten ſich aber darauf die drei noch übrigen 
Biſchöfe von Arbela, Salamäs und Adherbaidſchan mit Prieftern, Möncden und Gemeinde: 
vorjtebern in Moful und wählten den Nobannes Sullakä, Mönd oder Abt des KHlojters 
Hormizd, zum Patriarchen. Um diefer Wahl einen befonderen Nachdrud gegen jenen Si: 
meon Denba Bar Mama zu geben, fandten ſie ihn zur Weibe nah Rom, wo er von 
Julius III. als Patriarch der Chaldäer proflamiert wurde. Indeſſen, nah Moſul zurüd: 

5 gefebhrt, erlebte er es, daß der Paſcha von Dijär bekr(Amid) ſich u ihn und für 
Simeon Denhä entjchied, und fo wurde er ſchon nach zwei Jahren, jedenfalls auf Anftiften 
feines Gegenpatriarchen, in Amid (Diarbefr) gefangen genommen und im Gefängnifle 
ermordet. Sogleich wurde ein anderer an feine Stelle erwäblt, und jo erbielt ſich dieſe 
fatholifche Partei gegen 100 Jahre und betbätigte ihre Verbindung mit Nom durch Über: 
jendung von Glaubensbefenntniffen. Jener Simeon Denba batte aber deshalb, da er die 
treu gebliebenen Neftortaner binter ſich batte, ſein Patriarchat nicht aufgegeben, fondern 
behielt es bis zu feinem Tode 1559, worauf feine Anbänger ſogleich einen anderen er: 
wälten, nelcher ebenjo wie feine Nachfolger den Namen Elias führte Der mit Bapit 
Paul V, gleichzeitige neſtorianiſche Patriarch fandte in den Jahren 1607 und 1610 auf 
Aufforderung des Papſtes Schreiben mit ortbodoren Glaubensbefenntnifien nad Nom, 
und gewährte 1617 furz vor feinem Tode auf einer Synode zu Amid die ‚Forderungen 
des Papſtes, feine Nachfolger entjagten aber wieder der Vereinigung. Am Jahre 1684 
erwählte Papſt Innocenz XI. abermals einen Patriarchen, welcher in Amid reftdierte tie 
jeine Vorgänger, und fich Jofepb nannte. Diefen Namen führen von da an alle Ba- 
triarcben der mit der römischen Kirche unierten Neftortaner, der fog. Chaldäer. Der Sit 
des chaldäiſchen Batriarben wurde 1830 von Moful nach Bagdad verlegt. 1888 umfaßte 
der Sprengel 4 Erzdiöcefen und 17 Diöcefen mit etwa 33000 Seelen; vgl. Werner, 
Orbis terrarum catholieus 1890 ©. 165—171. Inzwiſchen ift es bei der Patriarchen: 
wahl nicht jelten zu Streitigkeiten gelommen, und dann griff Rom ein und beeinflußte 
jo das innere Yeben der nejtorianischen Kirche. Im allgemeinen batten übrigens Die 
Prälaten der römischen Propaganda bis in die Tage der Aſſemani hinein eine auf: 
fallende Unkenntnis von den tbatjächlichen Werbältniffen der orientalifhen Kirchen und 
zeigten eine dem entiprechende Ungejchidlichfeit in den Unionsverbandlungen aus der ein: 
jeitigen Tendenz beraus, alles zu latinifieren. Dies erfiebt man deutlich aus der jeht 
gedrudt vorliegenden (nicht ganz vollitändigen, für Nom Unliebfames it weggelaſſen) 
Sammlung der zwijchen dem heiligen Stuble und der neftorianischen Kirche in Sachen 
der Union gewechjelten Driginaldofumente aus den Archiven des Vatikans und der Pro: 
paganda, darunter viele forijche Urkunden, berausgegeben von Samuel Giamil (ſ. oben 
bei Litteratur). Des in Nom lebenden Herausgebers ausgeiprochene Tendenz, Die römi- 
chen Beitrebungen zu fördern, beraubt ihn des Verftändnifjes für die lange, beivunderns- 
werte, felbititändige Entwidelung und eigentlide Blütezeit feiner Kirche; er übergebt dieje 
Periode mit Stilljchweigen. 

Es erijtiert aljo jeit Ende des 17. Jahrhunderts ſowohl ein Patriarch für die Chal- 
däer, welcher in Moful refidiert, als ein anderer für die nicht unierten Neitorianer, der 
den Namen Simeon führt, ſich aber ebenſo „Patriarch der Chaldäer“ nennt. Letzterer 
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bat feinen Wohnſitz in dem fait ungugänglichen, in milder Gebirgsgegend verjtedten 
Thale von Kodannes im furdifchen Gebirge, nabe bei Dſchulamarg am mittleren Yaufe 
des großen Zäb, an der Grenze PBerfiens und der Türkei. 

Hier im furdifchen Gebirge und dann in der Ebene am See von Urmia ift über: 
haupt, abgejeben von wenigen Gemeinden in Ditindien, heutzutage alles zufammengedrängt, 
was jich als fümmerlicher Reit der einſt Mittel und Hocdafien umjpannenden neftoria= 
nifchen Kirche noch erhalten bat. Im Jahre 1833 wurde die Zahl der dortigen Neſto— 
rianer auf 14 054 ‚Familien oder 70000 Seelen angegeben (Smith and Dwight Il. e. 
II, p. 218sq.). In diefem abgelegenen, übrigens gewiß ſchon ſeit alten Zeiten (z. B. 
ſchon 1111 .n. Ghr., j. Aſſem. II, 149) von neſtorianiſchen Syrern bewohnten Gebiete 10 
find die Neftorianer jeit 1834 von amerikaniſchen Mifftonaren, Perlins, Stoddard u. a., 
aufgeſucht worden und dieſe haben durch eine umſichtige, in jeder Hinſicht fegensreiche 
Thätigkeit unter den Nejtorianern nicht wenig dazu beigetragen, daß diefer Net neſtoria— 
niichen Glaubens nicht auch bereits von der umlagernden römischen Miſſion abjorbiert 
worden it. Gegen die Amerikaner entjandte Nom die Dominikaner nah Moful, deren ı5 
reg dort noch im Jahre 1875 den Patriarchen Joſeph VI. Audo zu lebhaften 
Klagen (l. Giamil S. 4247.) nach Nom veranlaßte; darauf wurde er durch eine En- 
euflifa mit dem Banne bedroht. Dieje amerifanifche Miſſion brachte dem Abendlande 
auch die erite Kunde von der interefjanten Thatſache, daß dieſe Neſtorianer in Kurdiſtan, 
in der Ebene von Moſul und in Urmia noch einen Dialekt der alten aramäiſchen Sprache 20 
als Mutterſprache im lebendigen Gebrauch hätten — eine Thatſache, welche bei der 
Überflutung des Gebiet? dur andere Sprachen, bei. das Perſiſche und Kurdiſche, nur 
aus der Anbänglichfeit der Neitorianer an ihren alten Glauben und deſſen Religions: 
bücher in altſyriſcher Sprache zu erklären ift. Die Mifjionare haben dieſen Volksdialekt 
nad) Errichtung einer Druderprejje in Urmia künſtlich zur Scriftiprache zu erbeben ge: 3 
mußt, und es find in diefer gewöhnlich „Neuſyriſch“ genannten Sprade — übrigens 
feiner unmittelbaren Tochter des Altſyriſchen — abgejeben von der Bibel A und NTs 
eine ganze Reihe von Uberfegungen engliſcher Erbauungsbücher, z. B. von Bunyan, The 
pilgrims progress (Urmia 1848), von Baxter, The saints’ everlasting rest (ibid. 
1854) u. a., jowie jelbitftändige tbeologtiche Traftate, Erzählungen, ja auch eine Monats: 30 
jchrift zur Beförderung der Volksbildung aus der Miſſionspreſſe bervorgegangen, beſon— 
ders unter der Yeitung des verdienten Rev. Perkins. Die Hebung der ziemlich tiefjtebenden 
Moral diefer nejtorianijchen Bevölkerung, deren Charakter unbeitändig und finnlid iſt und 
die zu allerlei Aberglauben neigt, ift übrigens eine ſchwere Aufgabe für die Miffionare. 
Doch fchreitet die Bildung vor; font konnte von 200 Nejtorianern faum einer lejen und 3 
jchreiben, was jest anders ift. Im Jahre 1853 gab der gelebrte Miſſionar Stoddard 
die erfte zufammenbängende Darjtellung von diefem in vieler Hinficht dem Altſyriſchen 
gegenüber originell geformten Dialefte in feiner Grammar of the modern Syriae 
language (in Bd V des Journal of the american oriental society). Auf diejer 
Arbeit und einer Neibe der erwähnten neufbrifchen Zerte bafiert die meifterbafte „Sram: 40 
matif der neufpriichen Sprache“ von Theod. Nöldeke, Leipzig 1868, die erſte wiſſenſchaft— 
liche Bearbeitung des Neufprifchen. Seitdem iſt das jprachliche Material durch Brom: 
Socin, Duval, Sachau, Yidzbarsti (Die neuaramätjchen Handjchriften der Kal. Bibliotbef 
zu Berlin, Bd 1. 3 mit inbaltlich interefjanten Märchenterten) u. A. ſehr ertveitert und 
die Thatſache feftgeftellt worden, daß die lebende Sprache wieder in mebrere Dialekte, 45 
namentlich nad) dem Gebirge und der Ebene gejchieden, die eriteren Dialekte mit volleren 
Formen — zerfällt. Dem jegigen Wiſſen entipricht die Grammatik von A. M. Maclean 
(Grammar of the dialeets of vernacular Syriac, Cambridge 1895) und desjelben 
Verfaſſers Dietionary of the dialeets of vernacular Syriae, Orford 1901), — 
Sonjt jchreiben "die jchreibfundigen Neftorianer und „Chaldäer”, 3. B. in Briefen an so 
Abendländer, ein mebr oder weniger forreftes Altſyriſch, ſ. als Probe die Patriarchen 
briefe in Bd 2 der Zeitjchrift für die Kunde des Morgenlandes, ©. 229 ff. fowie Joſeph 
Guriel (d. i. Gabriel, chald. Batriarch), Elementa linguae chaldaicae, Rom. 1860. 
Altſyriſch find auch die liturgiſchen und ſonſtigen Nitualbücher der Nejtorianer und Chal: 
däer, deren mehrere in dieſem und dem vorigen Jahrhundert in der Propagandaprefie zu 55 
Nom gedrudt worden find, 5.B.ordo chaldaicus ministerii saecramentorum sacro- 
rum, iuxta morem ecelesiae malabaricae, Rom. 1845. Die Namen der 8-Nang- 
Hafen des Klerus bei den Chaldäern find: 1. katholikä oder patrijarkä, 2. mutran 
oder metropolifä, 3. episkopä, 4. arkidjakonä, 5. kaschschischä, Prieſter, 
6. schammäschä, Diafon, 7. huhpodjakonä, Subdiakon, 8. kärojä, Vorlejer. — 0 
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Die alte Sprache der Nejtorianer gebört dem oſtſyriſchen Zweige der ſyriſchen Zunge an 
und unterjcheidet jihb vom Weſtſyriſchen, wie es vor allem die Nafobiten vertreten, 
namentlih auch durch manche Einzelheiten der Ausſprache, wie bärtere Pronunciation 
mancher Konjonanten (wie des p) und bellere der Vokale (reines A jtatt õô, Ö ſtatt ü). 
Mit den umgebenden mubammedanifchen Kurden leben die Neftorianer faſt ftets in offener 
Feindſchaft. Die muham. Paſchas von Moful jeben den Anfeindungen mit hämiſcher 
Untbätigfeit zu. \n den Jahren 1843 und 1846 wurden fie von jenen dur ein fürdh- 
terliches Blutbad ſchwer beimgefucht, bei welchem die fanatifierten Kurden unter ibrem 
Häuptlinge Peder Chan von Bohtän an 6000 Neftorianer jedes Alters und Gefchlechtes 
umgebracht haben jollen. Yayard (f. oben) bejuchte bald darauf die Gegend und giebt 
die Zabl der Opfer auf 10000 an. — Nicht unbemerkt bleibe übrigens, daß die Bejucher 
der kurdiſchen Nejtorianer von dem ſtark judendwiftlichen Charakter betroffen wurden, 
welcher an Lehre und Brauch diefer Schismatifer noch jet bervortritt und auch aus 
ihren Nitualbüchern deutlich zu erkennen ift. Damit baben alfo die Neftorianer bis beute 

5 jenen unterfcheidenden Grundzug der alten oſtſyriſchen Kirche bewahrt, die, auf einem der 
Religionsmiſchung jo günftigen Boden aufgebaut, von jeher einen Zug zur Seftenbildung 
in ſich ſchloß, ſ. u a. Ublborn, Die Homilien und Refognitionen des Clemens Romanus, 
Höttingen 1854, 409 ff. Diefe Neſtorianer bezeichnen fich (außer als Chaldäer) als 
Mösihäye d. i Nachfolger des Meifins, als Nasräni (arab. d. i. Chriften), Syrer, 
Aſſyrer, Madenhäye d. i. Orientalen. Die Bezeichnung „Nejtorianer”, die ihnen ver: 
lieben wird, verwerfen fie. Kirchlich zerfallen die heutigen nordmeſopotamiſchen Neftorianer 
in 9 Diöceſen, mit Metropoliten, Biſchöfen u. ſ. w, ſ. von Funk, in WW 2, N. Art. 
Nejtorianer. 

Zu ihren bemerfenswerteften Kultuseigentümlichkeiten gebört die Abneigung gegen 
religiöje Bilder; fie verwerfen nicht allein deren Verehrung, jondern auch die einfache Auf: 
jtellung und tadeln darüber beftig die Melkiten und Yakobiten. Nur das Kreuz und das 
Bild Chriſti bat eine Stelle in ibren Gottesbäufern. Übrigens ift ihre Sakramentenlehre 
infolge ibres früben Ausjheidens aus der Kirche ſchwankend. Ihre mittelalterliben 
Schriftiteller haben freilih die Siebenzabl, aber deren Inhalt ift nicht derjelbe wie in der 
fatbol. Kirche. Der Patriarch Timotheus II. (1318 -1360) ſchrieb (nach Assem. B.O. 
III, I, 356; III, II, 240) über die 7 Sakramente unter den Überſchriften: 1. de 
sacerdotio; 2. de consecratione ecelesiae et altaris; 3. de baptismo et sacro 
oleo; 4. de sanctis sacramentis corporis et sanguinis; 5. de benedietione mo- 
nachorum; 6. de officio pro defunctis; 7. de sacramento desponsationis; dazu 
als Anbang de indulgentia seu poenitentia et remissione peccatorum. Aſſemani 
glaubt, die Neftorianer hätten nur 3 Saframente, nämlih Taufe, Eudariftie und Ordi— 
nation. Bei den beutigen Neftorianern it das Abendmahl eine magiſche Geremonie mit 
einigen jeltfamen Bräuchen. 

Sehr zahlreih find die Faiten ber Neitorianer. Der Genuß von Fleiſch iſt für 
152 Tage verboten. Schweinefleifch ejfen fie, wie die Juden und Muslime, überbaupt 
nicht. Der Sabbath ift bei ihnen ein mwöchentlicher Feiertag, ebenjo wie der Sonntag. 
Sie haben feine Obrenbeichte; jie willen nichts vom Fegefeuer. Ihren Priejtern ift die 
Heirat erlaubt. 

Auch in weltlichen Dingen, in Sitten und äußeren Gebräuchen baben die beutigen 
5 Neftorianer viel Eigentümliches. Die Neft. der Ebene äbneln in der Tradt den Per: 

jern; befonders beachtenswert find die Beinkleidver und die runden Hüte. Es finden ſich 
unter ihnen, die im allgemeinen intelligenter und begabter find als ihre Brüder auf den 
Bergen, viele ausdrudsvolle Gefichter, aber nicht von jüdifchem Typus; fie baben ſehr oft 
belles Haar und bafelnußbraune Augen. Die Gefichtsfarbe der Bergbewohner ift ge 
wöhnlid ein rötlidies Braun. — Intereſſant find ihre Hochzeitsgebräuche, ebenſo einige 
Bräuche ihrer anderen Feſte, die in der Urmia-Ebene wenigitens mit ausgelajjener Luſtig— 
feit, Tanz und jchließlid Naufereien begangen werben. Die Bergbetvobner baben zur 
Hauptbeichäftigung Jagd und Viehzucht. Sie tragen geftreifte Jaden, umſäumte Mützen 
und bäufig eine Art Alpenftod, um die Straßen ibrer Gebirgsortſchaften, die mehr ſteinige 
und ſteile Bergpfade ſind, bewältigen zu können. Die Viehherden werden im Sommer 
auf die höheren Regionen der vielfach großartig alpinen Landſchaft gebracht, wo ſie aber 
den Angriffen wilder Tiere ausgeſetzi ſind. In einzelnen Thälern, beſonders denen am 
Zab, herrſcht üppige Vegetation. Die gewöhnlichen Häuſer find höchſt armſelig, oft 
nur aus einem einzigen Raum beſtehend und hin und wieder unterirdiſch angelegt. Ihre 
Geräte machen ſich die Bergbewohner meiſt ſelbſt. Sie verdienen ſich eine Kleinigkeit 
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dur Sammeln von Galläpfeln, die fie dann verkaufen, berühmt find fie aber durch ihre 
Korbmacherei, namentlich der Diſtrikt Tſcheba; Korbmacher aus diefer Gegend durchzieben 
ganz Weſtaſien. Sonſt wird Handfpinnerei und Strumpftvirkerei getrieben, worin auch 
die Vriejter jebr beivandert find. Die Nabrungsbeihaffung ift in dem nejtor. Gebirge ſehr 
ſchwer; die Bewohner find, da der Meizen nicht qut auf den künſtlich bergeitellten Ter: 5 
rajjen gedeiht, angewiejen auf Hirfebrot, geröftetes Mebl, getrodnete Maulbeeren ; fonjt 
Mil und deren Produkte; auch Bienenzuct wird getrieben. Bei aller Armut, die die 
Leute zwingt, zeittiveife auszumwandern, um nach einigem Erwerb wieder in die lieb bebal: 
tene Heimat zurüdzufommen, find fie höchſt gaftfreundlihb und teilen willig mit dem 
‚Fremden den legten Bifjen. — Der Klerus, der übrigens von feinen Gemeindeleuten mit 10 
deren Anbänglichkeit an den alten Glauben, auch durch Handkuß und durd die font im 
Orient nicht üblibe Begrüßung durch Yüften der Mügen, hoch verehrt wird, ijt höchſt un— 
wifjend und kümmert jihb um die Volfserziebung faſt gar nicht. Die Bergneftorianer 
jteben unter erblichen Dorficheichen, genannt (avab.) melik, d. i. Könige. Die bürgerliche 
Gerichtsbarkeit bat der ‘Patriarch in Kodannes. 15 

Es erübrigt noch eine näbere Mitteilung über die Neftorianer Indiens Die 
„Zbomaschriften” in Indien erbielten zuerjt unter dem Patriarchen Timotbeus (778 bis 
820) einen Metropoliten und von diefer Zeit an auch ihre Biſchöfe unmittelbar vom 
Patriarchat. Sie erlangten von den einbeimifchen Fürjten bedeutende Privilegen, welche 
großenteils aus dem Anfange des 9. Jabrbunderts berrübren und auf Thomas Kananäus, 20 
aud Mar Thomas genannt, zu bezieben find, der aber wahrjcheinlich nicht Biſchof, fon: 
dern ein ſehr begüterter und einflußreicher Kaufmann war. Dur dieje Privilegien und 
ihre große Vermehrung gelangten fie allmäblih dazu, einen eigenen Staat zu bilden und 
eigene Könige zu ernennen, nad deren Ausiterben ihr Eleines Neich durch Erbſchaft an 
die Beberrfcher von Kochin überging. Durch die Streitigkeiten und Kämpfe der Kleinen 25 
indifchen Fürjten untereinander, welde die Muhammedaner geſchickt zu ihrem Vorteile 
benugten, wurden die Thomaschriften ſehr gedrüdt und boten deshalb 1502 dem dort ge: 
landeten Vasco de Gama die Krone an. — Ihre Verbindung mit dem nejtorianijchen 
Batriarchat jcheint bald unterbrochen worden zu jein. Um 1120—30 foll ibr geiftliches 
Überhaupt, Jobannes, nah Konftantinopel, um dort den Bifchofsmantel fich zu erbitten, 30 
gefommen und von da nad) Nom gereijt fein. Später war die indifche Kirche ganz ver: 
wait, jo daß nur noch ein Diafonus übrig war, welcher alle geiftlihen Funktionen zu 
verrichten hatte. Daber wurden 1490 Georgius und Joſeph zu dem nejtorianijchen Ba: 
triarchen Simeon geſandt, um ſich einen Biſchof von ibm zu erbitten. Beide wurden zu 
Prieſtern ordiniert und ibnen die beiden Mönche, Thomas und Johannes, als une 
beigegeben. Johannes blieb in \ndien und refidierte in Kranganor, Thomas aber fehrte 
bald zurüd. Der PBatriarh Elias (geit. 1502) feste 3 Mönche, Jabballaba ale Metro: 
politen, Jakobus und Denha als Biſchöfe ein und fandte fie mit Thomas nad Indien, 
Sie fanden Mar Jobannes noch am Yeben und berichteten dem Patriarchen, daß fie 
an 30000 chriſtliche Familien dort gefunden bätten, welche in zwanzig Städten zerjtreut 
lebten, am zahlreichſten in Garangol, Balor und Colom, aber criftliche Kirchen jeien in 
allen Städten, Ass. B.O. III, II, 446— 451. Spätere portugiefiihe Berichte geben 
teilweife nur 16000 dhrijtliche Familien an. Bald verarmten fie ſehr, gedrüdt von ver: 
jchiedenen Seiten, daber fie die Portugiefen um Schuß baten, und ibnen verjpracen, den 
König Emmanuel als ibren alleinigen Herricher anzuerkennen. Dies gereichte zu ihrem 45 
Verderben. Denn bald wurden fie wegen diefes Schutzes von den einbeimijchen Fürjten, 
bald aber auch von den Portugiejen ſelbſt hart bevrüdt. Es kamen päpftliche Emifjäre, 
namentlich Jejuiten, welche Yılt und Gewalt anwandten, um fie dem Papjte zu unter: 
werfen. Der Erzbiſchof von Goa, Alerius Menezes, zwang fie mit Gewalt, die Beſchlüſſe 
der 1599 zu Diamper gehaltenen Synode anzunehmen, jo daß nur wenige Gemeinden 5 
in den Gebirgen treu und jtandbaft bei dem Glauben ihrer Väter verbarrten. Die Geiſt— 
lihen der Thomaskirche ertrugen die durch die Union ihnen auferlegte untergeordnete 
Stellung und die Abhängigkeit von den Jeſuiten mit Widerwillen. Aber im Jabre 1653, 
fajt zu derjelben Zeit, wo das chaldäiſche Patriarchat wieder einging, jehüttelten aud die 
mit Gewalt zu dem Übertritte Gebrachten in einem allgemeinen Aufitande das römijche 55 
Joch der ihnen verhaßten Jeſuiten wieder ab, welches ihnen wieder aufzubürden feit diefer 
Zeit die Barfüßer-Harmeliter mit mebr Eifer als Glück fih bemübt baben. Seit 1665 
verbreitete fihb auch die jakobitiſche Richtung unter den jchismatifchen, nicht mit Nom 
unierten Tbomaschriften, als, vom Patriarchen Ignatius von Antiochien gefandt, der ja: 
fobitijche Metropolit Gregor von Jeruſalem an der Malabarküſte erfchien und für die co 
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eutychianiſche Lehre, als das direkte Gegenſtück der bisher herrſchenden neſtorianiſchen, eine 
nicht unanſehnliche Zahl von Anhängern gewann, die auch fortan beſtehen blieb; nach 
Angabe des Miſſionars Baker des Jüngeren belief ſich die Zahl der Jakobiten in Ma— 
labar zu ſeiner Zeit auf nicht über 170000. Dem gegenüber giebt der offizielle Trevan- 
drum Almanae für 1871 die Zahlen von 283000 unierten und lateiniſchen Katholiken 
und von 300000 nicht unierten Thomaschrijten. Werner verzeichnet im Orbis terrarum 
eatholieus von 1890 ©. 175 die Zabl von 208551 katholiſchen Thomaschriſten. Val. 
auch Müllbauer, Gejch. der kathol. Niffionen in Djtindien, Münden 1851; J. Silber: 
nagl, Berfafjung und gegentwärtiger Beltand jämtl. Kirchen des Orients, Yandsbut 1865, 

©. 202 ff.; Germann, Die Kirche der Thomaschrijten, Gütersloh 1877. 
Die Zabl der Nejtorianer in Kurdijtan und Perſien iſt beute nad Duflani 1. e. 

etwas über 150 000 mit 250 Kirchen, 12 Erzbifchöfen und Bifchöfen und über 300 Prieſtern; 
die Zahl der „Chaldäer“ über 100000 mit 150 Kirchen und über 250 Prieftern. In 
Indien find etwa 120000 Neftortaner und 250000 mit Nom Unierte nach J.B. Chabot, 
Les chrötiens de Malabar Rev. de l’Or. chrät. 1, 406 ff. 

(Betermann 7) 8. Kehler. 

o 

— — 

Neſtorius, Patriarch von Konſtantinopel (geft. nad 439) und der neſtoria— 
niſche Streit. — J. Garnier, Praefatio historica in posteriorem partem operum Marii 
Mercatoris und dissertationes tres de haeresi et libris Nestorii, de synodis ..., de libris a 

%» defensoribus fidei eodem tempore conscriptis (Opp. Marii Mercatoris, ®aris 1673 II, 
p- I—-LX u. 281 —364). — L. Douein (8. J. gejt. 1728), Histoire du Nestorianisme, Paris 1712. 
— Tillemont (gejt. 1698, val.d. W.), M&moires pour servir ete., bejonders tom. XIV (Eäleitin, 
Acacius von Bervea, Eyrill, Proflus), edition de Vénise 1732. — J.S. Assemani (vgl. db. 
N. Bd II, 144— 146), Bibliotheca orientalis I—III, Rom 1719—1728. 3.4. Yabricius, 
Bibliotheca graeca (1705—1728), ed. nova von ©. Eh. Harles X, 529-549, Hamburg 
1807. — Ch. W. F. Bald, Entwurf einer vollftändigen Hiftorie der Slezereien V, 289—936, 
Leipzig 1770. — I. Hefele, Konziliengeichichte II?, —e 1875. — W. Möller, Lehrbuch 
der Kirchengeſchichte I?, bearb. von H. v. Schubert, Tübingen u. Leipzig 1902. — Bgl. ferner 
die Litteratur vor den Artikeln „Chriitologie, Kirchenlehre* (Bd IV, 6), „Eyrillus von 

3% Alexandrien“ (Bd IV, 377), „Drei-ftapitelitreit” (Bd V, 21), „Eutyches” (Bd V 635). 
Duellen: Die Alten des Ephejinum und die ihm eingefügten Briefe aus der Zeit vor 

der Synode (Mansi IV u. V) ſowie verwandte Dokumente in den Alten des Chalcedonenje 
(Mansi VI u. VII) und des Dreifapitelitreit® (Mansi IX). — Die Werke Eyrills v. Alerandrien, 
jpeziell die antineftorianijchen Schriften (MSG 76) und die Briefe (MSG 77,9— 390). — 

5 Die Reſte der Werte des Nejtorius (vgl. unten Nr. 3). — Die Opera Marii Mercatoris (val. 
d. U. Bd XII, 342— 344; jie dürfen, wenn Verwirrung vermieden werden joll, nicht nad) 
Garnier [= MSG 48], jondern nur nad Baluze Mar. Merc. opp. Yaris 1684) citiert 
werden). — Joannis Cassiani (vgl. d. A. Bd III, 746— 749), de incarnatione contra Nestorium 
ed. M. Petſchenig (CSEL vol. XVII). — Die Urkunden und Briefe in dem jog. Synodicon, 

40 d. h. der zur Zeit des Dreikapitelſtreits veranjtalteten lateiniichen Ueberjegung ausgewählter 
[und mit Zwifchenbemerfungen verjehener] Abjchnitte aus der „Tragoedia* des Jrenäus von 
Tyrus (vgl. Bd V 638, 26 ff.), zuerjt ediert von Ch. Lupus (Wolf, O. 8. Aug, gejt. 1681) in 
Ad Ephesinum concilium variorum patrum epistolae (Löwen 1682; wiederholt bei Mansi 
V, 731—1022). — Theodoret3 Werte, befonders die Streitichriften und Briefe (ed. Schulze = 
MSG 80—84). — Vincentius Lerinensis, Commonitorium (MSL 50). — Die jpätern Be: 
richte (vgl. Fabricius-Harles X, 538-543) bei Sofrate® (h.e. 7,29ff.), in Theodorets 
haereticarum fabularum compendium (4, 12 zeoi Neoropiov, ed. Schulze IV, 368 ff., einem 
Abſchnitt, den man nur von Theodoret herleiten fann, wenn man Theodoret für einen ver: 
ächtlihen Menſchen hält), bei Leontius v. Byzanz (vgl. d. U. Bd XI, 394 ff.), Juſtinian (vgl. 

sd. U. Bd IX, 650 FJ.), Evagrius (h.e. MSG 86, 2 p. 2415 ff.)) Ebed Jefu (vgl. d. U. Bd V, 
112) bei Assemani, Bibliotheca orientalis III, 1, u.a. 

1. Schon Luther, der in feiner Schrift „Von den Coneiliis und Kirchen” (EA 
25,302 ff, 2. Aufl. S.362 ff.) zuerſt dem Neftorius mehr Gerechtigkeit bat widerfabren 
laſſen, als es im großen und ganzen (anders Soer. 7, 32, ff.; vgl. Hefele II®, 151 

5; Anm. 4) in den Jahrhunderten vorber der Fall geweſen war, fühlte ſich abgejtoßen von 
dem Streit, der mit dem Namen des Nejtorius verknüpft iſt. Die lieben Väter und 
feinen Bifchöfe, jo meinte er (EA 25°, 362), ferien dabin gewejen und an ihrer Statt 
gar ungleiche Väter aufgelommen. Auf das „böje Gebeiß“, das Neftorius angerichtet 
babe, twendete er Cicero Wort an: Jam diu torquet controversia verbi homines 

co graeculos, contentionis cupidiores quam veritatis (a. a. OD. ©. 368). Unſere 
Kenntnis der erften, Yutber noch unbefannten Quellen nötigt uns, nod viel jchärfer zu 
urteilen. Die Überlieferung über feine der altkirchlichen Lebrtreitigkeiten ift jo gefälfcht 

te 173 

5 

4 Kr 



Neitorins 737 

durch blinden Parteihaß wie die über den neſtorianiſchen Streit; ein Partei-Conciliabulum, 
das gewiß nicht unter dem Einfluß des veüua dAndeias jtand, das cyrilliſche Konzil 
von Epbejus i. J. 431, iſt zur dritten beiligen öfumenifchen Synode geworden; und der 
Mann, deſſen itrupellofe Rückſichtsloſigkeit es fertig brachte, auf diefem Konzil die ihm 
zugedadhte Rolle des Amboß mit der des Hammers zu vertaufchen, Cyrill von Alerandrien, 
gilt als einer der größten unter den „beiligen“ Nätern, während fein ibm fittlich gewiß 
überlegner Gegner Neſtorius nur in einer jetzt gänzlich verfallenen Gegenkirche (vgl d. N. 
Neftorianer) ein Andenken als „Heiliger“ behalten bat, in der großen Gbriftenbeit aber 
einer der verfluchteften Ketzer geworden iſt. Katholiſcher Geſchichtsbetrachtung ſind hier die 
Augen gehalten; doch dem, der ſehen kann, müſſen nach den primären Quellen die Dinge 
ſich anders darftellen, als es der firchlichen Tradition entſpricht. Schon viele ältere 
Proteſtanten (vgl. die Verweiſe bei Gieſeler KG I’ S. 457), ſpäter Ch. W. F. Walch 
und G. D. Fuchs (GBibliothek der Kirchenverſammlungen III und IV 1783 u. 50 und 
zurüdbaltender zahlreiche neuere evangeliſche Kirchenbiftorifer baben ähnlich geurteilt. — 
Da der allgemeine dogmengeſchichtliche Rahmen der Streitigfeit jchon in dem M. 
„Ebrijtologie” (Bd IV, 47, 8—51, 9) gezeichnet iſt, und der Streit feit der Union von 
433 ſchon in dem A. „Eutyches“ (Bo V, 636, a6 ff.) eine kurze Beſprechung erfahren bat, 
fo handelt es fih bier nur um den Verlauf des nejtorianischen Kampfes bis zur Union 
von 433 und um die perfönliche Geſchichte des Neftorius felbft. 

2. Als Atticus von Konitantinopel, der zweite Nachfolger des Chryfoftomus (vgl. 
Bd IV, 107,27), am 10. Oftober 425 geftorben war (Soer. h.e. 7, 25, 21), find nad 
Sotrates (7, 26) zwei Presbyter, der neuerdings mehrfach genannte Philippus v. Side NH d. A., 
vgl. zu V, 2 ©. 165ff.) und Broflus, die Gegentandidaten des neu erwählten ischofe 
Siſinnius getvefen. Und dieſe Nachricht des Sokrates rubt zweifellos (vgl. Soer. 
7,26, 5) auf der yowrarız)) lorooia des Pbilippus felbit. Iſt fie demnach zuverläffig, 
jo wird man der Angabe des Sofrates (7, 29, ı) trauen dürfen, daß nad dem 
baldigen Tode des Sifinnius (geit. 24. Dez. 427; Soer. 7, 28,4) jene beiden abermals 
die Kandidaten je einer zablreihen Gruppe von Konftantinopolitanern waren. PBroflus war 
freilich inzwijhen von Sifinnius zum Biſchof von Cyzicus ordiniert; aber die Cyzicener 
batten nicht Luſt gehabt, von Konſtantinopel einen Bijd of ſich ſchicken zu laſſen: ſie hatten 
ebe Proklus kam, einen andern eingeſetzt (Soer. 7 28, ıf.). Proklus war in Ronitantinopel 
geblieben und hatte in den Kirchen der Hauptſtadt Proben feiner blumenreichen Kanzel: 
rbetorif gegeben (ib. 7, 28,3). Daß er nach dem Tode ſeines Gönners Siſinnius ſich 
Hoffnung auf den Biſchofsftuhl machte, den er nach einem dritten vergeblichen Kandi— 
dieren (Soer.7, 35, ı) bei dem vierten Anlauf auch glücklich erlangt hat (54 —446; vgl. Bd: 
V, 637, 3»), iſt begreiflich; und daß Philippus mit Siſinnius zerfallen war (Soer. 7,26, 5), 
hat vielleicht jeine Ausfichten gemebrt. Aber der Hof (Soer. 7,29, 1; vgl. Vincent. 
commonit. 11 al. 16 und Cyrill apol. ad Theodos. MSG 76, 464 D) wollte feinen 
Konftantinopolitaner und entſchied ſich — wohl auch in Nüdficht auf die Verehrung, die 
Chryfoftomus beim Wolfe genoß (Cassian 7, 30, 2) — für Nejtorius, einen antiochenijchen 
Presbyter, der in Germanicia — in Syria Euphratensis, nicht weit von der Grenze 
Giliciens und Kappadoziens (Theodoret h. e. 2, 25, 1) — geboren (Soer. 7, 29,2; 
„Iheodoret“ haer. fab. 4, 12), aber in Alntiochien ausgebildet und in den Klerus 
aufgenommen war („Theodoret“ a. a. O.; Cassian 6, 3, y und als Monch in einem 
Kloſter vor den Mauern Antiochiens lebte (Evagr. h. e. 1,7 MSG 86,2 p. 2436 
nach Neftorius ſelbſt; — dab es das Euprepioskloſter war, fügt Evagrius als ihm zus 
gefommene Kunde binzu). Ein außergewöbnlicher Ruf ging diefem Manne ſelbſt nad 
den Ausſagen der ihm feindlichen Quellen voraus (Vincent. comm. 11 al. 16; Cae- 
lestin ep. Naffe Nr. 374 = Mansi IV, 1026C; Gennad. de vir. ill. 53). Vor— 
nebmlich galt er feiner Kanzelberedfamfeit; das Wolf hoffte deshalb in Neftorius einen ı 
zweiten Chryſoſtomus zu erbalten (Cassian 7 7,30,2). Und als er im April 428 (Soer. 
7,29, 4; vgl. Wald V, 324) die Weibe erbielt, war der Eindrud, den er auf die 
gegentwärtigen Biſchöfe machte, ſelbſt nadı römifchem und alerandrinischem Zeugnis ein 
vortrefflicher (Caelestin ep. Jaffé* 374; Cyrill apol. ad Theod. MSG 76, 461 D). 
Nah Sokrates (7,29, 5) batte der neue Biſchof in feiner Antrittspredigt — vielleicht 5; 
rhetoriſch in persona dei redend — dem Kaifer zugerufen: „Gieb mir, o Kaifer, die 
Erde rein von Ketzern, und ich werde dir den Himmel dafür geben! Hilf mir die Ketzer 
vernichten, und ich werde bir belfen, die Perſer zu vernichten!” Großen Hetereifer zeigte 
der von Natur rechtbaberiiche und leidenfchaftliche Nejtorius (Joann. Ant. ad Nest. c. 3 

or 

19 1 
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Mansi IV, 1064 D) in jeiner neuen Stellung in der That ſehr bald. Schon am m 
Real-Encpllopäble für Theologie und Ktirche. 3. A. XIIT. 47 
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fünften Tage nadı feiner Weibe ließ er ein Bethaus der Arianer in Konitantinopel ver: 
nichten, jelbft die Novatianer beunrubigte er (Soer. 7,29 5—11); er rübmt fich jelbit 
(Synodie. 6 Mansi V, 732A), inter ipsa ordinationis initia das ſcharfe Edikt gegen 
die Keger veranlaft zu baben, das am 30.Mat 128 erging (eod. Theod. 16, 5, 65) ; Die 
Macedonianer am Hellespont ließ er durch den Biſchof von Germe bedrängen, und als 
der Biſchof ermordet worden war, wurden auch ihnen die Kirchen tmeggenommen (Socr. 
7,31; val. BD XI, 47, 49; in Mleinafien verfolgte er die Quartadecimaner (Soer. 
7,29, ı2). Cunetarum haereseon blasphemias insectabatur, jagt Vincen; (comm. 
11 al. 16); — aber er ſchickt voraus: ut uni haeresi suae aditum patefaceret. 
Das tft natürlich Bosbeitstonitruftion des Polemikers; Nejtorius dachte, wie er in Antiochien 
gelebrt war (vgl. Bd IV, 48, ff.) — ob er ein perfönlider Schüler Divdors oder 
Tbeodors war, ift nicht auszumacen (Wald V, 315) —, und war fich feiner Sonder: 
meinung bewußt: als er im Dezember 430 Gorills Anatbematismen erbielt, jehrieb er an 
Johannes von Antiochien, nichts babe er weniger erivartet, als daß man ibn, der mit 

5 allen Ketzern bisher im Streite gelegen, als irrgläubig verleumden werde (Synodie. >, 
Mansi V, 753 A). Wie it er in den Huf gefommen ein Keger zu fein? 

3. Bevor dies beiprocdhen wird, muß bier über die Reſte der Werke des Nejtorius 
einiges eingefügt werden. Denn dieje wichtigite Duelle zur Gefchichte des neſtorianiſchen 
Streites iſt bislang noch nicht der Aufmerfjamfeit gewürdigt, die fie verdient. Neſtorius 
iſt ein fruchtbarer Schriftiteller getvejen (vgl. Fabricius-Harles X, 532—37 und — 
wejenlich ebenfo — Walch V, 342—354). Nach Gennadius (de vir. ill. 53) bat er jchon 
als Presbyter in Antiochten infinitos traetatus diversarum ünod&oewv verfaßt (con- 
posuit), in quibus subtili nequitia infudit postea prodita impietatis venena. 
Als Biſchof babe er dann als offner Feind der Kirche ſich eriwiejen, indem er librum 
seripsit quasi de incarnatione domini sexaginta et duobus divinae seripturae 
testimoniis pravo suo sensu constructum. (bed Jeſu (Assemani III I p.35f.) 
nennt außer den von den „blasphemis“ (d. i. den nichtneftorianischen Chriſten) ver: 
nichteten „plures libri“ 1. den liber tragoediae, d. b. eine |von der „tragoedia“ des 
Irenäus, vgl. oben S. 736, 11, benußgte] Gejchichte feiner Streitigfeit (vgl. Walch V, 
3187), 2. den liber Heraclidis, von dem wir nichts wiſſen (doch vol. Assemani’s 
Now a. a. O.), 3. eine epistola ad Cosmam, 4. eine Yiturgie (d. i. die Yiturgie der 
jorifch-neftorianifchen Kirche, Die N.S Namen wohl nur mit demjelben Recht trägt wie die 
Yıturgie des Baſilius und Chryſoſtomus den ibrigen), 5. einen liber epistolarum und 
6. einen liber homiliarum et orationum. Für uns bat das Edikt als Tbeodofius, 
das die impios libros nefandi Nestorii adversus venerabilem orthodoxorum 
sectam decretaque sanctissimi coetus antistitum Ephesi habiti zu verbrennen ge- 
bot (cod. Theod. 16, 5, 60), noch energifcher gewirkt, als für Ebed Jeſu. Wir haben 
jaußer der Yiturgie] nur feine Anatbematismen gegen Cyrill in der Überjegung des 
Marius Mercator (Baluze 142 ff.), zwölf andere Anatbematismen in forifcher Ueberjegung 
(ſyriſch und lateiniſch bei Aſſemani III, 2 p. CIC—CCII), einige ragmente der 
tragoedia (im Synodicon, Mansi V, 762—764 und bei Evagrius 1, 7), 14 Briefe 
bezw. Brieffragmente Or. 1—13 der bei Walch V, 315 ff. genannten), einige von Marius 
Mereator überjegte Predigten und nicht wenige Gitate aus Neftorius bei Cyrill adv. 
Nestorium (j. Garnier II, 106— 110) und in andern Schriften Gwills (ib. 110— 112), 

sin den Akten des Epbefinum (ib. 96-102), in des Marius Mercator „Excerpta ex 
eodieibus Nestorii" (ib. 103-106), in den Glojjen des Marius Mercator zu den 
Anatbematismen des Nejtorius (Baluze 143 ff.), bei Johannes Gajfianus, bei „Arnobius 
dem Jüngern“ (val. Bd IL, 117,21; Garnier Il, 323), im ſog. Spnodifon (vgl. oben 
2. 736,0), bei Yeontius u.a. ©arnier, der das Synodikon noch nicht fannte und auf 
„Arnobius“ erſt nachträglich aufmerkfam wurde, bat mit der Herausgabe der von Marius 
Mercator überjegten Predigten eine Sammlung der „Gitate” verbunden, die verdienitlich 
geweſen wäre, wäre er nicht von einer fonjtruftionsluftigen Willkür beberricht geweſen, 
die bis zum beutigen Tage die größte Vertvirrung angerichtet bat. Marius Mercator 
bietet nämlich außer vier jog. antipelagtanifchen Predigten (Baluze 120-127 = Gar- 

;nier I, 76—85, bezw. 94, doch mit woillfürlicher Umftellung von Nr. 4: 1,4, 2,5) 
fünf sermones adversus dei genitriceem: I Baluze p. 53—56 — I Garnier II, 
>-—8; II Baluze p. 56—70 = VII Garnier II, 34-41; III Baluze p. 70— 74 = 
IV Garnier Il, 26-28; IV Baluze p. 74—87 — XI Garnier II, 85— 93; V Baluze 
p. 873) = XII Garnier II, 93—94 (eine andere Überjegung im Synodikon Mansi V, 
7541). Garnier bat nun nicht nur die auch von feiner Handjcrift (vgl. I praef. p. X) 
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gebotene Reihenfolge diefer fünf Predigten mwilltürlich abgeändert: er bat ſich aud aus den 
„Gitaten” acht neue Sermone fonftruiert (II: 8—11; III: 11—17; V: 29 -315 VI: 
31-33; VIII: 65-66; IX: 66—67; X: 67; XI: 68), melde Marius Mercator 
nicht bietet; wenigitens jtammt das Yatein, das den griechiichen Fragmenten beigefügt iſt, 
nur zu einem Teile aus den Excerpta des Marius Mercator vder der von Garnier 
irrig ihm zugefchriebenen Überjegung der Synodus Ephesina (Baluze p. 171-218), zu 
einem Drittel iſt es, wie eigentlich jchon die gewaltige Verfchiedenbeit der Sprache hätte 
verraten jollen, das Yatein der von Garnier benugten Pariſer Gorill-Ausgabe von 1638 
(jo natürlib auch „sermo III“ Garnier II, 13 alinea 2 bei ’Eneör) yao, xri.). Weil 
man dies nicht bemerft bat, bat man über die „vollftändige‘ griechifehe Grbaltung der 
meiften von Marius Mercator überjegten Predigten des Nejtorius ſich gefreut (Fabrieius— 
Harles, Wald), bat mit „hom.“ II, III, V, VI, VIII, IX, X und XI bei Garnier 
operiert wie mit den übrigen Walh V, 343ff.; Hefele IT’, 152ff.); ja man bat ge 
legentlid nah MSG 48, wo Garniers Tert obne das Griechifche abgedrudt it, als 
„Marius Mercator“ citiert, was lediglich eine von Garnier einem Gitat aus Gorill ı5 
mitgegebne modern-lateiniſche Überfegung ift (3. B. Hefele IT’, 153 Anm. 1 und ich jelbit 
oben Bd V, 640,2, wo MSL 48, 749 Drudfebler für 48, 769 ift). Auch bei den von 
Garnier wirklich nah Marius Mercator gedrudten Predigten ift man viel zu vertrauens: 
ſelig geweſen. Die Terte befinden ſich in einem Zuftande beillofer Verwirrung, für den 
zum Teil wohl ſchon der Überſetzer jelbit verantwortlich zu macen ift. Dafür bier nur 
ein Beifpiel, das für die Gefchichte wichtig iſt. In der erjten Predigt über das Vro- 
T0xos muß Neftorius das yoıororöxos empfohlen baben (vgl. Nest. ad Joann. Mansi 
V, 753f. und historia Evagr 1,7 MSG 86,2 p. 2436); aber der sermo I bei 
Marius Mercator, der mit Mecht als der primus impietatis in ecclesia ad popu- 
lum sermo bezeichnet ijt, in quo primo de virgineo partu disputavit (val. 2 
Baluze p.53 u. 157) bietet nichts derart, er iſt alſo unvollftändig. Es iſt wahr— 
ſcheinlich, daß von den Gprilleitaten einige aus dem verlorenen Teile diejes sermo ftammen. 
Die Fragmente des Neftorius bedürfen dringend erneuter Unterfubung; ich boffe, in 
ag eg der Univerfität Halle für 1903 und 1904 einen Beitrag dazu geben 
zu fönnen. 

4. Der neſtorianiſche Streit wurzelte zweifellos darın, daß die antiocheniſche Bildung 
des Neſtorius und der mit ibm gelommenen Kleriker auf dem neuen Boden ihrer Wirt: 
famfeit mit Traditionen alerandrinischer Herkunft oder gar echt apollinariftifcher Färbung 
in Spannung geriet (vgl. Nest. ep. I u. 2ad Cael. Mansi IV, 1021 ff). Aber daf; 
die Gegenfäge, um die es ſich dabei handelte, ſchon vor Ankunft des Neitorius in Kom- x: 
itantinopel Vertreter hatten, iſt an fich jo wabrjcheinlich, daß man es dem Nejtorius 
glauben darf, er babe bei jeiner Ankunft innerbalb der Gemeinde, bezw. neben ibr 
denn das (Gros läßt er unbeteiligt erjcheinen — einen Spaltungen drobenden Streit 
darüber vorgefunden, ob die Maria Heoröxos oder dvrdowrordxos zu nennen fei (ep. 
ad Joann. Mansi V, 753f.; historia bei Evagr. 1, 7 MSG 86, 2 p. 2436; val. 
sermo I Baluze p. 54). Ehe Nejtorius jelbit eingriff, joll nad Sokrates (7, 32) der 
ibm nabeitebende und ibm gleichgefinnte Presbyter Anaftafius (vgl. Cyrill ep. 10 
p. 64A; Acta Eph. Mansi IV, 1345A u. D) gegen das Beoroxos ſich ausgeiprocen 
baben. Die gleichzeitigen Tuellen wijlen nichts davon. Wenn es doch Thatſache ift, 
its eine relativ bedeutungslofe Thatjache geweſen. Denn der ſcharf erfennbare Anfang 
der „Tragödie“ war Die oben in Wr. 3 bereits erwähnte Predigt, in der Neftorius jelbit 
zu jener Streitfrage Stellung nabm (sermo I Bal. p. 53 -56). Daß fie am 25. De: 
zember 428 gehalten fei, tjt eine unbeweisbare Annabme Gerniers (II, p. VII u. LIID); 
jpäter mar e8 gewiß nicht, wie der weitere Verlauf der Sache beweiſt. Ihr find bald 
andere gefolgt ; was in der erjten bereits gejagt ift, läßt ſich nicht ficher gegen die nächit: 
folgenden abgrenzen (vgl. oben 3.267.) Es it das auch unnötig; denn dal ſchon 
an dieſe erjte Predigt allein ſich eine Oppofition angefchloffen babe, jagt feine Quelle, 
Mebrere Predigten jet bereits der öffentliche Anfchlag voraus, der „160 Jahre nadı der 
Verurteilung ded Paulus von Samofata“ (Mansi IV, 1009A; vgl. oben ©. 320, 2) 
— aljo vielleibt noch 428 — den Biſchof des Samofatenismus anflagte (Mansi IV, :5 
1008--1012). Die bl. Synode von Epheſus bebauptet, diefer Anſchlag rübre von den 
Klerikern der Hauptitadt ber; allein es ijt ein einzelner, der in ibm redet. Diejer einzelne 
war nach fpäterer Überlieferung der damals noch im Yaienftande lebende fpätere Biſchof 
Eufebius von Doryläum, „der erjte, der Neitorius überführte” (Evagr. 1,9; val. Leon- 
tius adv. Nest. et Eut. MSG 86, 1 p. 1389AB). Zwar iſt cs möglich, daß der 
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740 Neſtorius 

Zwiſchenruf, mit dem nach Cyrill (adv. Nest. 1, 5 MSG 76, 41D) ein unterrichteter 
Yale — wohl derſelbe Euſebius — einſt Ausführungen Des Nejtorius über das Nicänum 
unterbrach: „Auros 6 ngoarumıos Aöyos »al Ödevregav —— Ervnow“, ſchon 
während der erſten Predigt fiel; allein Zwiſchenrufe während einer Predigt waren da— 
mals nichts Seltenes, und bieſer ward durch eine Gegendemonſtration neutraliſiert (Nest. 
bei Cyrill a. a. O. p. 44). — Was war es, Das — ausführte? Er erklärte ſich 
ſcharf gegen das Beordnos. Habet matrem deus? "Avsyxinros "Erinv umteoa 
Veois Eneioaymv .. . Vox Erexev, c Peknore, Magia rijv deörnra, ... Gkl Erexev 
ärdomnov Üeorntos Öoyarov (Baluze p. 55; Nestor. bei Mansi V, 763; Con- 

ıtestatio Mansi IV, 1000 4; „Theodoret“ h. fab. 4,12 p.372). Chriſtum Damit 
zu einen bloßen Menſchen zu machen, fiel ihm nicht von ferne ein; gerade Das Intereſſe, 
die Gottheit Chriſti nicht minderwertig erjebeinen zu laflen, ift ein Motiv für feinen 
Wideripruc: Non peperit ereatura incereabilem ..., non creavit deum verbum 
spiritus sanetus, jagte ſchon die erfte Predigt (Bal. p. 55). Eine wenig pätere 

15 (vgl. Arnobius jun. bei Garnier II, 323; Contest. p. 1009 A; Cyrill adv. Nest. 
1,8 p. 56) ſtellte die Verfechter des Veoröxos den Arianern zur Seite; denn dieſe 
heorntoc neisovos row bedv Aöyov Ämgoüocı vewregov, — — de autor rs 
nazagias Maoias Eoydlorraı devregov xal untega yoovımıv Tj * yo av 
zoövav Epior@or Deore, Den zweiten Anſtoß erregt dem — ie Maͤriolatrie, 

2» die ſich an das Veoröxos gar leicht anfnüpfte: ru Veoödyor Ta Ve um ov»deoko- 
y@uev nagdevov (Bal. p. 69, Cyr. ep. 10 p.68C u. beſſer Baluze p. 107)! Daß 
das Peoröxos ohne jene falichen tbeologiichen Nebengedanten und obne dieje mario: 
latriſchen Tendenzen verwendet werden könnte, bat Nejtorius zwar in der berüch— 
tigten erſten Predigt ficher nicht gejagt; aber er bat es nie verfannt (vgl. Nest. ad 

25 Cael. ep. 1 Mansi IV, 1022D; ad Joann. Mansi V, 754; Joann. ad Nest, c.t 
Mansi IV, 1065B; Eutherius ep. ad Al. Mansi V, 982 und indireft Cyrill ep. 
11,8 fin. p. 35 A), und ſchon in einer der älteren Predigten bat er geſagt: Klnor de 
yon isioraxıs, Ort ei us & buiv dpekkoreoos, el Te dv alloıs uoi zaigeı 147] 
tod Veoröxos Parij, Zuoi noös mv Yarıw gövos obx Lori" udvor wi) ositen 

Tv naodEvov Dear (Cyrill adv. Nest. 1,9 p.57; vgl. Ähnliches 2 pooem. p. 64). 
Aber dieſer einfältige, tadelloſe Gebrauch des Titeld Beoröxos erſchien ibm in den An: 
fängen jeiner Konftantinopolitaner Zeit offenbar ſehr felten zu fein. 7öv &v ın 4a 
\Yeoröxos| zountTöueror zirövvor Üpwguuevos (Cyrill pooem. 2 p. 64), — 
er daher ſtatt des Peoröxog onororonos (vgl. oben S. 739, 2e). Schon in der 

 erjten Predigt, ſcheint er diejen I Terminus damit begründet zu baben, daß derjelbe, gleich: 
wie die Termini »vlög« und »xboprose, auf beide Naturen Chrifti hinweiſe. Die näbere 
Darlegung der Ziveinaturenlebre und die auf ihr fußende Begründung der Ablehnung des 
bloßen Veordxos gebt bei Neftorius ganz in den Bahnen der antiochenifchen Chriftologie. 
Dod bemüht er ſich ernitlic, den Vorwurf zu vermeiden, welcher der antiochentichen 

» Ehriftologie gemacht werden fann (vgl. Bd IV, 49, 15ff.), den Vorwurf, daß fie ÖVo 
vous lehre: eis uev yag 6 Aoıorös xai els zugıos' AA’ El Tod Ägıoroü, Eni toü 
novoyevoüs key viod, xai To »Aguorös« »al To »ulög« note uEv Er is Vedrn- 
106, note ÖE Ei dis Avdownörmtos xal Veörntos Afyeraı (bei Cyrill adv. Nest. 
2 pooem. fin. p. 64) und: ö — zara 12) ‚ Agıorös« ddıaigeros od yao 
Eroner öto Agıorols old dvo viods" od ydg don zag' nuiv no@ros xai Öev- 
TE00S, obÖE AkAos xai ükkos, o0dE akır äkdos vlös aa Allos nalrır, All’ arrös 
ö eis Eorı Ödinkons, od 7) asia, Alla Tfj gpüceı (ib. 2,5 p. 84). Fragt man, wie 
Neftorius, obwohl er in Chriſto einen individuellen Menſchen jab, die Zweibeit der 
viot (vgl. Bd IV, 49, wf.), die bei Diodor von Tarjus und Theodor von Mopfueite 
unleugbar bervortritt, zu vermeiden fuchte, jo fann man dem Marius Mercator nicht 
gänzlich miderfprechen, wenn er bei Neſtorius dadurch an Marcell (Bd XII, 261,38 ff.) 
jih erinnert ſieht, daß Neſtorius eonfitetur in verbo substantivo ipsum filium 
raro, licet argute, quia non expresse ab aeternitate filium dieit verbum esse, 
sed verbum tantum, quod in substantia patris manens deus sit consubstan- 

&tivus ..., filium veroillum esse et diei debere adserit, qui ex Maria sit natus 
(Compar. dogm. Baluze p. 50f.). In ber That beziebt Nejtorius die meiften biblischen 
Auslagen von dem viös tod Heod auf den Aöyos Evoapxos. Dennoch ift die Bemerkung 
des Marius Mercator nur dann richtig, wenn man, vie auch er mit dem „raro“ zugiebt, 
anerfennt, daß Neſtorius gelegentlich auch den —* doagxos, den Sohn Gottes nennt: 

wir jur yag ö Veös ÄAöyos zal oo Tijs brardowmıjoews viös xal Beös avvaw 1 
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zarot, avilaße ÖE &» Doreoors zaois rw dovkov uooyıjv. Aber feit der Menſch— 
twerdung it der viös Veod nicht der Aoyos an ſich: FAR dw oo Tottov vios al 
»aklotuevos era iv dvdinyıw ob Övvarar xakeiodaı zeyworouerws viös, bva u) 
övo viobs doyuarioouev (bei Cyrill adv. Nest. 2,7 p. 88), viov yao Ly&rımoe 
Veod xal q; yororordxos napdkvos (ib. 2, 1 p. 69). Die nähere Begründung diejer 5 
Behauptung iſt freilich wieder rein antiocheniſch: Zreuönjneo 5 viös tod Veod dendons 
dot zara täs pVorıs, &yevonoe er (scil. N XoLororoxos) Tor viöor tod Veoü,|olx 
dyEvınoe Ö& mv Veormra,| dA’ Eyevynoe vv dardomaörnta, us Loriv viös dia 
tov ovvmue£vov viör (ib. p. 69) und: dia Töv MoooöOrra Tov pogobusvovr oeßen, 
dıa TOP XEROVUEVOV N0002UVO TOP Ppaıwöusvov' AYWDLTTOS TOÖ pawwousvov Üeds' 
dia TOüro Tod un yworLoufvov tiv um ob a zwollo täs püosıs, AA 
Er mv n000xUrnow (ib. 2, 10 p. 100). Aber eine Modifikation der antiochenifchen 
„yweiteilung“ Chriſti liegt doch vor: wie Yeo I. erklärte: * utraque natura cum 
alterius communione, quod proprium est, jo jagt auch Neſtorius; odx For ov 
Deov Aöyov Ävev rjs Avdownörntos noäfal rı (bei Cyrill 2,7 p.89). Hätte 15 
Neitorius zur Zeit des Chalcedonenfe gelebt, er bätte eine Säule der Ortbodorie werden 
fünnen. Zwar von einer Einigung (fvwors) der Naturen redete er felten (Marius Mere. 
Bal. p. 145), fein Terminus war, wie der der älteren Antiochener: ovrapeıa ; aber diefer 
Terminus war an ſich unanftößig — auch Proklus, der bochgepriefene Gegner des 
Neftorius, gebrauchte ihn (hom. e. 8 Mansi IV, 585 B) — und für Neftorius war dieſe d 
ovragpeıa der Grund einer perfönlichen Einbeit des gefchichtlichen Chriftus; dem Zr 
dro miosow dovyguros, Arofstos, Adıawerws, dywoioros des Chalcedonenje (Bd V, 
646, 45) bätte er gern zugeftimmt. Seine Gbriftologie rubt auf der uralten doppelten 
Beurteilung des gefchichtlichen Chriftus, die auch das Fundament der abendländifchen 
Ghriftologie war (vgl. Bd V, 6937, 1f.; X, 263, 6 }.): Öuodoyoduer tov &r Avdooino 25 
deöv, oeßouev tov ri) Dein ovvapeia To navroxodtonı VE OVUNDOCKUVOVUEVOV 
äydomnor (bei Cyril Apol. c. Or. anath. 8 MSG 76, 349D u. adv. Nest. 2, 12 

. 109). Was an diefen Worten und an der gefamten Chriſtologie des Neftorius vom 
Standpunkte der fpäteren Ortbodorie aus anſtößig erfcheinen fan, entfpringt teils der Un: 
möglichkeit, im Schema der von dem Aöyos doapxos ausgebenden Naturenlebre den 0 
legtlib an die religiöje Beurteilung des biftorifchen Ghriftus anfnüpfenden Glauben an 
die Menſchwerdung Gottes veritändlihb zu machen (vgl. Bd X, 250, wfl.; 258, ı7ff.; 
Bd IV, 40, 2ff.), teils, wie es fcheint, den Inkonſequenzen, welche die wahrjcheinlich nicht 
tiefe tbeologifche Bildung des Neftorius fih zu Schulden fommen ließ. Wie ernitlich er 
fih bemübt bat, troß feiner Zweinaturenlebre in dem geſchichtlichen Chriſtus ein ein— 
beitliches gottmenjchliches Subjett zu jeben, zeigt ſich am deutlichiten darin, da er — 
gleihwie Paul v. Samoſata (vgl. oben ©. 324, 18 ff.) — von der antimonotbeletischen 
Synode von 680 als Monotbelet denunziert tft, weil er gefchrieben batte; orx dikos 
nv 6 Beös Adyos zal Alkos 6 dv 0b yeyover Ärdownnos‘ Ev yao Ijv duporioww to 
apoomnov dfla zal tu), 1000xVPoVnEvov ragda ndons »rioews, underl Todnw N) 
oöveD Ereoormt Bovins zal Veinuaros Öramoruevov (Mansi X, 1120BC). Man 
ann Theodorets Urteil verfteben, wenn er den Neitortus als einen Mann bezeichnet, qui 
nihil praeter doctrinam sanam novi aliquid docuit (ragm. einer ep. ad Alex. 
Hierap. bei Mar. Mere. Baluze p. 338). 

5. Wenn diefe dogmengefchichtliche Beurteilung des Neftorius richtig it (vol. oben 15 
S. 737,11), wie erklärt fich dann feine Verurteilung? Hat die Lehre des Neftorius wirklich, 
wie die Spätere Tradition bebauptet, alsbald einen Sturm der Entrüftung bervorgerufen? 
Erſt dann, als Cyrill von Alerandrien dafür geforgt batte, daß er entitand! Zwar bat 
es in Konftantinopel dem Neftorius nicht an Widerfpruch gefehlt: Eufebius von Doryläum 
unterbrach ibn einmal im Gottesdienft und denunzierte ibn in einem öffentlichen An-— so 
ichlage als Samofatener (vol. oben ©. 739, 5); unter den Mönchen fanden fich eifrige 
Opponenten (supplie. Bas. Mansi IV, 1102 ff.), und es ıft dem Neftorius zuzutrauen, daß 
er Diefe ihm entgegentretenden Mönche - - wie fie Hagen — nicht ſänftiglich angefaft 
bat. Auch die beiden Nivalen des Nejtorius bei der Biſchofswahl traten auf den lan. 
Schroff opponierte der den Alerandrinern nabeitebende Philippus: er machte dem Neftorius 55 
den Vorwurf der Kegerei. Neftorius vergalt Gleiches mit Gleichem: er ſah in Philippus 
— wohl weil er die Gottheit für leidensfäbig zu balten ſchien — einen „Manichäer“ 
und ließ ibn mit einigen Gefinmungsgenoffen dur eine endemifche Synode verurteilen 
(Cyr. ep. 11 ad Cael. common. 5 MSG 77, 88f.; Nest. ad Cyrill. Mansi IV, 
897 D). Proklus muß perfönlih dem Neftorius näher geitanden baben: er bat — wohl eo 
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742 Neftorius 

noch 129 —, wie die alte Überſchrift der betreffenden Predigt fagt, „in Gegenwart des 
Neitorius (alio ichtwerlich gegen deſſen Willen) in der großen Kirche zu Konſtantinopel“ 
an einem Marienfeſte gepredigt (Mansi IV, 577--588). Diefe durd ihre maßloſe 
Rhetorik in hohem Maße abjtopende Predigt steht auch theologiſch dem Nejtorius nicht 
jo fern, wie zumeiſt angenommen wird (vgl. neben dem mehrfach vorkommenden „Erwars“ 
die „ovvagera“ e. 8 p. 585B und ec. 2 p. 580 B die Rechtfertigung des deoröxos durch 
den Hinweis darauf, daß der Yogos feinen Tempel in der Maria fich gebildet habe). 
Dennoc ift die Predigt eine faktiich gegen Neftorius polemifierende Nechtfertigung des 
Peoröxos (vol. die Nachweiſungen in den Noten bei Garnier II, 25f.); Neitorius bat 

o auch im unmittelbaren Anjchluß an diefe Rede in einer Predigt ihre Ausführungen zu be: 
richtigen gejucht (sermo III bei Baluze p. 70--74, vgl. die Nachweifungen bei Garnier 
II, 27f.; die weiteren Predigten „gegen Proklus“ find Garniers Konftruftion). Allein 
wenn auch dem Wejtorius aus all dieſem, wie er jelbit an Gäleftin von Rom fchreibt, viele 
Kämpfe und Müben ertvuchien (ep. 1 Mansi IV, 1022D u. ep. 2 p. 10240), jo darf 

5 man doc dieſe Konftantinopolitaner Wirrniſſe nicht überjchägen: nicht nur Cyrill gegen: 
über (ep. 1 Mansi IV, 897 D) behauptet Neftorius, die Kirche der Hauptſtadt ſei in 
blühendem Zuſtande; er jchreibt auch dem Gäleftin, daß viele der Irrenden Vernunft 
angenommen bätten (ep. 1 MansiIV, 1022D), und unverkennbar iſt die Polemil zwiſchen 
Proklus und Neſtorius (vgl. namentlich die Rede des legteren) in der Form fern von 
aller Verbitterung. Neftorius bat auch Ende des Jahres 430, jchon ebe er von Johannes 
von Antiochien darum gebeten war (Joann. ad Nest. Mansi IV, 1062 ff.), mit feinem Klerus 
eine Erklärung darüber aufgefeßt, in welchem Zinne das Deordxog gebraucht werden 
dürfe und folle, bat feinen Widerfpruch gegen den Terminus alfo aufgegeben (Nest. 
ad Joann., Mansi V. 753 D), und Johannes von Antiochien meinte Damals, die Un: 

25 rube in Konſtantinopel babe ſich gelegt (Mansi V, 7560). Was Gprill (ep. 11, 3 ad 
Cael. MSG 77, 81B0) und die gegen Neſtorius Hagenden Mönde (Mansi IV, 
I104AB) von einer großen Spaltung in Konſtantinopel vermelden, verdient besbalb 
feinen Glauben (Wald V, 448), und die oft und gern naderzäblte Mär der erwähnten 
Mönche, „das Volk“ babe geklagt: „Wir haben einen Kaifer, aber feinen Biſchof“ (Mansi 
V, 11010), fann böcjtens in Bezug auf den fleinen Bruchteil der Bevölkerung wabr 
fein, der zu jenen Mönchen in Beziebung ftand. Und diefe wußten, wenn fie jo fpracen, 
nicht, wie viel erbärmlicher ihr Kaiſer war, als ibr Biſchof (vgl. die Charakteriſtik 
Theodofius II. bei Gibbon überſetzt von Sporſchil ©. 1093 ff.).— Ohne Cyrill wäre kein 
neſtorianiſcher Streit entſtanden. 

6. Neſtorius ſcheint ſchon in Antiochien Predigten für die Veröffentlichung vor: 
bereitet zu baben (vol. Gennadius de vir. ill. 53, oben S. 738, 21). Nach feiner 
Bilchofsweibe bat er — fpätitens Anfang 429 — dieſe älteren Predigten [und Abband: 
lungen?] mit neueren, zu denen auch mebrere über das Feoröxos gebörten, zu einem 
viele Tuaternionen zäblenden Buche vereinigt, und nadı Ausgabe desjelben find fpätere 
Predigten des Neftorius wie weitere Yieferungen des bereits veröffentlichten Buches in 
Girkulation gefegt. Nach Nom bat Nejtorius ſelbſt einzelne Predigten oder jenes ganze 
Buch früh bingeichidt (Cael. ad Nest, Mansi IV, 1027A, vgl. Cyrill ep. 
p. 96 B); nadı Aegypten fam eine Sammlung jeiner Predigten wobl ohne rein — 
aber anjdheinend noch früber. Cyrill nabm daran, daß „einige leichtfinnige £ Yeute ſich 
durch fie einnehmen ließen,“ — wobl nicht lange nadı Oſtern 429 (Garnier II, 41) — 
Veranlafjung, in einem Briefe an alle äguptifchen Mönche obne Nennung des Nejtorius, 
aber in Auseinanderfegung mit feinen Argumenten, die Berechtigung des Yeordxos dar: 
zutbun. Abſchriften dieſes Briefes kamen nad Konjtantinopel und braditen denen, die 
ſie lafen, nad Cyrill (ep. 11,4 MSG 77, 810) ſehr großen Nutzen, d. b. fie ftärften 
die dortige noch ſchwache Oppofition, und bradten desbalb den Nteftorius gegen Gorill 
auf (Cyrill ep. 2 ad Nest. p. IVC). Einer der Presbyter des Neftorius, Photius mit 
Namen, jchrieb nun gegen Gorills Brief; Neftorius ließ ſich die Angriffe der „Häretifer“ 
gegen ibn einen Anlaß werden, in einer ‘Predigt (sermo II bei Baluze p. 56--70) mit 
Schärfe auszuführen, daß der deös Aoyos Weder das Geborenwerden, noch das Yeiden 
babe erfahren fünnen (val. Cyrill ep. 10 p. 64f.) Jene Schrift ſowohl wie dieſe 
Predigt wurde nach — geſchickt, die Predigt unter dem Titel Ioòce tous du 
tiv omydgpear 1) tijv Veörmra ToV ovoyeroüs owıngoüvras M dnodeoürras tiv 
ardonndrta (Öyr! ‚rill ep. 10 p.65A). Noch che Cyrill von diefer Sendung erfubr, 
börte er von Alerandrinern, die in Konftantinopel geivejen waren, von dem Unwillen des 

w Nejtorius. Er jchrieb ibm desbalb — etwa im Spätſommer 429 (Garnier II, 41) — den 



Neftorins 743 

eriten feiner Briefe an Neitorius (ep. 2 p. 40f., Schluß nur lateinifcb bei Marius 
Merc. Baluze p. 11). Dieſer Brief wahrt ſich dur die Fiktion, Die cirkulierenden 
Predigten ſeien vielleicht nicht von Neftorius, noch die Möglichkeit, die äußeren Formen 
der Höflichkeit zu beobachten, iſt aber fachlich eine Klage über das oxdvdalor olzov- 
nerixov, das Neſtorius angerichtet babe; er bemerkt auch bereits, daß Gäleftin von Non 6 
die Frage aufwerfe, ob die ihm [von Neftorius felbjt!] zugegangenen Predigten wirklich 
von Nejtorius berrübrten. Woher Cyrill diefe Kenntnis über Gäleftin batte, iſt nicht zu 
erraten; ibm batte Gäleftin feinen Brief gejchidt (vgl. Cyrill ep. 11 u. Cael.ad Cyrill, 
ep. 12), und auch Gprill will noch dreiviertel Jahr ſpäter an feinen Bilchof über 
Neftorius geichrieben haben. NWeftorius anttvortete auf diefen Brief und auf die münd— 
lichen Borftellungen des Überbringers mit kurzer, fübler, abweiſender Höflichkeit, (Cyr. 
epp. Nr.3 p. 43; Mansi IV, 85). Bald darauf wurde die Spannung zwiſchen den 
beiden Erzbiſchöfen unbeilbar. Nicht durch die dogmatische Differenz. Dadurch vielmehr, 
daß einige in Alerandria mit Cyrill zerfallene Männer, die, wie Cyrill jagt, verichiedener 
Übeltbaten überführt waren, nad Konftantinopel famen und bei Neftorius allerlei Klagen 15 
gegen Cyrill anbrachten (Cyr. ep. 4 p. 14C; ep. 10 p.68A). Als Cyrill biervon 
erfuhr, bat er — im Mechir (d. i. Ende Januar oder Anfang Februar) 430 (Garnier 
II, 41) — jeinen zweiten Brief an Neftorius geichrieben (ep. 4 pX 44-50), die fog. 
epistola dogmatica. Er erwähnt bier kurz die Verleumdungen der Alerandriner und 
gebt dann dazu über, dem Wejtorius eine ausführliche Belehrung über die rechte Yebre 2 
zu geben, Benchtet man, wie furz jene Bemerkungen, wie lang diefe Ausführungen 
find, und faßt man dann die Antwort des Neftorius ins Auge, die lediglich und obne 
jedes Entgegenfommen von der dogmatifchen Frage redet (Mansi IV, 892.— 1000), jo 
fönnte es fcheinen, als ob in der That in der dogmatischen Differenz der beiden Erz— 
bijhöfe die Aurzel des jpäteren Streites läge. Die Differenz tritt freilich deutlich zu 35 
Tage (vgl. Bd IV, 50, 39—45), aber wie wenig fie das primär den Streit Bedingende 
war, zeigt der Brief, den Cyrill etwa gleichzeitig mit feiner epistola dogmatica (val. 
Garnier II, 53) „an jeine in Ronftantinopel weilenden Kleriker“ fchrieb (ep. 10 p. 61 ff.; 
beijer |[nadı Mar. Merc. Baluze p. 103-—- 108] ib. p.69 ff.). Man fiebt bier ein Doppeltes, - 
einerjeits, daß die „Ketzereien“ des Neitorius doch auch in Cyrills Augen nicht fo furchtbar : 
waren: ſchickt Nejtorius ein tadellofes Glaubensbetenntnis nad Alerandria, jo will Gyrill 
eine Schrift herausgeben, die erklärt, man folle feinem feiner Mitbifchöfe (d. b. dem Neſtorius) 
beichwerlich fallen, da der Sinn und die Abficht feiner [anftößigen] Meußerungen offenbar 
jei; andererjeits erfennt man, daß Cyrill fürchtete, wegen der gegen ibn erbobenen An: 
flagen nad Konitantinopel citiert zu werden, und daß bier die Triebfeder für fein as 
fpäteres Handeln zu finden ift. „Ich fürchte mich“, fchreibt er, „weder vor der Reiſe noch 
vor der Verantwortung jenen [AUnklägern] gegenüber... Es fann kommen, daß die 
Worjebung des Erlöfers ig unbedeutender und geringer Dinge eine Synode zu: 
jammenführt, damit er feine Kirche reinige ... Das möge jener Elende nicht denken, 
und wenn auch noch mebrere und anjehnliche Männer — ſeinen Betrieb mich ver— 
klagen würden, daß er in meiner Sache Richter ſein werde, zür toüto ngooaydi 
(lies mpootagdj?) EEE Augpıriovos (2 ein Spitzname des Katfers?). Dem werde ich 
ausweichen, wenn ich dortbin fomme, und er wird, fo Gott till, für feine Schmäbreden 
(Övopnuia) Necenichaft zu geben baben“ (Mar Mere.: et dei favore dilueidabimus 
res magis, quatenus de suis blasphemiis debeat satisfacere). Yon nun an be 45 
ginnt Cyrills Vernichtungsfrieg gegen Neftorius. 

7a. Zwei Eijen legte er zu diefem Zweck gleichzeitig ins Feuer: er jchrieb (val. 
Theod. ad Cyr. Mansi IV, 1109 DE, Tillemont XIV, 667) drei ausführliche, nicht 
formell, aber inbaltlich gegen Neftorius gerichtete Yehrbriefe an den Kaifer (Mansi IV, 
617—679 = MSG 76, 1133— 1200), an des Kaiſers Schweiter, die Auguſta Pulcheria, so 
und ihre Schweitern (Mansi IV, 679— 802 — MSG 76, 1201— 1336) ſowie an die Katferin 
Gudofia (Mansi IV, 803—884 = MSG 76, 1336- -1420) und bemübte fi, den rö— 
miſchen Bifchof, über deſſen Stimmung er feinestvegs fiber war (vol. Cyr. ad Juven. 
ep. 16 MSG 77, 104C), auf feine Seite zu bringen. Zu leßterem Zweck arbeitete er 
in den erjten Monaten des Nabres 130 (jo auch Tillemont XIV, 667) feine fünf Bücher 55 
xara row Neoropiov Övognuo» aus, eine Schrift, die in 10+13+6+7+7 zepa- 
Jaiors ebenjoviele Gitate aus Neſtorius bringt und ausführlich befämpft (MSG 76,9 --218). 
Etwa im Frühling 430 fjandte er dann diefe 164000 Fyovras zepdlara av Phao- 
pn» Neorooiov (ep. 11 comm. MSG 77, 89, vgl. p. 85 B) ſamt zahlreichen Pre— 
digten des Nejtorius und jeinen eigenen beiden Briefen an ibn (ep. 11 p. SOf. u. 85 B) w 
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744 Neftorius 

mit einem Fugen Begleitjchreiben an Gäleftin (ep. 11 p. 80—89). In diefem Briefe 
iſt von der gegen Cyrill felbit jchwebenden Klage wohlmweislich fein Wörtlein gefagt; Corill 
redet nur als der treue und — geduldige Hüter der Orthodoxie: er würde geſchwiegen und 
auf Beſſerung des Neitorius gewartet baben, bätte nicht kürzlich — Cyrill bat das erft 
nach feiner epistola dogmatica an Nejtorius erfahren — ein Bischof Dorotheus in einer 
Kirche Konjtantinopels in Gegenwart des Neftorius, der fich dadurch mitſchuldig gemacht 
babe, ein Anatbem über diejenigen ausgeiprocden, welde die Maria Yeoröxos nennen 
(p. 81 BC und 85A). Den Politiker Gorill erfennt man aber aud in dem Qugend- 
mantel: er bebauptet zwar, daß alle Biſchöfe im Orient (!) und in Macedonien mit ibm 

10 übereinjtimmten (p. 84 AB), giebt aber dem Gälejtin doch zu verjteben, daß es nötig jein 
werde, daß er (Gälejtin) ſeine ihm, dem Gorill, zujtimmende] Gefinnung den macedoniſchen 
und allen morgenländifchen Biſchöfen fchriftli zu erkennen gebe (p. 85 A). — Dieſer 
zweite Schachzug Gyrills, feine Sendung nah Rom, hat vollen Erfolg gebabt. Wie das 
möglich war, it leichter zu fragen, als zu jagen. Denn, wenn aud im Abendlande danf 

15 der fichern Überzeugung von der Einbeit der geichichtlichen Berfon Jeju das „deus natus“ 
alte Tradition hatte (Bd IV, 50,0 und V, 637,1ff.); wenn auch bier die Zenfurierung 
des Yeporius (vgl. BPIV, 42,6 ff.) im Jahre 426 bewieſen batte, daß die altabendländifche 
Auseinänderbaltung des filius dei und des homo in Ghrifto (BdIV, 41, 20ff. und 42, 1 ff.) 
unter griechischen Einflüffen ihre Schärfe etwas (vgl. Bd IV, 42,30 ff.) verloren batte: 

20 fo iſt doch zweifellos — die Gejchichte des Chalcedonenje bat es beiviefen —, daß abend— 
ländifche Ortbodorie den Gedanken des Neftorius viel näber ftand als denen Cyrills. Hat 
Gäleftin se wirklich einreden laſſen, Neftorius „mache bald einen bloßen Menſchen aus 
Ghrifto, bald jchreibe er ibm einen Anteil an Gott zu“ (Cael. ad clerie. Const. \affe? 
375; Mansi IV, 1037 A)? Faſt ſcheint es fo. Denn die von Gäleftin — wohl glei nad) 
jeiner Antwort an Neftorius — durch den fpätern Papſt Yeo I. (vgl. Bd XI, 368, 3f.) 
angeregten und noch vor dem Konzil von Epheſus geichriebenen libri VII de incar- 
natione domini contra Nestorium des ‚Johannes Gafjianus (vgl. Bd III, 748,35) find 
auf diefen Ton gejtimmt, baben dur Cyrill und durch den öffentlichen Anjchlag des 
Eufebius [den Caſſian fennt, vgl. 6, 3 mit Mansi IV, 1009D] ſich die Wege weifen 

30 laſſen. Doc jcheint noch ein Umſtand den Gäleftin gegen Neitorius eingenommen zu 
haben. Die im Abendlande verurteilten Pelagianer Cäleftius und Julian jamt drei an: 
deren Biſchöfen waren nad Konjtantinopel gefommen und hatten dort den Kaiſer wie 
den Erzbiichof für fich zu gewinnen verſucht. Nejtorius dachte jo wenig pelagianisch, als 
es einem Drientalen möglid war (vgl. feine jog. antipelagianifchen Predigten bei Marius 

3 Mere., Baluze p. 119-—-130), aber er war von den Ereignifjen im Deeident nicht unter: 
richtet, hielt den Gäleftius, wie ein Brief an ibn (Baluze p. 131) beweift, für unfchuldig 
verfolgt. Dem römifchen Bifchof in diefer Sache entgegenzutreten, war freilich feine Ab: 
fiht nicht. Schon in feinem erjten uns erhaltenen Brief an Gäleftin, der den Anfängen 
des Jahres 429 angehören muß (Mansi IV, 1021 f.), erfundigt er fich, was gegen Julian 
und feine Genofjen vorliege. In einem zweiten auc noch aus dem Jahre 429 ſtam— 
menden (Garnier I, 70) Briefe, dem mindejtens noch ein verlormer gleichen Inhalts 
voranging, wiederholt er die Anfrage Wenig fpäter — au noch 429 — muß er über 
die Pelagianer aufgeklärt fein durd das Commonitorium des Marius Mercator (Ba- 
luze p. 132—142; vgl. Bd XII, 343, 207.), das nad Marius Mercators eigener Angabe 

5(Bal. p. 132) die Vertreibung der Pelagianer aus Konftantinopel (ſchwerlich noch 129, 
twie Garnier I, 5 und 71 meint, fondern erſt 430) zur folge hatte: fein dritter Brief 
an Gälejtin, der etwa in derfelben Zeit gejchrieben it, da Gälejtin gegen ibn Stellung 
nabm (Huguft 430 oder wenig fpäter), erwähnt die Pelagianer nicht mehr. Gälejtin 
wußte, dab Neftorius nicht pelagianiſch dachte (ad Nest. \affe?374; Mansi IV, 1033 A), 

50 aber von der Vertreibung der Pelagianer batte er noch nichts gebört (ib. p. 1033 B). 
Daß Nejtorius diefe Verurteilten ſchützte, hatte ibm offenbar bei Cäleſtin längft geſchadet 
(ib. p. 1033 B); Cäleſtin bätte font auch wohl jeine mehrfachen Briefe beanttwortet, 
anstatt durch Marius Mercator (vgl. Bd XIL, 313, 10f.) und fein Commonitorium ibn 
und den Kaifer aufllären zu laffen. Genug, Gäleftin bielt im Auguft 430 — die Sp: 
nodalbriefe find vom 11. Auguft datiert — eine Synode in Nom (Cyr. ad Joann. 
ep. 13 p. 96 B) und jchloß den Neftorius von der Kirchengemeinjchaft aus, falls er nicht 
in den nächiten zehn Tagen, nachdem ibm diefer Beſchluß befannt geworden wäre, 
öffentlich twiderrufe. In diefem Sinne fchrieb er an Neftorius jelbft (Mansi IV, 1025 ff.), 
an den Klerus von Konftantinopel (ib. 1035 ff.), an Johann von Antiocien (ib. 1047), 

an Juvenal von Jerufalem und an die macedoniſchen Bifchöfe (vgl. ep. ad Cyrill., 
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Mansi IV, 1021 B) ſowie an Grill (Mansi IV, 1017—1021). Grill, dem die Be- 
forgung der Briefe nad Konftantinopel, Antiochien und Jeruſalem überwiefen wurde, 
ward förmlich autorifiert, verftärft durch die Autorität des römischen Stubles und feinen 
Inhaber vertretend, das Anatbem über Neftorius auszufprechen, wenn er nicht in der 
gegebenen Friſt feine Irrtümer verdamme (Mansi IV, 1020E.). Cyrill bat darauf — : 
etwa Anfang November (vgl. Garnier II, 69) — eine Synode in Alerandria gebalten und in 
deren Namen jeine epistola synodica an Wejtorius gejchrieben (ep. 17 MSG 77, 105-122). 
Diefer Brief jest dem Neftorius zunächit auseinander, daß und weshalb feine Lehre ketze— 
riſch jet, und fügt dann 12 Anatbematismen bei, die Neitorius innerbalb ber geſetzten Zeit 
ſich aneignen muͤſſe, wenn er nicht aus der Kirche ausgejchlofjen werden tolle. Eine 
alerandriniiche Geſandtſchaft überbrachte diefen Brief ſowie den Gäleftins und händigte 
die Schreiben am Sonntage (Mansi IV, 1179 CD), den 6. Dezember 430 (Mar. Mere. 
Bal. p. 74 u. 87), dem Neftorius ein; gleichzeitig erpedierte Cyrill mit Begleitichreiben 
(ep. 13 p. 93ff. und ep. 15 p. 104 f.) Gäleftins Schreiben an Johannes v. Antiochien 
und Juvenal dv. Jeruſalem. 

7b. Cyrill hätte ſich jagen fünnen, daß er dicht vor feinem Ziele, der Verurteilung 
des „Ketzers“ Neftorius, jtand, wenn er bei Hofe gleiches Glüd damit gehabt hätte, die 
Klagen gegen ibn mit der Anklage des Neftorius zu parieren. Das aber war nicht der 
Fall. Den Gang der Dinge fünnen mir freilich nicht mebr verfolgen; das aber it ficher, 
daß die Lehrichreiben Cyrills am Hofe ſehr ungnädige Aufnabme fanden (Theodos. ad 
Cyrill., Mansi IV, 1109 f), und daß die Anklagen gegen Cyrill in Konjtantinopel nicht 
lediglib als „Berleumdungen” angejeben wurden. Neſtorius jelbjt, der die Gunit des 
Hofes befah, bat im Laufe des Sommers 430 den Gedanken angeregt, eine allgemeine 
Spnode zu halten (Nest. bei Evagr. 1,7 MSG 86, 2 p.2436 A). Die Aufgaben, die 
diefer Synode zugedacht waren, fünnen wir nicht mehr ausreichend feititellen. Wenn : 
dem Nejtorius zu glauben it, jo find neben, ja vor den gegen Cyrill ſchwebenden Klagen 
und der dogmatiſchen Streitfrage zwiſchen ibm und Neftorius „aliae res ecclesiasticae“ 
als —— Beratungsgegenſtand der Synode in Ausſicht genommen (Nest. ad Cael., 
Mansi V, 725D). Und weshalb follte ihm nicht zu glauben fein? Hefele (IT®, 16: 5f.) 
bat freilich bei Neftorius die „unwahre Behauptung“ aufgeitochen, Cyrill babe den Streit 
um das Peoröxos angefangen, um der Unterfuchung feiner Angelegenbeit auf einer Synode 
lin Konftantinopel] zu entgeben. Allein unmwabr ift an diefer Behauptung des Neſtorius 
nichts (vgl. oben S. 743, 30; die früheſten Briefe zwiſchen Cyrill und Neſtorius gegen fie 
auszufpielen, wie Hefele tbat, ift thöricht, denn Neftorius bat eben dem Briefe, der dieſe 
Bebauptung entbält, jene Briefe beigelegt (Mansi V, 7250). Daß Evrill an der Yehr: : 
weile des Neftorius Anftoß genommen bat, ebe er von den gegen ibn erhobenen Anlagen 
ettvas erfahren batte, ijt freilich anzunehmen; aber den Streit über die Frage bat er 
erit nachber angeregt. Neftorius it in der ganzen Sace gerader geweſen als Cyrill, 
und der Verdacht, daß er die Klagen gegen Cyrill begierig aufgegriffen babe, um die 
Aufmerkjamfeit von der dogmatifchen Frage abzulenten, kann deshalb nicht auflommen, 
weil Nejtorius von feiner Ortbodorie feit überzeugt war. Man wird ibm deshalb glauben 
dürfen und müſſen. Das aber ift doch zweifellos, daß die Spnode auch über die dog: 
matiſche Frage und über Cyrills Angelegenheit verhandeln ſollie. Cyrill galt bei Hofe 
in beider Hinſicht als diskreditiert (vgl. Mansi IV, 1393 A), und als Kaiſer Theodofius 
am 19. November 430 auf Pfingſten 431 die allgemeine ( Synode nah Epheſus aus: 
gefchrieben batte (Mansi IV, 1111 ff.), bat er in dem jchon erwähnten höchſt ungnädigen 
Scyreiben an Gyrill (ib. 1109 f.) dem Alerandriner unter allerböchiter Mifbilligung feines 
eigenmächtigen Vorgehens in der dogmatiſchen Frage es noch befonders eingeſchärft, daß 
es feine Pflicht jei, dem Nichterfpruche der Synode ſich nicht zu entzieben. — Daß Ne: 
ftorius unter diefen Umftänden durch die Brieffenduna, die am 6. Dezember ibm zukam, 
nicht erjchüttert ward, iſt begreiflid. Dem Johannes v. Antiochien, der ibm anläplich 
der Geſchehniſſe in Rom Entgegenfommen empfohlen batte (Mansi IV, 1061 ff.), legte 
er in feiner Antwort, die ſchon oben verwertet iſt (S. 742, 23), — einer eigenen Predigt 
über das Beordxos die Anatbematismen Gyrills bei (Mansi IV, 751 D und 756 D) und 
bemerkte: „Über die gewohnte Anmahung des Ägypters darfit = dich nicht ſonderlich 
wundern, da du ältere Beifpiele davon in Fülle baft“. Sein Klerus ftand auf feiner 
Seite (Synod., Mansi IV, 754 D); er wird gedacht baben die Wabrbeit, die auf der 
Synode jiegen werde, auszufprecen, als er wabrjcheinlich bald nad dem 6. Dezember 
430 — den 12 Anatbematismen Gprill® 12 Gegen:Anatbematismen entgegenjegte (Habn, 
Bibliothet, 3. Aufl, S. 316 ff. nad Marius Merc., Bal. p. 142 ff., nach jchlechterem 

— ’ 

* 

tö & 

40 

- Er 

3 

60 



746 Neftorins 

Tert derfelben Überjeßung bei Mansi IV, 1099 f.), die feine Yehriveife zu ſcharfem Aus: 
drud brachten, zivar nicht das Beordaog (jo ſchon Marius Mere., Bal. p. 114), aber 
die Bezeichnung der Maria als mater dei verbi unter Anatbem jtellten. Und We: 
jtorius war nicht der einzige, der an den Anatbematismen Cyrills Anſtoß nahm: Jo— 
bannes v. Antiochien fan, fie ſeien apollinariftiich und Cyrill kaum zuzutrauen (ep. ad 
Firmum, Mansi V, 756); Theodoret (ed. Schulze V, 1 ff.) und Andreas v. Samofata 
(vgl. Cyrill ep. 44. MSG 77, 228 0) jchrieben gegen fie. Cyrills Verteidigungsichriften 
gegen beide (MSG 76, 385—1452 und 316-—385) find vielleicht noch vor dem Konzil 
von Epheſus gefchrieben (vgl. Garnier II, 132; Wald V, 681). Jedenfalls war jebt 
aus dem „Wortitreit” (Nest. ad Cael., Mansi V, 725D) eine die Kirche beivegende 
Frage getvorden. Und wie giftig die Gegner des Neftorius von ihm ſprachen, zeigt die 
„Widerlegung“ ſeiner Anatbematismen durch Marius Mercator (Baluze p. 142). Dod 
wiſſen wir über die der Synode von 431 borausgebenden Monate des Jahres 431 fehr 
wenig; die Nachricht des Marius Mercator, daß Nom die Anathematismen Gyrills ge: 

is billigt babe (Bal. p. 142), iſt uns deshalb untontrollierbar. 
3. Kaiſer Theodofius hatte in feinem Ausichreiben die Metropoliten aufgefordert, mit 

einigen „wenigen“ geeigneten Biſchöfen ihrer Provinz in Epheſus ſich einzufinden (Mansi 
IV, 1113 0). Zuerft traf Nejtorius mit feinen Biichöfen in Epbejus ein (Soer. 7,34,2; 
Evag. 1,3); daß es 16 geweſen find, ſchließt man obne alle Sicherbeit aus Mansi V, 

>» 770. Gleichfalls noch vor dem vom Katjer genannten Termin (Pfingften; 7. Juni) fam 
Cyrill mit nicht weniger als 50 Biſchöfen (Evagr. 1,3; Mansi IV, 1277 A u. 1381 D). 
Johannes v. Antiochien mit den Bilchöfen der Didcefe Oriens ließ auf ſich warten, doc 
langte fpäteftens am 20. Juni (Mansi IV, 1272C) ein Brief von ibm an Cyrill in 
Epheſus an (Mansi IV, 1121), in dem er von unterwegs nach angeblich 30tägigem Reifen 

>> (vgl. die 40 Tage bei Mansi IV, 1272E) jein Kommen in 5—6 Tagen in Ausficht 
jtellte. Auch die Geſandten des römifchen Biichofs verzögerten fi. Daß auf die Feblenden 
getvartet werde, war die energiiche Forderung des Comes Gandidian, den der Kaiſer 
als feinen Kommiflar nad Epheſus gejchidt hatte (Mansi IV, 1120 A und V, 770f.. 
Allen Cyrill und feine Parteigänger — Memnon von Epheſus war ſein Haupthelfer, 
und 40 Biſchöfe aus Aſien und 12 aus Pamphylien führte er dem Cyrill zu (Mansi 
IV, 1381 D) — ließen ſich nicht zurückhalten: trotz ſchriftlichen Proteſtes von 68 diſſen— 
tierenden Biſchöfen und trotz aller Gegenvorſtellungen des kaiſerlichen Kommiſſars (Mansi 
V, 765 ff. und 70%; beide Aktenſtücke feblen in den cyrilliſchen Akten!) eröffneten 
fie am 22. Juni mit 198 Bilchöfen die Synode (Mansi IV, 1123 ff). Daß Neftorius 
troß mebrfadrer Aufforderung diefer „Synode“ fich nicht ftellte, war nur forret. Man 
verurteilte ibn glei am eriten Tage, und nachdem über feine Verbandlungen mit Gprill 
bis zu dejien epistola synodica referiert und aus feinen Predigten [vor 430] eine Reihe 
von Stellen vorgelefen war — jeine fpäteren, fonzilianten Ausführungen find ebenſowenig 
ertwäbnt wie feine Anatbematismen! —, entſchied die „Synode“, daß der von Neſtorius 
geläſterte Jeſus Chriſtus durch die heiligſte Synode den Neſtorius der biſchöflichen Würde 
und überhaupt des geiſtlichen Standes verluftig erfläre (Mansi IV, 1212 D). Man ſchlug 
dies Urteil öffentlih an und ließ es auf den W lägen ausrufen, doc Gandidian verbot 
das Ausrufen, ließ den Anſchlag abreigen und jdhidte ibn an den Sof (Mansi IV, 
1264 AB). Scon am 29. Juni fertigte der Kaiſer ein unmwilliges Schreiben aus, das 
die Entjendung eines zweiten Kommiſſars anfündigte, energiſch gemeinjame Beratungen 
forderte und den Biſchöfen ftreng gebot, Epbejus nicht zu verlaffen, ebe die Sache unter: 
jucht ſei (Mansi IV, 1378). Scon ebe dies Schreiben erging, waren in Epbejus die 
Antiochener angefommen, und am 27. Juni eröffneten fie zumächit in Gegenwart des 
faiferliben Kommiſſars ihre Synode (Mansi IV, 12597). TDiefe Spnode erfommuni: 
zierte die Bifchöfe, die mit Cyrill getagt hatten, und ſprach über Cyrill und Memnon 
das Abjegungsurteil aus. 43 Bilchöfe unterzeichneten dieſen Spruch (Mansi IV, 1268.) 
Von beiden Spnoden gingen natürlich Berichte an den Kaiſer, und beide Parteien juchten 
durch Gefinnungsgenofien ihre Sache am Hofe zu führen. Wir baben über die Gefcheb: 
nilje der nächiten 3-—4 Monate viele urkundliche Quellen, aber ſie find zufammenbanglos 
und zumeift undatiert. Will man nicht in meitjchichtigite Detailunterfucbungen ſich ver: 
lieren, jo muß man auf die Erzählung weniger Hauptjachen fich beſchränken. Erſt im 
Juli famen die römischen Gejandten. Sie fchlugen ſich auf Cyrills Seite, und die cyril— 
liſche Partei bielt nun am 10. Juli mit ihnen eine zweite Sitzung ab (Mansi IV, 
1279-91). In einer dritten Sitzung, am 11. Juli, traten die römischen Gefandten 

so dem Abjegungsurteil über Neftorius bei (Mansi IV, 1291--1305) Cine vierte, fünfte 

* 

— 

1— _ 

&r 
5} 
“a 

ii - 

15 - 

A 

— = Sr 



Neftorins 747 

und jechste Sitzung diefer cyrilliſchen Synode wurde am 16., 17. und 22, Juli gebalten 
(Mansi IV, 1306 ff. 1317 ff. 1342), eine leßte, fiebente, nady den Akten am 31. Auguft 
(Mansi IV, 1466 ff.), vermutlih aber früber (Walch V, 511: 31 Juli). Die Bejchlüjle 
diefer Sisungen find irrelevant. Denn da die Orientalen (d. b. die Antiochener, die 
Biſchöfe der Diöcefe Oriens) ebenfo bei ihrer Stellung verbarrten wie Die Partei Cyrills, 
ftand die Enticheidung beim Hofe. Nur zweierlei verdient, ehe deſſen Eingreifen verfolgt 
wird, erwähnt zu werden. Zunächſt, daß die cyrilliſche Synode - — vielleicht in der fünften 
Sitzung — das abendländifche Urteil über Cäleftius, Pelagius, Julian und ihre Genofjen 
betätigte (Mansi IV, 1337 B); fodann, daf Neftorius in höchſt anerkennenswerter Weiſe 
ſeine Perſon aus den Streitigfeiten berauszuzieben bereit war: in einem Briefe an einen 
Hofbeamten, in dem er u. a. den Adreſſaten bat, das Geſchwätz nicht zu glauben, daß 
er den Terminus Rorôxoc verſchworen babe (Mansi V, 7770), ſchrieb er, noch che 
der Kaifer geiprochen batte, er ſei bereit in fein Jantiochenifches] Kloſter zurüdzufehren 
(Mansi V, 7790). Der Hof jandte dann — ſchwerlich vor der 7. Sitzung der cyrilli- 
ſchen Partei und nicht fpäter als in der eriten Hälfte des Auguft — den Comes sa- 
erorum Johannes und betätigte die Abjegungsurteile beider Synoden (MansilV,1396D). 
Auf Veranlaffung des Comes Johannes wurden dann Gyrill und Memnon interniert, 
Neftorius dem Gewahrſam des ihm wohlgefinnten Gandidian übergeben (Mansi IV, 1397 ..). 
Aber eine Einigung der Parteien gelang dem Comes Johannes doch nicht (Walch V,5i6fl). 
Beachtenswert ift aus diefer Zeit nur das Belenntnis bezüglich des Meoröxos, das die 
Antiochener auf Verlangen des Kaiſers ihm einreichten (Mansi V, 783 CD); es ift die 
Grundlage der Union von 433 geworden. Das Scheitern der Miffion des Johannes 
bewog den Kaiſer, Abgeordnete beider Parteien an den Hof zu beordern (Wald V,522 f.); 
in der zweiten Hälfte des Auguft muß Dies geweſen fein. In den cinftruktionen, Die 
man beiderjeitig den je acht Deputierten mitgab (Mansi IV, 1457 ff. u. IV, 13991.) = 
— auf antiochenischer Seite waren u. a. Johann ‚von Antiochien und Tbeodoret unter 
den Abgeordneten — iſt bemerkenswert, daß man auf antiochenischer Seite nicht den 
Verſuch machte, für Nejtorius einzutreten, während die Gegenpartei fich energiich für ihre 
noch inbaftierten ‚Führer, Cyrill und Memnon, vertvandte. Hatte Reftorius ſich ſelbſt 
ausgeſchieden durch ſeine Bereitwilligkeit zum Ver icht auf fein Bistum? Oder mußte: 
man, daß er bei Hofe inzwijchen in Ungnade gefa en war? ebenfalls ift leßteres That: 
fache, freilih eine Thatſache, deren Urfachen wir nicht fennen (vgl. Wald V, 549 ff.). 
Neſtorius erbielt in diefer Zeit die Anmweifung, in jein Klofter nad) Antiochien zurüd: 
zufebren (Mansi V, 792), und nabm dies obne Spur von Unzufriedenheit auf (ib. 793). 
Seitdem iſt er für den Hof tot; man durfte feines Namens nicht gedenken (Mansi V, 
800 B). Die Gejandten der Parteien wurden in Chalcedon feftgebalten, weil in Kon: 
ftantinopel die Mönche revoltierten (Mansi V, 794 A); am 41. Gorpiaeus (— 4. Sep— 
tember) ertvartete man dort den Kaiſer (ibid. 794 B). Aber trog des perfönlichen Ein: 
greifens des Kaiſers blieben auch dieſe ka in ibrem Verlauf nicht mehr überjebbaren] 
Verbandlungen in Chalcedon (vgl. Walb V, 526 ff.) obne den gewünſchten Erfolg; der: 
Kaiſer entſchloß fich, Die Bijhöfe nach Haufe zu ſchicken und die Synode in Epheſus 
aufzulöfen (Mansi V, 1465). Daß der alerandrinifche Einfluß — wir willen nicht, wie? 
inzwischen Oberwaſſer befommen batte, zeigt ſich darin, daß gleichzeitig dem Cyrill die 
Ruͤckkehr nah Alerandrien, Memnon jein \ Verbleiben im epbefinifcben Bistum geftattet 
ward (ib.). Neftorius aber erbielt unter Mitwirkung der cvrillifchen Deputierten von # 
Epheſus (Mansi V, 257) einen dem Gorill jebr genebmen (vgl. Cyr. ep. 32 MSG 77, 
157) Nacdfolger an Maximian. Am 25. Oftober 431 ward er geweibt (Soer.7,37,19). 

9. Cyrill hatte einen großen Grfolg gebabt: er war ungefränft geblieben; Neftorius 
batte das jtille Kloſter mit dem Biſchofsſitz vertaufcht ; fein Nachfolger zeigte, weh Geiftes 
Kind er war, dadurch, daß er die Abſetzung von vier dem Nejtorius nabe jtebenden Bi: 
ſchöfen (Eutberius v. Tyana, Dorotbeus v. Marcianopel, Helladius v. Tarſus und Hi— 
merius dv. Nikomedien) berbeizufübren wußte (Walch V, 5757). Allein fein Sieg war 
noch unvolllommen: zwifchen ibm und den Orientalen blieb die Kirchengemeinfchaft noch 
abgebrochen, feine Anatbematismen galten dieſen feinen Gegnern noch immer als ketzeriſch, 
und der Kaifer batte nicht Luſt, die Ortbodorte der Anttochener befritteln zu laſſen (Mansi 
IV, 1465 B), — Frieden batte die Kirche noch nicht. Aber der Kaifer erzwang ibn (val. 
Wald V,579-—-619). Etwa Mitte 132 fegten mit einem kaiſerlichen Schreiben an Cyrill 
und Johann v. Antiochien leteres ijt erbalten (Mansi V, 277 ff.) — die von Mari: 
mian von Konitantinopel beratenen Bemübungen des Kaifers ein. Sie erreichten nach 
langen Berbandlungen, über die wir qut unterrichtet find, erit im Frühjahr 133 ihren 
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Abſchluß. Cyrill hat zwar zu einem Widerruf ſeiner Anathematismen ſich nicht verſtanden, 
ſonſt aber hat er mehr nachgegeben, als er thun durfte, wenn Neſtorius mit Recht ver— 
urteilt war (vgl. Bd V, 637,36); und Johannes von Antiochien kann ſich mit ibm in 
den Nubm teilen, auf Kojten feiner perjünlichen Ebrenbaftigfeit Frieden geftiftet zu baben. 
Der Friede wurde, nachdem Paulus von Emeja als Unterhändler Ende 432 in Aleran- 
dria mit Cyrill einig geworden war, nach Erledigung einiger durch zu weites Entgegen: 
fommen Pauls geſchaffener Schwierigkeiten perfekt durch einen Brieftvechfel zwiſchen Evrill 
und Johannes (Joann. ad Cyrill., -Mansi V, 289 ff.; Cyrill. ad Joann. ep. 39 
. 77,175 ff.) und durd ein Schreiben, das Fobann Es an Gyrill aub an Sirtus 

. Nom und Marimian v. Konjtantinopel richtete (Mansi V, 285 ff.): Cyrill acceptierte 
jr von Jobann ibm vorgelegtes Belenntnis — es iſt bis auf den neuen Eingang und 
den zum "Charakter des Ganzen pafjenden Schlußſatz das nad glaubwürdiger Nachricht 
(Mansi V, 878 E, vgl. Wald V,602) von Theodoret verfaßte, oben. 747,20 erwähnte orien- 
talifche Bekenntnis von 431 (Hahn, Bibliotbef, 3. Aufl, S. 215f), das aud Neftorius 
hätte unterjchreiben fönnen; Johannes v. Antiochien genehmigte das Urteil der „beiligen 
Synode“ (d. i. des chrillijchen Coneiliabulum!) über Nejtorius, belegte jeine Lehre mit 
dem Anatbem und erfannte Marimian v. Konjtantinopel an (Mansi V, 285 DE). Die 
Forderung der Nebabilitation der auf Marimians Betrieb abgejegten vier Biſchöfe (oben 
S. 747,0) batte Jobannes v. Antiochten fallen laſſen müſſen; das Anatbem über die Yebre 
des Neftorius war ihm fauer geworden. Daß diejer „Friede“ der Anlaß zur Abjplitte: 
rung der perſiſchen] Nejtorianer von der Kirche wurde, iſt bier nicht zu verfolgen (val. 
den Art. Neftorianer oben S. 723 ff.). Auch im Neiche waren viele Antiochener mit dem 
Frieden unzufrieden (vgl. die intereffanten bei Walch V, 625. aufgeführten Briefe im 
Synodikon); die Ehrlichen empfanden die Verurteilung des Neftorius und feiner Yebre als 
eine Schmadh. Auch Theodoret, der bei Einleitung der Unionsverhandlungen ebenjo wie 
der alte Ncacius v. Berda, das Drafel der Antiochener, einer Einigung geneigt geweſen 
war, gebörte zu den Unzufriedenen. Nicht wenige der Widerfpenjtigen bat Johannes v. 
Antiochien im Bunde mit dem inzwiſchen in Konjtantinopel erhobenen Proflus (vgl. oben 
©. 737,35) ſchließlich zur Anerkennung des Friedens gezwungen (Wald V, 630 ff.); ein 
Theodoret und ein Andreas v. Samojata gaben qutwillig nad, da man ihnen wie an- 
deren nachträglich Zuſtimmenden die Verurteilung des Neftorius erließ (vol. Theodoret 
ad Nest., Mansi V, 898 f); andere baben ſich abjeten laffen. Doch war es möglich, 
daß nach einigen Jahren ſelbſt entſchiedene Freunde des Neſtorius, wie der Comes Ire— 
näus, Biſchofsſtellen erlangen konnten (vol. Bo V, 638, 1a ff). Die dogmatiiche Frage 
war nicht ausgetragen und bat erjt im eutuchianifchen Streit ihre, für die antiocheniſchen 
Traditionen günftigere Erledigung erfahren (vgl. den Art. Eutuches Bd V, 635 ff.). Aber 
das Epheſinum Gprills, das fein beiferes Urteil verdient ald das Epbefinum von 449 
(Bd V, 642,12 ff.), war eine heilige Synode geivorden, — und Neſtorius blieb verurteilt. 

10. Ja in noch böberem Maße, als bis jett erfichtlich it, bat Nejtortus die Koſten 
des Friedens tragen müſſen. Er lebte jeit Herbit 431 in Antiochien (vgl. oben ©. 47,8), 
nicht als Verbannter, —— wie er ſelbſt jagt, im Genuß aller Ehre (bei Evagr. 1,7 
MSG 86, 2 p.2436 0). Cäleftin v. Nom wünichte freilib am 15. März 432 in einem 
Briefe an die längſt aufgelöfte] Synode von E pbejus (Jaffe® Nr. 385, Mansi V, 268 BC) 
und in einem Schreiben an den Kaiſer (ib. 386; Mansi V, 271B), daß Neſtorius aus 

5 Antiodhien verwieſen und von aller menſchlichen Sefellichaft entfernt würde. Doc Tbeo- 
doſius iſt zunächit nicht gefolgt: vier Jahre genof Neitorius den Frieden des antiocheni- 
ſchen Kloſteraufenthalts (Nest. bei Evagr. 1,7 p. 24360). Am 30. Juli 435 aber 
bat Theodoſius ein ſcharfes Edift erlaſſen, das die Neſtorianer mit dem Ketzerſcheltnamen 
der Simonianer belegte und die Schriften des Neftorius zu verbrennen gebot (vgl. oben 
S. 738,1), und wobl zu ungefähr der gleichen Zeit iſt Neftorius, wabrjcheinlic unter 
Abänderung einer Berfügung, die ibn nad Petra [in Arabien?) verbannte (Mansi 
Y,255D; vgl. Wald V, 565), nab Dafis in Agypten eriliert (Nest. bei Evagr. 1. c.). 
Was den Sof jetst zu dieſer barten Maßregel beitimmte, wiſſen wir nicht. Wenn Zacha— 
rias Nbetor fagt, Cyrill babe den Neſtorius nad Daſis vertrieben (ed. Ahrens und 
Krüger ©. 92, 16f.), ſo wird dies zu Cyrills Ehren als eine in honorem Cyrilli gebildete 
monopbofitiiche Kabel angefeben werden dürfen. Doch kann zuverläffig fein, was Eva- 
grius (1, 7 p. 2437 A) berichtet, daß Johannes von Antiochien bei dem Kaifer die Wer: 
bannung des Neftorius beantragt babe. Denn Evagrius kannte die „Tragoedia“ des 
Nejtorius, und daß der edle antiocheniſche Biſchof durch feinen von ibm verleugneten 
Freund in Antiochien fich geniert ſah, ift begreiflid. Möglich ift aber auch, daß Nefto- 
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rius jelbit durd feine Tragoedia, die vor dem Edikt vom 30. Juli 135 gejchrieben fein 
muß (vol. oben S. 738, :#), den Zorn des Kaifers erregt batte. — Im Exil in Dafis lebte 
Neitorius noch, als Sokrates bei dem Jahre 439 jeine Kirchengeſchichte abſchloß (h. e. 
7, 34, 11). Die Schaudergejbichten von dem Tode des Ketzers bei den Späteren find 
wertlos (Walch V, 561 f.), die Nachricht des Zacharias Rhetor, Nejtorius fei von Theo: 5 
dofius zum Konzil v. Chalcedon berufen, aber unterwegs verendet (ed. Ahrens und Krüger 
©. 4,18 ff.), ift auch in ihrem erjten Teile nicht glaublicher; ſie ift nichts als ein mono: 
phyſitiſches Zeugnis gegen das Chalcedonenfe. Neftorius tt früber geitorben: Schenute (geft.- 
1. juli 451) jegt in einer Predigt jeinen längſt erfolgten Tod voraus (J. Yeipoldt, Schenute, Diss. 
phil. Yeipzig 1903 S. 46). Was wir aus der Zeit nad) feiner Verbannung noch willen, hören 
wir aus zwei Briefen von ibm bei Evagrius (1,7 MSG 86,2 p.2440 f.): er ift bei einem Ein: 
falle barbarischer Nomaden in Dafis gefangen und befreit worden, bat fich dann jelbit, „um nicht 
der ‚Flucht oder jonft eines Verbrechens verdächtigt zu werden“, dem Stattbalter der Thebais 
geftellt und iſt in deſſen Auftrag binnen kurzer Zeit von einem Verbannungsort zu 
einem zweiten, dritten und vierten geichleppt worden. Ob er noch weitere Erbärmlid 15 
feiten bat erleiden müſſen, wiſſen wir nicht. Auch obne dies its ein Schlußwort zu 
jeiner Geſchichte, was er nad jeiner Befreiung durch die Barbaren dem Statthalter als 
Begründung feiner Bitte um neue geiegmäßige Inhaftierung jchrieb: Ya un zaoaıs 
dx Tolrov yereals roaywöntaı xoeirrov elvar Baoßdowr alyudkaror 7) noöoywya 
Paorkeias Öwuaixns (Evagr. 1, 7 p. 24400). Und jene Nomaden werden Heiden { 
geweſen fein, das römische Reich aber war „chriſtlich“! Loofs. 

Nethinim ſ. d. A. Levi Bd XIS. 421, æ.. 
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Netter, Thomas, auch Thomas Waldenſis genannt, geſt. 1431, der hervor— 
ragendjte theologiſche Bekämpfer des Wichfitismus. — Sein Hauptwerf: Doctrinale anti- 
quitatum fidei ecclesiae catholicae wurde gedrudt zuerit in Paris, und zwar zuerjt die 2 
beiden lepten die Satramente und Salramentalien behandelnden Bände 1521 und 1523, der 
erite Band erjt 1532. Zum zweiten Mal wurden herausgegeben der 2, und 3. Band in 
Calamanta 1566. Die dritte volljtändige Edition, die im folgenden benüßt wird, veranjtaltete 
der Karmeliter Joh. Baptijta Nubeo, Venetiis 1571 (3 Foliobände). ine vierte Ausgabe 
erfolgte ebenfalld zu Venedig durch T. Bonav. Blanchiotti (1757—59). Die ebenfalls ge: 0 
wöhnlich Netter zugejchriebenen „Fasciculi zizaniorum Mag. Johannis Wiclif cum tritico* 
gab W. Waddington Shirley heraus (London 18589). — Ueber Netters Leben und Schriften 
handeln Blandiotti in der Vorrede zu jeiner Ausgabe, Leland, Scriptores brittanici_ed. 
Hall, p. 441; Gave, hist. litt. II (1743), 112; „Shirley“ I. c. p. LXXff.; Lechler, Joh. 
v. Wiclif und die Vorgeſchichte der Reformation II (1873), 327 ft. 3 

1. Über das Leben Netters wiſſen wir nur wenig. Er mag gegen 1380 geboren fein 
und zwar zu Saffron:Walden in Eſſer und führte nach feinem Geburtsort den Zunamen 
Waldenjis. Seine Bildung erbielt er in Orford. Er trat in den Orden der Kar— 
meliter ein und wurde 1414 englijcher Provinzial des Ordens. Nachdem er ſchon 1409 
dem Konzil zu Piſa beigetwobnt batte, beteiligte er fib aud 1414 als Provinzial an 40 
dem Konjtanzer Konzil, zugleih als Mandatar Heinrichs V. Bet diefem König (1413 bis 
1422) nabm er als Beichtvater und Geheimſekretär eine einflußreiche Stellung ein. An 
der Verfolgung der Yollarden unter diejem König batte er erbeblichen Anteil, 3. B. bei 
den Prozeſſen wider Yord Gobbam (1413) und wider Wilbelm Sartor (1422). Im Jabre 
1419 unternahm Netter eine Neife nach Yithauen, um den König Jagello mit dem Groß: 45 
meifter des Deutichordens auszuſöhnen. Im Jahr 1431 begleitete er dem jungen 
Heinrib VI. zur Krönung nad Frankreich und ftarb dort am 3. November 1431. 

2. Bon feinen Schriften nennt Sixtus Senensis in der Bibliotheca: Super 
Sententias libri quatuor, Super omnes bibliorum libros postilla scholastica, In 
libros ethicorum, In libros physicorum, In libros de coello et mundo, In libros 50 
de generatione, In libros meteororum, In libros de anima. Auf uns gefommen 
find nur die beiden eingangs erwähnten Werke. Die Faseieuli, eine Sammlung von 
Urkunden zur Geſchichte Wiclifs und der Yollarden, find nadı Shirleys Nachweifungen, 
denen Lechler zuftimmt, Netter mit größter Wahrjcheinlichteit zuzufchreiben. Über die Ab: 
faflungszeit des Doctrinale antiquitatum fidei ecelesiae eatholieae gibt das Merk :5 
jelbjt Auskunft. 1. Das erjte volumen, das die Bücher 1-4 des Werkes umfaßt, iſt 
Martin V. (jeit 11. November 1417 PBapit) gewidmet. Die Widmung bewegt ficb in 
Ausdrüden, die zeigen, daß der Papſt erit jeit kurzem feine Würde inne bat. Das führt 
etwa auf das Jahr 1418, dazu würde im allgemeinen die Angabe der Widmung plus 

“u 
- 

* 

* * 



=) 

20 

25 

30 

* =. 

45 

Bi] 

0 

750 Netter 

sexaginta annis gebe a Witeleuistico fonte die Irrlehre hervor, ſſimmen. 2. Das 
weite volumen (= Bud 5) ijt Heinrich V. gewidmet. Tiefer jtarb 1422. In dieſem 
Jahr iſt das Buch auch geichrieben twie die Erwähnung der Hinrichtung des Milbelm 
Sartor als einer gleichzeitigen — ſie fand ftatt 2, März 1422 — beweift (j. die Angabe 
V, doetr. 11 fin. und das Datum VI, 108). 3. Am 8. Auguft 1427 erläßt der Bapit 
eine Breve an Netter, worin das zweite — belobt und die Erwartung auf das 
dritte de sacramentalibus ausgedrückt wird. Die Antwort Netters gebraucht ein 
‚superest tractare bezüglich der ‚Fragen des dritten Bandes (= Bud 6). Alſo wird 
diefer faum vor 1429 vollendet geweſen ſein. (Beide Urkunden zu Beginn des 2. 
beziv. 3. Bandes der Ausg. von 1571.) Das große Werk wird biernad in den Jahren 
von ca. 1415 bis ca. 1429 entitanden fein. An dies Wert knüpft fich die gefchichtliche 
Bedeutung Netters. 

3. Verfuchen wir den Inhalt der Schrift zu dharafterifieren. Das ift, nach Netter, 
der Grundichade bei Michf, dab er fidem christianam dimidiat. Wur die fides 
seripta joll gelten; was die fides illa ecelesiae communis aus den Vätern, der 
Tradition und den päpftlichen Defreten angenommen bat, wird vertvorfen. Wichf maße 
fich allein das Berftändnis der Offenbarung an, feine Anbänger wollen allein die heilige 
Kirche fein, die Ortbodoren jeien unbeilig (I praefat.). Die Schriftgedanfen werden aber 
verdreht: prima ergo doctrina omnium haereticorum est transformare scrip- 
turas sacras ad detestabiles sensus suos, eadem verba dei sed alieno sensu 
vestire (V praefat. doctr. 1). Dieje Härefie bat fih nun weit ausgebreitet, ganz Eng: 
land iſt von ihr erfüllt, cbenjo Böhmen: Boemiae — totum pene per Wit- 
clevistas esse possessum (V praefat. doctr. 10). Diefe Yebre will Netter wider: 
legen. Er unterwirft ih gewiflermaßen dem Maßſtab des Gegners, indem aud er von 
der Schriftlehre ausgebt, aber dieſe foll verftanden werden nach der Auslegung der älteren 
Väter. Der Grundjag des großen Bibliciften nur seripturae auctoritas oder aber 
revelatio a spiritu sancto specialis reihe aus zur Feſtſtellung von Glaubensfägen 
twill Netter im Prinzip nicht verdammen, aber er meint, daß er doch nur in der Meife 
aller Häretifer zur ‘ Dedung der Argliſt dienen foll: non vitupero viam datam, sed 
latentem damno proterviam et astutiam versipellem. Warum foll denn Wiclifs 
Verſtändnis der Schrift das richtige fein, verdienen nit das kirchliche Amt und das 
Zeugnis der Werfen der Kirche mehr Glauben als die Deutung eines beliebigen Einzelnen? 
Die Succeffion führt durd Irenäus von den Apoſteln (quibus vieinus erat) berab zu 
den Nätern und Yehrern der Kirche. Seripta auctoritas non certificat sine con- 

» cordi intelleetu ecclesiae (II, 19). Wer an die fatbolifche Kirche glaubt — mas 
Wielif eben nicht thue (II, 23) —, der verfteht die Schrift im Sinne der katholiſchen 
Kirchenlehrer und der Hierarchie (II, 24. 26). Will man, wie Wichf, nur Chriſti Autorität 
anerkennen, jo werde Chriftus, das Haupt von feinem Leibe, der Kirche abgejchnitten. 
Wohl könne man an der Autorität nur eines Vaters zweifeln, lehren aber pene omnes 
das Nämliche, jo: fidei robur habet (II, 25.21). Dazu fommt die firchliche Gewohnheit, die 
dort eintritt, wo es an Urkunden fehlt oder dieſe voneinander abweichen. Ipsa consue- 
tudo est animata fides ecclesiae (V, 109). Somit iſt zunächſt gegen Wielif feit- 
geitellt, daß die Schrift nach der Auslegung der fatholiichen Väter und nad ben De: 
freten der Hierarchie zu verfteben ift, das Haupt mit feinem Leibe ift Autorität. Dazu 
fommt ein zweites: erit das Zeugnis der Kirche giebt den Büchern die fanonifche Autorität; 
ergo sine auctoritate testificantis ecelesiae non potest liber aliquis esse aucto- 
ritatis canonicae, Nun fann aber die Kirche nicht etwa auf Grund diejer fanonbilden: 
den Autorität z. B. den vier kanoniſchen Evangelien das Ihomasevangelium hinzufügen, 
und zivar desbalb nicht, weil die Schrift einen abgeichlofienen volllommenen Urgants- 
mus barftellt: non posse iam augeri librorum numerum, quia lex Christi iam 
attigit ad perfectum. Das Geſetz Chriſti befand fih im AT im Jugenditabium, im 
Zeitalter Chriſti und der Apoftel erreichte es den Abjchluß feines Wachstums. Es ijt 
jest vollendet; daber non dubium libri non reeiperentur in auctoritatem sacri 
canonis nisi qui de illis temporibus apostolieis agerent et tunc temporis essent, 
quia aliter non facerent de divinis rebus fidem summam. Summa vero 
praesumptio foret, eos libros nunc probare, quos patres certa ratione respuerant, 
quos libenter recepissent, si digni fuissent (II, 20). Die Kirche war aljo von 
einer inneren Notivendigfeit geleitet, wenn fie gerade diefe Bücher recipierte. Sie jtellt 
ji durch ein Wort wie das Auguftins „evangelio non crederem, nisi me ecelesiae 
eatholicae commoveret auctoritas“ fo wenig über die Schrift, als Philippus oder 
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unjere Eltern, wenn fie andere zu Chriſtus führen, ſich über Chriſtus ſtellen. Den fpäteren 
Schriften kommt die Autorität der Schrift nicht zu, quia aliud sunt testes, aliud 
testimonium (II, 21). So bleibt Netter wie alle mittelalterliben Theologen bei der 
oberjten Autorität der bl. Schrift im Prinzip jteben. Er ſcheut auch nicht vor der Mon: 
fequeng zurüd, daß die Kirche modernis diebus feine neuen Slaubensartifel aufitellen 
fünne. Das Dogma von der Homoufie (consubstantialitas) war auch nicht neu, fondern 
jtellte nur einen beionderen Musdrud der Scriftlebre dar. Wichfs Yebre ift dagegen 
neu, und grade deshalb zu verwerfen. Non ergo existimo tutum, quod fideles 
credant seris magistris Witelevistieis et Hussitis in traditionibus articulorum 
novorum, immo nee quorumeunque qui non ab ipsis apostolis fidem illam 
inchoatam doceant et per ecclesiae patres traducetam in forma fidei verae 
probent (II, 22). 

Aber jo nabe diefe Sätze Wichf prinzipiell zu kommen ſcheinen, jo deutlich tft die 
praktiſche Differenz. Nach Netter iſt eben die Schrift nur im Sinne der Väter zu ver: 
jteben, und jedem Verjuch biervon abzuweichen, werden unüberjteigliche Sindernilfe ent: 
gegengejtellt. Seine Meinung faßt er folgendermaßen zufammen: Jam ... videtis se- 
quendam esse in ecclesia catholica gradatim auctoritatem multiplicem doc- 
torum seil. catholicorum omnium: antistitum sacrorum magis, ecclesiarum 
apostolicarum potius, et ex eis amplius romanae ecelesiae, et abundantius his 
omnibus auctoritatem coneilii generalis; nee tamen alicui iam dietae ita obe- : 
diendum censeo et tam prona fide sicut primae fidei scripturae vel eccelesiae 
Christi symbolicae, sed sicut institutionibus seniorum et monitioni paternae. 
Obediatur dico sine serupulis quaestionum cum omni modestia mentis et re- 
verentia corporis, cum acceptatione et fiducia in verbis docentis, nisi quatenus 
aliquid doceat is qui docet, quod iam iuste proseripsit superioris auctoritas, : 
cui tamen tune pius ecclesiae filius non perperam insilit, sed ab eo reveren- 
tiali quodam pudore percussus abscedit, ibi enim requiritur, ut sit fides co- 
piosior, ubi subest auctoritas gravior (II, 27). Bon diefem Standpunft aus bat 
nun Netter die Sätze Wielifs wiedergegeben und geprüft. Er bat es ſich mit dieſer 
Arbeit in feiner Richtung leicht gemacht. Mit Wielifs Schriften iſt er wohlvertraut und 
er führt feine Meinung jtets in wörtlichen Gitaten an. In der Polemik fehlt es freilich 
nicbt an unberechtigter Konfequenzmacherei, aber im ganzen it das Bemüben den Gegner 
zu vberjteben anzuerkennen, wiewohl es jeine Schranke findet an dem perjönlichen Stand: 
punft des Verfaffers. Die Widerlegung wird mit Worten der Schrift ſowie mit umfänglichen 
Gitaten aus den Vätern und älteren Theologen geführt. Beide Inſtanzen werden im: 
Zinn des Hatbolicismus feiner Zeit veritanden. Das Bemüben von den jcholaftischen 
Theorien und Schulmeinungen abzujeben iſt unverkennbar; um praftifche kirchliche Wahr— 
beiten bandelt e8 fi dem Autor. Er folgt darin dem Zuge der Zeit in der Epoche der 
Reformkonzilien. Die „Scholaſtiker“ werden daber nur jelten citiert (4.8. V, 090: Ri- 
cardus de Mediavilla et s. Thomas; V. 91: Hugo, Lincolniensis, Thomas, Bo- 
naventura, Scotus, Hockam; ib. wird Mlerander doctor antiquus genannt; V, 
152: Thomas Bradwardinus ete.). Die Hauptautoritäten find: Auguſtin vor allem, dann 
Hieronymus, ferner Chryſoſtomus, Gregor d. Gr., Ambroſius, der Damascener, Diony— 
ſius Areopagita, Hilarius, Iſidor, Origenes, Cyprian ꝛc., ebenſo die älteren mittelalter— 
lichen Theologen wie Iſidor, Beda, Haymo, die historia tripartita, Vincentius’ spe- & 
culum historiae, gelegentlich Guitmund und Lanfrank, aber auch Bernhard und der 
Yombarde, oder Lincolniensis (Groſſeteſte) Hugo, Anselmus et alii patres ecclesiae 
(V, 21). Der antiicholaftiiche Zug der Zeit bat eine Neduftion der Autoritäten und 
damit zugleich der Lehre hervorgebracht. 

Die Hauptgegenftände des Kampfes find folgende: Wiclifs Präbdeftinationslebre, die : 
Pantheismus und Determinismus einführe und freiheit und Verdienſt aufbebe (I, 1. 10. 
20ff. 25; VI, 96: non est enim praeseitus aliquis, dum hie vivit, necessitatus 
ad finalem obdurationem, sed expiari potest a delicto illo finali, si velit per 
poenitentiam et gratiam redemptoris). Gott jei biernac tanquam cerudelis car- 
nifex trahens et necessitans hominem tanquam bestiam ad macellum (I, 21). 
Auch in der Anthropologie und Ghrijtologie werden Wichf Irrtümer nachgewieſen (I, 
31ff. 397). Aber das Hauptinterefle des Autors gebört den praktiſchen Fragen an. 
Von der Kirche bandelt das zweite Buch des großen Werkes, de perfeetis religionis 
das dritte, vom Bettel das vierte, von den Zaframenten das umfängliche fünfte und 
von den Sakramentalien das cbenfo große fehlte Buch. Die beiden letzten Bücher machen 
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zwei Drittel des Werkes aus. — Hinfichtlich der Kirche wird auf biftorifschem Wege der Primat 
des Petrus erwieſen (II, 1—7. 30f7.); gegen Wielifs Definition: ecelesia est prae- 
destinatorum universitas wird gelehrt: ecclesiam militantem esse congrega- 
tionem omnium vocatorum catholica societate iunetorum ..., et sic huius 
ecclesiae membra sunt reprobi dummodo per se societatem non exeant vel 
per censuras ecelesiae eiecti non fuerint (II, 9). Die Katholicität und Apoſtolicität 
der Kirche haftet an ihrer Ausdehnung (II, 17. 18). Dann wird eingebend von ber 
von Ghriftus gebotenen und von der Geichichte anerkannten Autorität der Bäpfte gehandelt 
(II, 31ff.), von den beiden Schwertern (II, 49), den Bilchöfen (56 ff.), den pastores 

ıw seeundi ordinis (II, 63), dem Zehnten (II, 64), der graduatio scholastica (II, 67) x. 
Die religio perfectorum wird bis auf das Alte Teitament zurüdgeführt (Setbiten, 
Rechabiten, Samuel, III, 2ff.). Auch Chriftus babe gebettelt (bei der Samariterin IV,3) 
und es auch die Apojtel gelehrt (IV, 5). Wichfs Grundjag nur befannten Armen etwas 
zu geben, wird ebenjo verworfen, wie die von ibm und MWilbelm de s. Amore aus: 

15 geiprochene Forderung, daß die religiosi von ihrer Arbeit leben follen (V, 11. 22). — 
Wichf it der modernus hostis sacramentorum, der jchlimmer als alle Häretifer vor 
ibm wider die Sakramente wütet (V, 1. 17). Gegenüber der Verflüchtigung der Safra- 
mente in Symbole gilt: non est diffidendum in sacramentis salutis concurere 
caput ecclesiae Christum ad salutem plebis ..., nobiscum in pronunciatione 

2» evangelii pacis, nobiscum indubie in sacramentis conficiendis, quia nobiscum 
est in minoribus sanetificandis (V, 1). Auch ungläubige Prieſter, auch praeseiti fünnen 
die Sakramente konfizieren (V. 5 ff.). Die Abendmahlslehre Wichfs ftamme von Berengar 
ber (V, 20). Dagegen: Hoc est, inquit, corpus meum; surge miser et rudis hae- 
retice, tolle micas figuralium praedicationum tuarum, quae tibi sunt suaves. Nos 

3 non audivimus, Christum dicere: hoc est corpus meum figuraliter, sed quid? 
Hoc est corpus meum (V, 23). Die ſymboliſche Auffaffung jei vielleicht bei den 
Chrijten nicht ganz jelten, aber jolde jind infidelitate paganis peiores (V, 25). 
Die Hoftie ift nicht nur ein efficax signum (V,27); das Brot bleibt nicht (V, 35. 48), 
aber eine Adnibilation feiner Materie findet nicht jtatt (V, 68). Die Hoſtie ift anzu— 

so beten, da Ghriftus auch nad feiner Menjchbeit wegen der bupojtatiichen Einigung An— 
betung gebühre. Ein Wichifit babe freilich einjt in der Kirche der erhabenen Hoſtie den 
Rücken gewandt und gemeint in eines dabeiftebenden bübjchen Mädchens Geficht ſei Gott 
bejier als in der Hojtie wahrzunehmen (V, 26). Aud die utraque species wird be- 
fämpft, nur Mattbäus fage, alle follen trinfen, und werden „alle” abfolut genommen, 

35 jo müſſe e8 auch von Kindern und groben Sündern gelten (V, 90). Nun ſei zwar 
die Transjubitantiation, wie Wichf jagt, fein articulus fidei trium symbolorum, 
aber doc jei fie in der communio sanetorum enthalten, die die communio omnium 
fidelium in omni re sancta bezeicdhne, sed maxime in participatione sacramen- 
torum, inter quae maxime servit articulus ille communioni eucharistiae (V, 

10 95 vgl. hierzu Seeberg, DO II, 127 Anm.). — Auch über die Taufe wird die übliche 
Yebre vorgetragen und dabei — nad jcholaftifcher Tradition — der Begriff „character“ 
unterſucht. Die Schrift, wie Epb 4, babe den Begriff, ebenjo die prisci patres und 
die kirchliche Gewohnheit (V, 109). Der Charakter difponiert die Seele für Gott, feine 
Gebote zu erfüllen und die ſakramentalen Heiligungen zu empfangen (V, 110). — Im 

» Abjchnitt über den Ordo wird die bierarchiiche Abjtufung als urfprünglich eriviefen, und 
zwar joll nicht die Demut und der Dienft, wie Michf will, fondern die differentia 
graduum et honorum dieſe Abitufung beritellen (V, 118). Zurüdgewiejen wird der 
häufige Vorwurf Michfs, daß feit Konſtantin Prälaten und Kleriker caesarei geworden 
jeien (V, 120). Im Bußfatrament wird befonders die Obrenbeichte als biblifch begründet 

so erwiefen, jchon im Alten Teftament fomme fie vor (V, 135f.); und daß die Juden fie 
noch heute haben, bat Netter auf feiner Neife nah Polen in Erfahrung gebradt (V, 
137). Die potestas elavium ift nicht, wie Wichf will, die potentia praedicandi 
et exemplar virtutum praebendi fidelibus, jondern die Gnadengabe zu löſen und 
zu binden (V, 145). Nicht um eine bloße Kundmachung handelt es fich dabei, jondern 

>5 Gott wirft durch die Prieſter, obne daß der Wandel des Priefters dies beſchränkt oder fürdert 
(V, 146). Die reservatio casuum diene der Ehre Gottes (V, 149). Die Unter: 
icheidung von Todfünden und venialen Sünden ſei zwar nicht dem Wortlaut nab in der 
Schrift enthalten, wohl aber der Sadıe nad, jo ſchon in der Gefchichte Kains, quia 
nolens homo ad peccatum trahitur, non erit ipsi mortale quod non feeit, seıl 

co quod patitur (V, 154). Die venialen Sünden gejchehen per ignorantiam, non 

or 
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sponte, aus Schwachheit wird das Gebot übertreten, während es bei der Todſünde ver: 
achtet wird (V, 155). 

Das legte Buch handelt eingebend von den Salramentalien. Da ift etwa die Rede 
vom Gebet, von den jatramentalen Riten, von der Meſſe, den Fürbitten, der Heiligen: 
verehrung, der Kanonifation, den Wallfabrten, von der Heiligbaltung des Sonntags durch 6 
Ruhe (VI, 140), dem Kirchbau, der Bilderverehrung (das übliche Bild der Trinität VI, 
155), der Anbetung des Kreuzes ꝛc. 

4. Die geichichtlihe Bedeutung des großen Werfes beſteht darin, da es 1. dem 
Wielifitismus gegenüber den tbeologifchen und praftifchen Standpunkt der fatbolifchen 
Kirche feitlegt; 2. daß dies in zeitgemäßer Form geſchieht: nicht jcholaftiich, ſondern 10 
biblifch-patriftiich ift das Betveisverfabren ; nicht um fpelulative Dogmen, fondern um 
die Feſtſtellung der Autorität der Kirche, um den Erweis des Rechtes der ſakramentalen 
Praris mit allen ihren Anbängjeln, um die Yebensleitung und Yebensbaltung handelt es 
fich bei Netter. Eine Reduktion findet ftatt wie binfichtlih der Gegenjtände, jo auch der 
Beweismittel, bemefjen an der Zeit der großen Scholaftifer. 3. Dadurh bat Netter ı5 
die Konzentration der fatholifhen Theologie anzubahnen gebolfen, die das Tridentinum 
fpäter durchführte. 4. Zugleih hat er aber ein Arjenal von Waffen für die katholischen 
Volemifer der Gegenreformation geſchaffen — wie Bellarmin — und ijt vorbildlich für 
ihre Stoffauslefe und Beweismethode geworden. Wie boch man in diejer Zeit das Werk 
ſchätzte, bezeugt feine Geſchichte. Es ijt im 16. Jahrhundert nicht weniger als dreimal, 20 
und dann nod einmal im 18. Jahrhundert gedrudt worden (j. oben und Lechler, Wiclif 
II, 329 }.). N. Seeberg. 

Neubrigenfis, Wilbelm von Newburgb oder Newborougb, englifher Ge: 
jchichtsjchreiber, geſt. 1198 (7). — Wusgabe der Historia und der Sermones von Th. Hearne, 
3 vols, Orford, 1719; der Historia allein: von Sylvius, Antwerpen 1597, Commelinur 25 
Heidelbergae 1587; 9. E. Hamilton in den Ausgaben der English Historical Society. 2 vols 
1856; R. Howlett in Chronicles of the reigns of Stephen, Henry II and Richard I vol. I 
and II, Rolls Series 1884/85; ausgewählte Stellen edierte R. Pauli in SS 27, 224 ff. Zur 
Bibliographie vgl. Hardy, Descriptive Catalogue of British History II, 513 ff. Zur Biogra- 
phie: F. Liebermann, R. A. 4, ©. 18; R. Pauli a. a. ©. ©. 221 ff.; Howlett in der Intro: 80 
duftion feiner Ausgabe; Kate Norgate in Dictionary of National Biography 61, ©. 360 ff. 

Wilhelm, mit dem Zunamen Parvus (Petyt oder Short), wurde im 1. Jahre 
König Stephans (26. Dezember 1135 bis 25. Dezember 1136) zu Bridlington in Wort: 
jbire geboren. Als Oblate in dem 1145 gegründeten Auguftinerhorberrnitift Newborough 
bei Gortvold erzogen trat er fpäter felber in das Stift und jtarb dafelbit als Chorherr 35 
nad Mat 1198. Er hinterließ mehrere theologiſche Werke: 1. einen Kommentar zum 
boben Liebe, noch ungedrudt, rl Cambridge Univerjity Gg. IV, 16, drei ser- 
mones und 2, ein großes biltorijches Werf, Historia rerum Anglicarum, verfaßt 
zwifchen 1189 und 1198 Mai auf Anregung des Zifterzienferabtes Ernald von Rievaulx, 
Horkibire: Bud 1 ſummariſche Darftellung der Zeit von 1066—1154; Buch 2 die eriten 40 
20 Jahre Heinrihs II. 1154—1172; Buch 3 das Ende von Heinrichs Regierung; 
Bud 4 die Zeit Nichards I. bis 1194; Buch 5 die Ereigniffe bis Mai 1198. Der 
Ruhm Wilhelms gründet fih vor allem auf die jcharfe Kritik, die er in dem Prooe- 
mium an den „lächerlien” und „unverſchämten“ Dichtungen des großen wallififchen 
Lügners Geoffrey von Monmoutb übt. Freeman preift ibn deswegen geradezu als erſten 45 
kritiſchen Gejchichtsichreiber Europas. Aber man darf nicht vergejlen, daß dieſe Kritik 
nicht von der Liebe zur Wahrheit, fondern vom Haß infpiriert if. Denn W. haßte die 
Kelten faft ebenfo wie die Heiden und Juden. Immerhin übertrifft er an Weite des 
Blids und Belonnenbeit des Urteils fämtliche Hiftorifer des 12. Jahrhunderts. Man bat 
ibn wohl geradezu mit feinem großen Yandsmanne Baeda verglichen. Er bat von Baeda 50 
in der That gelernt und erinnert auch injofern an ihn, als er Hiftorie im großen Stile 
jchrieb, ohne je die Grenzen feiner Heimatprovinz überjchritten zu haben. 9. Böhmer. 

Nenburger Religionsgefpräd |. Bd III ©. 707, 18. 

Mendeder, yoraın Chriftian Gotthold, geit. 1866. — Nefrolog in der Go: 
thaiſchen Zeitung Nr. 163 v. 14. Juli 1866. AdB XXIII ©. 479 ff. Der folgende Artifel 55 
beruht außer auf dem ange}. Nekrolog auf Mitteilungen von Frl. E. Neudeder in Berlin, 
Dr. &. Schneider, Dr. 9. Brose u. Fr. Hennicke in Gotha. 

Johann Ehriftian Gotthold Neudeder, ift den 10. April 1807 in Gotha geboren. 
Neal-Encyklopäbie für Theologie und Kirche. 3. U, XII, 48 
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Er empfing in der Taufe die Namen Johann Gottbold, die auch fein Grabjtein auf dem 
dortigen Friedbofe trägt, wurde aber von feinen Eltern, Johannes”. und Anna Dorotbea 
geb. Nus, mit dem Nufnamen Chriſtian belegt und bat ſich ſelbſt auf den Titeln der 
von ibm verfaßten Werte ftets „Ebrijtian Gotthold N.” genannt. Er bejuchte das bei: 
miſche Gymnaſium, welches damals F. W. Döring mit glücklichem Erfolge leitete, in den 
Jahren 1816—–1826. Zu Oſtern 1826 bezog er die Univerſität Jena, wo er drei Sabre 
lang der Theologie und daneben der Geichichte und Pädagogik oblag und am Ende feiner 
Studienzeit als Doktor der Philoſophie promovierte. Nachdem er in Gotha das tbeo- 
logiſche Randidateneramen bejtanden batte, ging er nad Yeipzig, um fih als Dozent an 

ıo der dortigen Hochſchule niederzulaffen; da aber feine bejchrän ten 5 Vermögensverbältnifje 
die Ausführung diejes Planes vereitelten, jo übernabm er nad einer wiſſenſchaftlichen 
Reife in Siddeutichland und dem Elſaß die Stelle eines Hofmeifters in der Familie der 
Neichsgräfin Heſſenſtein zu Kaſſel und bielt auf diefem Poſten mehrere Jabre aus, weil 
ibm die an Urkunden der Neformationszeit reiche Bibliothet ertwünfchtes Material für 

15 feine Yieblingsjtudien darbot. 1832 nadı Gotha zurücgefebrt, lebte er bier bis 1842 als 
Privatgelehrier und bejchäftigte fich teils mit der Ausarbeitung kirchengeſchichtlicher Werte, 
teils lieferte er Beiträge zu 8. ©. Bretfchneiders „Corpus Reformatorum“, ſowie in 
9. Gräfes „Neue allgemeine Schul: Zeitung”, die Darmjtädter „Allgemeine Kirchen” und 
„Allgemeine Schul- Zeitung“, F. W. Loofs „Pädagogiſche Yitteratur-Zeitung“ u. j. w. 

>» Den Gedanken an eine geistliche Yaufbahn batte er inzwifchen jo vollftändig aufgegeben, 
daß er jelbjt einen an ibn ergangenen Ruf als Superintendent in Altenburg unbedenklich 
ausichlug. Seiner äußeren Stellung nad immer noch Kandidat der Theologie, trat er 
endlich im November 1842 in ein feiner Neigung zufagendes Amt ein, als ibn nämlich 
das berzogliche Oberfonfiitorium zum erjten Yebrer an der von A. M. Schulze geleiteten 

25 Knabenbürgerjchule in Gotha ernannte. Im Januar 1843 erbielt er den Titel eines 
Konreftors, obne daß fein fpärlicher Gehalt von 300 Thalern dadurch geftiegen märe, 
wurde am 1. April 1855 zweiter Rektor der Garnifon- und Erfurter Vorſtadtſchule mit 
einem mäßig erböbten Jabreseinftommen und im Oftober 1860 mit einer Einnabme von 
800 Thalern Direktor der Bürgerfchule. Nachdem er vorber noch im Auftrage des berzog- 

30 lichen Minifteriums die Muſterſchule in Frankfurt a. M. befucht hatte, um ſich mit deren 
Einrichtungen befannt zu machen, wirkte er fortan als Yeiter des umfangreichen jtädtifchen 
— ———— mit pädagogiſcher Einſicht und bedeutendem Erfolge bis zu ſeinem Tode am 

Juli 1866. Indem er bemüht war, die von jeinem Amtsvorgänger angebabnten 
an er weiter zu führen, befeitigte er Mängel und Gebrechen der verjchiedeniten 

35 Art und erjegte Veraltetes durch bejjeres Neues, wodurch er das Schulweſen Gotbas auf 
eine rübmliche Stufe emporbob. Auch als Lehrer wußte er feine Schüler anzuregen und 
zu begeiftern; vornehmlich geſchah dies im Neligionsunterrichte. Neudeders ſchriftſielleriſche 
Arbeit trat neben jeiner Lehr- und Auffichtsthätigkeit mehr in den Hintergrund, und fein 
umfangreicheres Werk ift in dieſer legten Periode feines Lebens von ihm vollendet worden. 
Dagegen bat er immer noch feine Beiträge in Zeitjchriften geipendet und aud eine Reihe 
firchengefchichtlicher Artikel für die erjte Auflage diefer Encyklopädie geliefert. Yon jelbit: 
jtändigen, meift Eirchengefchichtlichen Werken aber bat er in früberen, von der Schule 
weniger beengten Jahren die nachbenannten herausgegeben und namentlich durch die auf 
die Neformationszeit bezüglichen der Wiſſenſchaft ſich förderlich erwieſen: „Allgemeines 

45 Yerifon der Neligions: und chriftlihen Kirchengeſchichte für alle Konfeffionen“ (4 Bde, 
1534— 35; Zupplementband 1837); „Urkunden (212) aus der Neformationszeit“ (1836); 
„Merktvürdige Aftenjtüde aus der Zeit der Neformation” (2 Abt., 1838); „Lehrbuch der 
hiſtoriſch-kritiſchen Einleitung in das Neue Tejtament mit Belegen aus den Quellen: 
jehriften und Gitaten aus der älteren und neuen Litteratur” (1840); „Neue Beiträge zur 

60 Geſchichte der Neformation, mit biftortfch-kritifchen Anmerkungen“ (2 Bde 1841); „Ge 
jchichte der deutſchen Reformation von 1517— 1532” (18412); „Die chriſtliche Kirchen: 
geſchichte der neueſten Zeit von Niffel, oder das neuefte Schmäblibell auf Luther und 
die proteftantische Kirche, wifienfchaftlich beleuchtet und widerlegt” (1843); „Gejchichte 
des evangelifchen Proteftantismus in Deutjchland für denkende und prüfende Chriſten“ 

(2 Tle, 1844 -46; wohlf. Augabe, 1850); „Die Hauptverſuche zur Pacifikation der 
vvangeliſch⸗ proteſtantiſchen Kirche Deutſchlands von der Reformation bis auf unſere 
Tage” (1846). Ferner lieferte er eine Fortſetzung von W. Münſchers „Lehrbuch der 
chrijtlichen Dogmengefchichte” (3. Aufl, 1832—34) von der 2. Hälfte der 2. Abteilung 
an (1838), bearbeitete die 3. Auflage von Chr. Defers , ‚Weltgefchichte für Töchterfchulen 

und zum Privatunterricht für das weibliche (Sefchlecht“ 8 Te, 1848) und die 3. Auf: 
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lage von desjelben Verfaſſers „Kurzer Yeitfaden der Weltgefchichte für Töchterſchulen“ 
(1850) und gab beraus: „Handjchriftlice Geſchichte Matthäus Ratzebergers über Yutber 
und feine Zeit, mit litterarifchen, kritiſchen und biftorischen Anmerkungen“ (1850), ſowie 
gemeinjchaftlih mit Ludwig Preller: „Georg Spalatins biftorifcher Nachlaß und Briefe” 
(1. Bd: Friedrichs des Weifen Leben und Zeitgeichichte, 1851). Was er fonjt nod an 
bandichriftlibem Material für das letzte Werk zujammengetragen batte, das vermachte er 
vor feinem Tode der berzoglichen Bibliotbef in Gotba, wo «8 als „Neudederiche S Sanım: 
lung Spalatinifcher Briefe und Schriften” zu fünftiger wiſſenſchaftlicher Benutzung bereit 
liegt. A. Schumann. 

Neues Teſtament ſ. Kanon des NTs Bd IX ©. 768ff. 

Nenjahrsfeft, hriitliches. — Pal. die Artikel Feſte, kirchliche, Bd VI, S. 52 ff. umd 
Kirhenjahr Bd X, ©. 393 ff., und die bei ihnen erwähnte Litteratur. Aus diefer ijt bejon- 
ders zu verweiſen auf: Bingham, Origines vol. IX, p. 65q.3 Rheinwald, Die tirdjliche Ar: 
äologie, Berlin 1830, ©. 223 ff.; Achelis, Lehrbuch der praftifchen Theologie*, I, Yeipz. 1808, 

275 ff.; Weber und Welte, Kirchenleriton ?, 2, IX (1895) Sp. 183 ff.; ; Örotejend, Zeitrechnung I, 
. 22, u. IL, b ©. 191 Eircumeciftionsitil, I, ©. 89 Jahrestag S. 134 Neujahrstag; auch 
. 61 festum calendarum. Ueber die volkstümlichen Feiern und ihre Bekämpfung durch die 

Kirche vgl. auch Du Lange unter cervulus und kalendae; auherdem C. P. Cajpari, eine 
Auguſtin fälfchlicd beigelegte homilia de sacrilegiis, Chrijtiania 1886, ©. 10, 12F., und be- 
jonders die Anmerkungen ©. 33 ff. und ©. 49. 

Schon in vordriftliher Zeit und jodann in den erjten Jahrhunderten unferer Zeit: 
rechnung wurden in Nom und im römischen Neiche die calendae Januariae als ein 
öffentlicher Feittag begangen. Die Feier galt dem Anfang des neuen Jahres, der ſich 
auch namentlich dadurch bemerkbar machte, daß die höchſten Staatsämter von den zu 
ihnen Erwählten an dieſem Tage angetreten wurden. Die Feier geſchah im Anſchluß 
an die Saturnalien und auch in ähnlicher Weiſe. Bei den Kaiſern fand ein bejonders 
feierlicher Empfang ftatt; fie nabmen Neujabrsgeichente (strenae), auch in Geld, an und 
erividerten fie teilweife. Das Volk überließ fib lauter Freude; man bechentte ſich, be: 
luftigte fih mit Spielen, Gelängen, Scherzen und Mummereien aller Art; bejonders be: 
liebt wurden auch allerlei abergläubifche Gebräuche und Verrichtungen, durch welche man 
bewirken wollte, daß das Jahr ein glüdliches werde, oder aus denen man die Zukunft 
erforjchen wollte; nur zu bäufig arteten diefe in Nobbeiten und unfittliches Treiben aus 
und waren mit zügellojen Ausjchweifungen verbunden. Gegen ſolches beidnijches Un: 
weſen fonnte jich die chriftliche Kirche nur abwehrend verhalten; und weil auch. getaufte 

37 0] 

Chriften an ibm teilnabmen, wurden vielfach in den Kirchen gerade am 1. Januar ernite ; 
Straf: und Bußpredigten gebalten, in denen die Ebriften vor diefem Unfuge gewarnt 
und zum Halten am Belenntnis ermahnt wurden; es warb ihnen Almojen ſtatt der 
Neujahrsgeichenke, Falten ftatt der Schtwelgereien, Leſen in der Schrift ſtatt Singens 
jchändlicher Lieder empfohlen. Solde Neujabrspredigten haben wir von Ambrofius, 
Auguftin, Petrus Chryſologus, Marimus Taurinenfis u. a.; in ihnen wird die übliche 
volfstümliche Feier der calendae Januariae wegen ibrer Ausartung icharf getadelt und 
in der Teilnahme an ihr ein Rüdfall ins Heidentum gefeben, wie das auch ſchon Ter— 
tullian that (de idololatria cap. 14, im Corpus seriptorum ecelesiast. lat. vol. XX, 
p- 46); aber einen Hinweis auf den Anfang eines neuen Nabres finden wir in ibnen 
nicht. Vgl. auch Auguſtin contra Faust. XX, 4 (Migne patrol. Bd 42 Sp. 370): 
solemnes gentium dies cum ipsis celebratis, ut calendas et solstitia. — 

Eine Aufforderung zur Begebung einer Neujahrsfeier im chriſtlichen Sinne finden 
wir zuerjt (2) in einer Homilie des Chryſoſtomus (387%), die ſich im übrigen auch gegen 
jene heidniſchen Unſitten wendet; vgl. Rheinwaldt a. a. O. ©. 230, Anm. 6 (eutſch in 
Augufti, Denkwürdigkeiten I, ©. 314 ff.. Da die Teilnahme der Chriſten an biefen Feiern 
fortdauerte, wurde ſpäter zu Neujahr ein dreitägiges Faſten (31. Dezember bis 2. Januar) 
angeordnet, durch welches die I4tägige Feſtzeit von Weihnachten bis Epiphanias unter⸗ 
brochen ward. So ſetzte das Concilium Turonicum II. vom Jahre 567 im 17. Kanon 
felt: ... ., et Bar inter natale domini et epiphania omni die festivitates sunt, 
itemque prandebunt. Exeipitur triduum illud, quo ad calcandum gentilium ; 
consuetudinem patres nostri statuerunt privatas in calendis Januariis fieri 
litanias, ut in ecclesiis psallatur et hora octava in ipsis calendis eircum- 
eisionis missa deo propitio celebretur; — val. auch im 22. Kanon: Enimvero 
quoniam cognovimus nonnullos inveniri sequipedas erroris antiqui, qui ca- 
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lendas Januarii colunt, cum Janus homo gentilis fuerit, ..., certe hie non 
potest integer Christianus diei, qui aliqua de gentilitate custodit (Bruns, Ca- 
nones apostolorum etc. II, Berolini 1839, p. 227 und 235). Aud in den Beſtim— 
mungen jpäterer Honzilien, wie in denen der Konzilten zu Narbonne 589, Rheims 624 

5 oder 630, Nouen 650, wird unter andern verbotenen beidnifchen Gebräuden aud die 
‚eier des 1. Januars und die bei ihr übliche Verkleidung der Männer in Hirjche oder 
alte Weiber erwähnt und den Prieftern eingefchärft, dergleichen nicht zu dulden (Hanſen, 
Zauberwahn, \nquifition und Herenprozeß im MA., München und Yerpzig 1900, ©. 43). 
Noch in einem Formular für das Verbör von solchen, die der dololatrie und des Ma- 

10 lefictums verdächtig waren, durd die inquisitores haereticae pravitatis aus der Zeit 
um 1270 wird vorgejchrieben, den Verdächtigen zu fragen, si in calendis Januarii 
propter annum novum feecit aliquid augurio boni fati, dando ad invicem ali- 
quid pro strenuis (Hanjen, Quellen und Unterfuhungen zur Geſchichte des Hexenwahns, 
Bonn 1901, ©. 43, 3. 19 ff). — Inzwiſchen war, nachdem die Feier des Weihnachts— 

15 feites am 25 Dezeniber in der Kirche angeordnet war (um die Mitte des 4. Jahrhunderts, 
vgl. Bd viẽ S. 55,15 ff.; nach Ujener im Jahre 353, Achelis a. a. ©. S. 270), der 
1. Januar zur octava natalis domini geworden und dadurch wurde er nach Le 2,21 zum 
Tage eircumeisionis et nominis Jesu. Als ältefter Zeuge dafür, daß man den 
1. Januar jo als Nachfeier des Weihnachtsfeftes beging, wird ein Märtyrer aus dem 

© Anfang des 5. Jahrhunderts genannt, Almachius (nicht Almafius) oder Telemadhus, der 
am 1. Januar den Märtyrertod erduldet baben joll, weil er rief: hodie octavae do- 
miniei diei sunt, cessate a superstitionibus idolorum et a sacrificiis pollutis; 
vgl. Acta sanctorum ...collegit... Bollandius, Januarius Tom. I, Antw. 1643, 
fol., p. 31. Der codex Fuldensis aus dem Jahre 546 giebt in einem Verzeichnis 

5 kirchlicher Lektionen für die verfchiedenen Feittage auch eine de eircumeisione domini an, 
nämlih Römer 15, 7 u. 8; vgl. die Ausgabe diefes Koder von Ranke, Marburg und 
Yeipzig 1868, ©. 165 u. 201. Daß das Konzil zu Tours 567 eine missa circum- 
eisionis anordnete, jaben wir jchon oben. Beda (geit. 753) hielt am 1. Januar eine 
Homilie de eirceumeisione (deutſch bei Augufti a. a. O. ©.317 ff). Im römijchen Sa: 

30 framentarium des Thomafius, im Missale Gothicum bei Mabillon, im Kalendarium 
Karls des Großen ift der Tag als eircumeisio domini bezeichnet, in ‚der Negel Chrode- 
gangs (geft. 766), in den Kapitularien der fränkischen Könige, in den Beichlüffen der 
Synode zu Mainz (813), auch bei Beda und Aelfrif als octava domini, octava na- 
talis domini oder ähnlich. Hier überall wird, wie auch in den Homilien aus dieſer 
Zeit, wieder nirgends auf den Jahresanfang Nüdficht genommen; die Kirche batte ihr 
eignes Jahr, das in Deutjchland meiftens mit Weihnachten begann, aber auch mit dem 
1. März, mit dem 25. März oder mit Dftern, fpäter mit dem 1. Advent begonnen wurde; 
vol. Bd IX, ©. 718, Iff. Deshalb konnte Martin von Bracara etiva 572 von dem 
error jprechen, der ignorantibus et rustieis hominibus subrepit, ut calendas Ja- 

40 nuarias putent anni esse initium, quod omnino falsissimum est; vgl. C. P. Ca- 
ſpari, Martin von Bracaras Schrift de correetione rusticorum, Cbrijtiania 1883, 
2. 12f. Und fo ift denn auch im Missale Romanum und im Breviarium Roma- 
num der 1. Januar nur als eircumeisio domini bezeichnet und in den für diefen Tag 
bejtinnmten Sprüchen, Yeltionen und Gebeten auf den Anfang eines neuen Jahres feine 

5 Nüdjicht genommen. Da aber im bürgerliden Yeben das Jahr nad wie vor vielfach 
mit dem 1. Januar begonnen wurde, wie denn auch, jo viel uns befannt, alle Kalender 
an diefem Jabresanfange fejtbielten und im bürgerliben Rechte, ja jpäter auch im kirch— 
lichen Rechte (vgl. Grotefend a. a. ©. I, ©. 22° unten) nur diefer Jahresanfang galt, 
jo konnte auch die Kirche ihn nicht auf "die Dauer unberüdjichtigt laſſen. Als frübftes 

60 Zeichen einer Beteiligung der Kirche an der Feier des Neujabrstages im Abendland muß 
wohl das festum calendarum gelten, aud festum fatuorum oder stultorum und 
festum hypodiaconorum genannt, das fi namentlib in Frankreich vom 10. Jahrh. 
and?) nachweiſen läßt, bis die Sorbonne e8 im Jabre 1444 verbot (vgl. ob. 5.651 f.); es war wie 
eine Überbietung jener erwähnten heidniſchen Volksfeiern verbunden mit Verzerrung und 

55 Verböhnung kirchlicher Gebräuche, die ſich der niedere Klerus erlaubte, eine bäfliche 
Karrilatur einer erniten kirchlichen Feier. Weniger anftöhig war die Sitte, „das Neujahr 
von der Kanzel auszuteilen“, die fich in den letzten ‚Jahrhunderten des MA. ausbildete 
und von den Predigermöndhen aufgebracht fein joll. Sie bejtand darin, daß der Prediger 
am Neujabrstage feinen Zubörern nad ihren verjchiedenen Ständen bejondere Neujabrs: 

wünjce auf der Kanzel ausiprad. Cs fonnte das außerordentlich geihmadlos und obne 
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den rechten ſittlichen Ernſt geſchehen, wie z. B. in einer Predigt des ſonſt als Prediger 
berühmten Auguſtiner-Eremiten Gottſchalk Hollen, Lektors im Kloſter zu Osnabrück, geſt. 
nach 1481 (vgl. dieſe PRE* XVIII, 511f. ; Cruel, Geſchichte der deutſchen Predigt im 
MA., Detmold 1879, S. 505; AdB XII, 758; ſeine sermones ſcheinen erſt 1517 ge: 
drudt zu fein). Gegen jolden Mißbrauch der Kanzel ſprach fih dann befonders auch 5 
Lutber aus. In der Wartburgpoftille beginnt feine Neujabrspredigt über das Evangelium 
Le 2, 21 mit den Worten: „Auf diefen Tag pflegt man das Neujahr auszuteilen auf 
der Kanzel, als hätte man fonft nicht genug nützliches beilfames Dings zu predigen, daß 
man fol unnüte Kabeln anftatt göttlichs Worts vorgeben müßte und aus folchen ernften 
Amt ein Spiel und Schimpf maden. Bon der Beichneidung fordert das Cvangelium 10 
zu predigen und von dem Namen Jefu, da wollen wir auf ſehen.“ (Außlegung der Epifteln 
und Evangelien, Wittenberg 1522, Blatt yy IIr; Erl. Ausg.” X,319). Er jelbft fpricht 
dann mit feinem Wort vom Anfang eines neuen Jahres, wie er denn ja aud das Jahr 
vom 25. Dezember an rechnete. Ebenſo ift «8 in dem Sermon am Yabrestage (d. b. 
Neujabrstage) 1523 (Erl. Ausg.” XV, 193 ff. Weimarer Ausgabe XII, 400 ff). Und ı5 
in der Hauspoftille jagt er: „Man beit diefen beutigen Tag den meuen Jahrstag nad) 
der Römer Weiſe. Wir Chriften faben unfern neuen Jahrstag an am beiligen Chriſt— 
tage, . . . Denfelben [römischen] neuen Jahrstag und anderes, jo wir von den Nömern 
baben, laſſen wir itzt fahren. Weil man aber auf diefen Tag geleget bat das Feſt der 
Beichneidung Chriſti, ifts billig, daß wir heute davon predigen” (Erl. Ausg.* IV, 178). 0 
Als dann um die Mitte des 16. Jahrhunderts für Deutichland ganz allgemein der 1. Ja— 
nuar als Jahresanfang angenommen wurde, fing man auc an, in den Gottesdieniten 
auf den DER TERENE, Bezug zu nehmen; wo die altfirchlichen Perikopen beibehalten 
wurden, fonnte aus Le 2, 21 der Name Jefu in mannigfacher Weiſe dazu vertvandt 
werden. Auch die Sitte des Neujahr-Austeilens auf der Kanzel fam wieder auf; Jo— 25 
hann Arndt hat in feiner Bojtille Kir jeden Stand einen biblifchen Wunſch; die Perücken— 
und Zopfzeit erging ſich mit Genuß in umſtändlichen Kanzelneujahrswünſchen. — In der 
katholiſchen Kirche wurde im Jahre 1721 das festum nominis Jesu vom festum 
eircumeisionis getrennt und auf den zweiten Sonntag nach Epiphanias verlegt. In 
der griechifchen Kirche wird am 1. Januar 7 neoroun tod XAgıorod gefeiert, zugleich 30 
aber und noch mehr das Gedächtnis des Schugheren aller Klöfter, Bafılios des Großen. 
Daß der 1. Januar al$ Tag Basilii gefeiert wurde, fam einzeln auch im Abendland 
vor, fo nadı Aelfriks Homilten bei den Angelſachſen (vgl. er Die Halendarien . . 
der Angelfachfen, Berlin 1862, ©. 74). (H. Merz }) Earl Berthean. 

Neu⸗-Manichäer (Ratbarer). — Quellen: 1. Zur Gefchichte der Euditen u. Bo: 3 
gomilen: Michael Pſellos, /leoi Eveoyrias daruoro» (MSG 122. 537 ff.). Euthymios Ziga— 
denos, Jlavorkia doyuarızr (MSG 130); — daraus bejonders ediert der Abſchnitt tit. 27 wider 
die Bogomilen (c. 4, col. 1290—1332) durch ®iefeler (Narratio de Bogomilis, Göttingen 
1841.) und der wider die Mefjalianer (tit. 26) durch Tollius (Victoria et triumphus de 
impia Massalianorum secta, in j. Insignia Itinerarii ital, Utredyt 1696). Anna Komnena 40 
in d. Alexias (MSG 131, p. 595f.). — 2. Betr. d. abendländ. Katharer: Petrus Bene: 
rabilis, Epistola adversus Petrobrusianos (MSL 189, 719). Hugo Rotomagenfis, Contra 
haereticos sui temporis 11. III (MSL 192, 1255). Gfbert, Sermones XIII adv. Catharo- 
rum errores (MSL 195, 11). Everwein von Steinfeld, Epist. ad Bernardum (MSL 182, 
676). Eberhard v. Bethune, Liber Antihaeresis (Bibl. Patr. Lugd. t. XXIV). Alanus, 
Summa quadripartita contra haereses (MSL 210, 305). Bonacurfus, Vita haereticorum s. 
manifestatio haeresis Catharorum (MSL 204, 775). Joh. Moneta (get. 1250), Adv. Ca- 
tharos et Waldenses (ed. Richini, Rom 1743). Rainer Sackhoni (gejt. 1250), Summa de 
Catharis et Leonistis in Martene und Durand, Thesaur. nov. anecd. t. V (Paris 1717). 
Der Bafjauer Anonymus (Pſeudo-Rainer — vgl. K. Miller, D. Waldenjer [1886], ©. 147 f.). wo 
— —* auch C. Dupleſſis d'Argentré, Collectio iudiciorum de novis erroribus, qui ab initio 
saec. XII usque ad an. 1632 in ecclesia praescripti sunt, Paris 1726, ſowie die Urkunden: 
Auszüge bei Döllinger und Frederica (j. u.), joweit diefelben das Katharertum betreffen. 

Neuere Darjtellungen. 1. Euditen und Bogomilen: Jirecef, Geſchichte dev Bul- 
garen (1876), ©. 175 ff.; J. Jacobi, Ueber d. Eudjiten, ZRG IX (1888), ©. 507 ff.; Schnitzer, 55 
Studd. d. Geijtl. Württembergs, II, 1; Gajter, Greeko-Slavonie litterature and folklore, 
Lond. 1887, (p. 15ff).; Karapet fer Mkrettſchian, Die Paulifianer, Lpz. 1897 (bei. S. 86 if. 
119 ff.) — 2. Zufammenfajiendes über abend» und morgenl. Katharer: J. E. Füsslin, Unpar- 
teiiſche Kirchen: und Keberhijtorie dev mittleren Zeit, 3 Bde, Lpz. 1770; J. ©. 8. Engel: 
hardt, in ſ. Kirchengejchichtliche Abhandlungen, 1532; Ulr. Hahn, Geſch. der Ketzer im MM., 
3 Bde (insbef. Bd I), Stuttgart 1845; Charles Schmidt, Uriprung d. Katharer, in Niedners 
3. f. 86 1847, IV; berfelbe, Histoire et doctrine de la scete de Catharcs, 2 vols,, Paris 
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1849; derj., Art. „Katharer“ in Aufl. 1. u. 2 d. Encykl. — Oſokina, Geſch. d. Albigenſer, 
2 Bde, Kaſan 1869 (ruffifh); Nazti, Bogomili i Catareni, Agram 1869; A. Lombard, Pau- 
liciens, Bulgares et Bons-Hommes en Orient et Occident, Genf 1879; G. Comba, Storia 
della riforma in Italia, v. I, Florenz 1881: Fel. Tocco, L’eresia nel medio evo, ebd. 1884; 
Guſt. Steude, Ueber den Urjprung der Katharer: ZEG V, S. 1—12; 3. v. Döllinger, Bei: 
träge zur Sektengeſchichte d. MN.S 2 Bde (I: Geich. der gnoſtiſch-manichä. Sekten [bier bei. 
©. 34—51]; II: Dokomente, vorzüglich z. Geſch. der Baldejier und Katharer), München 1890; 
K. Müller, Krit. des Döllingerihen Werts: THLZ 1890, ©.353 ff. Derj., Grundrii der KW, 
$ 138. 152. 175 (freiburg 18927.). 

w Aus der Litt. über Jnauifition im MN. (Benrath, Art. „Znauif.“, Bd IX ©. 1525.) 
find als bejonders wichtig hervorzuheben die Arbeiten von Havet (1881), Douais (1881), Lea 
(1888), Frederichs (Robert le Bougre, 1892) und Frederieq (Corpus documentor. haer. pra- 
vitatis Neerlandicae, t. I und II, Gent 1889. 1806); auch des leßteren Geschiedenis der 
Inquisitie in d. Nederl., I, ebd. 1892. — Bgl. aus neuejter Zeit noch C. Douais, Docu- 

15 mentes pour servir A l’hist. de l’inquisition en Languedoc, Paris 1900ff.; F. Tocco, Nuovi 
documenti sui moti ereticali ete. (im Archiv. di studi ital, 1901); ®. lade, Das römiſche 
Inquifitionsverfahren in Deutichland bis zu den Herenprozejien, Lpz. 1902, 

Für die dualiſtiſche Ketzerſekte des Mittelalters, welche in den beiden früheren Auf: 
lagen der PRE der Artikel „Ratbarer” bebandelte, erfcheint der Name „Neu-Mani: 

»» bäer“ ganz ebenfo berechtigt. Denn fowohl binfichtlich ihrer fchroff dualiſtiſchen Yebre, 
wie in ihrer Urganifation und ibren asketiſchen Grundſätzen jtellt fie jih als eine Er: 
neuerung der Härefie Manis dar (ſ. Keßler, Bd XII ©.225f). Daß fie auch genetisch 
mit derjelben zufammenbängt, ift vielfach beftritten worden, aber mit Unrecht, wie die 
nachfolgende Darjtellung dies zeigen wird. 

25 I. Neu: Manidhäer des Orients (Eudbiten und Bogomilen). Die dua: 
liftifch Ichrenden Häretifer, welche feit Beginn des 12. Jahrhunderts unter dem Namen 
Bogomilen in Bulgarien und den angrenzenden Gebieten in beträchtlicher Stärfe aus: 
gebreitet waren, find nachweislich durch Verſchmelzung zweier älteren Selten, der Pauli: 
fianer und der Euchiten oder Meſſalianer (ſ. d. A. Bd XII ©. 667 ff.) entitanden. Beide 

0 waren aus ihren Urfigen in den byzantinischen Dftprovinzen (Armenien, Mefopotamien, 
Nordivrien) während des 8. bis 10. Jabrbunderts nad Thracien verpflangt worden, mo 
fie mit dem dort anſäſſigen flavifchen Volke der Bulgaren in Eins zufammenwuchjen, 
nicht ohne in religiöfer Hinficht umbildend auf dasjelbe einzuwirken. Der Prozeß wechſel— 
jeitiger Annäberung und neinsbildung beider Sekten, der wohl ſchon während ihrer 

»5 früheren Entwidelung auf afiatifchem Boden begonnen hatte, gedieb jegt zu Ende. Dem 
dogmatifch-etbischen Dualismus, den die aus marcionitifchen Grundlagen erwachſenen 
Paulikianer nad der neuen Heimat am Balkan mitgebracht, gejellte unter Einwirkung des 
Euchitismus ein asketiſch-enthuſiaſtiſches Element fi hinzu, das mit jener bualiftifchen 
Welt: und Yebensanficht um jo leichter ſich vermählte, da auch Schon den früberen Bil- 
dungspbafen der paulifianiihen Sekte ein asketiſcher Rigorismus (gnoftifierenden oder 
manichätichen, nicht etwa Eirchlichen Urfprungs und Charakters) eigen geiwejen war. Die 
Frage, in welcher Weiſe der Einfluß des eigentlichen oder perfiihen Manichäismus in 
den früberen Stadien des betreffenden Bildungsprozefles fich betbätigt babe, mag binfichtlich 
der einzelnen Probleme ſchwer zu beantworten fein; daß aber ein folder Einfluß wahr— 

15 jcheinlich ftattgefunden bat, lehrt das Endergebnis des Prozefies, das uns im bogomi- 
lichen Syſtem bedeutfame Anklänge ſowohl an die Glaubens: wie an die Sittenlebre des 
alten Manichätsmus wahrnehmen läßt. Das Richtige wird jedenfalls fein, diefe mit dem 
Manichäertum gemeinfamen oder an es erinnernden Züge im Bogomilismus nicht ein- 
jeitig nur von Einem der bei feiner Entſtehung wirkſamen Faktoren berzuleiten, jondern 

sw fie beide bierfür in Nechnung zu zieben — den Paulikianismus bejonders binfichtlich 
deſſen, was in feiner Urganijation an die gefellichaftliche Gliederung und Hierarchie ber 
Zelte Manis erinnert, den Guchitismus namentlich in Bezug auf feine jchroff dualiſtiſche 
Hamartologie und feine damit motivierte entbufiaftiiche Gebetsasfefe. Teils altmanichät: 
iches, teils marcionitisches Erbgut, das den bulgarifhen Kegern durb paulifianiide 

55 Vermittlung zugefommen war, fcheint (neben der Verwerfung des ATs, der fleifchverbie- 
tenden asfetischen Diät und der Verabſcheuung des Kreuzes) namentlich die bobe Autorität 
und jtarfe Machtitellung ihrer „Apoftel“ oder Perfeeti geweſen zu jein. Als euchitiſch 
vermitteltes Überlieferungsgut altmanichäiſchen Urfprungs wird namentlich die Lehre von 
der ſataniſch erzeugten böfen Seele im Menfchen, die nur durch Gebet und Fürbitte der 

so asketiich Volllommenen übertvunden werden fünne, zu gelten haben. — Übrigens erfcheint 
diefen Yebrelementen und Grundfägen von älterer dualiftiicher Provenienz vieles Jüngere 
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beigefügt und angebildet, was wohl erjt im Yaufe der frübmittelalterlichen Zeit teils aus 
ſlaviſch-heidniſcher Neligionsüberlieferung übernommen, teils durch felbitjtändige religiöje 
Spefulation der Häupter der Sekte erzeugt worden war. Das voll ausgebildete Lehr— 
gebäude der Bogomilen des anbebenden 12. Jahrhunderts jtellt ſich daher als ein „künſt— 
liches mythologiſch-philoſophiſches Syſtem“ (Müller, KG I, 496) dar, das nur in feinen 5 
einfacheren Grundgedanten die Verwandtſchaft mit dem alten gnoitiich-manichäifchen Dua: 
lismus noch unverwiſcht zu erkennen giebt. 

Als noch etwas einfachere Vorjtufe des eigentlichen Bogomilismus erfcheint die Yehr: 
tweife jener thraciiben Euchiten um das Jahr 1050, die des Piellos Dialog „Bon der 
Wirkſamkeit der Dämonen“ (f. o. d, Litt.) bejchreibt. Ihre Gottes: und Weltanficht war 
die eines relativen Dualismus, Dem höchſten Gotte, der die überweltlichen Negionen be 
berricht, entitammen zwei Söhne, deren älterer, Satanaöl, über die irdiſche Welt, der 
jüngere, Chriftus, über die bimmlische Welt gebietet. Weil beide als göttlichen Urfprungs 
gelten und ihre dermalige Entzweiung als nur vorübergehend gedacht wird, wird von 
einem Teil der Euchiten dem einen wie dem anderen göttliche Verehrung erwieſen. Andere 
verebren nur den jüngeren Sohn, vermeiden es jedoch, deijen älteren Bruder Satanael 
zu ſchmähen oder zu läſtern, weil derjelbe jonft ibnen zu ſchaden vermöchte. Cine dritte, 
religiös-fittlich entartete Eucitenpartei joll nur dem Satanael, als dem Eritgeborenen 
des höchſten Vaters und Schöpfer der fichtbaren Welt, göttliche Verehrung erzeigt, ja 
Chrijtum als Urheber gewiſſer ſchädlicher Naturwirkungen (Erdbeben, Hagel, Belt 2c.) be: 0 
trachtet und daher verflucht haben. Auf diefem letzteren Punkte mag Pſellos etwelche 
entjtellende Berichterftattung aufgenommen baben; ebenjo vielleicht betreffs deſſen, was 
er über gebeime Unzucht der Sekte im Gottesdienft, über KRindermord, Genuß von Blut 
und Aſche zu kultiſchem Zwecke u. dgl. meldet. 

Tiefe Euchitenjefte des Piellos, in der ein jüngeres Entwidelungsproduft der alten : 
Euciten oder Meflalianer zu erbliden fein wird, jcheint bis gegen Ende des 11 Jahr— 
bunderts ihren, gewiß jchon früber begonnenen Prozeß der Verſchmelzung mit den tbra- 
ciſch-bulgariſchen Paulikianern vollendet und jo die große Sekte der Bogomilen 
ebildet zu baben. Den Namen diefer Partei erklärt Eutb. Zigadenus eingangs feines 
Jerichts über diefelbe (MSG 130, 1290) irrigerweife als zufammengejegt aus Bog „Gott“ 30 

und milui „erbarme dich“. Er bedeutet vielmehr „Gottliebende, Gottesfreunde” (Schmidt, 
Hist. des Cath. II, 284), iſt aljo wohl Spezialbezeihnung der Perfeeti der Sefte, die 
jih wohl gern „Freunde Gottes“ (Bedgpedoe) nannten; — weniger wahrſcheinlich iſt die 
von Jireöek und Yombard (f. oben) verjuchte Zurüdführung des Namens auf einen an: 
geblichen Stifter der Sekte „Gottlieb“ (Bogumil), der ſonſt auch Jeremias gebeißen habe 35 
(Döll. I, 35). Ein des öfteren ihnen beigelegter Name, der auf ihr fleißiges Umher— 
wandern Bezug zu baben jcheint, iſt Fundaitae (Dovrdaitau) „Beutelträger”, von 
funda, Taſche. Unfritifchertveife werden fie zumeilen aud Euchiten, Entbufiaften oder 
Marcianiften genannt (nach dem euchitiihen Parteibaupte Marcian im 6. Jahrhundert, 
vol. Bd XII ©. 664,55f.). — Die unter Mlerius Kommenus auch in der oſtrömiſchen 
Hauptſtadt zu bedrohlicher Stärke berangewachjene Sekte wurde durch eine Yılt des ge 
nannten Kaiſers im Jahre 1111 zur Hundgebung ibrer Gebeimlebre verlodt. Bon ihrem 
Oberhaupt, dem Arzt Baftlius — der jeit 52 Jahren, unterftüst von 12 Schülern oder 
„Apoſteln“ für ihre Ausbreitung thätig geweſen — wurde dem Kaiſer und deijen Bruder 
Iſaak, die ſich als zum Übertritte geneigt anjtellten, umfajjende Mitteilung über ſämtliche — 
Hauptlebren und Grundfäge der Bogomilengemeinde gemacht. Diefes autbentifche, von 
Baſilius jpäter durch ftandhaftes Erleiden des Feuertodes im Hippodrom zu Konftantinopel 
bejiegelte Bekenntnis, das ein binter einem Vorhange verborgener Schnellichreiber auf: 
gezeichnet batte, liegt der von Cutbymius im vorlegten Abjchnitt der Panoplia gegebenen 
ſyſtematiſchen Daritellung zu Grunde. 7 

Danach veriwarfen die Bogomilen zwar nicht das ganze Alte Tejtament, aber doc) 
die moſaiſchen Schriften, die ihnen als ſataniſch injpiriert galten (während fie den Pſalter 
und das „Buch der 16 Propheten” ſamt den 4 Evangelien, den Schriften der Apojtel 
und außerdem verjchiedene Apokryphen in ihrem Kanon hatten). Ihre Yebre von Gott 
in feinen Beziehungen zur Welt it die nämliche, relativ dualiftiiche wie die der Eudhiten. 55 
Der Mythus von den ungleichen göttlidhen Brüdern Satanael und Chriſtus erjcheint in 
ihr ausgeiponnen zu einem pbantafievollen fosmogonifchen Drama, für deſſen Eingangs: 
alt der Schöpfungs: und Sündenfallsberidit des 1. Buches Mofe (mit Deutung des 
Schöpfergottes Elobim auf Chrifti älteren Bruder Satanadl) ausgebeutet wird. Der aus 
dem Himmel entfallene Satanael fieht fih auf der noch ungeformten, wüjten und leeren wo 
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Erde, beruft daher ſeine Engel und ſagt zu ihnen: „Weil Gott einen Himmel und eine 
Erde geſchaffen hat, werde auch ich, als ein anderer Gott, einen Himmel und eine Erde 
in gleicher Ordnung ſchaffen!“ Er ſprach daher: „Es werde eine Veſte!“, und es ward 
eine Veſte. Nachdem er dieſen zweiten Himmel mit Lichtern ausgeftattet («araxooumnoas), 

5 aud) die Gewäſſer von der Erdoberfläche hinweg an befondere Örter gebannt hat, — * 
er die Erde mit Pflanzen, Tieren u. ſ. w., und bereitet fie jo für ſich und feine Engel 
zum angenehmen Wohnfige. Dann verſucht er aus mit Waller vermifchter Erde, alſo 
aus Schlamm, einen aufrechtitebenden Menjchen zu bilden; allein ftatt das elende Schlamm: 
gebitde zu beleben und zu begeiften, fließt die Feuchtigkeit bis zur großen Zebe des rechten 

10 Fußes der aufrecht geftellten Geftalt hinab und fällt dort als gewundener Tropfe in 
Sclangengeftalt zu Boden (zara tod dddpovs Eiixoados Zbhin). Satanael haucht 
nun der leblojen Figur etwas von feinem Odem ein; aber auch dieſer fein Geiſteshauch 
entweicht durch die rechte große Fußzebe, wird zur Schlange und friecht davon. Seine 
Unfäbigfeit, von ſich aus ein lebendiges Geiſtweſen bervorzubringen einfebend, läßt der 

15 Erdengott jet dur einen Abgefandten den höchſten guten Gott bitten, feinen Geiſt zur 
Belebung des Gebildes aus Erdenftoff zu fenden; er verfpricht ihm dabei, der Menſch 
jolle beiden, dem höchſten Gotte und ihm, gemeinfam angehören und folle dazu dienen, 
die Yüden der oberen Engelwelt, die einft der Fall der ibm nachgefolgten Engel geriſſen 
hatte, wieder auszufüllen. Gott gebt auf diefe Bitte ein und belebt mit feinem gött- 

20 lien Odem zuerjt den männlichen Stammvater des Menſchengeſchlechts Adam, dann die 
aus diefem gekommene Mutter der Lebendigen Eva. — Auf diefe dualiftifchgnoftifche 
Umbildung des moſaiſchen Schöpfungsberichts (Panopl. tit. 27, e.7, col. 1295— 1298) 
folgt unmittelbar eine entiprechende Verarbeitung der Sündenfallserzählung. Satanaöl 
bereut beim Anblid des erjten Menjchenpaares fein Verſprechen, die Herrichaft über das- 

25 felbe mit dem höchſten Gotte teilen zu wollen. Er ſucht die Menſchen ausſchließlich für 
ſich zu gewinnen, jchlüpft daher in die Schlange, naht in ſolcher Verbüllung der Eva und 
begattet fich mit derjelben, noch bevor Adam dies gethan. So gebiert denn Eva unter 
Schmerzen vom fchlangengeftaltigen Satanadl ihren Erjtgeborenen Kain, dann deſſen ihm 
gleichartige Schweiter Kalomena; dann aber von ihrem Gatten Adam den Abel, fomwie 

so jpäter andere Söhne und Töchter. Den fanfter gearteten Abel haft und erichlägt der 
„vom Böfen ftammende” Bruder (vgl. 1 Io 3, 12). Nachdem fo der Mord in Die 
Erdenwelt gelommen, entzieht der böchfte Gott dem abtrünnigen Demiurgen Satanaäl 
jeine göttliche Geftalt und bildende Kraft, duldet jedoch, daß der finfter und mißgeftaltig 
Gewordene die Herrichaft über die niedere Welt und die Menfchbeit einſtweilen fortfübrt. 

ss — Es folgt nun eine gnoftischedualiftiiche Varallelgefhichte der vorchriftlihen Menfchbeit, 
zunächit noch in ähnlicher Weiſe wie das Bisherige an die Bücher Mofe fih anlehnend. 
Satanaöl betrügt dur fein Werkzeug Mofe und durch deifen Geſetz die Dienfchen, deren 
Unzählige, dur die unreinen und fich felbit widerfprechenden Gebote diejes Gejeges (mit 
feinen tbörichten und miderfpruchsvollen Satzungen über Ehe, Fleifcheifen, Tieropfer, 
Eid 20.) zu Grunde gerichtet werden. Um bien Verderben dur das turannifche och 
Satanaels entgegenzuwirken, und den beiferen Teil der Menfchheit zu retten, läßt Gott 
5500 Jahre nah Erſchaffung der Welt den Logos als feinen zweitgeborenen Sobn aus 
ſich hervorgehen. Diefer Logos tritt nun als erlöfendes Prinzip in die Geſchichte ein, 
mit twechjelnden Namen in der bl. Schrift bezeichnet, bald als Erzengel Michael oder 

5 „Engel des großen Nates“, bald als Jeſus oder Chriftus. Vom Himmel berabgefommen, 
gebt er durch das rechte Ohr in die Jungfrau Maria ein und nimmt jcheinbar einen 
iwdisch-menschlichen Yeib an; in Wahrheit aber bringt er einen feineren getjtlichen Yeib 
aus der höheren Welt mit. In demfelben verfündet der fcheinbar aus dem Xeibe der 
Jungfrau Geborene den Menſchen das Evangelium und befiegt jo den Satanael, der 

so nun jein — El gänzlich verliert und zum obnmädhtigen Satan wird (ec. 8, col. 1302 bis 
1306). Auch das Yeiden, Sterben und Auferfteben Chrifti erfolgt nur jcheinbarerweife. 
Zum Sieger über Satans Neib und Werke getvorden, jet der Heiland ſich zunächit an 
Satanaels einstige Stelle zur Rechten Gottes; zuleßt jedoch (vgl. 1 Ko 15,28) kehrt er in 
des Waters Schoß, von wo er ausgegangen, wieder zurüd. Die Trinitätslehre der Bogo- 
milen (wenn man von einer ſolchen reden darf) gleicht der jabellianifchen; auf die an- 
fängliche Erweiterung der göttliben Monas zur Trias folgt jehließlich wieder die Kon— 
traftion der Trias zu Monas. 

Sp weit der dogmatifche Teil des bogomilifchen Syſtems. Ihrem Kultusweſen und 
ihrer Ethik liegen mehrfach Gedanken, die auch beim Eucditismus begegnen, zu Grunde. 

Da nad) dem Natichluß des böchften Gottes den Dämonen während des gegenwärtigen 
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Zeitlaufs noch Macht über die irdiſch-menſchliche Welt verbleibe, fo fei diefen unfichtbaren 
Mächten, die viel Schaden anzurichten vermögen, eine gewiſſe Verehrung zu erzeigen, in 
Gemäßheit des apoksyphen Herenivorts: Tıuäre ta dauuövıa, oby' Iva hpeindite rap’ 
abrav, dl’ va un PBldyworw Öuäs (ec. 10, col. 1315M). Gemeint iſt die darın 
enthaltene Worjchrift als der gute Rat, Konflikte mit den Behörden und Ordnungen ber 5 
Staatstirche zu bermeiben; denn an dem apofrppben Spruch fchließt fich die erläuternde 
Bemerkung des Baſilius an: es gelte diejenigen Dämonen, die in den von Menfchenhand 
gemachten Tempeln (d. i. in den chriſtlichen Kirchen) wohnen, zu ehren, damit fie mit ihrer 
immer nod) gewaltigen Macht nicht Schaden zufügen (vgl. auch e. 18: ib yovoww &v näoıy toſc 
leoois vaois xaroıxeiv Toüs daluovas, xt4.). Alfo eine Empfehlung beuchlerifcher At- 
kommodation an das kirchliche Geremoniell, von derjelben Art, wie fie jeinerzeit von den 
Paulilianern geübt wurde! Echt eucitiich dagegen klingt die in dem nämlicen Zu: 
fammenbange begegnende Schilderung: Dämonen des Satan wohnen in allen Menſchen; 
fie find die eigentlichen Urbeber aller von den Menjchen verübten Verbrechen; auch nad) 
dem Tode deren, die fie zu Freveln verführt haben, bleiben fie in oder bei deren Yeich- 15 
namen als Werkzeuge der Beitrafung für fie. Nur vor den Bogomilen fliehen dieſe 
Plaggeifter und bleiben auf Bogenſchußweite von ihnen entfernt; denn ibnen als wahren 
Gottesfreunden wohnt der vom Sohne erzeugte heilige Geift inne; deshalb beißt jeder 
Bogomile mit Recht ein Gottesgebärer (deorsxos), denn er trägt den göttlichen Yogos 
in ich und gebiert ihn, indem er Andere lehrt. Die Bogomilen fterben deshalb auch zu 
nicht eigentlich, jondern fie werden jchmerzlos umgewandelt, vom ſchmutzigen Gewand 
ihres fündigen FFleifches befreit und mit dem Gewand Chriſti (einem ätberifchen Yeibe, 
wie diefer ihn auf Erden getragen) befleivet. — Die Sakramente der Kirche wurden von 
der Sekte vertvorfen — das Abendmahl als ein „Opfer der Dämonen” (Jeſ 65, 11), 
die Taufe als bloße Wafjertaufe ohne twiedergebärende Kraft. Statt ihrer bewirkt die 25 
Aufnahme in die Gemeinjchaft der Gottliebenden eine Geiftestaufe, vorbereitet durch 
Sündenbefenntnis und ein Ttägiges Gebet, vollzogen durch ein Schweigfamteitsgelübde 
(nebſt bandjchriftlicher Beteuerung, nie wieder zur fatbolifchen Kirche zurückkehren zu wollen) 
und durch Auflegung des Jobannesevangeliums aufs Haupt des Täuflings unter An: 
rufung des bi. Geiſtes und Vaterunjergebet. Später, nad nochmaliger Prüfungszeit, ao 
folgte auf dieſe Geiftestaufe die abſchließende eigentliche Weihe (reAcichotc), wobei die 
Auflegung des Evangeliums auf das (nad Oſten zu geivendete) Haupt wiederholt wurde 
und die anweſenden Mitglieder der Sekte alle, Männer wie Frauen, dem neuen Mitglied 
die Hände auflegten. — Zu den das jchroffe Gefchiedenjein der Sekte von der katholi⸗ 
ſchen Kirche befundenden | Bräuchen und Grundfägen gebört noch Einiges, was an den % 
Baulifianismus erinnert, bezw. als Fortentiwidelung von defjen Sitten gelten kann; jo 
die Verabſcheuung des Bilderfults und auch des Kreuzes als eines Zeichens des Fluches 
die Geringachtung der Ehe und Verwerfung des Fleiſchgenuſſes, dreimaliges Faſten in 
jeder Woche bis 3 Uhr nachmittags, Verbot aller ſonſtigen Gebete (als unnützen Lippen— 
werkes) bis auf das VBaterunfer u. ſ. f. Die Heiligen und Väter der Kirche wurden 10 
verabicheut, als die „falſchen Propheten“, vor welchen Chriftus getwarnt babe; jo nament- 
lich die Rappadotier Gregor der Theologe und Bafılius, ſowie Chryſoſtomus, der, als an- 
neblicher Fälfcher vom Tert des Neuen Teftaments, vielmehr Puocdorouos zu beißen 
verdiene. 

Durch jenes KHebergericht unter Alerius, bei welchem Bafılius Märtyrer wurde und 45 
feitens eines Teils der Sekte Abſchwörung ihrer Irrtümer erfolgte, während viele andere 
ihre Hartnädigkeit mit lebenslänglicher Kerterhaft büßten, wurde der Bogomilismus im 
byzantiniſchen Neiche nur äußerlich unterdrüdt. Er bat fich noch Jabrbunderte hindurch 
bier erhalten — zum Teil wohl nicht obne einige Veränderungen oder Reduftionen feiner 
dogmatijch-etbifchen Tradition; wie denn die unter Kaiſer Halojobannes (um 1140) auf: so 
geipürten und durch eine Synode verdammten Schriften des bogomilischen Theologen 
Konftantin Chryfomalos mehr nur Anklänge an das ältere Syſtem der Sekte enthielten. 
Auch nad Kleinafien hinein war bogomilifche Härefie damals verbreitet, denn zwei fappa: 
dokiſche Biſchöfe wurden, als von derfelben angeitedt, 1143 durch eine konſtantinopler 
Synode abgejett (Manfi XXI, 583). Nod während der Zeiten des lateinischen Kaifer: 55 
reichs Konftantinopel betrieben, wie Patriarch Germanus II. damals (um 1230) zu Hagen 
hatte, Sendlinge der Sekte ihre Bekehrungsverſuche durch nächtliches Sicheinjchleichen in 
die Häufer und durd) Gewinnung vieler für ihre Irrlehren (Sermanus, De exalt. erueis 
und De imaginibus, bei Gretſer, Opp. t. II, 439). Ueber die Ausgänge der Bewegung 
im 14. und 15. Jahrhundert ſ. unten, am Schiuff⸗ d. A. 7 
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II. Abendländifche Neu-Manichäer (Katharer). Mit größerer Sicherbeit, als 
dies betreffs der orientalischen Dualiſtenſekten möglich ift, läßt, ih für die entſprechende 
Härefie des abendländijchen Mittelalter außer der allgemeinen Übereinftimmung in Yebre 
und Srundjägen auch ein genetischer Zufammenbang mit den alten Manichäern bebaupten. 
Von den Zeiten Auguftins und Yeos d. Großen an, two manichäifche Gemeinden über 
Nordaftifa, Spanien, Gallien und Ntalien in beträchtlicher Zabl verbreitet waren, bis 
zum Anfang des 11. Jabrbunderts, wo das Cinjchreiten der weltlichen und der kirch— 
lichen Inquiſition gegen „manichätfche” Meter in frankreich, den Niederlanden und in 
Deutjchland anbebt, eritredt fi eine ununterbrochene Neibe von Spuren, die auf das 
frühzeitige VBordringen manichätich-dualiftiicher Häretifer von den Mittelmeerländern aus 
nad Norden zu bindeuten. Die Priscillianiftenfette Spaniens mag mitwirfende Beiträge 
zu der betreffenden Bewegung geliefert baben; ſie jedoch allein, oder auch nur baupt: 
jächlich als Verurſacherin derjelben anzufeben, ift fchon wegen ihrer immer nur bejchräntt 
gebliebenen Berbreitung und wegen des Verſchwindens ihres Namens aus der Gefchichte 
nad dem 6. Jabrbundert jchlechtbin unmöglich. Daß eigentlicher manichätjcher Dualismus 
ſchon im Yaufe des 4. Jahrhunderts bis ins nördlichere Gallien vorgedrungen ift, baben 
die Nachweife ©. Brandts über das Herrühren mehrerer dualiftifcher Interpolationen in 
Yactanzs Schriften (Inst. div. II, 8, 7; VII, 5; de opif. Dei 19, 8) von einem um 
380 in Trier lebenden manichäiſch gefinnten Yaten ziemlich wahrſcheinlich gemacht (Brandt, 

»0 Über die dualiftiihen Zufäge und die Haiferanreden bei Yactanz, Wien 1890; vgl. 
dazu Guft. Krüger in ThL83 desjelben Nabres, ©. 202). Für ein weites Verbreitet- 
jein manichätfcher Häretifer in talien und Gallien während des 6. und 7. Jahrhunderts 
zeugen Kundgebungen von PBäpiten wie Gelafius I, Gregor d. Gr.; vgl. den um das 
Nabr 700 entitandenen Lib. diurnus Rom. Pontificum VI (p. 26 ed. Roziere) und 

25 die von Giefeler (RG II, 1, 405) beigebrachten Zeugnifje für das Vorkommen der Sefte 
in Urkunden aus den nächitfolgenden Nabrbunderten. Auch das Selbitzeugnis der jeit 
Sec. IX firchlicherfeits verfolgten franzöfischen Keger, wonad ihre Lehre und Gemein: 
ſchaft von Mani berrübre, darf ſchwerlich als ganz wertlos betrachtet werden (vgl. Gie— 
jeler, ebd. 104). Andererjeits liegen gewichtige Zeugniffe dafür vor, daß das abend: 

30 ländifche Manidhäertum des MA.S in einem Zufammenbang mit den dualiftifchen Härefien 
des byzantiniſchen Neichs, alfo mit den Euchiten und Bogomilen gejtanden bat. Nach der 
Epiftel Everweins v. Steinfeld an St. Bernbard vom Jahre 1146 (f. o. die Litt.) hatten 
die damals am Niederrhein verbrannten Ketzer über ihre Herkunft ausgefagt: hanc hae- 

. resin usque ad haec tempora oceultatam fuisse a temporibus martyrum, et 
35 permansisse in Graecia et quibusdam aliis terris ete. Was diejer Zeuge über 

die Grundjäge und Einrichtungen der betr. Häretifer, die er ald Pauperes Christi be: 
zeichnet, im einzelnen berichtet, weiſt mit unmwiderfprechlicher Evidenz auf orientalifchen Ur: 
iprung bin; fo ihre Verwerfung der kirchlichen Abendmahlsfeier, ibre Erjegung der Waſſer— 
taufe durch eine Geiftestaufe doppelter Art, ihre Vermeidung des Fleiſchgenuſſes, ihr 

1 vielmaliges Baterunferbeten x. Von den neben den Namen Manichaei und Cathari 
(Reber, niederl. Ketters, ital. gazari) üblich gewordenen Bezeichnungen für die Sekte 
weiſen zwei befonders oft und viel gebrauchte auf die Balfanlande als Stammfig der: 
jelben bin: der Name Publicani oder Popelicani (= Paulieiani — wovon das nord- 
franzöftfche Piphles [Piphili) wohl auch nur eine Nebenforn ift) und die bejonders in 

15 Nordfrankreih und Flandern verbreitete Benennung Bulgari (franzöf. Bougres). Eben: 
dahin weiſt der als Bezeichnung für einen anſehnlichen Teil der Katbarerjelte vorfom: 
mende Name Druguria (oder entjtellt Dugrutia oder Dugunthia — von welden Miß— 
formen die erftere bei Bonacurfius, die andere bei Rainer Sacchont ſich findet); denn fo 
bieß ſchon im altrömischer Zeit eine tbracifche Landſchaft, die unter den byzantiniſchen 

so Kaiſern (in der Namenform Drugubitia) zum Exarchat Pbilippopel gehörte und mit 
dualiftiich-bäretiichen Bewohnern bejonders ſtark bevölkert war. Mas fonjt noch vor dem 
13. Jabrbundert an Gejamtnamen oder an Teilbezeichnungen für das abendländiiche Ka— 
tbarertum vorfommt, weiſt auf Oberitalien bin; fo der Geſamtname Patareni (Paterini), 
der von der Anhängerſchaft Arialds und Erlembalds um 1060, der ſog. Volksrotte, in 

55 Mailand und Umgebung frühzeitig auf die neumanichätfchen Ketzer, als Vertreter einer 
ähnlichen antiklerifalen Oppofition wie die Jener, übertragen wurde, und die Teilbenen: 
nungen Albanejen (nad der Stadt Alba in Piemont), Goncorrezaner (nad) Concorrezzo 
bei Monza) und Bagnolejer (nadı Bagnolo bei Brescia) — über welche unten noch näber 
zu bandeln fein wird. Erſt ettvas fpäteren Uriprungs find die ſüdfranzöſiſchen Lokal— 

50 benennungen, wie namentlich Albigenfer (nadı Albi in Yanguedoc), auch Tolofaten, Agen— 
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nenfer, Provencalen, und der den Angehörigen der Sekte in diefer Gegend mehrfach bei: 
gelegte Zunftname Tisserands oder Texerants (= textores, Weber). — Was fich 
aus dem fucceffiven Auftreten diejer Benennungen betreffs des Ausbreitungsprozejies der 
Härefie wahrſcheinlich machen läßt, ift jedenfalls ihr teilweifes Eingewandertjein aus dem 
griechiſch-ſlaviſchen Dften, two befonders jeit der Kommenendynaftie ein andauernder Ber: 5 
tolgungszuftand über beide dualiftiiche Sekten, die Euchiten mie die Bogomilen, berein- 
brach. Und zwar werden die von dort vertriebenen Flüchtlinge, als in apoftolifcher Armut 
und Niedrigfeit miffionierende Wanderapojtel (vgl. jenen bogomilifchen Nebennamen Fun- 
daitae) ihren Weg aus der Bulgarei über Bosnien und Dalmatien zunächit nad Ober: 
italien genommen und bier zum Teil fich niedergelafien, zum Teil ihre Wanderungen 10 
über die Alpen entweder nad Südfrankreich, oder auch rheinabwärts bis nach den Nieder: 
landen fortgejegt haben (vgl. Yombard, p. 85 ff., — wo übrigens der Einfluß diejer „apö- 
tres bulgares“ wohl etwas überfchäßt it). Empfängliben Boden für ihr Miffionieren 
fanden fie in allen diefen Gebieten. In der Yombardei hatte nicht bloß die patareniſche 
Bewegung ihnen vorgearbeitet, ſondern ſowohl bier, wie auch im jüdlichen und nördlichen 15 
Frankreich, ja bis nach Weſt- und Norddeutichland hinein, waren Überlebjel altmanichäi— 
ſcher Gemeinjchaften, nachdem fie jahrbundertelang eine verborgene Eriftenz geführt, ſchon 
um den Anfang des 11. Jahrhunderts an verfchiedenen Orten aus ihrem Dunfel bervor: 
getreten und hatten ſich in mehr oder minder lebbafter Oppofition gegen das ſtark ver: 
tweltlichte katholiſche Kirchentum erhoben. Der Zeugniffe über diefe früberen fporadifchen 20 
Vertreter des abendländiichen Katbarertums liegen jo viele vor, daß ſich aus ihnen eine 
ziemlich inbaltreiche, wenn auch manches Dunkle und Unklare umſchließende Vor geſchichte 
des eigentlichen, in Geſtalt größerer Gemeinschaften organifierten Neumanichätsmus des 
Weſtens fonftruieren läßt. 

Wir mweifen bier wenigſtens auf die Momente diefer abendländiſch-kathariſchen Wor: 25 
geſchichte in Kürze bin, für welche feine befonderen Artifel in der Enchklopädie vorgejeben 
find. Schon gegen das Jahr 1000 trat (nach Glaber Nadulf, Hist. II, 11) unweit 
Chalons in Weſtfrankreich ein gewiſſer Yeutard mit dem Verſuche einer Seftenftiftung 
auf, der in feiner teilweifen Verwerfung des Alten Teftaments, jeiner Verabſcheuung des 
Kreuzes: und Bilderfults und feiner jtürmifchen Geltendmachung der Virginitätspraris 30 
(mittels Verſtoßung jeiner Gattin) ſich als wahrſcheinlich von manichäiſchen Einflüfien 
berührt zu erfennen gab. Die 1022 zu Orleans entdedte Sekte des Chorherrn Stepban 
und des Scholaftifus Liſoy, von deren Vorfämpfern nicht weniger als 10 Kanoniker dieſer 
Stadt den ‚Feuertod zu erleiden hatten, vertrat und verbreitete gleichfalls (nach Glaber 
Radulf III, 8 und nad den Alten einer damaligen Synode in Urleans, bei Manſi 35 
XIX, 376) wejentlib manichäiſch-kathariſche Lehren und Grundſätze, wozu u. a. Verwer— 
fung der firchliden Taufe und Meſſe, dofetifche Yeugnung der jungfräulichen Geburt, 
jowie des Yeidens und Auferftebens Chriſti, Auflebnung gegen die katholiſche Heiligen: 
verehrung und die von der Kirche geforderten guten Werke, Verbot des Fleiſchgenuſſes 
als verunreinigend gebörten. Cine um eben diefe Zeit (1025) in den Bistümern Yüttich 10 
und Arras auftauhende Sefte, die fih auf einen aus Jtalien gelommenen Lehrer namens 
Gundulf zurückführte, ericheint als Belämpferin der Hindertaufe, Werächterin der Kirch: 
gebäude und des Kreuzes, Predigerin von apoftolifcher Armut, Gegnerin des Ebelebens u. T.f. 
Nur wenig ſpäter (1030) trat im Schloffe Monteforte bei Turin eine ketzeriſche Gemein: 
ſchaft ans Licht (unterfucht und vergebens zu befebren geſucht durch Erzbifchof Heribert 45 
von Mailand — vgl. Yandulf, Hist. Mediolan. bei Muratori, Ser. Ital. IV, 88 ff.), 
bei welcher der fanatifche Gegenjas gegen die katholiſch-kirchlichen LYebensordnungen einen 
befonders beftigen Charakter zeigte. Sie forderten gefchlechtliche Entbaltung auch feitens 
der Verbeirateten, gänzliche Vermeidung des Fleiſchgenuſſes, bejtändiges Gebet bei Tag 
und Nacht, Gemeinſamkeit alles irdischen Beſitzes. Yebensgefährlih erkrankte Mitglieder zo 
ihrer Sekte töteten fie, teil ein gewaltiamer Tod ihnen als der ficherfte Meg zur Selig: 
feit galt. Statt des PBapftes, deſſen Autorität fie verwarfen, bebaupteten fie der Aufficht 
und Seelenpflege eines anderen und bejjeren Oberbaupts, das fie täglich beſuche und 
ihnen den Trojt der Sündenvergebung bringe, unterjtellt zu fein; ob damit der hl. Geift 
(Baraflet) gemeint war oder (nad Ch. Schmidts und Döllingers Annabme) ein beimlich 55 
umberwanderndes menschliches Zeftenbaupt, bleibt ungewiß. Gleich den kirchlichen Sa: 
framenten jcheinen fie auch die Trinitätslebre vertvorfen, bezw. ibren fonfreten Sinn ver: 
flüchtigend umgedeutet zu baben. Als, nac jenem fruchtlojen Belehrungsverfuche des 
Erzbiſchofs, die jamt ihrem Worfteber Girardus verbafteten und nad Mailand gebrachten 
Seftenglieder dort im die Mitte zwiſchen ein aufgerichtetes Kreuz und einen brennenden co 
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Scheiterhaufen gejtellt wurden, wählten nur wenige das rettende Kreuz; Die meiſten 
fprangen mit vors Geficht gebaltenen Händen in die Flammen. — Sogar in Norbdeutic- 
land hatte bie und da ſektiereriſches Treiben ähnlicher Art um jene Zeit Eingang ge 
funden. In Goslar bat Kaifer Heinrich III. um Weihnachten 1052 „quosdam hae- 
reticos, inter alia pravi erroris dogmata — Manichaea secta — omnis esum 
animalis execrantes, in patibulis suspendi iussit“ (Hermann Gontr., Chron., MG. 
VII, 130). — Wenn in den bier berübrten Fällen durchweg Spuren manichäiſchen oder 
gnoſtiſch-dualiſtiſchen Einfluffes deutlich zu Tage treten, fo gilt das nicht gleichermaßen 
von einigen der erſten Hälfte des 12. Jahrhunderts angebörigen bäretifchen Erjcheinungen. 
Bei dem Niederländer Tanchelm (1115—1124) und dem Bretonen Eudo de Stella 
(e. 1148) nimmt die antiklerifale Oppofition den Charakter wilder Schwärmeret an, die 
beim erjteren verbunden mit gebeimen Unzuchtsgreueln, beim leßteren in Geftalt eines 
wahnwitzigen apofalyptifchen Enthufiasmus auftritt (ſ. d. A.Bd VS. 575). Mebr biblifch- 
ſpiritualiſtiſch geartet erſcheint die revolutionäre Agitation des Abälardiſten Peter von Bruis 

Geſt. auf dem Scheiterhaufen 1137 oder im folgenden Jahre; ſ. Döllinger I, 81) und 
die des Ex-Cluniacenſers Heinrich von Yaufanne (im Kerker geit. 1149; vgl. den betr. 
Art. Bd VII, ©. 606F.); desgleihen die der Häretifer von Sronttoimer (Diöcefe Cha: 
lons) und der, ähnlich wie fie, gegen Kindertaufe, Möncsgelübde und Ebe auftretenden 
Apostoliei in der Bretagne um 1145 und der gleichnamigen Sekte des Aquitaniers Pon- 
tius in Périgueux um diefelbe Zeit (vgl. Sachſſe, Art. „Apoftelbrüder“ : I, 701,55 ff., und 
bejonders Döllinger, Sektengeſch. I, 98 ff.). Das dualiſtiſch-kathariſche Element tritt bei 
diefen dem Zeitalter Bernhards v. Glairvaur angehörigen häretiſchen Erjcheinungen mehr 
zurüd (am meiften bei den Henricianern, |. Haud, 1. e.), feblt aber doch auch bei ihnen 
nicht ganz — fo daß eine die abendländifcheneumanichäifche Bervegung in umfafjender 

5 Vollftändigkeit darftellende Schilderung fie nicht unberüdfichtigt laffen darf. Für einen 
Zufammenbang aud Peters und Heinrichs mit der kathariſchen Partei fprechen immerbin 
doch einige der zeitgenöffishen Zeugen (außer Bernbard befonders Alberib und Petrus 
Venerabilis). Döllinger mag, wenn er geradezu eine Jdentität der petrobrufianifchen und 
der benricianifchen Richtung mit der Neumanichäerjefte behauptet (I, 96), zu weit geben; 
aber für ein wenigjtens lofales Zufammenfließen beider Nichtungen zu einer Einbeit (jo 
namentlich bei den bäretischen Webern oder Tirerands von Orl&ans) laſſen fich doch triftige 
Gründe geltend machen (vol. W. Möller, KO II, 378). 

Bernhards und feiner Freunde Bemühungen um Zurüddrängung der bäretifchen Be: 
twegung blieben erfolglos. Gerade in den nächſten Jahrzehnten nach der Bernbardifchen 

» Epoche ſieht man diefelbe einerfeits in Flandern, andererfeits in Weſt- und Südfranfreidh 
und in Oberitalien ſich zu großartiger Stärke entwideln, und nicht nur ihre dualiſtiſchen 
Lehren offen und rüdbaltslos befennen, jondern auch nad äußerem Zuſammenſchluß und 
einbeitlier Organifation ihrer Anhänger ftreben. Die flandrifchen Katbarer follen 1162 
von Erzbifhof Heinrich v. Neims öffentliche Anerkennung oder wenigftens Duldung ver: 
langt haben. In Südfranfreih wird 1167 ein großes kathariſches Konzil zu St. Felix 
de Garaman bei Touloufe gebalten, bei welchem fogar ein „Papſt“ der Ketzer auftritt, 
der einige Zeit vorher aus Konftantinopel gefommen und unter den Katbarern Yombar: 
diens und Piemonts tbätig gewejene Nifetas (alias Niquinta); von demjelben wurde auf 
der genannten Verfammlung mehreren kathariſchen Bijchöfen die Weihe in Geftalt des 

5 fog. Consolamentum, d. b. der Geiftestaufe mittels Handauflegung erteilt. Hier tritt 
alſo das Unternehmen der Errichtung einer kathariſchen Hterarchie gegenüber der katholiſch— 
firchlichen zu Tage; wie denn von Bifchöfen der Sekte als in verjchiedenen ſüdfranzöſiſchen 
Städten refidierend (z. B. in Touloufe, Garcafjonne, Albi) auch fpäter noch die Rede ift. 
Ebenfo hatten die überaus zahlreichen oberitalischen Ketzer jchon vor Niketas Ankunft einen 
Bifchof gehabt namens Marcus. Auch die mittel: und unteritalifchen Katbarergemeinden 
waren unter einige „Diöceſen“ verteilt; Namen von bifchöflichen Vorſtehern diefer Div: 
cefen begegnen bis tief ins 13. Jahrhundert hinein. Bosnien joll (nad einigen Angaben) 
der eigentliche Sit des Papa oder oberften Bijchofs der Sekte — des wahren vicarius 
Christi und successor Petri, wie diefe ihn nannte — geweſen fein. Ein Stellvertreter 
diefes Papſtes, der Biihöfe zu weihen und die Verbältniffe der Gemeinden zu ordnen 
batte, ſcheint namentlihb in Südfrankreich ftetig gewirkt zu haben. Zu den die Iofale 
Gemeindepflege wahrnehmenden Gliedern der fatbariichen Hierarchie gehören der Filius 
maior und Filius minor, die den einzelnen Bilchöfen beigegeben waren. Auch von 
kathariſchen Diafonen und Diakonifien ift gelegentlich die Rede. 

Die bei jenen früheren Vorgängern des abendländifchen Neumanichäismus noch wenig 
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entwidelte und an manchen Unklarheiten leidende Lehrüberlieferung der Sekte zeigt feit 
den legten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts einen zu ſyſtematiſcher Fülle und Nundung 
entfalteten Charakter entbebrt aber freilich einer durchgreifenden Einbeitlichkeit und Gleich: 
artigfeit. Sieht man von dem Yehrbegriff der flandriſchen Katharer ab, der nad den 
Mitteilungen Ekberts, des Bruders der Elifabeth v. Schönau (vgl. oben die Lit.) einiges 
Eigentümliche enthalten zu haben jcheint (befonders die Auffafiung der Menſchenſeelen 
als gefallener und durch die Gebete der Sekte zu erlöfender Engel, die Betrachtung des 
Beiſchlafs als der eigentlichen Urfünde, auch. eine ſtark doketiſche Vorftellung von Chrifti 
Perſon), aber nur unvollftändig befannt ift, fo find es bauptjächlid zwei Ausprägungen 
des kathariſchen Syſtems, die uns als wenigjtens eine zeitlang nebeneinander bejtebend 10 
entgegentreten. 

1. Einem Shroffen Dualismus buldigt von den drei oberitalienifchen Teilſekten 
(vgl. oben) die der Albanejer fowie von Frankreichs kathariſchen Gemeinden die ſüd— 
franzöfifhe Gruppe der Albigenjer. Die Gewinnung beider für die ftrengsdualiftiiche 
Lehrart joll — nachdem fie früher, gleich ihren übrigen abendländifchen Glaubensgenofien, 15 
nur relativ-dualiftiich gedacht und gelehrt — jener Keterpapit Niketas (Niquinta) bewirkt 
baben. Diefer babe ſchon vor feiner Ankunft aus dem Drient dort den milderen Dua— 
lismus der Bogomilen befämpft und mit dem ibm anbängenden Teil der Katharer, 
nämlich den Druguriern (um Pbilippopel; vgl. oben) der Annahme zweier urjprünglich 
verjchiedener göttlicher Prinzipien gebuldigt. Zu diefer Annahme babe er dann in Ober: 20 
italien die in und um Alba in Piemont angefiedelten Katharer befehrt, während die 
weiter oſtwärts baufenden beiden lombardifchen Gruppen bei ihrer dem Bogomilismus 
näber ftehenden Lehrweiſe beharrten. Zur Ausbreitung feines jtrengen Dualismus_ in 
Südfrankreich ſcheint hauptfächlich jenes von ihm geleitete Kegerfonzil von 1167 beige: 
tragen zu haben. (Bon diefer Erklärung vom Auseinandertreten des ftrengeren und des 25 
milderen Dualismus, die mir hauptſächlich im Anjchluß an Döllinger (I, 116F.) geben, 
weicht die früher von Ch. Schmidt [auch in PRE*, VII, 617] und ähnlich ſchon von 
Gieſeler [AG IL, 1, 552] verjuchte darin ab, daß nad ihr der Name Dugrutia (bei 
Bonacurfus) oder Dragometia [in den Berichten über die Synode von St. Felix de Ga- 
raman] nicht auf die biyzantinifche Provinz Druguria (oder Drugubitia), fondern auf die 0 
dalmatiſche Stadt Tragurium (jlav. Trogir, jpäter Trau) gedeutet wird. Danach wäre 
alfo der Urfig der von den Bogomilen diffentierenden jchroffen Dualiften ein mehr nad) 
Weiten zu gelegener, dem oberen Italien näber benachbarter geweſen.) — Das Unter: 
ſcheidende des jtreng dualiſtiſchen Katharismus beſtand hauptſächlich in folgenden Sägen: 

Die Geſamtheit der unſichtbaren und der ſichtbaren Dinge iſt von Ewigkeit ber 35 
zwifchen dem Gott des Lichts und dem Fürjten dieſer Welt jo verteilt, daß jener über 
die unfichtbaren, dieſer über die fichtbaren gebietet. Yucifer, der Sohn des Fürſten oder 
Gottes dieſer Welt, hat von den Geſchöpfen des Lichtgottes, den Engeln, einen Teil in 
feine niedere Welt berabgelodt; um die Wiederbefreiung der „verlorenen Schafe vom Haufe 
Israel“, denen die flerfchlich lebenden (d. b. durch Begattung ſich fortpflanzenden) Ge: 10 
ſchöpfe des Gottes der Welt äußerlich ähnlich ſehen und beigemifcht find, handelt es ſich 
bei dem Werke der Erlöfung. Der Gott der Welt, deſſen Werkzeug Mofe war, bat in 
den Zeiten des alten Bundes durch fein Geſetz dieſes Erlöſungswerk nad Kräften zu 
bindern gefucht. Aber nachdem dort ſchon, wie der Pſalter und die Propheten zeigen, 
auch jeitens des guten Gottes wohltbätige Einwirkung auf die Menfchen geübt worden, 45 
bringt im neuen Bunde Chriſtus, das vollkommenſte himmlische Geſchöpf und der oberite 
der guten Engel, das Erlöjungswerk zur Durchführung, indem er durch das Obr der 
Jungfrau Maria in die Welt eingebt, in ätherijchem Yeibe die Wahrheit verlündigt, 
wunderbare Werke — die aber durchweg geiftig zu deuten find — vollbringt, und jchließlich 
nad fcheinbarem Yeiden in die unfichtbare Himmelswelt zurückkehrt. Die doketiſche Be— 0 
trachtungsweiſe dehnten dieſe abjoluten Dualiften jogar auf die Perfonen von Jeſu nächiter 
Umgebung aus! Maria galt ihnen als ein bimmlijcher Geift, der nur in Geftalt eines 
Weibes erſchienen ei; ne ihr Gatte Joſeph und ihr „Sohn“, der Evangelift Johannes, 
waren nicht wirkliche Menjchen, fondern in jcheinbaren irdifchen Yeibern verbüllte Engel. 
Von Johannes dem Täufer dagegen lebrten fie, er mit feiner Waflertaufe ſei das Haupt: 55 
werfjeug geweſen, twodurd der Fürſt dieſer Welt dem Erlöfer feindlich entgegenwirfte. 
Durch Jeſu Geijtestaufe, Das Consolamentum, welches die Lehrer der reinen Wabrbeit 
durch ihre Handauflegung vermitteln, wird die Nettung derer, die diefe Wahrheit an: 
nehmen, vollbracht. Der Weg zur Rückkehr der verirrten Seelen in die himmlische Heimat 
führt nottvendig durch die kathariſche Kirche. Da nun viele Seelen, teils vor Chriſto, 6 
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teils ſeit dieſem, geitorben find, obne etwas von diefer allein wahren Kirche zu willen, 
jo wurde eine Wanderung der Seelen dur verfjchiedene Menſchen- ja Tierleiber an— 
genommen, die erit mit der Aufnabme in die Sefte zum Ziele fommt. Nicht für alle 
Menſchen bat alfo der Tod die gleiche Bedeutung; für die Glieder der fatbarifchen Ge- 
meinjchaft ift er der Eingang zur Seligfeit des Hımmels, für die übrigen aber der Ein: 
tritt in einen neuen Körper, um die unvollendete Buße fortzufegen. Angelangt im Himmel, 
nehmen die Seelen ihre Yichtförper wieder an und erlangen die verlorene Reinbeit wieder. — 
Abfolute UÜbereinjtimmung betreffs aller Einzelbeiten diefes Lehrgebäudes fand bei den 
verſchiedenen Zeugen nicht jtatt. Teils die dualiftiiche Grundlegung, teils der doketiſche 
Auf: und Ausbau des Syſtems vartieren je nach den befonderen Tendenzen der Zeugen. 
Daß das Yichtreich des guten Gottes und die Welt des Böfen einander von Emigfeit 
feindfelig entgegengeftanden, jcheint nicht allgemeine Annabme aller abfoluten Dualiften 
geweſen zu fein, da (nad Rainer Sacchoni) erſt im 13. Jabrbundert ein gewiſſer Jo— 
bannes de Yugio zu Bergamo die ewige Koerijtenz beider Prinzipien mit aller Beitimmt: 
beit gelehrt haben foll(Döl. 1,1737). Auch gab es neben den Vertretern des dofetifchen 
Gedankens in feiner vollen Konſequenz ſolche, die nur Chrifto, nicht auch der Maria eine 
bloß jcheinbare Menfchennatur beilegten. (Vgl. überhaupt die ausführliche Überficht über 
das jtreng dualiftiiche Syſtem bei Döll. I, 132— 157.) 

2. Gemildert, ähnlich wie im bogomilifchen Syſtem, tritt der Dualismus bei der 
italiſchen Sekte der Concorrezaner auf, von der auch die Lehre ihrer Nachbarn, der 
Bagnolefen, jid nicht weit entfernt. Sie jtellen an die Spitze ibres Syſtems den 
höchſten Schöpfergott, der außer der Geifterwelt auch die Materie erjchaffen, aber die 
Ordnung der leßteren feinem älteren Sobne Yucifer (dem Demiurg der Gnoftifer und 
Zatanael der Bogomilen) überlaffen bat. Diefer urfprünglich gute, aber aus Stolz ge 
fallene Geift ift der Gott des Alten Teftaments, welches feinem ganzen Inhalt nach zu 
veriverfen ijt; die Propheten find nur Diener des böfen Gottes geweſen, um die Men- 
ſchen zu täufchen. Auch betreffs der Erfchaffung der Menſchen wird bier abweichend von 
den Albanejen und Albigenjern gelehrt: der Böfe babe die Yeiber des erften Menjchen- 
paares gebildet, Gott aber die Seelen in fie binein erfchaffen, und von den Seelen Adams 
und Evas jtammen die aller ihrer Nachfommen ab. Alſo traduzianische Seelenuriprungs- 
lehre — im Gegenfag zur präeriftenzianifchen jener abjoluten Dualiften! Und ebendarum 
auch nicht Annahme einer Seelenwanderungsdoltrin, und teilweife andere Geftaltung der 
Lehre vom Tod und vom Eingang der Menfchen in die Ewigkeit. Einer mehr oder 
weniger doketiſchen Ghriftologie buldigten von dieſen milderen Dualiften wenigſtens die 
Bagnolejen, während die Goncorrezaner ihrer Mebrbeit nach ſowohl der Mutter Jeſu wie 
diejem jelbjt eine wahre Menjchennatur beilegten. Betreffs des Verbältnifjes von Vater, 
Sohn und Geiſt zueinander fcheinen die meiften — ſowohl Concorrezaner wie Bagno- 
lefen — äbnliche monarchianiſche (jabellianische) Vorſtellungen wie die Bogomilen gebegt, 
einige aber mehr arianiſch darüber gedacht zu baben (ſ. überhaupt Döll., 157—172). 

Größere Übereinstimmung als betreffs diefer theologiſchen Lehr: und Schulfragen 
berrjcht auf dem Gebiete der Kultusbräuche und Sitten, die überhaupt das Grund— 
legende und direkt Beftimmende für die Yebensordnung der Sekte bildeten. Tief griff 
ihr Begriff vom Weſen der Sünde, als des Zugs zur Materie bin, in ihr ganzes Leben 
ein. Als Todfünden galten ihnen: Beſitz irdifchen Guts, Umgang mit MWeltmenfcen, 

5 Yüge, Krieg, Töten von Tieren (mit Ausnabme der fchlangenartigen Kriechtiere), Genuß 
von animalischen Speifen, mit Ausnabme von Fiſchen; dieſe legteren waren zu efjen ge: 
Stattet, weil fie angeblich nicht, gleich den übrigen Tieren, ex coitu entjtünden. Denn 
als größte aller Sünden galt die geichlechtliche Verbindung ſowohl in als außerbalb der 
Ehe; den Bolltonmenen der kathariſchen Gemeinſchaft war leßtere daher abjolut verboten, 
den übrigen einjtweilen noch gejtatte. Den Eintritt in den Vollfommenbeitsitand ver: 
mittelte nicht irgendwelche Waſſertaufe nach Art der fatbolifchen, fondern die durch Hand- 
auflegung feitens der Vollkommenen bewirkte Geiftestaufe, Consolamentum genannt, 
weil durch fie dem Empfänger der Tröſter zugefellt werde (welcden Baraklet die gemäßig: 
teren Dualiften für Gott den bl. Geift, die abjoluten für einen der himmliſchen Schuß: 
engel, die den Menjchenjeelen vor deren Fall beigegeben waren, erflärten). Nach Empfang 
diefer Geiftestaufe gebört das Mitglied der Sekte zum Stande der wahrhaft Reinen (Ca- 
thari im eigentlichen Sinne), der Perfeeti, oder — tie fie beim franzöfifchen Teil der 
Sekte hießen — der Bons hommes. Nur dieje Volltommenen durften den übrigen 
Seftengliedern oder „Gläubigen“ (Credentes) das Consolamentum erteilen und über: 
baupt die kultiſchen Gebräuche verwalten; fie waren zu ftrengfter Vermeidung jeder Art 
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von Todfünde, vor allem der Geſchlechtsgemeinſchaft verpflichtet, mußten bei ihren Wan- 
derungen ftets zu Zweien fein, alfo einen Socius bei ſich baben, der übrigens aud ein 
bloger Gläubiger jein durfte. Auch zu nicht einfamem, jondern jtets gemeinfamem Brot: 
jegnen (vgl. u.) und Eſſen waren fie aufs ftrengite verpflichtet — weshalb in Einzelbaft 
gefangen Gebaltene nicht jelten jede Nabrung verweigert und ſich zu Tode gebungert haben 
-jollen. Die Strenge der durd das Consolamentum übernommenen Verpflichtungen 
war überhaupt eine derartige, daß auch nur Eine Übertretung derjelben als den Verluft 
der Seligfeit nach fich ziebend galt; daher einerfeits die Gläubigen den Empfang jenes 
Saframents möglichſt lange binausjchoben (indem fie durch einen Vertrag, die fog. Con- 
venenza, ſich für den Fall gefährlicher Erkrankung zu feinem Empfange verpflichteten), 
andererjeite mance Perfeeti durch freiwillige Übernahme des Tods fid gegen Todfünden 
und Seligkeitsverluft gefichert baben jollen. Dieje jog. Endura, welche meift als Hungertod 
vollzogen wurde und insbejondere an gefährlich erfranften und deshalb mit dem Gonfo- 
lament verjebenen Kindern vollftredt worden fein joll, jeheint eine aus Oberitalien (two 
jene Sefte von Monteforte ſchon um 1030 fie ausübte) in Südfrankreich eingetwanderte 
Eitte geweſen zu fein, die außerbalb des Gebiets der albigenfischen Katbarer feine Aus: 
breitung erlangte (vgl. Ch. Molinier, L’Endura, coutume religieuse des derniers 
sectaires Albigeois, Bordeaur 1881, fowie K. Müller, TbY3 1890, 356). — Bon der 
Gliederung der fatbarifchen Hierardie und deren Beamten iſt jchon oben die Nede ge 
weſen. Als bejondere Kultusakte und Geremonien der Sekte mögen bier noch erwähnt 
werden: die Beichränfung des Nechts zum Beten des Baterunfers auf die Perfeecti, die 
daber von den Credentes nur um ihre Fürbitte angegangen wurden; die Verrichtung 
von Gebeten für ſolche verjtorbene Gläubige, die das Gonfolament noch nicht erlangt 
batten (und daber noch das Überwandern in andere Leiber fortfegen mußten); die Brot: 
jegnung durd Gebet der Perfeceti — welchem Akte man eine äbnliche bejondere Kraft- 
wirkung zufchrieb, wie die Katholiken ihrer Weibmwaflerbeiprengung (weshalb man in Ver— 
folgungszeiten oder bei plöglicher Todesgefahr womöglich gefegnetes Brot zu erlangen 
fuchte, ja dasjelbe wohl gar als vermeinten Erſatz für das Gonfolament genoß); das 
Brotbredben oder apparellamentum, ein allmonatlid; wiederkehrender, der katholiſchen 
Beichte verwandter feierlicher Akt, wobei ein öffentliches Sündenbefenntnis abgelegt und 
die dasfelbe entgegennehmenden Vollkommenen jeitens der Gläubigen durch Kniebeugung 
(melioramentum, adoratio) geehrt wurden; ferner beim Vollzug des Conſola— 
mentunt teilweife ähnliche Riten wie bei dem entjprechenden bogomilischen Sakrament 
(Auflegung nicht bloß der Hände, fondern aud des Evangelienbuds aufs Haupt des 
Empfängers; Yeltion des Eingangs des Jobannesevangeliums; Erteilung des Friedens: : 
fufjes an den Geweihten, bezw. bei Aufnahme von rauen die Berührung von deren 
Ellbogen oder Schulter). Ber Empfang des Gonfolaments pflegten befonders Kranke ibr 
Vermögen ganz, oder wenigſtens teilweife, den Perfeeti zu ſchenken, da dieſe, als ausichlichlich 
der Gemeindepflege Obliegende, von der Sorge für ihren Yebensunterbalt entbunden waren. 

Wie aus dem Bisberigen erbellt, find einerfeits Oberitalien, andererfeits Südfranf: 
reich zu Hauptichauplägen für das Wirken der abendländifchen Katbarer getvorden. Im 
eriteren Gebiete bat ſich die Sekte, obſchon heftig verfolgt durch die weltlichen Machthaber 
(befonders Kaiſer Friedrich II.) und durch die päpitlihe Inquiſition feit Gregor IX., 
während des ganzen 13. Jabrbunderts in anſehnlicher Stärke bebauptet. In Städten 
wie Mailand, Brescia, Viterbo, Ferrara, Florenz zäblten ibre Anbänger nad vielen : 
Hunderten, ja Taufenden. Das wegen feiner Wobltbätigfeit und Frömmigkeit in weiten 
Kreiſen angejebene und beliebte fatbarische Seftenbaupt von Ferrara, Armanno Punzilovo, 
wäre, zumal ſich nach feinem Tode (1269) Wunder an feinem Grabe zutrugen, beinabe 
unter die Heiligen der römischen Kirche aufgenommen worden; erjt unter Bapft Bonifaz VIII. 
(1301) fam es an den Tag, daß er ein beimlicher Katharer geweſen. Florenz joll um 
das Jahr 1228 fait zu einem Drittel feiner Einwohnerſchaft kathariſch geweſen fein. Ein 
Biſchof Philipp Paternon wirkte dort längere Zeit an der Spite der Sekte. Daß jogar 
Dante zu derjelben gebört und feine Divina Commedia als ein allegoriiches Schmäb- 
gedicht gegen die katholiſche Kirche verfaßt babe, ift zwar eine leere Phantaſie (vorgetragen 
von dem franzöfiichen Katholiken Arour in einigen Schriften, befonders in „Dante h&- 
retique, r&volutionaire et socialiste“, Paris 1854); doch gab es noch im Zeitalter 
Dantes, und darüber hinaus, ſowohl in Florenz wie anderwärts in Mittel- und Ober: 
italien fatharifche oder (tie fie dort gewöhnlicher heißen) patarenifche Ketzer. Erſt bis 
gegen Ende des 14. Jahrhunderts batte bier die Inquifition ibr Vertilgungswerf an der 
Sekte ganz vollfübrt. 
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Zu den großartigften Dimenfionen entwidelte ſich ſeit dem letzten Wiertel des 
12. Jahrhunderts das Keberiveien in Südfrankreih. Elf Jahre nad jenem Konzil zu 
St. Felix verfuchte der vom Grafen Naimund V. von Touloufe geladene päpftliche Legat, 
Kardinal Petrus a S. Chryſogono, die Führer der dortigen Häretifer durch ein Religions: 
gefpräh in Touloufe (1178) zum katholiſchen Glauben zurüdzuführen, richtete aber weni 
oder nichts aus; weder Predigten der ihn begleitenden Mönde und Prälaten, I 
Drobungen und Urteilsfprüce konnten das in jhmwärmerifcher Verehrung an den Bons 
hommes bhängende Bolt abmwendig maden. In Gemäßbeit des mider die Kleber 
gefürchteten Erlaffes des dritten ökumeniſchen Yateranfonzils (1179) ſandte Aleran: 

ı0 der III. den Kardinal Heinrich, früheren Abt von Clairvaur, an der Spige eines 
Kreuzbeeres nad Languodoe, wo damals Vicegraf Roger von Bezier (geft. 1194) 
als Beicbüger der kathariſchen Bewegung auftrat. Aber auch diefer erſte Ketzerkreuz— 
zug (1181f.) richtete nichts aus. Man eroberte ein paar feite Plätze, brachte einige 
Bons hommes zum Abfall, tötete mehrere andere — aber die Keßerei blieb nach wie 
vor übermächtig. Der politifhe und kirchliche Zuſtand des Landes, die fittliche Kor: 
ruption des fatholifchen Stlerus, die freieren Sitten und der höhere Bildungsgrad der 
Provengalen — alles vereinigte fih dazu, die Sekte zu erfolgreihem Widerjtand gegen 
die Unterdrüdungsverfuche aufzumuntern. Zu Anfang des 13. Jahrhunderts gebörten 
faft jämtliche Fürften und Barone des Südens zu den Gläubigen. In Sclöffern und 

» in Städten hielten die Bons hommes öffentlih ihre ſtark bejuchten Verſammlungen; 
in vielen hatten fie Betbäufer und Schulen für Anaben und Mädchen. Die katholiſche 
Kirche war zum Geſpötte geivorden; fie war berabgejunfen zu einer nur noch geduldeten, 
überall mit Verachtung behandelten Anſtalt. — Bald nad Innocenz' III. Stublbeftei: 
gung begann jener von Rom aus mit eiferner Konfequenz betriebene Kampf auf Leben 

35 und Tod wider die Härefie, dem dieſe troß tapferjter Gegenwehr ſchließlich erliegen 
mußte. Legaten mit unbejchränktefter Vollmacht wurden in das Land entfandt, die an- 
fänglich mit Drohungen und harten Strafmaßregeln zu Werke gingen, dann eine Zeit lang 
(12068), folange Bifhof Didacus v. Osma und fein Subprior Dominikus Togl. IV, 
770, saff.] beim Ketzerbekehrungswerke mitwirkten, nah Grundjägen apoftolifher Milde 

% bandelten, zulegt aber zum gewaltjamen Unterbrüdungsverfabren mit verdboppelter Härte 
zurüdfehrten. Die Ermordung des Legaten Peter von Gaftelnau (1208) wurde dem 
die Häretiker beſchützenden Grafen Raimund VI. von Touloufe Schuld gegeben und da: 
ber auf Befehl des Papftes abermals ein Kreuzheer ausgerüftet und der Führung des 
fanatifchen Abts Arnold v. Citeaur unterjtellt. Nachdem ein von Raimund unter demü- 

5 tigenden Bedingungen mit der anrüdenden Feindesmacht abgejchloffener Separatfriede die 
Widerſtandskraft der Häretifer in erbeblihem Maße geſchwächt hatte, fiel Arnold über 
das Gebiet des treu und feit zu den leßteren ſtehenden Bicegrafen Raimund Roger II. 
von Beziers ber und richtete fürchterliche Vertvüftungen bier an. Über fein Verfahren 
bei der Erftürmung der tapfer verteidigten Stadt Bezierö berichtete er (inter epp. 

40 Innoc. III., 1. XII, ep. 108) trumpbierend an den Papſt: „Nostri non parcentes 
ordini, sexui vel aetati, fere viginti milia hominum (?) in ore gladii pere- 
merunt: factaque hostium strage permaxima, spoliata est tota civitas et 
succensa, ultione divina in eam mirabiliter saeviente.“ Unter ähnlichen Greueln 
twurde Garcafjone vertwüftet und überhaupt das ganze Yand erobert, das dem Hauptfeld- 

45 bern des Kreuzbeeres, dem Grafen Simon von Montfort, ald Lohn für feine tapfere 
Fübrung zugefprochen wurde. Seit 1211 wendete diefer fih dann auch gegen Raimund 
von Toulouje; vergebens hoffte diefer vom Papſte, dem er fich früher — in die 
Arme geworfen hatte, Schutz und Rettung. Auch ſein ganzes Gebiet fiel dem gierigen 
Räuber Montfort in die Hände und wurde durch Beſchlüſſe eines Konzils zu Montpellier 

so und der noch im nämlichen Jahre gehaltenen vierten Lateranſynode (1215) ihm förmlich 
als Beſitz zugeiprochen. Eine günftige Wendung für die Sache der Albigenjer führte der 1218 
erfolgte Tod Simons von Montfort herbei. Raimund VI. jtritt während feiner leßten 
Jahre mit wachjendem Glüd gegen deſſen Sohn und Nachfolger Amalarich; ja der 1222 
auf jenen gefolgte Raimund VII. entriß diefem Gegner fein ganzes väterliches Erbe 

65 wieder. Aber die päpftliche Politik hielt auch unter dem fanften Honortus III. (feit 
1216) unausgefegt auf jeiten der Katholischen Gegner der fegerfreundlichen toloſaniſchen 
Grafen. Auf diefes Papfts Betrieb führte Louis VIII. von Frankreich ein neues Kreuz: 
heer gegen die Albigenfer, und eroberte, bevor er gegen Ende 1226 ſtarb, wenigſtens 
einen Teil der Grafſchaft. Nach weiteren drei Jahren blutiger Kämpfe fete endlich der 

co Friedensihluß von Touloufe 1229 dem 20 jährigen Neligionskriege ein Ziel. Schlimmer 
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für die fatbarifche Sache als die Abtretung eines beträchtliben Teils der Grafſchaft an 
die franzöfische Krone jeitens Naimunds VII. waren die diefem auch ſonſt noch auf: 
erlegten demütigenden Bedingungen. Es gehörte dazu vor allem die Genehmigung eines 
jtebenden \nquifitionsinftituts, das laut Beichlug des Tolofaner Konzils von 1229 (j. 
die 45 Capp. desjelben bei Manſi XXIII, 1927.) zunädit den Bijchöfen der Gegend 
unterftellt, jpäter aber durch Gregor IX. (1232) in ein von Dominifanern zu leiten: 
des päpitliches Jnjtitut umgewandelt wurde. Naimund VII. mußte jelbjt eine Reihe 
von Gejegen zur Förderung dieſer Anftalt erlafjen (Manfi XXIII, 265) und zu 
dem blutigen Werke der Ausrottung feiner früberen Schüglinge mitwirken. Der Neft 
der in friegerifcher Erbebung fich ibm Widerfegenden flüchtete Schließlich in das auf bobem 
Felſen gelegene feite Schloß Montſégur, nach deſſen Erjtürmung durch Raimunds Truppen 
nicht weniger als 200 Wolltommene den Feuertod erleiden mußten. — Selbſt nad diejer 
legten kriegeriſchen Kataſtrophe börte die Sefte der Albigenjer nicht auf. Eine lange 
Reihe von actus fidei, bis gegen Mitte des 14. Jahrhunderts fich fortziebend, beweilt, 
wie bartnädig fie den zu ihrem Untergang verjchworenen Mächten wideritand (j. bei. den 
Liber sententiarum Inquisitionis tolosanae aus den Jahren 1307-1323, binter 
Phil. v. Yimbord, Hist. Inquis., Amjterdam 1692; aud Füßlin I, 417, jowie Douais 
a. a. O.). — Später findet man in Südfranfreih zwar nod Waldenjer in ziemlicher 
BZabl, aber feine Hatharer mehr. Als legte Überrejte dieſer legteren baben wohl die 
Cagots der Pyrenäen zu gelten, die durch rote Kreuze gefennzeicdnet und von ihren 
fatboliichen Nachbarn als eine Art von Partas mit Abjcheu gemieden, an die aus 
Schrecken befebrten Credentes jener Nreuzzugsepoce erinnern. Nocd während des 
vorigen Jahrhunderts jollen diejelben jich Christaas genannt und als Nadytommen der 
einstigen Anbänger des Naimund von Touloufe bezeichnet baben (ſ. außer Gh. Schmidt 
[II, Anm. 14) bei. Yombard p. 108 u. 285f.). 

Ungefähr jo lange wie in Südfrankreich jcheint das Katharertum im nördlichen 
Spanien ſich gebalten zu baben. — Schon etwas früber find die nordfranzöfiichen, flan- 
driichen und rbeinländijchen Katharer den Streichen der Inquiſition erlegen. In Nord: 
franfreih und Flandern wütete unter Gregor IX. mit bejonderer Graujamfeit der domi— 
nifanijche Inquiſitor Nobert, dem man, weil er felbjt 20 Jahre lang Mitglied der fatba= : 
rifchen Kirche gewweien, den Beinamen „der Bulgare”“ (le Bougre) erteilte. Er ſoll einit, 
furz vor Pfingften des Jahres 1239, 183 Häretifer auf einmal dem Feuertode über: 
liefert haben, zog ſich übrigens zulegt (wie Matth. Paris berichtet) das Mißfallen jeines 
päpſtlichen Gönners zu und wurde zu ewiger Kerferbaft verurteilt, in der er jtarb (vgl. 
außer Friedrichs ſ. o. d. Yitt.] C. H. Sasfins, Robert le Bougre and the beginning :; 
of the inquisition in Northern France, im Americ. Hist. Rev. 1902, 631 ff.). 
Über den deutſchen Zeit: und Schidjalsgenofjen (aber wohl nicht dominikaniſchen Ordens: 
genojjen) diefes Robert, den Kegermeifter Konrad von Marburg (geft. 1233) bandelt ein: 
gebend der Artikel von Benratb X, 747—751. Zu den Opfern, die fein fanatifches 
Müten binraffte, ſcheinen neben dualiftiich-fatbarifchen auch waldenſiſche Häretiker gehört 
zu baben. Eigentlide Katbarer oder Neumanichäer dürften in Deutichland während des 
13. Jahrhunderts überhaupt nur ganz ſporadiſch Gegenjtand inquifitoriicher Belangung 
geworden jein; die freibeitliebenden friefiichen Stedinger find ficher ganz ungerechtfertigter: 
weile als „albigenfifche” Ketzer angeklagt und verfolgt tworden. Und von den Straf: 
masregeln der ſeit der Epoche der Avignonenjer Päpfte (Clemens VI, Urban V., re: 4; 
gor XI.) auch für die deutjchen Yande organifierten päpftlichen Inquiſition find weſent— 
lich nur Waldenfer und dieſen nächjtvervandte Häretiker, nicht mehr Vertreter dualiſtiſch— 
fatbarifcher Lehren betroffen worden (vgl. H. Haupt, Waldenfertum u. Inquifition: DZWO. 
I, 1889). 

Am längjten bat der Neumanichäismus als kirchlich organifierte Gemeinſchaft fich z 
auf der Balkanbalbinfel behauptet, und zwar in Bulgarien als Bogomilismus bis in die 
zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts, ja in Geftalt einzelner Eleinerer Gemeinden bis in 
die neuere Zeit hinein, in Bosnien aber als jtreng dualiſtiſch Lehrende, den Albanejen 
Oberitaliens mebr oder weniger gleich geartete Sekte. Dieje bosnifchen Katharer oder 
Paterini (tie jie in den betr. abendländifchen Quellen fonftant genannt werden) wurden 5, 
jeit der Zeit Innoncenz' III. und Sonorius’ III. von Ungarn aus durch wiederholte 
Kreuzzüge, durch ftrenge Gewaltmaßregeln, welche die Erzbiſchöfe von Colocza und die 
ungariſchen Könige wetteifernd über fie verbängten, ſowie durch Die zum Teil milder ge: 
arteten Bemühungen franzisfanischer Miffionare zu unterdrüden verſucht. Sie behaupteten 
jih aber bis in das 15. Jahrhundert binein faſt als die ftärfjte kirchliche Gemeinſchaft 
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des Yandes und hatten an mebreren der bosniſchen Bane, namentlid an dem 1376 zum 
König gefrönten Stepban Tvartko, Fräftige Beichüger. Sie ftanden unter mebreren 
Biſchöfen als geiftlichen Oberbäuptern ; vier diefer bosniſchen Biſchöfe follen 1433 beim 
Basler Konzil erjchienen, aber wegen ihres Keitbaltens an der „pateriniſchen“ Lehre von 
den Konzilsvätern zurückgewieſen worden fein. Der unaufbaltjame Niedergang der Sekte 
begann mit dem Übertritte des ihr angebörigen, aber ſchon ein Jabr nad feiner Thron: 
bejteigung (1444) ihr untreu gewordenen König Stephan Thomaſch zum Katbolicismus. 
Nachdem ſchon diefer Herricher mit einem Werbot des Kircbenbaus und mit anderen Be 
jchränfungen gegen fie vorgegangen war, erließ jein Nachfolger Stepban Thomaſchewich 

10 1459 ein Edikt von barbarifcher Härte, das ihnen nur die Wahl zwifchen Uebertritt zum 
Katbolicismus und ziwifchen Auswanderung ließ. An 40000 paterinischen Bosniafen 
jollen damals nad der Herzegowina übergewandert fein. Seit der Eroberung des Yandes 
durch die Türken (1463) verjchwindet die bosnifche Katharerſekte äußerlib aus der Ge- 
ſchichte. Die Mebrzabl der bis dabin ihr anbängig Gebliebenen dürfte fih unter den 
demnächſt mafjenbaft zum Islam abgefallenen Yandbewobnern befunden baben; doch will 
man Spuren einer verborgenen Fortexiſtenz der Sekte noch während der letzten Jahr— 
zebnte des 19. Jabrbunderts wahrgenommen baben (Jireced, 1. ec. ©. 367ff.; Döllinger 
I, 242—252). Bödler. 

or 
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Neumann, Caſpar, geſt. 1715. — AdB 23, 532ff. — Koch, Kirchenlied 5, 456ff.; 
20 Fiſcher, Kirchenlieder-Lexikon, S. 459 ff.: Bed, d. rel. Volkslitt. d. ev. Kirche Deutſchlands, 

S. 250ff.; Große, Die alt. Tröſter, Hermannsb. 1909, S. 528ff. — Bon ält. Arbeiten: 
Acta erudit. (deutich) Bd 33, 728. mit Nachtrag ©. 943 ff., ein Lebensabrik mit Angabe der 
Werte N.s. — Jocher, Gel.⸗Lex. 1751, 3, Sp. 881. 

Caſpar Neumann wurde am 14. September 1648 in Breslau als der Sohn eines 
25 Natsiteuereinnehmers geboren. Nach dem früben Tode des Waters für den Apotbefer: 

beruf beftimmt, wurde er von der Mutter in Erfüllung des dem Gatten gegebenen Ver: 
jprecbens den gelehrten Studien zugeführt. Bon 1667 an widmete er fih in Jena 
unter Mufäus und Gerbard (d. jüng.) der Theologie und Philoſophie und habilitierte 
fib 1670 als magister legens. Gr las unter großem Beifall über Politik, Nbetorif 

und Homiletif, Von Herzog Ernſt dem Frommen wurde er 1673 als Neifebegleiter 
für den Erbprinzen Chriftian erwäblt. Als folcher lernte er das weſtliche Deutjchland, 
die Schweiz, Eüdfranfreib und Uberitalien fennen. Auf die ibm übertragene Hof: 
predigerftelle in Altenburg verzichtete er nach furzer Zeit, um (1678) einem Nufe an die 
Maria Magdalenatirche feiner VBaterftadt zu folgen; 1689 wurde ibm das Pfarramt an 

35 diefer Kirche verlieben. Als er eine Berufung als Superintendent nad Lüneburg aus: 
ihlug, wurde er (1697) zum Pfarrer an St. Elifabethb in Breslau befördert. Damit 
überfam er zugleid die Inſpektion über füntliche Kirchen und Schulen der Stadt und 
die erfte Profeffur an den beiden ftädtifhen Gymnaſien. In diefer Stellung wirkte 
Neumann im Segen bis zu feinem Tode am 27. Januar 1715. 

40 Neumann, der in Jena Baco und Descartes jtudiert hatte, verfügte über ein reiches 
Wiſſen nach dem Mafe feiner Zeit; er bat fich befonders auf dem Gebiete der Staats: 
wiſſenſchaft einen Namen gemacht. Bei der Errichtung der Berliner Akademie der Wiſſen— 
ſchaften wurde er von Yeibnig in erfter Yinie als Mitglied vorgeſchlagen. Yeibnit war auf 
N. aufmerkiam geworden durch feine Denkfchrift: Reflexiones über Yeben und Tod bei 
denen in Breslau Gebornen und Geftorbnen (1689), in der N. mit willenfchaftlicher 
Schärfe über die Zahlenverbältniffe der jährlichen Geburten und Todesfälle Beobad- 
tungen anftellte Er beichäftigte fich auch mit meteorologifchen Studien. Wir befiten 
von N. einige theologiſche Arbeiten gelehrter Art, die wohl nicht mit Unrecht der Wer: 
geflenbeit anbeimgefallen find; ſie bewegen ſich auf dem Gebiete der bebräifhen Gram— 
matif und Lexikographie. Dem Pietismus abbold und im Kampfe gegen ibn auf Löſchers 
Seite jtebend ift Neumann doch von tiefer Herzensfrömmigfeit, der man es abfühlt, daf 
fie vom Geifte Speners berührt worden tft. Es ijt etwas Nubiges, Mildes, Abgeklärtes 
an dem Manne, der um deswillen von der Achtung und Liebe der Gemeindeglieder in 
Altenburg und dann in Breslau getragen war. Man ſchätzte ibn vor allem wegen 

55 feiner Predigten; fie zeichnen ſich aus dur gründliche Tertunterfuchung, wohlthuend 
natürliche, reine Sprache, kurzen Ausdrud, trefflih gewählte Bilder. In feiner Grab: 
jchrift wird er überjchwenglid als Chrysostomus Vratislaviensis gepriefen. Wir be- 
figen von Neumann GEvangelienpredigten u. d. T. Yidht und Recht (1716 und 1731) 
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und Gefammelte Früchte (2 Teile 1707 und 1733), unter denen fich jeine berühmten 
Trauerreden befinden. 

Mebr noch als durch feine Predigten ift N. durch fein Gebetbuch: Kern aller Ge— 
bete befannt geworden, in der erften Gejtalt (1680) ein für den eigenen Gebrauch 
niedergefchriebenes Gebet. Es umfaßt kurze nad dem Schema: Bitte, Gebet, Fürbitte, 
Dankjagung geordnete im Tone und Rhythmus der Yitanei gebaltene Einzelbitten in 
edler Sprache, voll reichen bedeutenden Inhalts. Als das Gebet durch Unberufene Zu: 
fäge und Erweiterungen erfubr, nabm Neumann die Sache jelbjt im die Hand und er: 
weiterte es zu einem oe Gebetbuche nad der Sitte und dem Gejchmade der 
Zeit (2.4. Aufl. 168616953); 08 wurde bis zu Neumanns Tode 22 mal aufgelegt. 10 
[uch Überfegungen in faft alle europäijchen Sprachen wurden veranftaltet. Benjamin 
Schmolt bat ihm die Ehre angetban, es im Verſe zu bringen (abgedrudt in der Aus: 
gabe der Schmoltichen Lieder und Gebete von Grote, Leipzig 1855, ©. 21175). Neue 
Ausgabe: K. N.s Kern aller Gebete und Gefänge, Eisleben 1882, hriftl. Ver. 1. nördl. 
Deutjchland. Die Gebete tragen biblijche Färbung und jind würdig und bewegt im Ausz ı 
drude, doc werden fie im Gegenfage zu der urjprünglichen Geftalt des Kerns durch 
Breite und Umftändlichkeit beeinträchtigt. — Im Wechfel mit der alten Yitanei und 
dort, two das Nejpondieren der Gemeinde nicht üblib ift, eignet ſich unter gewiſſen 
Modifikationen Neumanns Kern in der erjten Faſſung trefflich zum Gebrauche in Gebets— 
gottesdieniten. 0 

In der evangelifchen Kirche lebt das Andenken Neumanns vor allem dur jeine 
Kirchenlieder fort (31, nad andern 39). Etwa 10—12 haben ji bis beute in den 
landestirchlichen Gejangbüchern erhalten. Zu den befannteften zählen: Großer Gott von 
alten Zeiten; Herr, du baft für alle Sünder; Herr, es ift von meinem Leben; Mein 
Gott, nun ift es Wieder Morgen; O Gott, von dem wir alles baben,; Nun bricht Die 35 
finftre Nacht herein. Die Yieder faft durchtveg im Tone des Gebets gebalten, find 
fließend in Rhytmus und Reim, voll warmer religiöjer Empfindung, obne dabei in die 
füßliche Empfindfamteit der pietiftiichen Liederdichtung zu geraten. Freilich it auch ihr 
dichterifcher Gehalt nicht groß ; fie tragen etwas nüchtern-verjtändiges an fi, das lyriſche 
Moment tritt zurück. In Heumanne Proſa ſteckt mehr Poeſie als in dieſen feinen: 
Liedern. — Neumann bat fih auch durch die Herausgabe eines Kirchengefangbuchs für 
Schlefien (1703) verdient gemadht. Hermann Bed. 
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Nenmark, Georg, geit. 1681. — AdB 23, 539ff.; Koch, Kirchenlied, 3, 410ff. umd 
4, 146ff., beide mit Angabe der älteren Litt. u. der Werte N.s. — Vgl. aud) die Litteratur: 
geſch. v. Kurz, Gervinus u. a. 35 

Georg Neumark, geb. 1621 in Yangenfalza und dort am 7. März a. St. getauft, 
war in Schleuſingen auf der Schule, von wo er ſich auf mühſeliger, langjähriger Wan- 
derung, von S. Dach angezogen, nadı Königsberg begab. Er jtudierte bier Rechtswiſſen— 
ſchaft und beichäftigte fi mit Dichtkunſt und Muſik. Nach ungefähr jechsjäbrigem Auf: 
enthalte in Königsberg zog er in die Heimat zurüd und fand in Weimar eine Anftellung 40 
als berzoglicher Bibliotbefar und Negijtrator. Er ftarb als Arcivjefretär und faijerlicher 
Pfalzgraf am 8. Juli 1681. — Bon Neumarks zahlreichen weltlichen Dichtungen fann 
bier abgejeben werden; er war unter dem Namen: der Sprojiende Mitglied der frucht: 
bringenden Gefelliaft. So bochtönend und zugleich troden und matt, weil vom falt 
berechnenden Verſtande eingegeben jeine Neimereien auf diefem Gebiete find, jo wertvoll 
it ein Teil feiner geiftlichen Lieder, in denen fich ein ſtarkes in der Tiefe der Erfahrung 
wurzelndes Gottvertrauen und innige Empfindung ausſpricht. Unter den Liedern it 
das bedeutendite und befanntejte, von unvergänglidem Werte: Wer nur den lieben Gott 
läßt walten, zu dem Neumark auch die Melodie erfunden bat. Es ift wahrſcheinlich in 
Kiel auf der Wanderung nad) Königsberg Ende 1640 oder Anfang 1641 entitanden : 
nach Errettung aus großer Not. Ferner find zu nennen: Es bat uns beißen beten, 
o Gott, dein lieber Sohn (Morgenlied); Ich bin müde mehr zu leben; Ich lafie Gott 
in allem walten; Sei nur getrojt und unverzagt; So begrabt mich nun immerbin (vom 
Chor im Wechjel mit dem Gemeinlied: Nun laßt uns den Yeib begraben gejungen; 
Sächſ. Gefangb. Nr. 650); Wie mein gerechter Gott nur will. Cinige diefer Yieder 5: 
haben fich bis auf den heutigen Tag im Gebrauche erbalten. Hermann Ber. 
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Nenmeifter, Erdmann, geit. 1756. — AdB 23, 543. — Koch, Geſch. d. Kirchenl. 
5, 371; Fiſcher, Kirchenlieder-Lexikon 5. v.; Ritſchl, Piet. 2, 422. 423; Bed, d. rel. Volks— 
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litt. d. ev. K. Deutſchl, S. 245; Schröder, Lex. d. Hamb. Schriftſteller V; Wetzel, Hymno— 
poographie 2, 2250—238; Götte, gel. Eur. 1, 81-112. — Ein großer Teil ſeiner (über 200) 
Schriften vers. in Meufels Yeriton 1810, 2, SI 08, 

Erdmann Neumeifter, geboren am 12. Mai 1671 zu Uchteritz bei Weißenfels als 
Zohn eines armen Schulmeiſters, begann erit mit feinem 14. Yebensjahr feine Studien 
in Schulpforta, von wo aus er die Univerfität Yeipzig bezug. Nad einer kurzen afa- 
demiſchen Yebrtbätigfeit trat er (1607) zu Bibra ins getitlihe Amt. Am Jahre 1704 
wurde er Hofdiafonus in Weißenfels, 1706 gräfl. Pomnitzſcher Oberbofprediger, Kon: 
jüitortalrat und Zuperintendent in Zorau; 1715 erfolgte feine Berufung an St. Jakob 
in Hamburg. Er jtarb bier im 85. Yebensjahre am 18. Augujt 1756. 

Neumeriter bat dur fein Eingreifen in die pietiftiichen Streitigkeiten eine gewiſſe 
Berübmtbeit erlangt. In feinen jüngeren Nabren durb A. 9. Francke angeregt, febrte er 
fi Später mit der ganzen Derbbeit und Seftigleit feines Naturells, aber aub in voller 
Ueberzeugungstreue gegen jede vom lutberiichen Belenntnifte abweichende Richtung. In 
Zorau ſchon wurde er mit Peterſen in einen Streit vertvidelt. Das Umſichgreifen der 
pietiftiichben Bewegung am gräflichen Hofe und in der Umgegend veranlaßt ibn feine 
Stelle niederzulegen. Gegen Spener ziebt er ſcharf zu Felde in der Schrift: Kurzer 
Auszug Speneriicher Irrtümer (1727) und verlangt das Cingreifen der Obrigkeit gegen 
die Bewegung in der Schrift: Pietismus a magistratu politico reprobatus et proscrip- 
tus (1736). Er befebdet Die ertvachenden Miſſionsbeſtrebungen, die auftauchenden Unions- 
verjuche, Die von Zinzendorf geitiftete Brüdergemeine in Herrnbut. Seine Schriften 
baben mebr durd die fühne Polemik angeregt als fachlich die jchiwebenden Streitfragen 
getlärt und gefördert. So batte Neumeifter nad diefer Seite bin für die Iutberiiche 
Kirche nur eine epbemere Bedeutung. Auch feine zablreiben Predigtſammlungen find 
vergefien; ſchon bei den Zeitgenofien fanden fie wenig Anklang. Wertvoller iſt fein 
großer Katechismus, durch den er, freilid ohne Erfolg, mit den fatechetifchen Arbeiten 
Epeners in Wettbewerb zu treten verfuchte. 

Tiefergebenden Einfluß auf das geiftlibe Yeben feiner Zeitgenofien bat Neumeifter 
durch feine asketiſchen Schriften und feine Nirchenlieder ausgeübt. Bon erſteren ſeien 

0 genannt das ſ. 3. viel gebrauchte Kommunionbuch: Der Zugang zum Gnadenſtuhl Jeſu 
Chriſti (Weißenfels 1703 u. 5.) mit bibliich gefärbten, warmen, öfters in den Ton der 
Neflerion verfallenden Gebeten; ferner: Das Aufheben beiliger Hände zu Gott (2. Aufl. 
Hamb. 1736) und Das Gott fuchende und von Gott lebende Herz (Hamb. 1731). - 
Als Yiederdichter nimmt Neumeiſter eine actbare Stellung ein. Die Gabe didhteriicher 
Intuition und leichter, fließender ſprachlicher Darftellung iſt ihm zuzuerkennen. Seine 
geiſtlichen Lieder ſind im Öegenjag zu feinen früberen weltlichen, jeichten und leichten 
Neimereien nicht obne Wert. Viele freilich find fchnell bingewvorfen, andere wieder find 
Nachdichtungen und Umbildungen älterer Kirchenlieder. In den befjeren jelbitftändigen 
Ticbtungen bat Neumeijter vielfach „den Kern und das Mark der Evangelien“ und das 
Schriftwort vertvertet und ihnen durch einfache, natürliche, oft weltlich Elingende Sprache 
die mweiteiten Mreife geivonnen. Durch die Innigkeit der Empfindung und das ſtark ber- 
vortretende fubjeftive Moment näbern fich dieſe Yieder des ortbodoren Kämpfers dem 
weichliben Andactsliede Spenerſcher Richtung. Die befannteften Yieder Neumeiſters, die 
fich bis beute im Gebrauche erbalten baben, find: Ach daß nicht Die legte Stunde ; Herr 
Jeſu Chriſt, mein bochites Gut, eines der kräftigſten und voltstümlichiten; Höchſter Gott, 
durd deinen Segen; Naudız et Gott in allen Yanden; Ich weiß, an wen ich gläube; 
Jeſu, großer Wunderſtern; Jeſus nimmt die Sünder an; Laſſet mich mit reuden 
ſprechen; Nun fich Die Nacht geendet bat; Sp tft die Woche nun geſchloſſen; Was hilft's, 
daß ich mich quäle; Werde munter mein Gemüte. — Noch ſei darauf hingewieſen, daß 
Neumeiſter der Schöpfer der Kirchenkantate it, durch die er der lirchlich-proteſtantiſchen 
Tonkunſt neue Bahn eröffnete (die Ausgg. bei Koch a. a. O. S. 376). Unter andern 
bat J. S. Bach ſieben der Neumeiſterſchen Kirchenkantaten komponiert. Hermaun Bed. 

Neuplatonismus. — Zur Litteratur: Ueber den N. im ganzen ſ. E. Zeller, Phi— 
loſ. d. Griechen, Bd 5 (ILL, 2), 4. Aufl., Leipz. 1903, S. 468—930 (mehrfach hier benußt). 
Ferner die Geſchichten der Philoſophie von Ritter, Hegel, Erdmann, Lewes u. a.; E. Vacherot, 
Histoire eritique de PEcole d’Alexandrie, Par. 1846251; A. Harnad, Der Neuplatontsuus, 
1. Beigabe in deſſen Lehrb. der Dogmengejcichte, zuerit engtifch in der Eneyelop. Britannica; 
Hur. v. Ztein, Sieben Bücher z. Geſch. des Platonismus, 2. TI, Göttingen 1864; M. Heinze, 
Lehre von Yogos in der griechiſch. Philoſ., Oldenb. 1572. lleber Ammonios, E. Zeller, Am— 
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monius Sallas und Blotinus, Arc. j. Geſch. d. Philoſ, VII, 1804. Ueber Plotin: €. 
Herm. Kirdiner, Die Philoſ. des Plotin, Halle 1854; Arth. Richter, Neuplatoniſche Studien, 
1.—5. Heft, Halle 1564-1867; Herm. Ferd. Müller, verjciedene Abhandlungen, von denen 
bejonders zu erwähnen Plotins Forſchung nad) der Materie, Jlielder Progr. 1852, Dispvji: 
tionen der drei erjten Enneaden des Pl., Bremen 1883; 9. v. Kleiſt, Plotins Kritik des Ma: 5 
terialismus, Philoſ. Monatsh., Bd 14, 1878, und andere Abhandlungen; 2. Piſynos, Die 
Tugendlehre des Pl. mit bejonderer Berüdjihtigung des Böfen u. der Katharjis, Lpz. 1805. 
Ueber Hypatia: Nic. Hoche, H., die Tochter Theons, Philologus, 15, 1860. Ueber Damas- 
fios: €. Heiß, D. Philofoph D., in Straßburger Abhandlung. zur Philof., Ed. Zeller zu ſ. 
70. Geburtstage, Freibg. u. Tüb. 1884. Ueber Boötbius, Fr. Nitzſch, Das Spitem des B., ı0 
Berlin 1860; N. Hildebrand, B. umd jeine Stellung zum Chriſtentum, Regensb. 1885, u. a. 
Ueber die geihichtliche Stellung des Neuplatonismus überhaupt und über jein Verhältnis 
zum Ehriftentum j. die größeren Kirden: und Dogmengeichichten, jerner Tzſchirner, Fall des 
Heidentums, Lpz. 1529; Jean Reville, La religion de Rome sous les Scveres, Par. 1886, 
überf. v. G. Krüger, Lpz. 1888 u. a. Weitere Litteratur über die Neuplatonifer f. bei Ueber: 15 
weg-Heinze, Grundr. d. Geſch. d. Philoſ., I, 9. Aufl. 1903. 

Der Neuplatonismus ift die legte Form der griechiſchen Philoſophie, in welcher fich 
der antife Geift unter Benußung vieler Elemente der vorbergebenden Lehren, namentlid) 
der platonifchen, mit Überfchreitung der realiftiichen Nichtungen der Stoa und Epikurs, 
ſowie dogmatifcher Überwindung des Skepticismus, zu bochfliegender, zum Teil myſtiſcher d 
Spelulation erbob, auf welche orientaliſche, auch chriftliche Einflüſſe ftattfanden. Das 
forjchende Denken richtete fichb in ibr befonders auf die Gottheit und das Werbältnis der 
Welt und des Menjcen zu diefer, ohne daß Phyſik, Ethik und Logik vernachläffigt worden 
wären. Im Gegenſatz zu dem frübeiten fosmozentrifchen, dem fpäteren antbropozentrifchen 
Standpunkt der griechiichen Pbilofopbie, tritt im dieſer ſpäteſten Phaſe der tbeozentrifche 25 
mebr bervor, woraus es erflärlich ift, daß in ihr das religiöfe Element ſich ftark geltend 
machte. ‚Freilich iſt es unrichtig, die ganze neuplatonifche Richtung als Neligion und 
nicht als Philoſophie zu bezeichnen, da vielfach das Irdiſche überfliegendes Denken ohne 
religiöje Motive, rein dem Trieb nad Erkenntnis entipringend, vorfommt. Allerdings, 
jobald das Myſtiſche bervortritt, bat auch das Neligiöje die Oberband, das ja ſchon bei w 
Platon deutlich eine Rolle fpielte, und mit dieſer theoſophiſch-myſtiſchen Richtung hängt 
es zufammen, daß der Neuplatonismus nicht mit der gleichen wiſſenſchaftlichen Strenge 
verfuhr, wie frübere griechifche Pbilofopben. Schon daß Platons Schriften für ihn gleich: 
ſam als Offenbarungsurtunden galten, die dunteljten, wie der Barmenides, von ibm am 
böchiten geſchätzt waren, läßt ibn die geſchloſſene philoſophiſche Methode oft und weit: 
überfchreiten. Nah Platon wollen diefe Philoſophen auch genannt fein, wie Auguftin 
De eiv. Dei, VIII, 12 berichtet: recentiores tamen philosophi nobilissimi, quibus 
Plato sectandus placuit, noluerint se diei Peripateticos aut Academicos, sed 
Platonicos. Ex quibus sunt valde nobilitati Graeei Plotinus, Jamblichus, Por- 
phyrius. Dem Gedanken nad jteben fie dem Philon ſehr nabe, näber, als man in der 1 
Negel meint, aber der äußere Zufammenbang ift nicht nachgewieſen, abgefeben davon, daß 
Philon in Alerandria gelebt batte, wo auch Ammonios lehrte. Geichichtlich knüpft der 
Neuplatonismus unmittelbar an die Neupptbagoreer und die putbagorifterenden oder eklek— 
tiſchen Platoniker an, unter welchen legern namentlih Numenios als Vorgänger des 
Ammonios und des Blotin anzufeben iſt. Behaupteten doch manche, Plotin twiederbole 45 
nur die Lehren dieſes Philoſophen, der Pythagoreiſches mit Platoniſchem vermifchte, die 
griechiichen Pbilofopbeme auf orientalische Weisheit zurüdfübrte und den Platon jelbit 
einen attifch redenden Mofes (Mowvonjs druxilov) nannte. Daß aber der Neuplatonis- 
mus viel mebr Eigenes und Selbititändiges batte als diefe feine Vorgänger, läßt fich leicht 
erfennen. Er brachte trog allem Anjchluß an frübere das ganze philoſophiſche Wiſſen & 
in neues philoſophiſches Syſtem, in dem nicht nur die Form den Unterjchied aus- 
machte. 

Der Neuplatonismus entitand in Mlerandria, wo mit dem Völkergewirr auch die 
damals noch geltenden pbilojopbijchen und religiöjen Nichtungen zufammenliefen und fich 
vielfach vermifchten. Sein Begründer war Ammonios Sakkas (etwa von 175 bis 55 
242 n. Ghr.), für den 08 bezeichnend it, daß er in der chriftlichen Neligion erjogen 
tporden war, fpäter fi aber dem Hellenismus wieder zuwandte. So ſtand der Neu: 
platonismus ſchon von feinem Begründer ber in Beziebung zu dem Ghriftentum, die nicht 
ausgeiprochen feindlich geweſen zu jein braucht. Ammonios bat feine Yebre nicht nieder: 
gejchrieben, jondern ſie nur mündlich überliefert, woraus es erflärlih it, daß mir jehr @ 
wenig von ibr willen, namentlid» nicht beurteilen können, wie ſich die plotinifche zu ihr 
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verhält. Seine Schüler waren der bedeutendſte unter den Neuplatonikern überhaupt: 
Plotin und neben diefem Origenes, der Neuplatonifer, und Drigenes, der Chriſt, 
jowie Yonginos, der Philolog. Bon diefer alexandriniſch-römiſchen Schule unterjcheidet 
man die forifche, deren Haupt Jamblichos, der phantaftifche Theurg iſt, und die atbenien- 
fifche, die fich wieder mebr der theoretifchen Spekulation zuivandte und in Broflos ihren 
Hauptvertreter fand. Wenn man von neuplatonifcher Bbilofophie redet, jo verjtebt man 
vor allem die Lehre Plotins darunter, deſſen weſentliche Lehren auch im ganzen von 
den fpäteren Neuplatonikern wiederbolt wurden. Sie wird deshalb auch bier vornehmlich 
zur Darftellung fommen; bat fi doc in ihr noch eine berrliche Blüte des griechifcben 
Geiſtes entfaltet. 

Plotin war 204 in Lykopolis in Oberägypten geboren, fprad über Baterftabt, 
Eltern und Zeit feiner Geburt nie, da er das alles für zu irdiſch adhtete, wie er fich fogar 
zu ſchämen fchien, im Yeibe zu fein. Erjt mit 28 Jahren fing er an, ſich der Bhilofopbie 
zu widmen, börte in Alerandrien unter andern namentlich den Ammonios, der feinen 

15 Wiſſensdurſt befriedigte, und bei dem er etwa 10 Jahre als Schüler blieb. Dann ſchloß 
er fi dem Kaiſer Gordianus auf deſſen jchließlich verunglüdtem Zug gegen die Perſer 
an, um die perſiſche Philoſophie kennen zu lernen. Dieſe Abficht erreichte er nicht und 
wandte ſich etwa 244 nad Nom, wo er für feine Lehren Anhänger, unter diefen fogar 
den Kaiſer Gallienus und deſſen Gemahlin Salonina, fand. Der Plan, mit Unterftüßung 

>» des Kaiſers in Campanien eine Philoſophenſtadt Platonopolis zu gründen, die nach "Bla: 
tons Beitimmungen eingerichtet werden follte, jcheiterte, mie berichtet wird, am Mider: 
jtreben der kaiſerlichen Ratgeber. In Nom lehrte Blotin in einer aufs höchſte anregenden 
und die ragen jeiner Schüler ſehr eingehend berüdjichtigenden Weife bis zum Sabre 
268, hielt jih dann in Campanien auf dem Yandgute eines Verehrers auf, wo er ſchon 
im Sabre darauf jtarb. Erft ziemlich ſpät ftellte er feine Lehre jchriftlich dar, veröffent: 
lichte aber jeine Schriften nicht ſelbſt, jondern dies that nad dem Tode des Meiſters 
jein Schüler PBorpbyrios, der die 54 von Plotin verfaßten Abbandlungen in 6 Enneaden 
zufammenftellte, wober er das Zujammengebörige vereinigte und vom Leichteren zum 
Schwereren fortging. Doc kennen wir durch denjelben auch die chronologiſche Folge der 

» Schriften. Herausgegeben find fie zuerft in lateinifcher Überfegung von Marfilius Fieinus, 
Florentiae 1492, griechiſch und lateinifch Basileae 1580, in neuerer Zeit von A. Kirch: 
hoff, Leipz. 1856, von H. F. Müller, Berl. 1878 und R. Volkmann, Leipz. 1883, 84. 
Ins Deutiche find fie überfett, zugleich mit der Lebensbejchreibung des Plotin von Por: 
pbyrios, von H. F. Müller, Berlin 1878, 80. 

35 Was den Plotin weſentlich von Platon ſowie von feinen unmittelbaren Vorgängern 
unterjcheidet, ift Die Annabme eines über dem vods ftehenden Prinzips, während nod) 
bei Numenios der vods als das Höchſte gegolten batte. Plotin glaubt freilich in diefer 
Beziebung die Lehre Platons zu vertreten, da dieſer auch noch einen Vater des vous 
oder des Demiurgen, nämlich das Gute, annebme, während in Wabrbeit bei Platon das 
Gute mit dem voögs oder der Gottheit zufammenfällt. Der ſpekulative Drang nach der 
Einheit des höchſten Prinzips lies den Plotin mit der Annahme des vods als eines 
ſolchen nicht zufrieden fein. Der vods ift ibm feine vollfommene Einheit, genügt in 
diefer Beziebung dem Denken als höchſtes Prinzip nicht, da er zugleich Subjekt und Ob: 
jett des Erfennens ift, voodv und voodueror, aljo in eine Zweibeit zerlegt werden muß. 
Es kommt darauf an, über diefer Zweiheit noch ettwas Höheres zu fuchen (Enn. III, 
8, 8: zal olros voüs zal vonröv Äya, el Öt Övo, dei ro noö Övo Aaßeiv. Cbr.: 
ro noörteoov row ÖVo to'rw» Enexeıva tod vod elvaı). Dies ift das abjolut Eine 
oder das Eins (TO Fr), das Höchite, was überhaupt gedacht werden kann. Wenn es nicht 
die Vernunft ift, jo iſt es damit nichts Unvernünftiges, vielmehr ein Übervernünftiges 
(üreoßeßnxös tiv vod puow), einfacher als der vods, identifdy mit der Gottheit, das 
böchite, als durchaus tranjcendent gedacht, da das erjte Sein über dem abgeleiteten, vielen 
jein muß. Das Eine oder die Gottheit näber pofitiv zu beftimmen, fann dem Plotin 
nicht gelingen, da es über alles Denken, über alles Sein binausgebt, da «8 über dem 
Guten, als welches es freilich öfter bezeichnet wird, über allem Schönen, über aller Tbätig- 
teit jteht, obwohl es Öuvaws 7 rowrn genannt wird. Iſt es dies alles nicht, kommen 
ihm überbaupt feine pofitiven Cigenfehalten zu, jo gebt doch alles Denken, alles Sein, 
alles Gute und Schöne, audy alle Thätigkeit von ibm aus; es ift die Urfache, die Quelle 
von allem. Damit wäre eigentlich das einzig Bofitive von ibm ausgefagt. Wollte man 
mit dem Namen „Eins“ fein Weſen bezeichnen, jo gebt auch das nicht, da mit dieſem 

» Namen nur angegeben werden joll, daß es ohne alle Wielbeit, ohne allen Unterjchied in 
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ſich, ohne alles Sleichartige außer fich gedacht werden muß. Es ift alfo auch dies eigentlich 
nur eine negative Beitimmung: das Höchfte iſt eben ohne pofitiven Inhalt, obgleich alles 
von ibm ausgeht, geradezu ein Wunder, 

Die Tranjcendenz Gottes war jchon bei Vorgängern von Plotin, 5. B. bei Philon, 
bei Plutarch u. a. ſehr beitimmt feitgebalten, welch letzterer bereits lehrt, das Weſen 
Gottes ſei micht zu erkennen und nicht durd Denken zu erreichen, es könne nichts 
von Gott ausgejagt werden, als daß er ſei. Namentlid war auch die Kluft zwiſchen 
dem eivigen unveränderlichen Sein und der Welt des Werdens, der Bielbeit, ſehr jcharf 
bervorgeboben, und der Verſuch gemacht, durd die Mittelweien fie zu überbrüden. Das 
oberfte Brinzip Plotins ift aber noch mebr tranjcendent, noch mebr von allem geteilten 
Sein und Werden entfernt, wenn es auc Befriedigung gewähren mochte, mit feiner Feſt— 
jtellung bis zum Außerjten, Höchſten und Yesten. gelommen zu fein. Wie ift nun aber 
aus dem unveränderliben Sein das Werden, aus dem Einen die WVielbeit entitanden ? 
Dieſe am jchwerjten lösbare aller metaphyſiſchen ragen, warum das eine Sein nicht in 
ſich verbarrt, jondern „eine Menge oder Zmweibeit oder Zahl” aus ibm jene Dafeins: 
form erbält, erjcheint dem Plotin mit menjchlicher Kraft nicht zu beantivorten. Er meint 
(Enn. V, 1,6), in der Weife müßten wir biervon fprechen, daß wir Gott ſelbſt anriefen, 
nicht mit lauten Worten, jfondern indem wir unfere Seele ftredten zum Gebet, die wir 
zu Gott nur dann beten fünnten, wenn wir allein ibm allein gegenüberträten. — Das 
Viele in feiner Mannigfaltigfeit entiteht aus dem Einen, das durchaus in Ruhe bleibt, 2 
durd Emanation, Ausitrablung (reollauıpıs), gleichwie aus der Sonne der fie um: 
gebende Glanz. Es ift nichts in dem Eins, aber es iſt Alles aus ibm, es iſt feins von 
den Dingen und doc Alles, keins, jofern die Dinge ſpäter find, Alles, weil fie alle aus 
ihm bervorgeben; es iſt eigentlich nicht richtig zu fagen, daß es Alles ift, womit der 
Pantheismus abgewiejen wird, es ift vielmehr vor Allem. Mit diefen Annahmen ift: 
aber immer noch nicht erklärt, wie das Eins dazu fommt, die Vielbeit auszuftrablen. 
In Anlehnung an Platon jagt Plotin, die Urfache davon fei die Güte, die in Gott 
ruben müfle und zur Hervorbringung des Vielen bringe. Alle Weſen, nicht nur Die 
bejeelten, ſondern auch die unbefeelten, bleiben nicht bei ſich, ſondern bringen Anderes 
bervor. Wie follte da das vollendetite Wefen, welches zugleich das erjte Gute und die 
höchſte Macht iſt, in fich bebarren, als ob es Neid empfände und obnmächtig wäre? Es 
ijt dies freilich mebr eine antbropomorpbifchzetbifche als eine metaphyſiſche Erklärung. Die 
letztere wird darin gefunden werden, daß das höchſte Zein übervoll ift und als das Höhere 
das Geringere zwar nicht gerade in ſich bat, aber doch aus feiner überquellenden Voll: 
fommenbeit bervorgeben läßt (Enn. V, 2, 1: ö» yao telsıov TO umötvr Inteiv unmde 
Eyeıw umöt Öeiodaı olov Ünegedbun al ro neonijges alrod nenoinxer äilo). 
Hierin liegt auch die Yöfung der Schwierigkeit, wie die Vielbeit aus der Einheit, obwohl 
ſie nicht in ihr enthalten war, bervorging. Dieſer Emanationsprozeß, der dem Plotin 
wie auch andern Neuplatonifern ficher zugefprochen werden muß, jet ſich für die von 
dem &» entfernteren Prinzipien fort, indem das Niedrigere immer aus dem Höheren ber- 
vorgebt. Es kann fich in dieſer Yebre ein Einfluß aus dem Orient zeigen, aber der 
Emanationsgedanke tritt ſchon in der Stoa, freilich noch mehr bei Philon auf, wenn auch 
in beiden Lehren nicht jo durchgeführt wie bei Plotin. 

Das, was aus dem Eins zumächit hervorgebt, ift der voös, der ſchon das Anders— 
jein in ſich aufweilt, da ibm die Zweibeit des Erfennenden und des Erfannten zufommt. 4 
Er denkt fich jelbit als Erzeugnis und Abbild des Eins und wendet ſich feinem Urbild 
zu, um 08 zu erfaflen. Hierdurch erbält er die Kraft zu erzeugen, die er in Vieles zer: 
legt, da er fie in ihrer ganzen Fülle weder in ſich ertragen noch erhalten kann. Zv 
entjtebt als jein Inhalt die Ideenwelt, der z6auos vontös, die intelligible und zugleich 
wahrhaftige Welt, während die Erfcheinungswelt nur ein trügendes Abbild von diefer iſt. 
Der vodc iſt nicht nur Denken, jondern wirkliches Sein, indem er alles Seiende umfaßt 
wie die Gattung die Arten; Alles bat er in ſich zufammen und doc als Gejchiedenes, 
twie die Seele auch Vieles weiß, obne daß dies miteinander vermijcht wäre. Die Ideen 
find im vods enthalten, nicht diefer in einer dee, wie das bei ‘Platon der Fall ift, der 
den vos in der Idee des Guten befaßt dent. — Ein großer Unterjchied zu Platon 5 
findet fihb bei Plotin darin, daß «8 bei Platon nur Ideen giebt für ſolche Gegenitände, 
die einem gemeinfamen Begriff oder Namen angebören, während bei leßterem es deren 
von allen Einzelweien giebt. Es erden nicht zwei Dinge in der Welt gefunden, 
die einander ganz gleich wären, weshalb jedes Einzelding auch fein eigenes Urbild 
baben muß. Freilich kommt dies im den aufeinanderfolgenden Weltperioden zur Nach: 
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5 wird. Es find, fobald die Materie aus der Seele bervorgebt, ſogleich Die 

7176 Nenplatonismns 

bildung feiner ſelbſt. Hierbei bat ſich Plotin mehr an die Stoiker als an Platon ge- 
halten. 

Aus dem vods gebt weiterbin die Seele bervor, das dritte Prinzip bei Blotin. Wie 
der vods aus dem Eins mit Notwendigkeit ausftrömt, jo aus ibm die Weltjeele. In 
dem böchiten Prinzip it fein Denken, fein Bewußtfein möglich, ebenſowenig ein reflef- 
tierendes, logisches Denken in dem vods, da er nur anſchaut. Er bleibt bei feiner 
Thätigfeit unverändert und ſteht jo dem Eins näber als die von ibm ausgebende Seele, 
die einen Hang zum Niedrigeren bat, die Erjcheinungswelt überhaupt erjt möglich macht. 
Sie ift die eigentliche Bermittlerin zwiſchen der intelligiblen und der phänomenalen Welt. 
Es muß nämlih von der Seele aus die Emanation weiter geben bis zur äußeriten 
Grenze. Aus dem Höchſten mußte das Niedrigite, aus dem reinen Licht die Finſternis, 
aus dem Guten oder dem noch über dem Guten Stebenden das Schlechte beraustreten. 
Das ift die Materie, die allerdings bei Plotin in der Negel nicht ald aus der Seele 
emanterend angejeben wird, vielmehr meiſt nach der Weiſe Platons als das aufnebmende, 
gleichſam paſſive Prinzip gegenüber dem formgebenden aktiven, jo daß jogar eine Art 
Dualismus bei Plotin zu bejteben jcheint, ähnlich wie die Stoifer das zroıdv und nd- 
070» in dualiftiicher Weiſe betonen, aber von einem wirklichen Dualismus doch meit 
entfernt find. Die Materie it bei Wlotin wie bei Platon qualitätslos, formlos, obne 
Größe, ein Arzeıpov, das dur das regas feine Korm erbalten, der dunkle Grund, der Yicht 
von oben empfangen muß, die abjolute Möglichkeit nach Ariftoteles, die aber durch fich 
nichts werden kann, jondern erjt durch die Zrcoyeıa Leben erbält. Es zeigt ſich bier bei 
der Faſſung der Materie ein Widerſpruch Plotins, wie ficb ein folder aub in anderen 
Teilen feines Syſtems findet — mebr nod bei anderen Neuplatonitern. Wie bei dem 
vods, der eine doppelte Beziehung bat, einmal nach oben als anſchauend und dann nach 
unten als ausitrablend, jo iſt es auch bei der Weltſeele. Als Erzeugnis und Abbild des 
vods ſchaut fie auf ihn, aber fie erſtreckt fich dann in die materiellen Körper hinein. Was 
fie im vods geichaut bat, von dem iſt fie erfüllt und jtrebt geradezu danach, dies wieder 
darzuftellen. Sie kann nicht nur in der Weiſe denken wie der voüs, von dem fie ſich fonit 
gar nicht unterfchiede, jondern fie Schaut auf das Niedere, bringt die Erſcheinungswelt 
bervor, orbnet und beberrjcht jie (Enn. IV, 8, 3: noockaßovoa yap u vocoa elvaı 
zai Allo, za’ Ö mv olxeiav Eoyev Önöoraoıy, vods oVx Zusver. — PBienovoa 
uev TO oo Eavrüs vocl, eis de Eavımw ocle Eavmv, els ÖE Tö ur’ abımv, Ö 
zoousl Te xal dworzei zal Aoyeı adrod). Wie geichiebt dies aber? Dadurch, daf der 
Inhalt der Seele in das Niedrigere binabjteigt. Der Inhalt des voüs find die Ideen, 
jo werden in dem Abbild des voös, und der Seele, auch Abbilder der Ideen enthalten 
jein. Es find dies die Aöyoı, die Begriffe, deren Zufammenfaffung, der Yogos, wie die 
Seele ſelbſt, aus dem vods berausflieht: oößroc Ö& 6 Adyos 2x vod Bvels’" Tö yao 
änodöfov Ex vod Aöyos zal del ünopde, Ems Üv |) napüm Ev tois olor vods, 
Enn. III, 2, 2. Während der voös in reiner Anſchauung aufgebt, ift die Seele ver: 
nünftiges, d. b. diskurfives Denken. Sie ift auch gewifjermaßen vods, aber ein folder, 
der chen reflektiert. — Es berricht über die Stellung der 46y00 und der Seele überhaupt 
bei Plotin mande Unflarbeit, aber jo viel ftebt feit, daß die Seele Leben und Bewegung 
iſt, zwar nicht das erſte Bewegende, aber dody durch ſich felbit lebend und beivegt, und 
daß ſich diefe Bervegung in der prors zeigt, welche jelbit erſt durch die Aöyor fertig 

neh 
Kräfte, oder die Formen überbaupt darin, eben die Begriffe, obne melde ja auch bei 
Ariftoteles feine Materie eriftiert. Eine bloße Materie iſt bei Wlotin, wie bei den Stoi— 
fern und bei Ariftoteles nichts als eine Abſtraktion. Ebenjowenig können die Aödyor obne 
Materie wirkſam fein; nur im ihr erfüllen fie ibre eigentliche Beitimmung als tbätige 
Kräfte. Sie baben offenbar Abnlichkeit mit den Aoyoı oreouarıxzoi der Stoifer, teilen 
nur mit diefen nicht die Eigenjchaft des Materiellen; jeder Körper muß einen Yogos in fich 
baben, als \nbegriff der Qualitäten. Die Adyor find das Wejentliche bei der Geftaltung 
der Materie, die in organifcher, nicht in mechanischer Weiſe gebildet wird; es ſetzt dieſe Bil- 
dung allerdings Zwecke voraus, aber nicht Wiſſen oder Überlegung, ähnlich wie nad 

55 Heraflit alles Werden vernünftig vor fich gebt, und doch feine bewußte Vorfebung dabei 
twaltet. 

Iſt Alles von den vernünftigen Kräften gebildet und durchdrungen, indem die Seele 
mit ibrem Inhalt überallbin reicht, jo muß auc Alles vernünftig oder Vernunft fein, 
wie ein befannter Ausſpruch Plotins lautet: doyn ol» Aoyos xai navra Aöyos, 
Enn. III, 2, 15. Wenn aud die Logoi niedriger find als ihre Urbilder, und ibre Ber: 



Nenplatonismus 7117 

bindungen mit der formlojen Materie no tiefer fteben, jo zeigen fi doch bei Plotin 
auch in diejer Erideinungswelt nod Spuren von dem Höchjten. Die Begriffe fönnen 
fich nicht rein zur Daritellung bringen, da fie zerteilt find, aber das Schöne und Gute 
iſt doch noch fichtbar in der Zinnenwelt. Der Geift Platons, wie er ſich zum Schluß 
des Timaios ausfpricht, daß dieſe finnliche Welt jebr roß und ſehr ſchön und ſehr voll- : 
endet, ja ein jeliger Gott jei, bat den Plotin noch erfüllt, jo daf er troß der das Boſe 
erzeugenden Materie diefe Welt feineswegs als ichlecht oder häßlich anfab. Er bat eine 
längere ſehr beachtenswerte Abhandlung gegen die Gnoſtiker oder gegen die, welche jagen, 
der Weltbildner ſei schlecht, und die Welt ſei jchlecht, geichrieben (Enn. II, 9), offenbar 
zunächit gegen die Valentinianer gerichtet, im welcher er es als Tborbeit bezeichnet, das 
Werk der Götter zu mißachten, da bierbei die Verehrung der Götter nicht beiteben könne. 
Gr meint, wer die Natur der Welt tadle, wiſſe nicht, was er tbue, noch wieweit er fich 
in feiner Kübnbeit verjteige. Dies komme daber, weil er das Geſeb der Stufenfolge 
vom Erſten, Zweiten, Dritten bis zum Letzten nicht kenne, weil ex nicht wiſſe, daß man 
es den Dritten nicht voriverfen dürfe, wenn fie schlechter ſeien als das Erſte daß man 15 
ſich geduldig in das Naturgeſetz des Alls zu fügen babe, rüſtig zum Erſten empor: 
eilend. Auch könne man ein Walten des Göttlichen im Menschen nicht annebmen, wenn 
man es im Weltganzen leugne, das doch noch viel mebr Ordnung und Vernunft auf: 
weiſe. Er vertritt hier den im ganzen das griechiſche Denken beherrſchenden Opti— 
mismus ehe der chriſtlichen weltverachtenden Richtung (vgl. Neander, Über die 2 
weltbijtorische Bedeutung des neunten Buchs in der zweiten Enneade des Wlotinos, ABA 
1843). 

Geradezu eine Theodizee, die ausgefübrteite im Altertum, giebt er in feinen Büchern 
IIgoi roovoias (Enn. III, 2u.3). Niemand, jagt er da, könne der Welt vorwerfen, daß 
jie nicht jchön oder von allem Körperlicben nicht das Beite fer; ebenjfowenig fünne man : 
die Urſache ihres Seins anflagen, da die Welt aus Notwendigkeit, nicht aus Neflerion 
geivorden ſei, und nur das böbere Prinzip fie naturgemäß ſich äbnlid machte. Indem 
er will, daß die Welt in ihrer Geſamtheit betrachtet werde, nicht nur ein Teil von ihr, 
etwa wie bei einem Organismus ein Haar oder eine Zehe, läßt er diefe ſelbſt ibre Ver: 
teidigung übernehmen: „Mich bat Gott geſchaffen und ich bin von dort geworden, voll: : 
fommen unter allen lebenden Weſen, mir jelbjt genug und ausreichend, nichts bedürfend, 
weil alles in mir it: Pflanzen und Tiere und die Natur alles Geivordenen; viele Götter 
und Scharen von Dämonen und durd Tugend glüdjelige Menſchen. Nicht it es fo, 
daß nur die Erde geſchmückt it mit allerlei Bilanzen und Tieren, und ſich die Kraft der 
Seele bis zum Meere ausdehnt, während die ganze Yuft und der Atber obne Seele wäre, : 
fondern dort jind lauter gute Seelen, die den Sternen Yeben geben und dem wohlgeord— 
neten ewigen Umſchwung des Himmels, der den Geiſt nachahmend fih um denjelben 
Punkt jtets im Kreis mit Berwußtjein bewegt. Alles in mir jtrebt nach dem Guten, 
und alles Einzelne erreicht es je nach jeinem Vermögen. — Das Eine jcheint nur am 
Sein teil zu baben, das Andere am Yeben und zwar Einiges mehr an der Empfindung, 
Anderes bat ſchon Vernunft, wieder Anderes bat das ganze Yeben. So darf man nicht 
(Hleiches verlangen für das, was nicht gleich ift. Eignet doch auch das Schen nicht dem 
Finger, jondern dem Auge, dem Finger aber, feine befondern Eigentümlichfeiten zu baben.“ 
Man muß die Teile in Beziebung auf das Ganze betrachten, ob fie mit ibm jtimmen, 
da es auf die Harmonie des Ganzen ankommt, dem das Einzelne ſich einfügen muß, zu 
welcher auch das Schlechte gebört, damit das Gute „ur Geltung komme. Auf einem Ge— 
mälde jeien nicht überall ſchöne Farben, in einem Drama träten audy nicht nur Helden, 
fondern aud Sklaven und Bauern auf; näbme man Dieje weg, jo würde es fein ihönes 
Kunſtwerk mehr fein. Im ganzen jchlieht ſich Plotin in feiner Erklärung des Übels in 
der Welt und in der Rechtfertigung der böberen Prinzipien eben wegen des Übels an die : 
Stoifer an, unter denen Chryſipp ſehr ins Einzelne ging, ja jogar Y !ächerliches vorbrachte. 

Betreffs des Verbältniffes der Einzelfeelen zur Weltfeele herrſcht bei Plotin feine 
volle Klarheit. Während die Gefamtfeele nirgends wurde, auch nicht irgendwoher kam, 
da fie an feinem Orte war, geben die anderen, d. b. die einzelnen Seelen, von ibr aus, 
find aber nicht Teile von ibr. Sie fallen die Ideen in zweifacher Weiſe in fich, einmal 55 
alle zufanımen, wie der göttliche vods fie alle zufammen in fich bat, jodann in der Seele 
ſelbſt als getrennte, etividelte Begriffe, wie fie in der Weltſeele entbalten find. Mit dieſen 
Adyoı oder — arbeiten fie beim Denken. Da ſie herab in die Körper geſtiegen 
find, vergaßen fie des Höheren, Göttlihen, von dem fie gefommen, glaubten jelbititändig 

= 

40 

> [57 

5 — 

r - 

fein zu können, gerieten jo immer tiefer binab und bielten fib an das Niedere und Ver: 6 



778 Nenplatonismns 

ächtliche. Das it ibr Abfall. So it eine Umkehr zum Beſſeren nötig, wobei es 
freilich unficher bleibt, ob diefe vom Menſchen mit Freibeit ausgeführt werden fünne. 
‚rei ſoll der Menſch fein und berrenlos die Tugend; dann beißt es aber wieder, 
= ar jei unfreiwillig, und nur das vernünftige Handeln liege in der Macht des 

> Menjcben. 
Das fittlihe Ziel wird bei Plotin bald platonifch als Verähnlichung mit der Gott: 

beit bejtimmt, bald in einer dem Aristoteles fich näbernden Weife ald dem Mefen gemäß; 
Wirken, bald heraklitiſch-ſtoiſch als Gehorſam gegen die Vernunft. Viele Menfchen bleiben 
am Niedrigen baften, balten die Yuft für das einzig Eritrebenswerte und tradhten danach, 

10 dieſe zu erlangen und den Schmerz zu vermeiden. Andere erbeben fich über diefen Stand: 
punkt, fünnen doch aber das wirklich Höbere nicht erbliden und wenden ſich dem Prak— 
tijchen zu. Bei den Tugenden (Enn. I, 2) unterjcheidet Plotin zunäcjt bürgerliche (zo- 
Arixci); das find die vier gewöhnlichen helleniſchen: gpodrnors, Advöoela, owpEooVUrn 
und dezaooven, durch welche wir die Bogierden und Yeidenjchaften bezwingen und 

15 mäßigen. _ Aber diefe Tugenden bringen nodı nicht die Weräbnlichung mit der Gottbeit 
bervor. Über ihnen fteben die reinigenden, die zaddooeıs, durd die wir Gott ähnlicher 
werden. Sie bejteben darin, daß fich der Menih von Körper möglichſt losmadt und 
fich befreit von der Zünde durd Flucht aus der Zinnlichkeit, ohne jedoch übertriebene 
Askefe treiben zu müſſen. Die Seele wird podrnos befisen, wenn fie fid vom Weſen 

2» des Körpers entfernt und für ſich wirft, aogoooven, wenn fie nicht den gleichen Affek— 
tionen wie der Körper untertvorfen ift, dvöoela, wenn fie jihb vor der Trennung vom 
Körper nicht fürchtet, endlich dexamoav'rn, wenn Verjtand und Vernunft in ihr berrfchen obne 
Niderftreben des Andern. Das Streben des Menschen gebt aber nicht nur auf Freiſein von der 
Sünde, fondern auch darauf, geradezu Gott zu fein (odx FE duagrias elvaı, dAla Veöv 

5 elvac). Dazu belfen die vergöttlichenden Tugenden, in denen fich die Tugenden der niederen 
Stufen in böberem Sinn wiederholen. Die Gerechtigkeit tt bier die auf den Geiſt ge: 
richtete Wirkſamkeit, die Tapferkeit gleich der Affektionslofigfeit gemäß der Veräbnlichung 
mit dem, worauf es jchaut, die Beſonnenheit gleib der Richtung nad Innen zum Geiit, 
und die Weisheit das Bliden auf den Geift. Das wahre Weſen des Menfchen kommt 

0 durch dieſe legten Tugenden zur Erfüllung, da es in der denfenden Natur liegt, und jo 
ift die Glückſeligkeit nur ein Verhalten des Menſchen zu fich felbit, zu feinem böberen 
Weſen, unabbängig von allen äußeren Schidjalen und Verbältnifien. 

Das höchſte Ziel liegt Freilich bei Plotin wie bei Vhilon nicht in dem Denken, fon- 
dern in der efitatifchen Erbebung zu dem Einen, dem höchſten Guten, zur Gottbeit. 

85 Die denfende, begriffliche Erkenntnis iſt bierzu nur eine Vorftufe; diefe Erbebung beitebt 
in einem unmittelbaren Wiſſen oder in einer Berührung (7 Tod dyadov elite yr@ors 
elte drapıj). Sie kann nicht im Denken beruben, teil dies jelbit noch eine Bervegung 
it; die Seele will aber am legten Ende unbewegt fein, twie das Eins es iſt (Enn. IV, 
7, 25f). Sie ift auch eine Einbeit, bat einen Mittelpunkt, und jo iſt es möglich wegen 
diefer hnlichkeit, daß fie in Gemeinfchaft mit dem Höchiten fommt. Alle Diffonanz ift 
in dieſer aufgelöft; wir umfreifen das Höchfte in einem göttlichen Reigentanze, und er: 
bliden bierbei die Quelle des Yebens, die Duelle der Einticht, das Prinzip des Seienden, 
den Grund des Guten, die Wurzel der Seele. Wer dies geichaut bat, weiß, wie die 
Seele dann ein anderes Yeben empfängt, wenn fie teil an Gott gewonnen bat und er- 

45 kannt, daß der Chorführer des wahrbaftigen Yebens da ift, und es feines andern mebr 
bedarf. Da fchauen wir ibn und uns jelbit, unbejchiwert, leicht, Gott getvorden oder 
vielmehr Gott jeiend. Nachdem der Mensch ich felbit erblidt bat, wird er mit fich jelbjt 
als einem ſolchen verbunden fein und fi als einen foldhen fühlen, der einfach geworden 
ift, obne allen Unterfchied in fich und andern gegenüber. Ya es kann von Schauen bei 

5 diefem ganzen Zuftande nidyt mebr die Nede fein, da bei diefem ein Schauender und ein 
Geſchautes wäre, bier aber volle Einbeit berricht; am beften wird er bezeichnet durd) 
änkwors. Plotin ſelbſt it zu diefer Cinigung mit Gott nad dem Zeugnis des Por: 
phyrios in den ſechs Jahren, die diefer bei ihm war, nur viermal gelangt. Der Grund, 
warum ein irdifcher Menſch nicht ftets im diefem Zuftand verbarren Tann, liegt darin, 
daß er ſich noch nicht vollitändig vom rdifchen abgewandt hat. Die Zeit der dauernden 
Vereinigung wird fommen, wenn er von feiner Unrube des Körpers mebr beläftigt wird 
(Enn. IV, 9, 9 u. 10). Weſentlich unterfcheidet fich diefer von Plotin als der böchite 
gepriefene Zuftand nicht von dem unmittelbaren Ergreifen des unfahbaren Gottes, des 
wahren Zeins bei Philon. Auch bei diefem jtirbt der individuelle Menſch, das denkende 
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Plotin diefen ganzen Vorgang ausführlicher geichildert, wie der Menſch fich ſtufenweiſe 
erhebt von der Sinnlichkeit bis zur engften Gemeinfchaft mit dem Höchſten. Daß bier 
bei Plotin ein Einfluß des Driente itattfindet, läßt ſich kaum leugnen, wie Pbilon be: 
weist, wie auch Paulus, 2 Ko 12, 2f., val. ebd. 5, 13, Menigjtens einmal in einen 
ekſtatiſchen Zuſtand Fam, in dem er das Bewußtſein verlor, in den dritten Simmel 
und in — entrückt wurde und da unausſprechliche Worte hörte, die kein Menſch 
ſagen kann. Freilich kamen bei den Griechen im Dienſte des Dionyſos und in den My— 
ſterien ſchon Entzücungen vor, die dem PBlotin als Muster neben anderen gegolten 
haben fönnen, wie er felbit auch Enn. VI, 9, 11 der Myſterien erwähnt. 

Über die Uniterblichteit der Seele bat Motin ein eigenes Buch gefchrieben (Enn. 
IV, 7), in welchem er jib an Platon meift anſchließt und befonders bervorbebt, daß die 
See nichts Körperliches, nichts Zufammengefeßtes, demnad als einfach unauflöslich ſei. 
Dagegen iſt eine Wiedervereinigung der Seele mit dem Körper in einer Auferſtehung des 
Leibes für Plotin zu denken unmöglich, dem vielmehr das wahre Erwachen ein Auferſtehen 
vom Körper, aber nicht mit dem Körper ift. Die vollftändige Trennung der Seele vom 
Körper muß ftattfinden, da ja diefer das der Seele Entgegengejeßte zu jeinem Weſen bat. 

Was die Stellung Plotins zur Neligion anlangt, jo iſt ſchon oben von vielen Göt— 
tern und Dämonen, welche die Welt in fich habe, die Nede geweſen. Es ijt ja offenbar 
in der abjoluten Einheit des böchiten Urweſens der Monotbeismus beftimmt zum Aus: 
drud gebracht, aber unter dieſem ſtehen die ſämtlichen Ausflüſſe aus ibm, die als Gott: : 
heiten angejeben werden, der vods und die yuyn, und ber reiche Inhalt dieſer beiden, 
die Ideen, die nicht nur Gedanken in dem »ovs, ſondern gleichſam perfonifiziert find, 
fowie die Aöyor, die ähnlich betrachtet werden müſſen. Neben diefen metapbuftichen Po— 
tenzen, die bypoftafiert werden, giebt es auch noch fichtbare Götter, die Geſtirne. Außer 
den Göttern eriftieren noch Dämonen, die als niedere Weſen in der Negion unter dem : 
Monde fich befinden. Wie nun die Stoifer die Götter der Volksreligion in ihre Philo— 
fopbie aufgenommen hatten, fie allegorifch (ratio physica) umbdeutend zu Naturmächten, 
jo weiß auch Plotin die —— Begriffe und Beſtimmungen in den Mythen zu 
finden. So iſt z. B. das eine Urweſen Uranos, und Kronos, der ſeine eigenen Kinder 
verſchlingt, der Nus, der die intelligible Melt als fein Erzeugnis in ſich befaßt; jo be— 
deutet vielleicht der Mythos von Minos als Tifchgenofien des Zeus, daß dieſer die Ge— 
meinjchaft des Einen genofjen, und daß er von diefer Berührung voll ausgerüftet zur 
Geſetzgebung Gejege gegeben habe (Enn. VI, 9, 7). Die Mythen müfjen, was fie aus: 
drüden wollen, zeitlich zerlegen und vieles Seiende, was zwar zugleich aber nach Kraft 
und Rang verſchieden iſt, voneinander trennen, wie ſogar begriffliche Darſtellungen das 35 
Unentitandene entjteben laſſen und das zugleich voneinander trennen müſſen, um jo dem 
Denkenden die Zufammenfafjung zu überlafien. Daß diefe Faſſung des Mythos das Ver- 
bältnis der Vorjtellung zum Begriff bei Hegel gewillermaßen vorausgreift, ift leicht er: 
fichtlich, ift auch fchon von Andern bemerkt worden. Wie die Mythen in die Philofopbie 
bereingezogen wurden, fo fuchte Plotin auch den Glauben feiner Zeitgenofien an Magie, 
Vorbedeutungen, ‚ Weisfagungen, Gebetserhörungen auf vernünftige Weife zu rechtfertigen, 
indem ibm die Stoa bier, wie auch fonjt, vielfach eine Führerin war, der er gern folgte. 
Er gebraucht hierbei namentlich die Lehre von der Sympathie aller Dinge untereinander. 
Es kommen jedem Wefen im Weltganzen feelifche Kräfte zu, es wird daher jedes von allem 
berührt, und jo geichiebt es, daß die Gebete von dem Betenden nad den Gejtirnen ſich 
fortpflanzen, und von diefen eine entiprechende Wirkung ausgeübt wird, ohne Willkür und 
Fürſorge. Selbjt die Künfte der Magier find nur möglich dur die Harmonie des Als, 
beruben auf der mwechielfeitigen Sympathie der Kräfte, da auch der Erde Empfindung 
beigelegt werden muß, zunächſt eines Teils mit dem Teil, ſodann auch des Ganzen mit 
dem Feuer und den übrigen Dingen, damit fie die menſchlichen Dinge, foweit fie ibr zus 5 
fommen, gut ordnet, d. b. in ſympathiſcher Weiſe, auch or Bitten erbört und fich den 
Gebeten zuneigt, jedoch nicht in unferer Weife (Enn. IV, 4, 26). 

Unter den Schülern des Wlotin find zu nennen Am elios (jeit 246 in Nom), der 
ſchon in mandem von jeinem Meifter abtwich, und als der bedeutendite der Syrer Por: 
pbyrios, der mehr als Plotin fih nach der praftifchen und religiöfen Seite hinwandte, 
jih aber aud verhältnismäßig frei von Aberglauben bielt. Um 262 wurde er Anbänger 
Plotins in Rom und foll dajelbit 304 geitorben fein. Er wollte nicht ſowohl Kortbildner 
als Erklärer und Apologet der plotinifchen Yebre fein, bat ein Yeben feines Mieifters ge 
jchrieben, jowie das Yeben des Pythagoras, Abhandlungen De abstinentia und De an- 
tro nympharum, einen Brief ad Marcellam, jvivie einen de diis daemonibus ad 
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Anebonem, ’Aryoouai zoos ra vonra (ein kurzer Abriß der plotinifchen Yehre), eine 
kloaywyı; sis tas (Avtoror£lovs) zarnyootas (reol yEvovs al eidovs zal Örapooäs 
zai (ötor al ovupeßnxöros), Die uns noch erbalten find. Cine Anzabl anderer 
Schriften it uns verloren. Bon großer Bedeutung für die Geſchichte der Pbilojopbie 
it Die Einleitung zu den Kategorien, an welche jich der ganze Streit des Nominalismus 
und Realismus fmüpfte, indem Porphyrios jelbit Schon die Frage aufgeworfen batte, ob 
die „quinque voces“ fubjtantielle Griftenz bätten, oder nur in unjern Gedanken jeien, 
jie aber als zu ſchwierig für jeine einleitende Schrift anjab. — Der religiöjfe Charakter 
des Philoſophierens zeigt Jich bei Porphyrios jchon darin, daß er den Zwed desfelben in 
die owrnola Ts yuzns ſetzte. Die Mittel zur Befreiung der Seele von dem Böſen, 
das in ihrem Hange zum Niedrigen, nicht im Yeibe liegt, ſind die xadapoıs und die 
Erkenntnis des Höchiten, indem Porphyrios viererlei Tugenden annimmt, die politischen, 
die einen vecbtichaffenen Mann machen, die reinigenden (zadaprızai), durch die der Menſch 
ein dämonijcher wird, die der Seele, die fihb dem voös, d. b. ihrer Urjache, zutvendet, 

5 das tft die vernünftige Zeelentbätigfeit, und zu viert die Tugend des vons als jolden, 
das iſt die paradigmatiſche. Mit der Reinigung, die Porphyrios als die dem Menjchen 
notwendige Tugend bezeichnet, da er fie erlangen kann in diefem Leben und durch fie 
zum Höheren aufiteigt, bängt die ftarfe Askeſe, die Porphyrios empfabl, zuſammen, die 
jih namentlich auf Entbaltjamfeit vom Fleiſchgenuß und vom Gefchlechtsgenuß bezog. Der 
eritere beflede uns, weil er die finnlichen Triebe näbre und uns in Berührung mit Toten 
brächte, der leßtere, weil er die Seele durch die Luſt niederdrüde und Ne Erzeugung 
neuer Menschen geiftige Kräfte an die Materie feſſele. Das höchſte Ziel, das dem 
Plotin vorjtand, erreichte auch er einmal; freilich, als er ſchon 68 Nabre alt war, wurde 
es ihm erſt zu teil, ficb dem böchiten Gott, der über alles Denken und Denkbare binaus: 
gebt, zu naben um mit ibm jich zu vereinigen. Während Porphyrios die National: 
religionen als berechtigt anerfannte und bierbet feinen Unterſchied zwiſchen griechiichen 
und barbarifchen machte, trat er mit der größten Entfchiedenbeit gegen das vollfommen 
Neue des Chriſtentums in feinen 15 Büchern zara Apıotavov auf, die uns verloren 
gegangen find, nachdem fie der Kaiſer Thbeodofios II. im Jahre 335 batte verbrennen 
laſſen. Sie find ein Zeichen dafür, daß die Neuplatonifer den ganzen Hellenismus und 
ibre eigene Stellung durch das Chriſtentum für ſehr bedroht bielten, und erjcbienen den 
Ghriften jo bedeutend, daß eine Anzabl Widerlegungsichriften gegen fie veröffentlicht 
twurden, jo von Metbodios, Eufebios von Cäſarea u. a., die uns aber audy nicht erbalten 
find. Die ganze Abficht des Porphyrios ift uns aber aus Berichten der Kirchenväter 
befannt: Er bejtreitet namentlich die Gottbeit Chrifti, den er jedoch für einen frommen und 
ausgezeichneten Menſchen anfiebt, deſſen Seele auch unsterblich geworden ſei (ſ. die Frag: 
mente aus des Porphyrios Schrift zeol rjc 2x koyio» Qılooopias bei Eus. De- 
monstr. evang. III, 7 und August. De eivit. D. XIX, 23), während er die ibn als 
einen Gott verehrenden Chriſten für tböricht bält. 

Zeigte ſich Porphyrios in Anlehnung an feinen Yebrer verhältnismäßig befonnen 
in feinen Spelulationen, jo ging fein Schüler Jamblichos aus Chalkis in Cöleſyrien, 
der ficb einige Zeit in Nom aufbielt und um 330 im Sprien ftarb, in feinen fublimen 
Gedanken und in jeinem Glauben an Magie, Wunder und namentlich Theurgie, d. b. 
die Kunft, durch gewiſſe Zeremonien Dämonen und überivdifche Mächte zur Hervor— 
bringung übernatürlicher Wirkungen zu zwingen, über alles Maß binaus. Cunapios bat 
in den Yebensbeichreibungen von Pbilofopben und Sopbiften auch die Biograpbie des 
Jamblichos gegeben, aber darin fait nichts weiter als die wunderbarſten Beifpiele von 
jeiner übernatürlichen Kraft mitgeteilt, wozu gebört, daß er 10 Ellen über der Erde ge 
ſchwebt, fein Gewand in Gold geglänzt und fein Geficht in einem göttlichen Lichte ge: 

oo Itrablt babe. Die wunderfüdtige Umgebung, bejonders feine Verehrer glaubten an fein 
böberes Weſen und nannten ibn den „Göttlichen“ oder auch den „Göttlichſten“ (Beıo- 
raros). Bon feinen Werfen jind uns fünf Bücher aus einer größeren Schrift: Iura- 
yoyn raw Ilvdayooeiov doyuarow erbalten, von denen die Vita Pythagorica und 
die Ädhortatio ([Ioorosntızös) ad philosophiam bervorzubeben find. Das Werl 
De mysteriis, das Proklos dem Jamblichos zugeichrieben haben ſoll, jtammt keineswegs 
von ibm, jondern iſt wahricheinlich in feiner Schule entjtanden. Es ift voll des wüſteſten 
Aberglaubens, indem es namentlich die Mittel angiebt, mit der unermeßlichen Melt der 
Dämonen und Götter in tbeurgiichen Verkehr zu treten, aber doch noch falfche Theo: 
pbanien von den wahren, von der wirklich göttlichen Magie die gewöhnlichen Zauberfünite 
unterjcheidet. Die Ubervernünftigkeit wird nicht nur dem böchiten Weſen, jondern allen 
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Göttern zugeteilt, auf welde zugleich der Sat des Widerfpruchs feine Anwendung furden 
fol. Jamblichos ſelbſt macht den Berfuch, den ganzen Polytheismus zu begründen und 
zu rechtfertigen, indem er die ſämtlichen griechiſchen und orientaliidhen Götter hereinzog 
und die oberen Sottbeiten Plotins nocd vermehrte. Ihm war das Eins des Plotin noch 
nicht erbaben genug; er feste tiber dieſes nod ein ſchlechthin erites Fr, welches über 
allen Gegenfägen itebe, auch über dem Guten, völlig eigenjchaftslos, aaven Aoontos 
doyn. Unter dieſem jtebt das Eins dis Motin, das identisch fein joll nit dem dyador 
und zwiſchen dem höchſten Einen und der Vielheit die Mitte bilde. Dieſes läßt aus ſich 
die intelligible Welt (röanos vontic) emanieren, aus welcher weiterhin die intellektuelle 
Welt (zö0uos votooc) bervorgebt. Das Antelligible will Namblichos möglichit einfadı 
balten, alle Vielheit und Zuſammenſetzung von ibm verneinen. Trogdem nimmt er eine 
Dreibeit in ibm an: Nater oder Wirklichkeit, Kraft und Nus oder Thätigfeit (zarıjo, 
Öbvauus, voös, oder Ünaofıs, Ölvanıs tjs Ünapfeos, vonos rijs Övrdueos). Ferner 
werden dieje einzelnen Glieder wieder in Triaden geteilt. Tiefer böchiten Götterordnung 
folgt die zweite, die intellektuelle, die abermals als Trias gefaßt wird, nämlich als voös, 
Öuvazus und Önwovoyös, die wieder in Triaden geteilt werden, oder auch in eine Heb— 
domas. Dieſe intellektuelle Melt iſt die der Ideen, indem bier erit Scheidung in Gat— 
tungen und Arten jtattfindet, während in der intelligiblen ji die Urbilver finden. Auf 
die intelleftuelle Welt folgt das Phyſiſche, ebenfalls dreigliederig gedacht, indem die über: 
weltliche Seele zwei andere Seelen aus fih bat emanieren lajjen. Der Welt gebören 
an, aber über dem Menfchen jtebend, die Seelen der Götter des Volksglaubens, der 
Engel, der Dämonen und Heroen, von denen Jamblichos ganze Neiben kennt, indem er 
fie potbagorifterend nad einem ZJablenjchematismus ordnet. So werden von den Göttern 
wieder drei Rlajfen angenommen: zuerit die 12 oberen Götter, die aber in Triaden zer: 
fallen, jo daß zunäcdit 36 und weiter 360 werden; von dieſen 36 ſtammen zu zweit : 
72 Ordnungen unterbimmlifcher Götter ab; zu dritt fennt Jamblichos 21 Weltberricher 
(Hyeudves), und dieſen entipredend 42 Ordnungen von Naturgöttern (deoi yere- 
owvpyol). Zu diefer großen Zabl famen noch die Schuggötter von Bölfern und Ein: 
zelnen, fo dab es ibm möglid wurde, die ganze Motbologie in feinem Syſtem unter: 
zubringen. Mit dem Hang zur Tbeurgie jtebt der Glaube in Verbindung, daß aud) die Hötter: : 
bilder, mögen fie vom Himmel berabgefallen oder von Menſchen gebildet fein, an der 
Gottheit jelbit teil hätten und jo Wunder verrichten fünnten. Das ficherite Mittel, den 
göttlihen Schuß zu gewinnen, it das Gebet, das die Götter auch ohne Sinneswerkzeuge 
vernebmen fünnen. Die Rückkehr zur überfinnlicen Welt kommt durch die Tugenden 
zu Stande, für die Jamblichos zunächſt die 4 Klaſſen des Porphyrios annahm, denen : 
er aber noch eine fünfte binzujegte, namlich die priefterlihen oder einfachen (isparızal 
oder Arralar, auf das Er bezügliche), durd die ſich Die Seele zu dem böchiten erhebt, d. b. 
die myſtiſche Vereinigung erreicht. 

Unter den Schülern des Jamblichos, die ſich mit wiflenichaftlicher Beweisführung 
faum abgaben, tritt gegen die anderen durch einigermaßen jelbititändiges Denken bervor 
Tbeodoros von Ajine, der das böcite Fr des Jamblichos nicht mehr annabm, ſondern 
mit dem einen Zr über dem Intelligibeln ſich begnügte, aber das Triadenſyſtem weiter 
ausbildete. Außer ihm find noch von der ſyriſchen Schule zu nennen: Derippos, Aide— 
ſios aus Nappadozien, der lange eine bodangelebene Schule in Pergamum leitete, 
CEhryſanthios aus Sardes, Eunapios, befannt durch feine Biograpbien von Philoſophen 4 9 
und Sophiſten. Durch Schüler des Aideſios wurde der Katjer Julian unterrichtet, dem 
die Philioſophie als Mittel dienen jollte, mit Göttern und Däntonen zu verkehren, obne 
dag er etwas eigenes Phrlofopbiiches in jenen Schriften gebracht hätte. In ſeiner ver: 
loren gegangenen Schrift wider die Chriſten, gegen die Kyrillos von Alerandrien eine 
noch vorhandene Entgegnung verfaßte, betont er befonders die Herrlichkeit der beidnifchen 
Bildung und Religion im Gegenſatz zu den armjeligen Chriſten. Sein Verſuch, das 
Heidentum mit Gewalt wiederberzuitellen, mußte an der Schwäche auf der einen Zeite 
und der aufiteigenden Kraft auf der andern fcheitern. Berühmt war zu ibrer Zeit wegen ibrer 
Gelehrſamkeit und der Anziebungstraft ibrer Borträge die Philoſophin Hypatia, ermordet 
415 von chrüftlichen Böbelbauten, Tochter des Matbematifers Theon in Alerandria, die von 5 
dem Phantaſtiſchen der foriichen Schule ſich frei gebalten zu baben jcheint, ſich mit Er: 
färung des Platon und Artitoteles vornebmlich bejchäftigte, eigenes Philoſophiſches 
aber faum gebracht bat. Ihr Schüler und Verehrer Syneſios, der Chriit und Biſchof 
wurde, bat in jeinen Schriften, auch in jeinen Hymnen, viel Neuplatonifches, jo daß 
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nur als eine Modifikation der helleniſchen Philoſophie. Bon ibm iſt es erlaubt, einen 
Rückſchluß auf die Anfichten feiner Lehrerin zu machen. 

Der ſyriſchen Schule ſteht die atbenienfische gegenüber, die ihr der Zeit nad folgte und 
fih wieder mebr willenjchaftlichen Bejtrebungen, namentlich der Erklärung des Platon 
und Ariftoteles, zumwandte. Als erjter it da zu nennen Plutarch von Atben, zum 
Unterjchied von Plutarch aus Chäronea auch der „Große“ genannt, der bis 433 Scholardı 
in Athen war. Er ſcheint fi in den Hauptjachen an Plotin gehalten zu haben. Schüler 
von ibm war Syrianos, Scholarch bis etwa 450, der in der ariſtoteliſchen Philoſophie 
die Vorjtufe zur platoniſchen erblidte; ebenfo der Alerandriner Hierofles. Im Scholarcat 
folgte auf Syrianos deſſen Schüler Proklos, der Lykier, 410 in Konftantinopel geboren, 
der auch den älteren Olympiodoros und den Plutarch zu Lehrern gehabt hatte. Er 
lehrte lange Jahre in Athen und befleivete das Scholarchat dajelbit von etwa 450 an 
bis zu feinem Tode 485. Bon feinen Schriften find befonders berborzubeben Kommen: 
tare zu Platon, namentlich die zu Timaios und zu der Politie (diefer vollftändig ber: 

5 ausgegeben von Ed. Guſt. Kroll, 2 voll., Yeipzig 1899, 1901), FIroxelmos Veolo- 
yın und Jleoi tijc xara [liarova Veokoyias. Die jämtlihen Werke find heraus— 
gegeben von Piel, Couſin, 6 voll, 2. Aufl, Parts 1862. Er war unter den Neu: 
platonifern obne Zweifel der zweitbedeutendite, indem er ſich durch ausgebreitetes Wiſſen, 
durch dialektiſche Kraft und Tieffinn auszeichnete, womit er freilich auch die ſtarke Nei- 

gung zur Myſtik und zu Wunderbarem verband. Er verjuchte als eine Art Scholaftifer 
die gejamte philoſophiſche Überlieferung in ein feitgeichlojjenes logisches Syſtem zu bringen 
dur jcheinbar ſtreng wiſſenſchaftliche Methode, indem er die Yehren der Früheren nur 
auszulegen und zu ändern fid bewußt war. So galten ibm die platonifchen Schriften 
geradezu als Offenbarungen, aber auch Homer und Hefiod werden in derjelben Weiſe be 
bandelt, und vor Jamblichos bat er unbegrenzte Ehrfurcht. Beſonderen Wert jchrieb er 
den Götterfprüchen zu (Adyıa Kakdarza), auf deren allegorifche Erklärung er lange Zeit 
verivendete; er foll den Wunſch geäußert haben, e8 möchte aus dem Altertum nichts 
erhalten fein als eben diefe Sprüche und der platonifche Timaios. Die Methode, nad 
der Proflos die ganze Weltentwwidelung des Hervorgebens des Vielen aus dem Einen 
und die Zuwendung des Vielen wieder zum Einen, vor ſich geben läßt, iſt die durch— 
geführte triadifche. Die einzelnen Momente des „dialektiſchen Prozeſſes“ find die wor, die 
ro0odos und die Zruorgopn. Das bervorgebende ijt jeiner Urſache äbnlih und unäbnlid. 
Neil es ihr ähnlich it, bleibt e8 in der Urjache, weil es ihr unähnlich, trennt es ſich von 
ihr, weil es jich ihr wieder veräbnlicht, kehrt es zu ihr zurüd. Nach diefem Gefete 
enttwidelt jich Alles, nur nicht, wie Hegel mit feinem dialektiſchen Triadenprozeß wollte, 
zum Höheren in aufiteigender Yinie, jondern vielmehr in abfteigender, da das Ergebnis 
um jo unvolllommener it, je öfter fich der Prozeß vollzieht. In der Ausführung feiner 
Philoſophie zeigt fich die Anlehnung teils an Plotin, teils an Jamblichos, obgleih Proklos 
auch, von beiden abweichend, im jelbititändiger Weiſe fpefuliert. Als Urweſen jtebt er 
die Einheit an, die Quelle aller Vielbeit, die Urfache alles Seienden und alles Guten, zu 
der ſich aud Alles wieder hinwendet. Als „Einbeit“ wird man dies über jede Bejabung 
und Berneinung Erbabene nicht in entjprechender Weiſe bezeichnen, auch nicht als „Gutes“ 
oder als „Urjadye”, e8 iſt dvarios altıov und dans Unapfews dyvrwordtepgov. Aus 
diefem Höchiten gebt nad) Proflos eine Vielheit von Einheiten hervor (&vades), die über 

5 alles Sein, Yeben, über aller Vernunft und Erkenntnis fteben, eine Art NRangverbältnis 
untereinander baben, auf die Welt einwirken und Götter in höchſtem Sinne diejes Wortes 
find. Auf fie folgt die Trias des ntelligibeln, des Intelligibel-ntelleftuellen und des 
intellektuellen: die Wefen diefer drei verſchiedenen Neiche gliedern fich, die beiden eriten, 
das vontov und das vonrov Ana zai voeoör, nad Triaden, das lehte, das vosoor, 
in eine Hebdomas, von deren Gliedern wieder jedes in fieben geteilt wird. So iſt die 
Möglichkeit gegeben, auf diefe große Anzahl von Gliedern Volksgötter und ſpekulativ-fingierte 
Weſen allegorifch zu beziehen. Das ntelleftuelle läßt aus fih das Seelifche bervor: 
geben, das alles feinem Weſen nad ewig, feiner Thätigfeit nad in der Zeit ift und ſich 
gliedert in göttliche, dämonifhe und menfchliche Seelen. An ihrem Unbeil find die 
Yegteren jelbjt Schuld, fie vermögen ſich aber zum Göttlichen zurüdzumenden. Die drei 
Hauptgattungen gliedern ſich wieder in Unterarten, z. B. die göttlihen in Veol Nye- 
novıxoi, Veol Anökvroı und Beoi &yxdomor, die abermals weiter eingeteilt werden. Die 
innerweltlichen Götter unterjcheiden ich dadurh von den anderen, daß fie einen Leib 
baben, und find geteilt in Sterngötter und die unter dem Monde, oder Elementargötter. 
‚jeder der Deoi Zyrdozuoı hat eine Anzahl von Dämonen unter ſich, welche die Verwal: 
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tung der gefamten irdiſchen Welt vermitteln. Die Materie gebt nicht wie bei Plotin 
aus dem früberen Prinzip durch Abſchwächung bervor, jondern fie entjtebt aus der ur: 
jprünglichen Unbegrenztbeit, it auch weder gut noch böfe, jondern nur Quelle der Natur: 
notwendigfeit. In fie geben Begriffe, Formen (Adyoı) ein, indem ſie vom Demiurgen 
nad den transjcendenten Ideen gebildet wird. 

Viel weniger als Proklos jpefulierten feine Nachfolger im Scholarchat zu Atben: 
Marinos aus Sichem und Zenodotos, Iſidoros aus Alerandria, Hegias und der lette 
Damastios aus Damaskos, der in feinen ’Arropiaı zai Avosıs nepi TOV noW@taw doyam 
bejonders danach jtrebt, das Urweſen über alle Gegenjäge zu erbeben. Belanntlic wurde 
529 vom Kaifer Juſtinian der pbilofopbiiche Unterricht in Atben verboten, ſowie das 
Vermögen der Schule eingezogen. Zwei Jahre fpäter wanderte Damasfios mit dem be: 
rübmten Kommentator des Arijtoteles Simplifios und mit anderen fünf Neuplatonitern 
nad Berfien aus in der Hoffnung, in dem Könige Chosroes einen wahren Freund der 
Philoſophie zu finden. Bitter enttäuscht, febrten fie 533 von dort nach Athen zurüd. 
Wie Schon vielfach vorber, wandte ſich nun der Fleiß der Erklärung früherer Philoſophen, 
namentlich des Platon und Ariftoteles, zu. Hier find noch der jüngere Olympiodoros 
und der Chriſt Philoponos vor anderen zu nennen. Die Bhilofopbie wurde jo mehr und 
mehr Sache der Gelebrjamfeit. Kommentare zur ariftoteliihen Schriften jchrieb Boetbius 
(480525), wie er auch einzelnes von Ariſtoteles überjegte; jo übermittelte er die 
ariftotelifche Yogit dem Mittelalter als formale Grundlage Kir die Scholaſtik. Ob er 20 
Chriſt geweſen tft, ftebt noch nicht ganz feft, doch ift es mwahrjcheinlich ; jedenfalls zeigt 
fih in feiner auf neuplatonischer und ſtoiſcher Grundlage berubenden befannten Schrift 
De consolatione philosophiae von dem Ehrijtentum nichts. — Der Neuplatonismus und mit 
ihm die helleniſche Philoſophie löfte jih auf und verfiel teils Durch die eigene Schtwäche, 
die jich bejonders in der maßloſen Bhantafterei zeigte, teils durch die fittliche und religiöfe 2 
Kraft des Chriftentums. Der neuplatonifhen Schule balf zu ihrem Erlöfchen der Um: 
Itand, daß vorzügliche und wertvolle ihrer Lehren als dauernder Befis von der chrift- 
lichen Theologie aufgenommen worden waren, in der fie gleichſam zu neuem Xeben 
erwachten. War es der Stoa doc ſchon ähnlich ergangen, nachdem hauptjächliches von 
ihr in die neue Fräftigere Bewegung übergangen war. Wie neuplatonifche Gedanfen : 
und Strebungen im Ghriftentum weiter wirkten und fo ihre Kraft betbätigten, zeigt die 
Geſchichte der chriftlichen Dogmen und der chriſtlichen Philoſophie. Daß Augujtin die 
neuplatonijchen Lehren bedeutenden Einfluß auf feine chrijtlichen Anſchauungen gewinnen 
ließ, iſt belannt; er that dies auch mit klarem Bewußtſein. In vielen Teilen jeiner 
Doktrin ift er geradezu als Neuplatonifer zu bezeichnen. Was er alles in den Schriften 35 
der Platoniker, d. b. der Neuplatonifer, gefunden babe, giebt er jelbjt am deutlichiten an 
in jeinen Confessiones, VII, 9ff., wo er audb, an den Anfang des Evangeliums 
Johannis anfnüpfend, genau bezeichnet, worin fih das Chriſtentum vom Platonismus 
unterjcheide. Die Hauptfache it: Quia verbum caro factum est et habitavit in 
nobis, non ibi legi, ebenſowenig: Quod secundum tempus pro impiis mortuus 40 
est. Vielfach erbielten ſich neuplatoniſche Anfichten in chrijtlichem Gewande, wie bei dem 
ſchon erwähnten Syneſios, mebr noch bei dem fogen. Dionyfios Areopagita, der eine Ver: 
bindung der neuplatoniichen Lehren mit dem Gbrijtentum verfuchte, die myſtiſche Erbebung 
annahm und fie als Vergottung bezeichnete. Jobannes Eriugena überjegte die pſeudo— 
dionyſiſchen Schriften, nachdem Marimus Confefjor einen Kommentar zu ibnen gefchrieben, 
und lehnte jih im ganzen Aufbau feines Syſtems, den Begriffen der resolutio oder 
analysis und reversio oder deificatio, an den Neuplatonismus an, indem er den 
rijtlihen Schöpfungsbegriff nach der Emanationslebre umdeutete. Auf die Entwidelung 
der chriftlihen Richtungen des Mittelalters gewannen die dionyſiſchen Anfchauungen, 
namentlid durch das Mittel des Eriugena einen bedeutenden Einfluß: die Myſtiker mie co 
die Bantbeijten des Mittelalters (Amalrih von Bennes, David von Dinant) wurden in 
ihrer Richtung durch fie beftimmt. Neuplatonish find auch die viel benußten pjeudo: 
arijtoteliihen Werke: Theologia, wabrjcheinlih aus dem 8. Jahrhundert, und das Buch 
De causis, etwa im 9. Jabrbundert von einem Nuden oder Mubammedaner verfaßt. 
Araber und Juden nabmen vielfach neuplatoniiche Anfichten auf, jo Alfäräbi, Averroes, 55 
Avicebron u. a., aber ſelbſt chriftliche Kirchenlehrer verſchmähten ſie nicht, um Dogmen 
zu begründen, jo Anjelm für die Trinität und die Inkarnation, ja Albertus ſieht die 
Schöpfung als Ausflug aus dem notwendigen Sein vermittelt der oberiten Intelligenz 
an. Eine Auferitebung erlebte geradezu der Neuplatonismus, vielfah vom Platonismus 
nicht unterjchieden, in der Nenaiffance, two die Namen der Medizeer, des Marfilius 0 
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Fieinus, der Pico von Mirandola beſonders hervorleuchten. Von hier aus haben ſich die 
neuplatoniſchen Gedanken vielfach in die neuere, ja bis in die neue Zeit fortgepflanzt, 
großenteils durch Giordano Bruno vermittelt, haben auch ein Gegengewicht im Bunde 
mit der ihnen verwandten Magie und Alchymie gegen den trockenen Nationalismus ge— 

5 bildet. Im neunzebnten Jahrhundert nimmt Schelling neuplatoniſche Anjchauungen auf 
in Verbindung mit jolchen Jakob Böhmes, namentlih in jeiner Schrift „Philoſophie 
und Neligion“, Tübingen 1804, wo er die Leiblichkeit und Endlichkeit als ein Produft 
des Abfalls vom Abjoluten anfiebt und es als die Endabſicht der Geſchichte beitimmt, 
diefen wieder qut zu machen. Wenn wir bei Fichte die Trias eine jo große Rolle 

10 jpielen jeben, bei Hegel ebenſo in feinem dialektiſchen Prozeß, jo werden wir zu ſtark an 
die Neuplatonifer, namentlib an Proklos erinnert, als daß wir nicht einen Einfluß 
von dieſer Seite anzunebmen geneigt fein könnten. Wollte man bei Hegel und anderen 
juchen, jo würde man noch viele Spuren der lesten griechiichen Spekulation ent: 
deden. M. Heinze. 

15 Neu-Seeland |. d. A. Auftralien Bd II ©. 290. 

Midrafh. — Inhaltsüberſicht I. Bedeutung des Wortes (S. 784). II. Wejen des 
Midraih (S. 785). III. Schriftlide Fixierung des Midraih (S. 786). IV. Bemerkungen 
zur Struftur der Midrafhim(S.786). V. Die drei thannaitifchen Midraſche: Methiltha, Siphre 
und Siphra (S. 787). VI. Die vier anderen alten Midrafhim: Gen Nabba, Threni, Pe— 

> sigtha, Jelamdenu (S. 785). VII. Homilien-Midrafhim (S. 791). VIH. Ten eregetiiche 
Midraihim (S. 793). IX. Sammelwerte (S. 795). X. a  khrake .796). XI. 
Ethiſche Midrafhim (S. 797). XII. Seheimfehre (S. 798 III UNE EUER 
(S. 198). XIV. Ueberjegungen (S.798). XV. Hilfsmittel „dt m Berjtändnis (S. 798). 

Da diejer ganze Artifel einerjeits im Hinblick auf die überwiegende Mehrzahl der Leier, 
25 andererfeits wegen der Notwendigkeit räumlicher Beſchränkung den Charakter einer Litteratur- 

überficht tragen mußte, iſt zur Erreichung größerer Ueberjichtlicyfeit und zur Vermeidung von 
Wiederholungen die zu vergleichende Litteratur nicht am Anfange des Ganzen, jondern am 
Schluß der einzelnen Abſchnitte genannt worden. Aus denjelben Gründen habe ih von 
hebräiſch geichriebenen Büchern und Auffägen nur eine Auswahl citiert, auch ſonſt nicht nad 

>» Bollftändigfeit, jondern nur nad klarer Zulammenitellung des Wichtigſten geſtrebt. Gern 
danke ich auch hier Herrn Rabbiner Dr. J. Theodor für brieflich mir gegebene Anregung. — 
Hauptwerk: L. Zunz, Die gottesdienſtlichen Vorträge der Juden, hiſtoriſch entwidelt, Berlin 
18:32 (die 2. Auflage, Frankf. a.M. 1892, iſt nur um einige aus dem Handeremplar des Verf. 
herrührende Zufäge und ein Negiiter vermehrt). || Aus 3.9. Weiß Yan) 17 77, Bur 

35 Geſchichte der jüdischen Tradition, Wien, vgl. bej. II (1876), 225— "39 (Mekpiltha, Siphra, 
Siphre), 254—259 (Megillath Tha’anith, no Olam); III (1883), 252—297; IV (1887), 
208 —218. ‚ 

Abtürzungen: JQR — Jewish Quarterly Review (London). Re. — Revue des Etudes 
juives (Paris). MgWJ = Magazin für die Wifjenichaft des Judentyums (Berlin 1874— 1893). 
MOB — Monatsjchrift für Geſchichte und Wiljenihaft des Judenthums (Breslau). 

Catal. Bodl. = M. Steinjchneider, librorum Hebraeorum in Bibliotheca Bod- 
lejana, Berlin |] 1558— 1860, | Wolf, B. H. = J. Chr. Wolf, Bibliotheca Hebraea, 4 Quart- 
bände, Hamburg 1715—1733. 

Midraſch. I Bedeutung des Wortes Das Wort M. findet ſich zuerit 
45 2 Chr 13, 22, wo in Betreff des Königs Abia auf 777 0257 UIT2 verwieſen wird, 

und 24,27 als Quelle für die Geichichte des ‚Königs Jehoas von Juda seen u = 
(bier ift © wohl eine Gloſſe; LXX_bat nur za» yoapıjv, Yulianos yoapiv Pıßkiov, 
$ a Herapla I 749 9; doch iſt die Bedeutung an dieſen beiden Stellen zweifel⸗ 

Im nachbibl. Hebr. bedeutet ÜIT: (eine Schriftſtelle) „erforſchen, erläutern“, 
50 — etwas durch Deutung finden Joma 8,9. Das Subſt. E77 it zumächft all: 

gemein „Forſchung“ und zwar jowohl in dem Sinne von „Studium, Theorie”, z. B. 
Abotb 1,17 „Nicht der M. iſt das Wefentliche, jondern das Thun mg“ "(aber 
mehrfach ſynonym mit VER, z. B. pal. Pesachim III, Blatt 30%, 3. 41ff.), als auch 
in der Bedeutung „Auslegung“, z. B. Kethuboth 4, 6: „ws wann mr aljo deutete er“ 

55 (als Objeft das Gedeutete). Speziell wird dann M. auf die a mit der 
bl. Schrift bezogen, 3. B. pal. Joma III, 40°, 3.23 „wers an e5s jede Schriftdeu: 
tung muß jich nach u Inhalt richten“ ; Gen Nabba 12: „Diele Schriftdeutung 2 haben 
wir aus dem babylonifchen Gril mitgebracht, daß überall, ‚wo in der heiligen Schrift 
var 7m vorkommt, eine Yeidenszeit gemeint ſei.“ Daher ” 3 12 Lehrhaus, Haus in 
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dem man dem Geſetzesſtudium oblag, Sabbath 16, 1, Plural MIETT2 Pesachim 4,4. 
Endlib wird Midraſch, Mebrzabl Midrafchim, auch konkret zur Bezeichnung älterer Werte 
gebraucht, die haggadiſche, jeltener ee Schriftdeutung enthielten, zum Teil fo, daß 
die gemeinten Schriften auch den Titel M. haben, z.B. Midraſch Nutb. (Nicht wird der 
Name M. angewendet auf die ganz oder dod im weſentlichen halachiſchen Werke Miſchna, 5 
Thosephtha und Thalmud, ſ. d. A. Thalmud.) — Schriftdeutung: NGTT (Aram.); 
Schriftdeuter, Prediger: NIIT (Aram.) und: 7977 (Hebr.). — Bol. au W. Bacher, 
Die ältefte Terminologie der Jüd. Schriftauslegung, Yeipzig 1899, ©. 25 ff. 103 ff. 

II. Weſen des Midraſch. Auf die Königsberrichaft folgte in Israel nicht, wie 
man vielfach jagt, die Periode der Hierofratie, jondern die Zeit des Nomismus, der 10 
Gefegesberrichaft. Seit der Rückkehr aus Babel bildete das Öefet mehr und mebr die 
Richtſchnur, nach welcher fih das gefamte äußere Yeben regelte, war das Geſetz das 
Gentrum alles geijtigen Yebens in Israel. Schon Haggat (2, 10ff.) prägt die mabnende 
Belehrung, dab es Gott gegemüber auf die rechte Gejinnung ankomme, dem Gedächtmiſſe 
der Juden dadurch ein, daß er an Stellen des Geremonialgejebes (Le 6, 20; Nu 19,22) ı5 
anfnüpft, bei welcher Gelegenheit er die Priefter als die anerkannten Lehrer dieſes 
Geſetzes vorausfegt. Esras, des Schriftgelehrten ("FO nicht „Schreiber”), ganzes Streben 
ging darauf, das vorhandene Geſetz Mofes auch ee tbatfächlichen Befolgung zu bringen. 
Die Erinnerung an den äußeren Glanz des Königtums verlor mehr und mehr an 
Lebendigkeit, die Ausficht auf dauernde MWiederberitellung des alten Glanzes rüdte in 20 
immer nebelbaftere Ferne; nur einige Jahrzehnte bejtand unter den Hasmonäern nationale 
Selbitftändigfeit in einem gegen früber Heinen und unjceinbaren Gemeinweſen, und im 
Jahre 70 n. Chr. ſank mit Jerufalem des Tempels Heiligtum in Trümmer: ijt es ba 
zu verwundern, daß das geichriebene Geſetz, das einzige aus der vorerilifchen Zeit ge: 
rettete Heiligtum des Volkes (Bundeslade, Urim und Thummim u. |. w. waren zu Grunde 25 
gegangen), der Juden Ein und Alles wurde, daß die ganze geiftige Thätigkeit des 
Nudentums den Charakter der Schriftforihung, des Schriftitudiums annahm? 

Die gejchriebene „Thora Moſis“ war fein vollitändiger Gejetesfoder, fie war nicht 
für die Verbältniffe in den eriten Jahrhunderten nah dem babyloniſchen Exil, noch 
weniger für die Zeit nach dem völligen Aufbören des jüdifchen Staates berechnet. Sie so 
mußte daber erjtens den fpäteren Zeiten angepaßt, zweitens in nicht wenigen Punkten 
ergänzt werden. Beides geſchah durch Midraſch, Schriftforſchung, Schriftauslegung. 

iefe auf die Normierung des Yebens durch das Geſetz bezügliche, Thätigfeit beißt 
die halachiſche, die aus ihr fich ergebende feite Norm: Halakha 7777, eine Samm- 
lung halachiſcher Sätze: Halakhoth M>277. Die erfte erbaltene und zugleich autoritativ 35 
gewordene Sammlung folder Säge iſt die Miſchna des Jehuda basnaji; eine andere 
Sammlung it die Thosepbtba; viel altes halachiſches Material findet ſich auch in den 
in die Thalmude aufgenommenen Baraitbotb, in den Midraſchim Mekhiltha, Sipbra, 
Sipbre u. ſ. w. 

Das Geſetz (Geſetz bier in weiterem Sinne — Bibel, Sammlung der heiligen 40 
Schriften; über die Bedeutung von mn und vduos ſ. „Kanon des AT“ PRE* IX, 
767, 35f.) galt den Juden aber au als Summe und nbegriff alles Guten und 
Schönen, alles Wiflenswerten: darum mußte es auf alle Lebensverbältniffe anwendbar 
fein, es mußte tröften, ermabnen und erbauen, es mußte als alles, wenn auch nur 
feimartig, enthaltend nachgewwiefen werden, vgl. Aboth 5, 22 72 8127 72 Tem ma Tora 
(ſ. auch Taylor zur Stelle). 

Diefe Verwertung der bl. Schrift geichab gleichfalls durch Midraſch; aber diefe 
midraſchiſche Thätigfeit wird jegt gewöbnlid mit dem Ausdrud Haggada bezeichnet: 
77377; im paläftinifchen Thalmud 7758 (wörtlich: das Ausjagen, das Lehren des Schrift: 
mwortes; vgl. W. Bader, JQR IV [1892], 406—429). Die 9. ſchloß ſich teils eng an so 
den Bibeltert an, oft aber bildete diefer nur den Anknüpfungspunkt für Darlegungen 
verfehiedenfter Art. „Die Haggada, die der Gemeinde den Himmel näber bringen und 
den Menfchen wiederum zum Himmel emporbeben foll, tritt in diefem Berufe einerfeits 
als Gottes Verberrlibung, andererjeits als Israels Troft auf. Darum find religiöfe 
Wahrheiten, Sittenlehren, Unterbaltungen über gerechte Vergeltung, Einſchärfung der die 56 
Nationalität beurfundenden Geſetze, Schilderungen der vormaligen und dereinftigen Größe 
Israels, Szenen und Sagen aus der jüdijchen Gefchichte, Parallelen der göttlichen und 
der israelitiichen nftitutionen, Yobpreifungen des bl. Yandes, aufrichtende Erzählungen 
und Trojt aller Art der Vorträge twichtigiter Inhalt“ (Zunz, GB 349 f) Über diefe in 
Synagoge oder Lehrhaus, geeignetenfalls auch in Privathäufern oder im freien, vor= 60 

Neal-Encyllopäbie für Theologie und Kirhe. 8. U. XIII. 50 
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nehmlich an Sabbathen und Feſttagen, aber auch bei wichtigen Ereigniſſen des öffent— 
lichen wie des privaten Lebens (Krieg, Hungersnot; Beſchneidung, Hochzeit, Begräbnis 
u. ſ. w.) gehaltenen Vorträge vgl. Zunz, GV bei. Kap. 20, und J. Hamburger, Real— 
Encyklop. für Bibel u. Talmud IL, S. 921934 (U. Predigt, religiöſe Rede). 

5 Über die Negeln für die halachiſche und die haggadiſche Schriftdeutung ſ. meine 
Einleitung in den Thalmud VII S 2. 

III. Schriftlibe Jirierung des Midraſch. Daß nit nur die Halakha, 
jondern aud) die Haggada gelehrt wurde, zeigt der im paläft. Thalmud oft vorfommende 
Ausdrud KNT3NT 7227 „unfre Haggada-Lehrer“ (z. B. Mafafrotb I, 48% 3.48; Jeba— 

ıo motb IV, 5° 3.62). Dasjelbe ergiebt ſich aus bab. Sanbedrin 57’, wo mitgeteilt 
wird, was R. Jakob bar Acha (Anfang des 3. Jahrh.) „im Haggadabuch des Lehrhauſes“ 
27 127 SDR 7202 gefunden habe; vgl. au den Ausdruck Kr3R 7° die Haggadas 
der Neibe nad vortragen (Berafbotb 10°; "Erubin 21; Joma 38’ u. fonft). Ueber 
die Frage, ob, beziv. wie weit man es als unftatthaft betrachtet bat, Haggadiſches und 

15 Halachiſches aufzufchreiben, vgl. meine Einl. in den Thalmud V, $2. Seit dem erften 
Drittel des 3. Jahrhunderts n. Chr. ift das Vorhbandenfein von Haggadabüchern vielfach 
bezeugt. Die auf und gelommenen rein baggadifchen Midrafchim aber find aus jpäterer 
Zeit. Einige ſowohl Haggada als auch Halakha enthaltende Midrafhim, namentlich 
Mekhiltba und Siphre jtammen in ihren älteren Beitandteilen aus dem 2. Jabrbundert. 

20 Die Unterfuhung über die Zeit der Abfaffung der Midraſchim ift mit jehr großen 
Schwierigkeiten verbunden, weil die meijten wichtigen uns nicht mehr in der erjten Redaktion 
vorliegen, weil Abjchreiber wie Druder mit den Terten bäufig forglos oder gar mill- 
fürlich verfahren find, was ſich 3.9. in Gloſſen, in Auslafjungen und in Entftellungen 
von Namen zeigt. Auch die Zenfur bat manden Schaden angerichtet. Als eine babn- 

25 brecbende, wenngleich nicht abſchließende Arbeit auf diefem Gebiete ıft zu rübmen das 
Buch von L. Zunz, Die gottesdienftliben Vorträge der Juden, Berlin 1832. Ehe eine 
wirkliche Gefchichte der Midrafchlitteratur gefchrieben werden fann, müffen fritifche, nach 
Handſchriften bearbeitete Ausgaben aller wichtigen Midrajchim bergejtellt werden, wozu 
bis jest nur Heine Anfänge gemacht find. Bubers zahlreiche Ausgaben baben freilich 

30 große Borzüge vor den zeitlich ihnen vorangehenden, entiprechen aber nicht den Forde— 
rungen, die der gejchulte Philologe ftellen muß. Von J. Theodors „Berefchit Nabba mit 
fritiichem Apparate und Kommentare” ift foeben die erfte Lieferung erſchienen. Wir 
wünſchen diefer in bervorragender Weife gründlichen Arbeit baldige Vollendung und 
gleichtvertige Nachfolger. 

3 Die eigentlih produktive midrafchiiche Thätigfeit bört bald nah dem Abſchluß des 
babylonifchen Thalmuds auf; es beginnt die Zeit des Sammelns, die bis zum Ende des 
Gaonats (1040 n. Chr.), ja noch darüber binaus (vgl. Nu Nabba) dauert. An 
die Stelle des Midrafch treten allmählich einerjeits die moderneren Wiſſenſchaften: Ge— 
jchichte, Neligionsphilofopbie und grammatiſche Exegeſe, andererjeits das Gegenteil der 

40 Wiſſenſchaft: die Kabbala. 
IV. Bemerkungen zur Struktur der Midraſchim. Manche Midraſchim 

enthalten fortlaufende Auslegung des zu Grunde gelegten Bibelbuches, ſo Gen Rabba, 
Threni Rabba; Mekhiltha, Siphra, Siphre. Andere beſtehen aus Homilien, und zwar 
lehnen die Homilien ſich an entweder an den Sedarim-Cyklus (Thanchuma-Homilien) oder 

san die Feſttage (Pesiqtha-Homilien). [ETF iſt Bezeichnung der 154— 175 Abſchnitte, 
in die die Thora zum Zwecke der Verlefung an den Sabbatben dreier aufeinanderfolgen- 
der Sabre bei den Juden Paläſtinas geteilt war, vgl. Ad. Büchler in JQR V (1893), 
420—468]. Hierüber Klarheit geichafft zu haben ijt das Verdienjt J. Theodors durch 
die Abhandlung „Die Midraſchim zum Pt und der dreijährige paläft. Cyklus“ in: MOWT 

5 1885-1887, ſ. be. 1885, ©. 356. (Der Widerſpruch A. Berliners, Über den Einfluß des 
erjten bebr. Buchdrudes ꝛc., Frankfurt a. M. 1896, ©. 36. 37. 49, iſt unbaltbar.) Jede 
Homilie beginnt mit einigen Proömien FTT’TE, von TODE), d.h. mit der Anfnüpfung 
des Tertes an einen meift nichtpentateuchifchen Vers, vorzugsweiſe an einen bagiograpbijchen. 
Die Proömien find einfache oder zufammengefegte: einfach find die Proömien, in denen dem 

55 einleitenden Verſe eine fortlaufende Erklärung zu teil wird, die entiweder ganz oder doc in 
ihrem legten Teile auf das Thema ſich bezieht (vgl. Theodor, MOWF 1879, ©. 169; 
Lernen, MW 1880, ©. 200. 202). Zuweilen finden fi nur Bruchftüde, oder es 
ift nur ein Vers angeführt, dejien Anwendung auf das Thema zu finden dem Hörer 
(Leſer) überlafjen bleibt. Zufammengejegt find diejenigen Proömien, für deren Tertvers 

0 verſchiedene, in ſich felbititändige Auslegungen verfchiedener Haggadiften zufammengeitellt 
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wurden. Die lebte Auslegung oder doch deren Schluß muß auf das eigentlibe Thema 
überleiten (Theodor 170, Xerner 204). Die Autoren der bomiletischen Midraſche waren 
bemübt, zu jedem Abjhnitte Paraſcha, Pisqa) mehrere Proömien zufammenzuftellen. In 
der von Buber edierten Pesigtha bat jeder Vortrag durchſchnittlich vier Pethichoth, Vor⸗ 
trag 11 und 25 haben je ſieben; in Gen Rabba ſchwankt die Zahl zwiſchen 1 und 7; 6 
Sektion 53 bat 9, wohl weil der Abſchnitt Gn 21,1ff. am Neujabrstage verlefen Er 
deshalb vielfach ausgelegt wurde (Yerner 169). Befonders reih an Einleitungen ift der 
Midrafch Klagel. Nabba. Genauere Unterfuhbungen über die Prodmien in der Pesiqtha 
ſ. bei Theodor 108. 110-—113. 164-175. 271-278, über die in Gen Rabba bei Lerner 
168— 174. 197— 207. In Betreff der Proömien vol. noch ©. Maybaum, Die älteften 10 
Phaſen in der Entwidelung der jüd. Predigt I (Berlin 1901), ©. 14—27. 

Schon von R. Meir wird berichtet (Sanbedrin 38” Ende), daß er feine Vorträge 
aus Halachiſchem, Haggadiſchem und Gleichniffen zufammenjegte. Von R. Thanchum leſen 
wir, daß er einen halachiſchen Bortrag haggadiſch einleitete (Schabbatb 30%). Eine 
Eigentümlichteit der jüngeren Midraſche aber (Jun, GV 234) ift Die (freilich ſehr ı5 
verjchieden erklärte, vgl. Zunz 354 und eg MGWgJ 1881, ©. 329) Sitte, den bag- 
gadifchen Vortrag durch Erörterung einer leichten balahifchen 5 Frage einzuleiten, vol. 
Nu Rabba Sekt. 15-17 u. 20-23, Di Nabba, Jelamdenu und Pesigtha Nabbathi 
(Zun; 258; 252; 227. 231; 242. 243). Das halachiſche Exordium beginnt in den 
beiden erjtgenannten Werfen mit 2°, in den beiden anderen mit der Formel 17° * 20 
2” unjer Rabbi lehre uns. Die Pesigtba de Rab Kahana hat noch fein halachiſches 
Exordium, vgl. Theodor, MGW 1879, 166 gegen Zunz 195. 227. 355. 

Auf die Prodmien folgt die Auslegung. In den SHomilien- Vidraſchim (Besigtba, 
Thanchuma, Ye u. ſ. w.) erjtredt ſich die eigentliche Auslegung nur auf wenige (etiva 3 
oder 4) Verfe, und zwar wird die längſte baggadijche Ausführung in der Negel an den 3 
erſten bedeutjam erſcheinenden Vers oder Versteil des Tertes angelnüpft, während die 
Auslegungsjäge zu den übrigen Verjen oder Versteilen mehr oder minder kurz jind. 
Geſchloſſen werden die meiſten Vorträge mit Anführung von Bibelverjen, welche die 
— Zukunft Israels verkünden, ſ. Theodor, MEWJ 1879, ©. 108. 109. 

V. Die drei thannaltiſchen Midrajde Metbiltba (Ex), Siphre Mu, Dt) w 
und Sipbra (Le). Vgl. 3. Frankel, —— in Mischnam, Leipzig 1859, © ©. 307 bis 
3115 3.9. Weiß, 7777 °77 G6ur Geſchichte der jüdiſchen Tradition) II, S.225 bie 
239 (Wien 1876); D. Hoffmann, Zur Einleitung in die halachiſchen n Midrafchim, Berlin 
1887. — Die Autoren der in ihnen enthaltenen Säge find faſt durchweg Thanna’im, 
die legten Nedaktoren aber waren Amoräer. Zwei Strömungen gehen, wie D. Hoff: 35 
mann erfannt bat, nebeneinander ber: die des Yebrbaufes 27 2, d. i. der Schule N. Ali— 
bas, und die der Schule feines Zeitgenoffen und Gegners R. Jamael. Von Midrajchim 
der erftgenannten Richtung find uns erhalten: a) zu Ye der unter den Namen Siphra 
oder Thorath kohanim bekannte Midraſch; b) zu Dt der das eigentlich Geſetzliche des 
Dt, die Kapp. 12-26 erörternde Teil des Siphre zu Nu⸗Dt; c) zu Er die” im Midrafch 40 
ba-gadol erhaltenen Ercerpte aus der Mekbiltba des Simon ben Jochai (ſ. J. Lewy, Ein 
Wort über die Mechilta des N. Simon, Breslau 1889 [40 ©.]); d) zu Nu die im Salqut 
Schimoni und im Midraſch basgadol erbaltenen Auszüge aus Siphre zuta (j. N. Brüll 
in: Qubeljchrift für Graeg, Breslau 1857; B. Königsberger, Sifre juta ... herausgeg., Frank— 
furt a. M. 1894, Lief. 1; €. Schechter in JQR 1894, 656 —663). Der "Schule des N. 8: 45 
mael entitammen: a) zu Er der Mefbiltba genannte Midraſch; b) zu Nu der Midraich 
Siphre zu Nu; ce) zu Dt die baggadifchen Vartien des NMidraich Siphre zu Dt und die 
im Midrafch ba-gadol entdedten Auszüge aus der Mekbiltba des N. Ismael zu Di 
(ſ. D. Hoffmann, Litkuts Mechilta, Collectaneen aus einer Mechilta zu Dt, in: Zubelichrift 
für 3. Hildesheimer, Berlin 1890 [S. 83—98 ; hebr. Teil S. 1— 32]; Neue Collectaneen aus 
einer Medilta zu Dt, Berlin 1397 [36 ©.; Jahresbericht des Nabbinerfeminars zu Berlin 
für 1895 u. 96]); d) aud zu Le bat es eine Mekhiltha des R. Ismael gegeben, aus der 
namentlich in den beiden Thalmuden Stellen angeführt find (ſ. D. Hoffmann, Zur Einleitung 
©. 18—20. 73-77). Die Midrafchim der Schule Jsmaels find für den Kundigen leicht zu 
erkennen —— erſtens an den Namen der genannten Lehrer, z. B. R. Joſia und 
R. Jonathan, welche weder in den anderen thannaitifchen Midrafchim nod in der Miſchna 
oder der Thosephtha vorkommen, zweitens an ſchultechniſchen Ausdrüden (j. Hoffmann, 
Zur Einl. ©. 43f.). 

Wenn man von Mefbiltba, Siphre und Siphra fpricht, meint man gewöhnlich folgende 
Midrafchim: MM) 

50* 
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a) Mekhiltha sr>212 bedeutet eigentlich: Maß, Form, Regel für Ableiten der Ha: 
latha aus der Schrift, bebr. 77°; dann — u: Midraſch (nach Güdemann in MGWJ 
1870, ©. 283, eigentl.: Kompendium, v. 2). Als Name des tbannaitifchen Midraich 
zu Er aus der Schule Ismaels findet ſich M. im Arukh und bei Raſchi; in älterer 

5 Zeit ift Dies Buch in der Kollektivbezeichnung Siphre mit gemeint. Jetziger Inhalt: Midrafch 
zu Gr 12, 1—23, 195; 31, 12—17;, 35,13. Urſprünglich follte diejer M. wohl nur 
Halachiſches enthalten, wie aus feinem Anfange geichlofien werden kann; doc iſt, zur 
Gewinnung einer zufammenbangenden Auslegung, auch der Erzäblungsftoff 13,17 ff. mit 
in den Bereich der Eregeje gezogen worden (nah 3. Frankel, MOM 1853, € S. 391, 
erſt jpäter). Das auf 23, 19 Folgende ift mit Ausnabme zweier Heiner Stüde verloren 
gegangen; daß nämlich einit nod mehr vorbanden war, ergiebt fihb aus manden Spuren, 
bejonders einigen im Siphra angeführten Stüden. — Aus gaben: Konſtantinopel 1515 
Fol, Venedig 1545 Hol, Wien 1865 mit Kommentar von I. 9. Weiß. Wien 1870 mit 
Kommentar von M. Friedmann. | Sonit vgl.: Wolf, B.H. II, 1349ff.; III, 1202; IV, 1025; 

5 3. Frantel in MEWZ 1853, & 390 ff.; 1854, 149 ff. 191ff.: 9. Almavijt, Mechilta Bo 
[d. b. zu 12, 1—13, 16], Pesachtraktaten med noter ... inledning = glossar, Lund 1892 
(XVI, 158, 186); derj., Mech. Bo ... Översatt, Lund 1892 (147 ©.). 

b) Siphre (eigentl.: Bücher, thalmud. Plural bon “EQ), anfangs Kollektivbezeichnung 
der thannaitifchen Midraſchim zu Er, Nu, Dt im Gegenfag zu Sipbra, ſpäter, als ber 
M. zu Er Mekbiltba genannt wurde, Name nur für die thann. Midrafhim zu Nu, Dt; 
weil mit Nu 5 beginnend, auch FG 2 genannt (Nu 5,2). Das J t Siphre ge: 
nannte Werk ift nicht einheitlich, jondern Siphre:Nu ftammt aus der Schule Jsmaels; 
Siphre-Dt nur in den haggadiſchen Partien, während das die gefetjlichen Kapp. 12—26 
— Stück der Lehrweiſe der Schule Alibas entſpricht. Ausgaben: Venedig 
1545 Fol.; Dyhrenfurt 1811 (Teil I) und Radawel 1820 (Teil II) mit Komm. von Abr. 
Lichtſchein; Wien 1864 mit Komm. von M. Friedmann (die ausführlide „Einleitung“, Zeil II, 
ift nicht erichienen). | Sonit val.: Wolf, B. H. II, 1389; IV, 1030%.; über Meth. und 
Siphre j. Abr. Geiger, Urfchrift und Ueberfegungen der Bibel, Breslau 1857, ©. 434—450 
und (mit bejonderer Rückſicht auf Weiß und Friedmann) Jüd. Ztichr. IV (1866), 96—126; 
IX (1871), 8—30. 

ce) Siphra &eed, d. i. das Buch, aud Er7> min genannt, Midrafch zu Le, mit 
Ausnahme weniger Stellen (j. beſ. 8, 1—10,8; 18, 1—5; 26, 3—46) halachiſch, aus 
der Schule Atıbas. Der Name Sipbra jtammt daher, daß man (jo berichtet der dem 
zweiten Amoräergeichlechte angebörige R. Aſſi als längft feſtſtehende Gewohnbeit Ye 

35 Nabba 7) den Schulunterricht mit dem dritten bibl. Buche, nicht mit dem erjten begann. 
gm Thalmud oma 27a iſt uns noch ein Stüd aus dem Unterricht, den Abaje feinem 
Sohn erteilte, erhalten. „Ganz folgerichtig, nannte man nun dem Bude (d. b. dem 
dritten) gegenüber alle übrigen Bücher insgefamt "ES "NE oder 37 27 ed, Allmäb: 
lib wurden dann diefe Bezeichnungen, welche urfprünglich nur für die biblifchen Bücher 
jelbft galten, auf die dazu gehörigen Midraſchſammlungen übertragen“ (Oüdemann, MER 
1870, 2817). Bal. jedoch Raſchi zu Chullin 66%; D. Hoffmann, Einl. in die halach. 
Midr. ©. 15. 20. — Als Grundbeitandteil des Siphra ift wohl die Auslegung des 
N. Jehuda, eines Schülers des Afıba, anzufeben, (Tbalm. Sanhedr. 86% * we ers 
77772); der Schlußredaftor war N. Chijja der Altere, Schüler und Freund des Rabbi 

> Jehuda basnafi. Der Midrafh der Schule Jsmaels ift ſchwerlich anders als indirekt 
benußt, j. Hoffmann, Zur Einl. ©. 27f.; Geiger freilihb meinte, viele den Anfichten 
Ismaels entjprechende Elemente feien durch fpätere Umarbeitungen unkenntlich en 
worden. — || Ausgaben: Venedig 1545 Fol., Venedig 1609-1611 (Titel ms 33-7 
mit Komm. von Yaron ibn Chajjim; Bularejt 1860 mit Komm. von 8* L. Malbim: 5 
1862 Fol. mit wertvollen Kommentaren von Abraham ben David und dem Herausgeber 3.9. 
Weiß; Warſchau 1566 Fol. mit Komm. von Simfon aus Gens; eine neue Ausgabe, bei der 
zwei Kodices der Vatitaniſchen Bibliothel ea Grunde gele egt werden follen, hat M. Fried— 
mann angekündigt. | Sonit vgl.: Wolf, B. H. II, 1387 ff.; II, 1209; IV, 1030f.; 8. Frankel 
in ——“ 1854, © S. 387 ff. 453 ff. ; Geiger, Züd. aa 1 (187 5), 50-60. 

VI. Die vier andren alten Midrafbim: Gen Rabba, Threni, Vesigtba, 
Keen, 

a) Genefis Nabba, Bereſchith Rabba ð&2 mror“2 (fo, &cx9 mit N am Ende, iſt 
die beſtbezeugte Schreibweite), d. i. wahrſcheinlich: großer Midraſch zur Gen, vermutlich 
zum Unterſchied von einem fürzeren älteren Midraich, deſſen Grundlage ganz wohl von 

» Nabbi Sep) ja nun berühren kann (M. Yerner, MW 1880, ©. 157; J. Theodor, 
MSWF 1894, 518). Dem der erften Generation der Ymoräer machirigen in Ba: 
läftina "wirtenden N. Oſcha ja oder Hofcha’ja, mit deſſen Namen das erfte Prodmium in 
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Genf beginnt, nämlich ſchreibt eine weitverbreitete Tradition die Abfaſſung dieſes 
Midraſch zu. Die Bezeichnung Rabba wurde fpäter auf den je verbreitetiten haggadiſchen 
Midrafch zu den anderen Büchern des Pt (72” 82% im Arukh, 7a omarm vos im 
Jalkut) und dann auch zu den fünf Megillotb (HL, Ruth, Klagel., Prd, Ejt) über: 
tragen, leßteres zuerft wohl in der Ausgabe Venedig 1545, Teil I: >> man wen; 
man von zwar, Teil II: ana9 msn wer won. Nur bei zwei der Midrafche zu 
den fünf „Rollen“ lautet die Überfchrift: 727 ao mo, bezw. man mom wenn; bei 
den drei anderen einfach: m” ‘=, nor ron und romp =. Grft die Ausgabe Amiter: 
dam 1641 hat Ta rm 2, erit die Wilnaer Ausgabe ſetzt 727 auch zum Midrajch 
über das Bud Ejtber. (Der erjte Drud diefer Midrafhbim zum Pt, 1512, beginnt 
man non bern man don zus; der Titel des erften Drudes des M. zu den Me: 
gillotb, 1519, lautet mrss= wor wo). Nichts zu thun bat die Bezeichnung Nabba mit 
dem Beinamen 737 „der Alte“ oder „der Große” des Oſchafja. — Gent bietet teils 
einfache Wort: und Saperflärungen, teils, in oft nur loſer Anfnüpfung, kurze oder 
ausführliche baggadifche Deutungen und Darlegungen, wie fie für öffentliche Vorträge 
üblich waren; häufig find Sentenzen und Gleichniffe bineinverflochten. (Selten find ha— 
lachiſche Erörterungen, S. zu Gen 2,24; 4,4; 8,17; 9,6. 24; 12,3.) Der Umfang der 
Erklärungen ift fehr verfchieden, je nach der Anregung, die der Anhalt bot, und nad 
dem dem Bearbeiter (dem Bearbeitern) befannten Stoffe. Was urfprünglic Beitandteil 
diefes M. war, läßt fich nicht mehr genau angeben. Das Zunehmen an Umfang liegt 2 
in der Natur der baggadifchen Auslegung. Die Grundlage kann von R. Ofcha'ja 
ſtammen. Die funftvolle Geftaltung vieler Proömien ift ein Werk fpäterer Zeit, jedoch) 
nad J. Theodor nicht viel ſpäter als die Zeit der Redaktion des paläftinifchen Thal: 
muds. Danach ift wohl noch manches durch jpätere Schreiber (Erweiterer) binzugefügt 
worden: von (der jegigen Sabbathperifope m>wr) 32, Aff. an tragen umfangreiche Stüde 
den Charakter der jüngeren Haggada; viele noch jpätere Zuthaten in den jüngeren Hand— 
fchriften und den bisherigen Druden werden durch Theodors fritiihe Ausgabe als ſolche 
für alle Eenntlih gemacht werden. Wie es fcheint, ift die Nedaftion von GenR nicht 
zum Abjchluß gefommen: von wa 44, 18 am gebt die Auslegung nicht mehr von Vers 
zu Vers; einiges jcheint aus Thanchuma-Homilien entlehnt (w3 Ende, nm Anfang); : 
zu 48, 1—14 fehlt die Auslegung in den Ausgaben, zum ganzen Kap. 48 fehlt fie in 
allen Handjchriften; die Auslegung von Kap. 49 bieten faſt alle Handjchriften in einer 
junge Zufäße enthaltenden Recenfion. Nicht zureichend ift die Begründung, mit der 
©. Maybaum, Die älteften Phaſen in der Entwidelung der jüdischen Predigt I (Berlin 
1901), ©. 43 die Anficht verficht, der ganze Midrafch GenR fei erft Ende des 7. Nahr: : 
bunderts, möglicherweife jogar erft in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts redigiert 
worden: Die baggadifchen Deutungen von Gen 16, 12 und 25, 18 beiveifen weder für 
damalige Herrichaft der Araber in Baläjtina noch gar für das Gejtürztfein der Ommajaden; 
nad Threni NR 1,5 (Buber 33%) haben ja fremde SHeerführer, jo der K277 01277, 
aljo ein Ismaelit, im Heere Vespafians mitgefämpft. Gent it in den meiſten Druden 
in 100 Barafchen eingeteilt; Handjchriften und Ausgaben ſchwanken zwiſchen 97 und 101 
(vgl. MGWJ 1895, 488 ff.), doch ftimmen fait alle Zeugen in Bezug auf die erften 96 
überein, jo daß Paraſche 96 mit 77 47,28 beginnt. Zu Grunde liegt die Einteilung 
nach den Eleinen Barafchen (mine und riaro, deren die Gn 43+48 bat), teilweife 
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auch die nach den Sedarim des dreijährigen paläft. Cyklus der Sabbatbleftionen; am 4 
Anfange find Teilungen auch durch die Stofffülle veranlaßt (die jegige Sabbathperifope 
Bereſchith bat 29 der 100 Paraſchen und füllt etwa den vierten Teil des Midraſch; 
bier finden ſich Parajchen, die nur wenige, ja nur Einen Vers behandeln, j. Nr. 1, 2, 
9, 11, 12, 14, 28, 29). J. Theodor meint, diefer Teil ſtamme vielleiht aus einem 
anderen, größer angelegten und unvollftändig gebliebenen Midrafch zur Gen, j. MON 
1885, ©. 364 ff. und 1894, ©. 518. Ausgaben. A. Rabboth, Zum Pt: Konjtantinopel 
1512; zu den Megilloth: (Bejaro ?) 1519, Konjtantinopel 1520. — Gelamtausgaben : Venedig 
1545. Mit Kommentaren: von Iſſachar Baer ben Naphthali Kohen aus Szezebrzescin 
ma meer (1550 vollendet) Krakau 1587/88; von Samuel Japheh Aſchkenazi “an >, 
Venedig 1597 ff. (zu Gen), Ben. 1657 (zu Ex), Konitantinopel 1648 (Le); von David Luria 5 
u. Samuel Strajhun, 3. B. Wilna 1843/45; von Wolf Einhorn z. B. Wilna 1855 ff. Andere 
Ausgaben mit Kommentaren z. B. Berlin 1866, Wilna 1878. Vgl. nody Cat. Bodl. Nr. 3753 
bis 3784, und M. Noeft, Catalog der Hebraica und Audaica aus der 2. Roſenthalſchen Bi: 
bliothef, Amjterdam 1875, S. 808-813 [der Kürze wegen wird diejer durch Reichtum des 

gr 

r - 

Inhalts wie durd; Genauigkeit ausgezeichnete Katalog (1729 Seiten!) nur bier ceitiert]. Außer- 
dem vgl. Wolf, B.H. II, S. 1423—1427; III, 1215; TV, 1032. 10585. 
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B. GenR allein: Venedig 1567 mit dem fälſchlich Raſchi beigelegten Kommentare in dem 
22 ıR genannten Buche, das, von Abraham ben Gedalja ibn Aſcher herausgegeben, auch 
defjen ars >73 betitelte Auslegung enthält, j. A. Epitein in Mag. f. die Wiljenjch. des 
Judth. 1887, ©. 1—17, und I. Theodor, MEWF 1593, S. 171. Bon der auf reidem 

5 handichriftlihem Material rubenden neuen Ausgabe „Berefhit Rabba mit fritifhem Apparate 
und Kommentare von X. Theodor“ iſt jveben (1903) die erite Lieferung erſchienen (80 ©. 
r. 4°, Selbitverlag des Verf, Bojanowo, Prov. Poſenj. — Zur Einleitung: M. Lerner, 

Anlage des Berefhith Nabba und feine Quellen, in: MgWä 1880. 1881 [Sonderausgabe 
Berlin 1882, 1485 ©.]. J. Theodor, Die Midrafhim zum Pt umd der dreijährige paläftinen= 

10 ſiſche Cyklus, in: MOWJ 1885, 363—366. 408—421. 454—467; Der Midraſch BR., daſ. 
1893 (über die Londoner Handichrift) und 1894. 95 (iiber das Uebereinftimmen diejer Hand— 
ichrift mit den Gitaten im Arukh). N. Netter, Die Geſchichte Noahs und der Sündflut, 
Midraſch Rabbah Genef., Strakburg 1891 (132 ©.) ©. Auſcher, Die Geſchichte Joſefs ... 
Bereſchith Nabba, Berlin 1897 (47). M. Margel, Der Segen Jakobs, Midraſch Bereſchith 

15 Rabba, Frankf. a. M. 1901 (82). 
b) Midrafch Threni TS, Aggadath Ekhah (R. Chanan'el), auch Megillath Ekhah 

(Arukh) und Ekhah Rabbathi (Raſchi, Jalqut), welch letztere Name anfangs nur den M. zum 
1. Kap. bezeichnete; einer der älteſten Midraſche — Urſprungs, wofür auch die 
Menge der griechiſchen Fremdwörter ſpricht. Die große Zahl der am Anfange ſtehenden 

20 Proömien (36) erklärt ſich daraus, daß man ſeit früher Zeit, beſonders am 9. Ab (Tag der 
Zerſtörung Jeruſalems) Vorträge über die Klaglieder gehalten bat, vgl. das im paläftin. 
Thalmud Schabbatb 15° von Jebuda ha-Naſi, Ismael ben Joe und Ehija Erzählte. Aus 
ſolchen Vorträgen ſtammt wohl auch der größte Teil der nad der Neibenfolge der Verſe 
geordneten Auslegung. Die Redaktion gebört zwar einer jüngeren Zeit an als der paläftın. 

> Thalmud; doch find ältere Quellen benust und zwar wahrſcheinlich, wenigſtens teilweiſe, 
diefelben, welche den Sammlern des M. Gent, der Pesigtba de Rab Kahana und, viel- 
leicht, auch des paläft. Thalmud vorgelegen haben; die genannten Autoritäten find nicht 
jünger als der paläft. Thalmud. — Die Auslegung zeigt denfelben Charakter wie in 
GenR: neben fchlichten Erklärungen baggadiihe Stüde, die oft nur lofe angereibt find 

so und durch welche die Behandlung der einzelnen Abſchnitte ungleihmäßiger erſcheint, als 
fie in Wirklichkeit ift; mande Wiederholungen. Die Vermutung von Zunz, daß unjer 
M. „nicht vor der zweiten Hälfte des 7. Säkulums“ redigiert worden jei, jtüßt fich auf 
die Vermutung, daß an einer Stelle ſchon auf die Araberberrichaft angefpielt werde; aber 
nach richtiger Yesart ijt zu 1, 15 (Nusgabe Buber BL. 39*) Zeit, nicht Ismael, neben Edom 

3 genannt. Ausgaben, j. beiden; S. Buber, 737 28 or, herauögegeben [nadı einer 
Handſchrift in Rom und einer im Britifb Mujeum], commentirt und mit einer Einleitung. 
Wilna 1899 (76 und 160 ©.). || Zung, GB 179-181; Joſ. Abrahams, The sources of the 
Midrash Echah rabbah, Dejiau 1881 (60 ©.). 

ec) Pesiqtha. Den ältejten Midraſch diefes Namens, daber ſchlechtweg die P. ge: 
wo nannt, auch PB. de-Rab Kabana, kannte man lange nur aus Gitaten, befonders im“Arufb 

und im Jalqut. Zunz verfuchte in einer meijterbaften Abhandlung, GV Kap. 11, ihren 
Inhalt zu refonftruieren. Daß ibm dies im twejentlichen gelungen, bat die auf Grund 
vier nachher befannt (benugbar) gewordener Handjchriften von S. Buber veranitaltete 
Ausgabe bejtätigt (gegenüber der Geigerſchen Überſchätzung der Darlegungen Zunz' vgl. 

5 die 135 Berichtigungen durch Buber in Ha⸗ſchachar III [1872], S. 43—66). Dieſe P. 
beitebt aus etwa 32 Homilien, welche an Feittagen und ausgezeichneten Sabbatben vor: 
getragen zu werden bejtimmt waren (Buber zäblt 31, aber die Nummern 22 und 30 find 
doppelt; 7077, bei Buber Nr. 24, iſt nicht urfprünglich. Weiteres über die Frage nad 
der Achtbeit einzelner Vorträge ſ. bei Theodor, MEOWJ 1879, ©. 104f.). Sie fcheint 

so aus zwei Sammlungen zujammengejegt, von denen die eine mit dem Neujabrstage 
(1. Thifchri) begann, während die andere aus Vorträgen über die 11 (12) Hapbtaren nad 
dem 17. Thammuz beftand (3 ftrafende V. vor dem 9. Ab, dem Tage der Zerftörung 
Jeruſalems, 7 tröftende nach dem 9. Ab und 1 [2] Buhbapbtare gegen Neujahr). Den 
Anfang der erjten Sammlung erſchließt man daraus, daß im Arukh (RORTH, 770%) 

55 zwei zur Neujabrsbomilie gebörige Stellen als „am Anfange der Pisqas“ ftebend citiert 
werden; den Anfang der zweiten Sammlung daraus, daß die Homilie zur erften der 
3 Strafenden Hapbtaren (2m 27 er 1, 1) mit den Morten np K7> 2 san 
beginnt. Als eine aus diefem Anfange ftammende Abfürzung nämlich erklärt man jet 
gewöhnlich die bei Mejchullam ben Moſe (ein Gefchlecht vor Raſchi) und anderen ſich 

so findende Bezeichnung unferer P. als 872 277 877°02 (Buber, Einleit. Nr.2; W. Bacher, 
Agada der paläft. Amoräer II, S. 504). Koder Garmoly, der freilich viel Unächtes ent: 
hält (ſ. NGWJ 1879, 109. 166), beginnt wirklich mit dem Vortrage über diefen Sab: 
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bath, und Koder de Roſſi Nr. 261, der Haphtaren-Midraſch betitelt iſt, enthält nur die 
zu diefen elf Sabbatben gehörigen Homilten (Buber S. XLIX). Die von Buber nad) 
Koder Yuzzatto und Koder Oxford befolgte Anordnung, welche mit dem Chanuffafefte 
beginnen läßt, it ſonach nicht urjprünglih. Doch verdient Erwähnung, daß die Reiben: 
folge in Pesigtha Rabbathi mit der in der Buberſchen P. in mehreren Buntten, befonders 5 
in der Voranftellung des Chanukkafeſtes, auffällig übereinjtimmt, vgl. Zunz, GV 240. 241. 

Die Schätzung des Alters der P. hängt ab von dem Urteil über die litterarifchen 
Beziehungen. Zunz, GV 195 meinte, die B. fer abhängig von GenR, LeR, Threni Nabba, 
und hielt das Jahr 700 für die ungefähre Zeit ihrer Abfaffung. Buber, Einl. Wr. 9, 
erklärt die P. für älter, und Theodor hat meines Erachtens die Abhängigkeit namentlich 
der Midrafche Ye und Threni erwiefen MEOGWJ 1879, 102— 104. Es bedarf noch 
der Aufklärung, wie alt der Cyklus wo FR > mom iſt, d.h. der Gebrauch an den 
12 Sabbatben vor dem Hüttenfeite die Hapbtaren Jer 1, 15 2,5; Jeſ 1,21; 40,1; 
49, 14; 54,11, 51,12; 54, 1, 60,1; 61,10, 55, 6; Hoſ 14,2 zu leſen, |. Theodor 
©. 105 Anm. 2. Offenbar beſitzen wir die P. nicht mehr in der Geftalt, in der fie aus 15 
der Hand ihres eriten Urheber bervorgegangen, jondern fie bat mandyerlei Zufäge und 
Veränderungen erfabren; was ſich namentlid daraus leicht erflärt, daß fie eine Samm— 
lung von Vorträgen für Feſttage und ausgezeichnete Sabbatbe tft. 

Der Name P. ift mit Pasuq, Paseq, Pisqa verwandt und bedeutet Abjchnitt, 
Sektion. „Urfprünglich hat daber nur jeder einzelne Abjchnitt den Namen Pesiqtha oder 
Pisqa erhalten und zwar mit Beifügung des Titels, welches bei den älteften Schrift: 
jtellern, infonderheit bei N. Natban, faft ohne Ausnahme vermittelit der Präpofition ... 7 
ausgedrüdt wird. Das Gefamtwerk wurde daber Pisgotb, d. b. Pisqas genannt. Als 
man aus diefem ohne Angabe des Abjchnittes citierte, ging der allgemeine Name Be- 
sigtha auf den Gefamtinbalt, folglib auf das ganze Buch über.” (Zung 192; vgl. auch 5 
Buber, Einl. Nr. 1. || Ausgabe: S. Buber, snpros, Peſikta, die ältejte Hagada, redi— 
giert ın Baläftina von Nab Kahana [nach Handidriiten, mit Anmerkungen und Einleitung. 
Leider hat B. nicht die Orforder Handichrift zu Grunde gelegt], Lyd 1868 (L ©. u. 207 Bl.). 
Dazu Abr. Geiger, Jüd. Ztichr. VII (1869), 187—195. | Zur Einleitung: I. Theodor, MGWJ 
1879, 97—113; 164—175; 271— 278; 337—339 ; 455 —457 (namentlidy) über die Broömien), 0 
Bloch, daſ. 1885, 166— 184; 210—224; 257— 269; 385 —404 u. 1886, 165—187; 389-405. 

d) Midraſch Jelamdenu (jo bejonders im Arukh und im Yalqut), nad der 
halachiſchen Introduktion 7727 777227 (eS belehre uns unſer Meifter); aub Midraſch 
Thanchuma genannt (fo 3. B. bei Raſchi und auch im Jalqut), weil mehrere Vor: 
träge beginnen xas Ta nıaırın nre 2, oder — (o W. Bader, Agada der paläft. 35 
Amoräer III, 502.) weil der genannte Amoräer jelbit die Grundlage zu Ddiefen Mi: 
draſchim gejchaffen babe, umfaßt den ganzen Pt. Urfprünglich enthielt diefer M. zu 
jedem Seder (j. oben S. 786,45) oder jeder Sabbatbleftion nur Eine Homilie. Charakte— 
riſtiſch iſt die Anlage diefer Homilien: Halachiſches Exordium, mehrere Proömien, Aus— 
legung der erſten Verſe des Ptabſchnittes, meſſianiſcher Schluß. Nach dieſem Typus find 40 
mehrere Sammlungen veranſtaltet worden, oder es konnte aus Einer urfprünglichen 
Sammlung (Jelamdenu) durch Weglaſſung mancher Homilien und Aufnahme anderer 
Homilien von gleicher Form (ſolche H. haben wohl in großer Zahl anonym cirkuliert) 
mehrere Werke entſtehen, die ſtark voneinander aber Dem Autor des Jalqut 
lagen wenigjtens zwei Sammlungen vor: die eine (die eine Art) beißt bei ibm Than— 4 
chuma, die andere Jelamdenu. 2. Grünhut, araıpsm 0, Teil IV. V (SJerufalem 1900. 
1901), hat die an verjchiedenen Orten zerftreuten Citate aus dem Jelamdenu, befonders zu 
Nu, zu jammeln verjucht. — Ausgaben des M. Thandiuma: Konftantinopel 1520/22, Be: 
nedig 1545, Mantua 1563, Verona 1595 und jonit; mit den Kommentaren nor Yr nnd 
nor nr Wilna:Grodno 1831, Stettin 1864; Cat. Bodl. 3795—3801. | S. Buber, Midrajd) ww 
Thanchuma [nad Handichriften zu Orford, Nom, Parma, Münden. B. hätte die Vatikaniſche 
Handſchrift zu Grunde legen fjollen], Wilna 1885 (5 Teile in 3 Bänden). Der von B. ver: 
öffentlichte Text weicht zu Gen und Er jtark von dem der anderen Ausgaben ab, während er 
zu Le, Nu, Dt im wejentlihen übereinitimmt. Vgl. A. Epjtein, waren nm37p Freiburg 
1886 (Sonderdrud aus Bet Talmud, Bd V). (1 Fur Einleitung: Zunz, GB 226—235; %. Theo: 55 
dor in MOWJ 1885, 3545. 405 ff. 424 ff. und Jahrgänge 1886. 1887 (über die Anknüpfung 
an die Sedarim des Pt); Ad. Neubauer, Le Midrash Tanhuwa et extraits du Yelamdenu, 
in: Réj. XIII (1886), 224— 238, und XIV (1887), 92—107. 111—114. Bgl. auch 2. Grin: 
hut in Sepher hasligqutim I (1898) und A. Epjtein, daj. II (1899). 

5 

VII Homilien-Midraſchim (außer Pesigtha und Jelamdenu). Zuerſt gedenken 60 
wir der ſog. „Rabboth“ zu Ex, Le, Nu, Dt. a) Exodus Rabba, Schemoth Rabba, 
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in 52 Abjchnitten. In den erften 14 Abſchnitten fortlaufende Auslegung zu ſämtlichen 
Verſen jedes Seder; von Abſchnitt 15 an (Er 12, 1) nur Proömien und Auslegungen 
der je erften Verfe. Demnad wird man zwei Teile zu unterjcheiden baben, für deren 
erften wohl ein alter Auslegungsmidraih die Quelle gebildet bat, während der zweite 
von Tanchuma-B. (Ausgabe Buber) abhängig ift und zweimal auf eine Homilienfamm:- 
lung verweiſt (Abichnitt 15 und 39, f. MGWN 1886, 256. 299; wenn diefe „Per: 
weiſung“ nicht Abkürzung jeitens jpäterer Abihreiber iſt. Ausführliche Analvje giebt 
Theodor in MOWJ 1886, 212—218. 252—262. 299-306. Wal. noch 1885, 405. 
Nach Zunz, HB 236. 258, wabrjceinlih aus dem 11. oder 12. Jahrhundert. || Han: 
ſchriften: Orford, Bodlejana Nr. 147 und 2335 des Neubauerſchen Katalogs. Drude 
ſ. bei VIa. 

b) Yeviticus Rabba, Vajjiqra Nabba, beitebt aus 37 Homilien zu Sedarim und 
zu Feittagsleftionen, die dem Ye entnommen find (vgl. Abfchnitt 20. 21 zu Ye 16, 1; 
bien. 28 zu Le 23, 9). Bol. Theodor in MGWJ 1886, 307—313. 406415: 

15 vgl. auch 1885, 358. 105 und 1881, 500— 510. Die Abfehnitte 20. 27—30 find, von 
einzelnen Abweichungen abgejeben, gleich Pesigtha de-Rab Kahana Nr. 27. 9. 8. 23. 
28. Zung 181—184: „ſcheint ettva der Mitte des 7. Jahrhunderts anzugebören”. Hand: 
ſchriften: Bodlejana Nr. 147 u. 2335 (Kat. Neubauer); Britifb Mufeum Add. 27169; 
Paris, Cat. des mss. höbreux de la Bibliothöque Imp£riale Nr. 149. Drude 

20 ſ. bei VIa. 
ec) Numeri Rabba, Bemidbar Nabba oder (jo im erften Drude Konftantinopel 

1512) Bemidbar Sinai Rabba, in 23 Abjchnitten, beiteht aus zwei ſehr verjchiedenartigen 
Teilen. Der erſte (Abjchnitt 1—14, etwa drei Viertel des Ganzen) ift eine junge bag: 
gadifche Bearbeitung von Nu 1-7; in Nu 1-—4 (Sabbatbparafche Bemidbar) erkennt 
man durch ftarfe Erweiterungen bindurd noch die Homilien der Thanchuma-Midraſchim; 
zu Nu 5—7 (Sabbatbparajche Nafo) tritt das Beftreben, einen den ganzen Tert beban: 
delnden Midraſch zu liefern, noch mehr hervor. „Statt der kurzen Erläuterungen oder 
Allegorien der Alten, ftatt ihrer fteten Berufung auf Autoritäten, lejen wir bier Kom: 
pilationen aus halachiſchen und haggadiſchen Werken, untermifcht mit fünftlichen, oft 

30 fpielenden Anwendungen der Schrift und finden viele Blätter bindurch feine Quelle nam: 
haft gemacht” ( Zung). Diefer Teil wird nicht älter jein als das 12. Yabrbundert. Nur 
in ihm finden ſich die umfangreichen Vermehrungen, die teils aus Pesigtba Rabbathi, teils 
aus Werfen fpäterer, namentlich franzöfiicher Nabbiner gefloffen find (von den bei Zunz 
259 6. d angefürten Stellen ift nur die von ihm ſelbſt beiprodhene Deutung des Zahlen: 

35 Wertes don MEIE ficher älter). Auch der Midrafch zum Hohenliede ift benutzi, |. Theodor, 
MGWg 1879, ©. 276. — Der zweite Teil (Abichnitt 15—23 iſt wefentlich der Mi: 
draſch Zhanchuma zu den acht Wochenabſchnitten von Nu 8 rası2 an, wie ion M. 
Benveniſte im Vorwort zu res rs, Saloniki 1565 erlannt. bat. Statt der im M. 
Thanch. üblichen halachiſchen Introduftion an haben die Drude von Nuf =>n; 
nach dem Zeugnifje W. Epfteins aber hat die Parifer Handfchrift Nr. 150 (des Catal. 
des mss. h&breux de la Bibl. Imp6r.) die hier ältere Formel 2” en, 
9 Hauptabjchnitte entiprechen je einer Sabbathperifope des einjährigen Goflus, nad * 
unſere Bibeldrucke eingeteilt ſind (nur die Perikope n7> erftredt ſich über die zwei Ab: 
ſchnitte 16 und 17); man fann in ihnen aber 30 Homilien unterjcheiden. Über die im 
Thanduma-B., im Tanch. der anderen Ausgaben und in NuR erkennbare Einteilung 
in Homilien |. Theodor in MGWJ 1886, 443-—459. 558, vgl. auch 1885, 4057. 427 
bis 430. |) Sandicriften: Bodlejana Nr. 147 und 2335; Abichnitt 1-5 in God. Paris 
149. Drude ſ. bei VIa. 

d) Deuteronomium Nabba, TDebarim Nabba, ift in den Druden nad den 
Sabbathperifopen des einjährigen Guflus in 11 Abſchnitie geteilt (die Ausgaben Kon: 
ftantinopel 1512 und Venedig 1545 baben nur 10, van sra2> Dt29,10 und >71 31,1 
verbunden find). In Wirklichkeit beiteht DIR aus 27 in fich abgefchlofienen 'Homilien 
(darunter 2 Fragmenten), die auf Terte des dreijährigen Cyklus fich beziehen; die Aus- 
nahmen erklärt man am bejten durch die Annabme, daß eine von der ung früher allein 

55 bekannten abweichende Einteilung der Sedarim zu Grunde liegt. Die Homilten beginnen 
mit einem balachifchen Erordium (Einführungsformel ftets 7727, wie oft in NuR); dann 
ein oder mehrere Proömien, die bier jchon ziemlich ſelbſiſtändige homiletiſche Gebilde jind; 
Auslegung des Anfangs des Schriftabſchnittes; verbeigender oder tröftender Schluß. Als 
Duellen find der paläjt. Thalmud, Gent und ven deutlich zu erfennen. Entjtehungszeit 

nad Zunz um das Jahr 900; der Verf. des Arukh und Raſchi citieren unjeren M. 
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nicht, im Jalqut wird er oft ale ma cmarm or angeführt. Bemerkenswert tft, daß 
Autoren des 13. und folgender Jahrhunderte Stüde aus DIN als Thanduma anführen; 
aber inbaltlih bat DIR mit den gedrudten Thanchumaterten wenig gemeinjam. Letztere 

baben zum Dt nur drei vollftändige, regelrecht gebildete Homilien (14,22; 25, 175, 33,1), 
und diefe find aus der Pesigtha entnommen. Val. Zunz, GV 251—253; Theodor in 

MGWg 1886, 559-564 und 1887, 35—48. 322. — || Die handfchriftliche Über: 
lieferung ift nicht einftimmig. Die Kodices der Bodlejana 147 und 2335 enthalten den 
Midraſch Rabba zum ganzen Pt. Koder Epitein giebt zu 227 und jernsn, 1, 1—7, 11, 
ganz andere Homilien,; Sp> bis zraxz, 7, 12—30, 20 ftimmt mit unferm DER (doc) 
Nizzabim mit Zufägen); die beiden letzten Perifopen RT bis 72727 nr find mit ı 
den Thanchumadrucken gleichlautend. Ebenjo Koder München 229; doc fehlen rin 
3, 23—7, 11, wre und ‘am nam. Die PVerilope 2727 und die Zufäge in DYa2> 
bat aus diefem Koder S. Buber veröffentliht in au mas man wem cuıp>, 

Wien 1885, ©. 10—32. || Drude ſ. bei VIa. 
e) Aggadath Bereſchith, Homilien zu den Sedarim, ſcheint noch jünger als ber 1 

Schluß von GenR (m) zu fein. Zuerſt Venedig 1618 am Schluß der mıT mw von Me: 
nahem di Lonjano; Bet ha-Midraſch IV; Benj. Epftein Monma na wen DHaggadiicde 
Auslegung mit Commentar wma nors, Shitomir 1899 (132 ©.). || Bunz, GB 256; Cat. 
Bodl. 3727—3729. 

f) Pesiqtha Nabbathi, gleich der Pesigtha de Nab Kabana eine Homilienfammlung 20 
zu SFefttagen und ausgezeichneten Sabbatben und zwar ähnlich georonet (Neumond, Cha: 
nufka am Anfang). Nach zur GV 239-—251, darf die Abfaffung „licher nicht vor der 
zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts angejegt werden“; er führt dafür innere Gründe an, 
ferner das Benustfein der um 750 n. Chr. verfaßten Sche’elthotb des R. Acha aus Schabcha 
und das Zeugnis des Buches ſelbſt (Ausg. Friedmann 1), nad dem ſeit Zerjtörung des : 
Tempels mehr als 777 Jahre verfloffen waren, alfo das Jahr 845 jchon vorüber war. 
Mit diefer Datierung baben fich neuerlich Isr. Yevi, Réj XXXII (1896), 278-282, 
und MW. Bacher, da. XXXIII, 40-46 einverftanden erklärt und zugleich zu begründen 
geſucht, daß das Buch in Italien verfaßt ſei 82, Friedm. 135d, jei Bari). Fried— 
mann freilih meint, R. Ada fei von PR abhängig und die Zahlenangabe 777 ſei eine wo 
Gloſſe; ſchon der Nedaktor von Yet babe unjer Such benußt; ja jogar in Gent fänden 
fih Säte, für welche die Grundlage in PR enthalten jei. Weiter ift Friedmann der Anz 
ficht, daß nicht die ganze PR von Einer Hand fei, jondern die Kapp. 21—24, 26-28 
und 34—37 von drei anderen Werfaffern berrübren, und zwar jeien die leßtgenannten 
4 Kapp. die älteften im ganzen Bude. Der gedrudte Tert ift durch Yüden und Gloſſen 35 
vielfach entjtellt. || Drude, zuerjt ohne Ort und Jahr (Prag, um 1656, 4%), Sklow 1806, 
Breslau 1831 (mit Kommentar von Seeb Wolf), Lemberg 1853; M. Friedmann, Pefikta 
Rabbati ... . kritijch bearbeitet, commentirt, Wien 1880 (26 ©. und 205 Bl.). Leider hat 
Fr. feine Handicriften zu Rate gezogen, obgleich wenigjtens Kodex Parma, de Roſſi 1240 
(von de R. jelbit irrig für Leqach Tob des Tobia ben Eliejer gehalten, j. feinen Katalog III, a0 
117 ff.), gewiß leicht zugänglich gewejen wäre. 

g) Neue Besigtba, ar Xn2°0p, ift ein kürzerer Midraſch für. die Feittage, den Ad. 
Jellinek in Bet ha-Midraſch VI, 36-70, veröffentlicht hat. Quellen: Genf, Pirge N. 
Eliefer, Bub Jezira u. ſ. w. 

VII. Andre eregetifhbe Midrafche (nad der Reihenfolge des alttejt. Kanons). 45 
a) Leqach Tob. Mit Unrecht ift der Name Pesigtha oder una Nmp°op (3. B. bei 

Aſarja de’ Rojji) dem Midraich des R. Tobia ben Eliefer beigelegt worden. Der Verfaſſer 
jelbjt, der nicht aus Mainz jtammte, überhaupt fein Deuticher, jondern aus TR uO7 in Bul« 
garien war (f. Buber, Einl. S. 18. 20. 21), hatte fein Buch Sr rp> genannt nad Pr 4, 2 
und in Anfpielung auf jeinen Namen 7%. Nach den in den Handichriften erhaltenen 50 
Daten zu urteilen, ijt es wahrjcheinlich im Jahre 1097 gefchrieben, in den Jahren 1107 und 
1108 vom Autor jelbjt mit Zuſätzen und Berbeilerungen neu ediert (daj. S. 23—26). Yeaad) 
Tob erjtredt ji über den Pt und die Megilloth, „halb Kommentar, halb Haggada, großen: 
teils aus Älteren Werten“. Zunz, GB 293—295, Catal. Bodl. 7304. || Drude: Inp’Te 
XDMA R aan, Venedig 1546 (Le, Nu, Dt), danach mit dem richtigen Titel SC rp> won 55 
und einem eignen Kommentar von U. M. Padua (Rp), Wilna 1880. Den Midraſch zu 
Gen, Er hat erſt S. Buber ediert: Lekach tob (Peſikta jutarta), ein agadiſcher Commentar zum 
erjten und zweiten Buche Mofis von Rabbi Tobia ben Eliejer, Wilna 1880. 

b) Sefhel Tob. S. Buber, au Saw wem Midrafch Sechel Tob zum erjten und zweiten 
Buch Moje von Rabbi Menachem ben Salomo verjaht i. J. 1139 [nad 2 Handicriften der 6— 
Bodlejana] herausgegeben . . ., commentiert und mit einer ausführl. Einleitung, 1900. 1901 

(LX, 336 und 344 ©.). Der Verf. benugt den Jelamdenu, nicht den M. Thanchuma Bubers, 
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ſ. Itſchr. j. hebr. Bibliogr. 1901, ©. 98. Sein Wert, das faum ein Midraſch zu nennen ift, 
wird hier nur, damit es nicht vergejien zu fein jcheine, erwähnt. 

e) Bereſchith Nabba major. Moſe ha⸗-darſchan aus Narbonne, 1. Hälfte des 
11. Jahrh., oft von Raſchi und von dejien Entel Jakob Tham angeführt, verfaßte Kom— 

5 mentare zu biblischen Büchern (777°) und fompilierte Midrafhim: nach Raymundus Martin 
den M. Bereſchith Nabba major, nach Epitein auch den M. Thadſche vun. Ueber letz- 
teren M. vgl. noch Zunz, GB 280. Die Glaubwürdigkeit der Citate des Raymundus im 
Pugio fidei ift mehrfach bejtritten worden, zulegt namentlich von S. M. Sciller-Szinefiy im 
Journal of Philology XVI (1887), 131—152. Für die Glaubwürdigfeit jind eingetreten: 

10 Zunz, GB 287—203; Sellinet, Bet ha-Midraſch VI, S. XIV—XVI; € 8. Puſey in der 
Cinleitung zu The fiftythird chapter of Isaiah according to the Jewish interpreters, Bd II, 
Orford 1877; Ad. Neubauer, The book of Tobit, Orford 1878, S. VII-IX. XX—XXIV, 
und in The Academy 1887, Sept. 17 und 24; A. Epftein in: Mag. f. die Wiſſ. des Judth. 
1855, 65—99 (mo aud) Genaueres über die von Zunz 28834 erwähnte Handichrift der jüd. 

15 Gemeinde in Prag) und: Mojes had-Darſchan aus Narbonne, Fragmente jeiner litterarifchen 
———— Ei Drudwerten und mehreren Handjchriften mit Einleitung und Anmerft., Wien 
891 (52 ©.). 

d) Midrafb Samuel Snow wor oder “S nmaNS, baggadifche Deutungen zu 
Verſen der Bücher Sam, durchweg aus älteren Schriften gefammelt, namentlih aus dem 

2» paläft. Thalmud, Gent, LeR, doch auch DobR u. a. In Valäftina gefammelt, daber 
werden von Amoräern nur paläjtinische genannt. Handſchrift: Parma, de Roſſi 563. 
Drude: Konjtantinopel 1517, Stettin 1860, ©. Buber, Midrafh Samuel.. kritiich bearbeitet, 
commentirt und mit einer Einleitung, Krakau 1893 (142 ©., |. NOWJ 1895, 331—336. 
368— 370). Vgl. noch Zunz, GB 269. 270; W. Badıer, RE). XXVI (1893), 304—309 (Bader 

>5 hält diejen M. für älter als den zu den Pjalmen). 
e) Midrafc Jona, poetifhe Ausmalung der Geſchichte Jonas, bat namentlich 

aus den Pirge R. Eliefer viel entlehnt, |. Zunz, GB 270. 271. Drude: Prag 1595 
und Altona (ohne Jahr, um 1770), beidemal hinter der Neile des R. Perhahja; in Bet ha: 
Midrajc I; drei Necenjionen in der Sammlung von Ch. M. Horomiß). 

so f) Midraic zu den Pſalmen, can were oder, nad den Anfangsworten 
az “mes 2, befteht, wie ſchon Zunz, GV 266-268, richtig gejeben bat, aus zwei 
ganz verichiedenen Teilen; der erite umfaßt die Pſſ 1—118 (nur diefe in der Editio 
princeps) und vielleicht ein Stüd von Pi 119 (vgl. den Jalqut). Er ift nicht das ein- 
heitlihe Werk Eines Nedaftors; die Handfchriften bieten recht verſchiedene Recenfionen 

3 dar. Von den alten haggadiſchen Sammlungen über die Pjalmen (vgl. ſchon pal. Thalmud 
Kil'aim 32 Zeile 49) werden Nefte noch vorhanden geweſen fein, als jpätere Haggabdiften 
Midraſchim zu biblischen Büchern in größerer Zahl berjtellten. „Man jammelte aus den 
verjchiedeniten Quellen, trug Homilien, Nuslegungen über einzelne Pfalmverfe, die überall 
zerjtreut fich vorfanden, nach der Reihenfolge der Palmen zufammen, und die Samm- 

10 lungen twurden im Yaufe der Zeit ergänzt und erweitert, bis allmählich ein ganzer Mi: 
drajch entitanden war, bei dem man nad dem Befund der Handſchriften von einer end- 
giltigen Redaktion kaum fprechen kann“ (Theodor). Daher läßt eine beftimmte Ab- 
faflungszeit wie für viele andere Midraſchim, fo aud für den zu den Pſalmen ſich nicht 
wohl angeben. Zunz wies ganz allgemein auf die legten Jahrhunderte der geonätfchen 

5 Epoche. Als das Heimatsland wird man mit S. Buber Paläjtına betrachten dürfen; 
Zunz dadıte an Süditalien, wogegen Bubers Ausgabe zu Pi 9, 8 zu vergleichen it. — 
Der die Pi 119 FF. umfaſſende zweite Teil, zuerit allein in Saloniki 1515 gedrudt, findet 
ſich in feiner Handfchrift und ift großenteils (Pſſ 122. 124—130. 132— 137) wörtlich 
aus dem Jalqut entlehnt. — Gedruckt ift der Midrafh zu den Pſſ mehrmals zuſammen 

zo mit den Midrajchen zu Sam u. Spr., jo Benedig 1546, Prag 1613, Amjterdam 1730; allein 
als au “no wer: Lemberg 1851, Warfchau 1873; ©. Buber, Midraſch Tehillim [nad 
Ktod. Parma, de Roſſi 1332, mit VBergleihung nod) 7 andrer Handichriften] . . kritiſch bearbeitet, 
commentirt und mit einer ausführlichen Einleitung, Wilna 1891 (128 u. 542 ©.). Vgl. noch 
Catal. Bodl. 3788 - 3792; Jellinet, Bet ha:Midraih V, Einleit. XXIX—XXXI u. bebr. 

5 Tert ©. 70-86. 
g) Midraſch zum Buche der Sprüche, or wem, zuerit von R. Chanan'el 

(um 960) angeführt. Der babvlonische Thalmud (nicht der paläſtiniſche) it benußt; 
daraus folgt aber noch nicht die von Buber bebauptete Abfaffung in Babplonien. 
Trude: Konjtantinopel (um 1512/17), mar San wen ‘Do Stettin 1861; ©. Buber, Wi: 

so draſch Mijchle (nad Koder Paris 152.. fritifch bearbeitet, commentirt und mit einer aus: 
führl. Einleitung, Wilna 1895 (112 ©.). 

Die Midrafbim zu den fünf Megillotb (HY, Nutb, Prd., Klagl., Eit) 
gitiert man meist nach den Berjen, zu welchen die anzuführende Bemerkung gebört, zu: 
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weilen (wie meiſt die „Rabboth“ zum Pt) nach den Blattzahlen älterer Ausgaben. (M. 
Threni ſ. oben S. 790). 

h) Midraſch zum Hohenliede, mer wo ">, nad dem gleich am Anfange 
angeführten Verſe Spr. 22, 29 wm un nen audı Aggadath Chazitba genannt. Be: 
ſonders benußt find pal. Thalmud, Gent, Pesigtba, YeR, außerdem auch uns nicht mehr 5 
erbaltene Midrafche, j. Theodor in MON 1879, — — 455-462 u. 
1880, 1923, vgl. auch denjelben MON 1879, 271—275. Val. noch Zun, GV 
263. 264 u. ©. Salfeld, Mi 1878, 120—125. 

i) Midraſch Rutb, in 8 Ubfchnitten. Hauptquellen: pal. Thalmud, GenR, LeR, 
M. Ekbab; wird von Raſchi zu Dan 8, 15 und in den Thosaphoth zu Jebamoth 82" 
eitiert. Vgl. Zunz, GB 265; P. D. Hartmann, Das Buch Ruth in der Midraſch-vLitte— 
ratur, Frankfurt a. M. 1901 (100©.). 

k) Nidraic Dobeletb, in 3 Ordnungen 2775 Anfänge 1, 1; 7,159, 7). 
Zunz, GV 265. 266; X. Srünbut, Kritische Unterfuchung des Midrafch Kohete Rabba. 
I: Quellen und Redactionszeit, Frankfurt a. M. 1892 (57 ©.). 15 

J Midraſch Eſther, auch Haggadath Megilla in 6 Abſchnitten, die 1,1. 4.9. 13; 
2,1. 5 beginnen und als vom Verfaſſer gewollt durch Proömien gekenn veichnet find 
(4 diefer Abſätze jtimmen mit den geichlofjenen Abfägen nreno des überlieferten Bibel- 
tertes überein). Daß auch 3,1 ein Abichnitt beginnen follte, ift aus den vorangeitellten 
Proömien zu jchließen. Wie die Einteilung macht auch die Auslegung den Eindrud des 2 
Unvollendeten; lettere wird zu Kap. 7 ſpärlich und bört am Ende des Kap. 8 auf. Das 
aufgenommene Material ift großenteils jehr alt (das Bud Ejtber wurde ja ſchon früh 
in den Lehrhäuſern ausgelegt, ſ. bab. Megilla 10» ff.); benutzte Quellen: paläſt. Thalmud, 
GenR, LER, Pirqe de R. Elieſer. In Abjchnitt 6 findet ſich eine lange Entlehnung 
aus Joſippon (Traum und Gebet Mordekhais, Gebet Eſthers und ihr Erſcheinen vor 
dem Könige). Doch hat man weder daraus noch aus dem Nichteitiertwerden des M. Eſther 
beit Raſchi, im "Arufb und im Jalqut ein Necht auf ſpäte Abfaſſung diefes Midraſch zu 
ſchließen. Er iſt paläftinifchen Urfprungs. — Val. Zunz, GV 264. 

m) Andere Midraſchim zu den Megillotb. S. Buber wur wen Midrasch 
suta, Hagadiſche Abhandlungen über Schir ha:Schirim, Kuh, Echah und Koheleth nebſt Jalkut 30 
zum Buche Echah .. nad ſnen herausgegeben, kritiſch bearbeitet und mit einer Ein: 
leitung, Berlin 1894 (172 ©.). 

Denſelben Midraſch zum Hohenliede hat S. Schechter ediert: Emo mo nun, Aga- 
dath Shir Hashirim edited from a Parma manuseript, Cambridge 1896 (112&.; vorher in 
JQR V. VT. 35 

Ein dritter Midraſch ift der von 2. Grünhut herausgegebene: Midraſch Schir Ha-Schirim 
.nach einer —— v. a 1147] ediert, fritifch unterfucht, mit . . Einleitung, Jeruſalem 
1897 (38 u. 1046.); vgl. W. Bacher in Réj. XXXV (1897), 230239. Diefer Midraſch ijt 
von Autoren 3 11. bis Anfang 14. Jahrh. benugt. 

©. Buber Aros na32 8a -eO, Sammlung agadiicher Commentare zum Buche 40 
Either, enthält: Midraſch Abba Sorion; Midrafch Ponim Acherim; Midraih Lekach Tob. 
Nach Handſchriften . mit Erklärungen und einer Einleitung, Wilna 1886 (14 u. 112 ©.). 
Bol. N. Brüll in: Jahrbücher für Jüd. Geſch. u. Litt. VIII (1887), 148—154. 

Der jhon von Nafchi citierte M. Abba Gorion zum Buche Ejther ift auch in Bet ha-Mi: 
drajch I gedrudt. Val. noch Zunz 279. 45 

©. Buber, "nor mas, Agadiiche Abhandlungen zum Buche Either [nad 2 Handicriften 
aus Jemen) herausgegeben und mit Anmerkungen, Krakau 1897. Der Sammler benußte Al: 
faji und Maimonides, jchrieb wohl nicht früher als im 14. Jahrh. 

n) Legach, Tob (vgl. oben VIIIa) des Tobia ben Eliejer. Der Midraſch zu den Me: 
gilloth iſt handſchriftlich B. in Parma God. de Roſſi 261, in der Bodlejana (Katal. Neu: 50 
bauer) Wr. 240 und zu Doheleth Nr. 163. Einige Auszüge veröffentlichte Ad. Jellinek in: 
Gommentarien zu Ejtber, Ruth und den Klageliedern von R. Menadyem ben Ehelbo, R. Tobia 
ben Eliejer ... , Leipzig 1855; I. Nacht, Tobia ben Eliejer's Commentar zu Threni (Lekach 
Tob Nach Mi. Münden) mit einer Einleitung u. Anmerft., Berlin 1895 (67). 

IX. Sammelwerfe. a) Jalqut Shim’oni ww wen, gewöhnlich jchlecbtiveg 5 
Jalqut genannt, eine aus mehr als 50 zum Teil jetzt verlorenen Schriften ſchöpfende 
Hompitadten die dem Anhalt der gefamten bebr. Bibel folgt; iſt in Paragrapben ein— 
geteilt, eine neue Zählung beginnt bei Joſua (vol. MOM 1895, 481 Anm. 5). Die 
* der Abfaſſung hat man in die erſte Hälfte des 13. Jahrhunderts zu ſetzen. Der 
Verfaſſer hieß yo; der Ehrentitel Darſchan iſt ibm wohl erſt nach feinem Tode bei: 60 
gelegt worden; nach den Titelblättern der Ausgaben wäre er aus Frankfurt [a. M.) ge 
weſen. Napoport (Kerem Chemed VIT, 4 ff.), A. Levy, Die Eregeje bei den franz. Jsrae— 
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liten, Leipzig 1873, ©. XXII), D. Caſſel, Lehrbuch der jüd. Geſch. u. Lit., Leipz. 1879, 
S. 357, u. andere laſſen dieſen Simeon Darſchan einen Bruder des Menachem ben Chelbo 
ſein, alſo den Vater des Joſeph Dara; dann müßte er ſchon in der zweiten Hälfte des 
11. Nabrb. gelebt haben. Mit Necht ift diefe Identifizierung beftritten von Abr. Geiger, 

5 Ener: wos, Breslau 1847, ©. 10, u. Jüd. Ztichr. XI, 115; R. Kirchheim, Yitbl. des 
Orients V, 253, u. bei. von A. Epjtein, wıew umam mp yere -, Kratau 1891. 
Der Wert des N. liegt nicht nur darin, daß er ein bequemes Nachſchlagebuch ift, fondern 
aud und vornehmlich darin, daß er viele Stüde verlorener Midrafhim erhalten bat und 
die Tertfritif noch vorbandener Werke durch gute Yesarten fördert. Diefer J. ift wenig: 

10 jtens ein Jabrbundert älter als der gleich zu nennende J. ha-Makhiri: er fennt den Midr. 
Nun nod nicht, der von Makhir ſchon ſtark benugt wird; ſ. A. Epitein, Rei. XXVI 
(1893), 75-82, gegen M. Gajter, welcher daf. XXV, 44 ff. das höhere Alter Makbirs 
behauptet batte. gl noch Zunz, GV 295—305. || Ausgaben: Saloniti 1526/27 (Teil I) 
u. 1521 (Zeil II), Venedig 1566 (mit vielen Wenderungen, vgl. MEHWI 1895, 484 Anm.), 

15 Krakau 1595/96, Franff. a. M. 1687, Warſchau 1876. 

b) Jalqut ha-Makhiri. Makhir ben Abba Mari bat wahrſcheinlich in Südfrank— 
reich gelebt; jicher vor dem Ende des 14. Jahrh., denn eine der vorbandenen Handſchriften 
(in Leiden) gebört dem Anfange des 15. Jahrh. an. Sein aus älteren Schriften zu: 
jammengeitelltes Werk umfaßte die eigentlich propbetijchen Schriften und die drei eriten 

»» Hagiograpben. Der Wert diefes Midrafch liegt wejentlih in den Ercerpten aus Jelam— 
denu (Thanchuma) und den Varianten, die er zu dem andermweit befannten Texte feiner 
Quellen bietet. 

Veröffentlicht find folgende Stüde: I. Spira, am wıpbs, The Yalkut on Isaiah 
of Machir ben Abba Mari [nad) Cod. Leiden, in dem 20, 4—40, 20 und 63, 2 bis Ende 
jehlen], Berlin 1894 (30 u. 278 S.); ©. Buber, 7 zıp>s, Sammlung halachiſcher und 
haggadiſcher Stellen aus Talmud und Midrafhim zu den 150 Pjalmen von R. Madir ben 
Abba Mari, Berdyezew 1899 (354 u. 294 ©.); 2. Grünhut, Sur Br am d, Samm: 
lung midraſchiſcher Auslegungen der Sprüche Salomos .. mit Anmerfungen, Quellennachweis 
und Einleitung, Frankfurt a. M. 1902 (208. u. 104 Bl.), vgl. die Beiprehung von ®. Bader 
in GgA 1902, Nr. 10. Der am Anfang und Ende unvollitändige Koder Harley 5704 ent: 
hält den Midrafc zu den Heinen Propheten; M. Gafter will ihn herausgeben; M. zu Obadja 
j. Rei. XXV, ©. 637. 

ec) Midraſch ha-gadol, zum Pt, in Jemen zufammengejtellt, und zwar nad Mai: 
monides, deſſen Jad ha-chazaqah ſehr oft citiert wird; wertvoll befonders wegen der Er: 

3; cerpte aus verloren gegangenen tbannaitifchen Midrafchim, vgl. oben V. Handjchriften in 
Berlin (Ms. Or. fol. 1204-1208), Orford (Bodl. 2338), Cambridge (3404— 3407), 
St. Francisco. 

©. Schedter, Midrash ha-gadol forming a collection of ancient Rabbinic homilies to 
the Pentateuch . . Genesis, Cambridge 1902 (825 ©.). 

0 Nur ihres Titels wegen jeien hier erwähnt: d) Jalqut Rubeni mn >r warn ups" 
(aud 3. Rubeni gadol genannt, zum Unterjhiede von dem in Prag 1660 u. j. gedrudten 
J. Rub. desjelben Verfajiers, einem Inder zu fabbalijtifhen Büchern), von Ruben ben Höſchke 
Hoſchle, pur) Kohen aus Prag, geit. 1673. Diefer J., gedrudt in Wilmersdorf 1681, 
bejier in Amjterdam, eine Sammlung fabbalijtifher Auslegungen zum Pt, ift für die Willen: 

5 Schaft wertlos. || Cat. Bodl. 6824. — || e) Der neue Jalqut, vn vıpb>, gleichfalls tabba- 
liſtiſch, anonym erjchienen (ift von R. Jsrael), zuerſt Rublin 1648, |] Cat. I. 35543557. 

X. Erzäblungsbaggada. Hinfichtlih der in Betracht gezogenen Zeit find als 
umfaſſende zu bezeichnen: 

a) Seder "Dlam Nabba, dem Jose ben Chalapbtba (um 160 n. Chr.) zugefchrieben, 
50 ſehr alt, doch einige fpätere Einfchaltungen. Zunz, GB 85. B. Ratner, ur Tomb man 

=>”, ®ilna 1894 (162 ©.); Seder Dlam Rabba. Die große Welthronif. Nah Handichriften 
und Drudwerten mit fritifdhen Noten und Ertlärungen, Wilna (Franff. a. M.) 1897 (151 ©.). 
Eine neue fritiihe Ausgabe bereitet A. Marz vor. 

b) Sever "Dlam Zuta, su Dar “72. Zunz, GB 135—139. ©. Schechter hat den 
>; Tert in MGWJ 1895, ©. 23—28 nad Kod. Parma de Roſſi 541 abgedrudt. || Ueber beide 

Werte vgl. J. Meyer, Chronicon Hebraeorum majus et minus [Tert, Ueberſetzung, Anmerkk. 
u. 3 Dijiertat.], Amijterdam 1699; Wolf, B. H. I, 492—499; IV, 1029 f.; Cat. l. 5873. 

ec) Megillatb Thafanitb men 7332 zäblt die Tage des jüdifchen Jahres auf, an 
denen wegen eines freudigen Greignifles nicht gefaftet werden darf; zum Teil aus dem 

so 2. Jahrh. n. Chr. berrübrend. Oft gedrudt, z. B. Amjterdam 1659, Warfchau 1839. || Bunz, 
GB 127. 128; Cat. Bodl. 3723—3726; ©. Dalman, Grammatit des jüdijch:paläft. Aramäiſch, 
Leipzig 1894, ©. 7. 8; Joſ. Schmilg, Ueber Entſtehung und Biftorifehen Werth des Sieges: 
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kalenders Megillath Taanith, Leipzig 1874. Dazu vgl. M. Brann, Entſtehung und Werth 
der Megillat Taanit, in MGWJ 1876, 375-384. 410—418. 45460. 

d) Pirge R. Elieſer, Ion 2° 50, aud ‘8 am ana, nad S. Friedmann 
zwiſchen 809 und 811 in Baläftına verfaßt; beginnt mit dem Lobe des Eliefer ben Hyr— 
fanos und behandelt dann den Inhalt des Pt haggadiſch, bricht aber bei der Beitrafung 
ae plöglich ab, ift * unvollendet geblieben. Drucke: Konſtantinopel 1514 u. oft; 
Guil. Henr. Vorstius, Capitula R. Elieser Latein. Ueberſezung u. Anmerkt., ohne hebr. Text], 
Leiden 1644; mit Kommentar von David Luria, Warſchau 1852, Fol. || Zunz, GB 271—278 
Cat. Bodl. 4008—4018; ©. Friedmann, Jüd. Yitbl. 1879, ©. 305. 34}. 

e) Joſippon eine mit vielen Fabeleten durchwirkte Gefchichte der Juden vom Falle 
Babels bis zur Zerftörung des Tempels in Jeruſalem; vgl. Vogelſtein u. Rieger, Ge- 
jchichte der Juden in Nom I (Berlin 1896), S. 185-—200; in der ziveiten Hälfte des 
9. Jahrhunderts in Italien — Oft gedruckt. J. F. Breithaupt, na 7 Eon .. 
sive Josephus Hebraicus . . Latine versus .. atque notis illustratus, Gotha 170%. Zunz, 
GB 146—154; Cod. Bodl. 6033. 

f) Sepber basjafchar, von Adam bis auf den Anfang der Richterzeit reichend; viel: 
leiht im 12. Jahrh. verfaßt, Venedig 1625 u. mehrfach. || Zunz 154-156; Cat. Bodl. 
3581—3586. 

Auf einzelne Zeiten bezieben ſich g) Midraſch Vajjis'u, 2m "=, Krieg von Jakobs 
Söhnen gegen die Kanaaniter und Eſau. Gedrudt in Bet ha-Midraſch III. Zunz 145.2 

h) Pesach-Haggada, co n737. Zunz 126, Cat. Bodl. 2671 ff. 
i) Midrafh vom Ableben Abarons, 78 nee ">, und k) M. vom Ableben Mofis, 

mon nmewe m. Yun; 146; Cat. Bodl. 3996— 4000; Bet ha:M. I und (andere Necen: 
fionen vom Ableben Mofis) VI. 

I) Buh des Daniten Eldad, 77 Tan ans, Ende des 9. Jahrhunderts, enthält 
Märchen über die Jsraeliten jenjeits des Fluffes Sambation, aber auch Trümmer älterer 
Sagen. Drei verjchiedene Necenjionen teilte Jellinef mit in Bet ha-M. II. III. V. Ge: 
naueres gab D. H. Müller, Recenjionen und Berfionen des Eldad Had-Däni nad) den alten 
Druden von Konjtantinopel, Mantua und Venedig und den Handichriften von London, Or: 
ford, Parma, Rom, St. Petersburg und Wien verön 
(Dentichriften der Akad. der Will. in Wien, Bd 41) 80 ©. Fol. Vgl. ferner: A. Epjtein, 
Eldad ha-Dani, feine Berichte über die 10 Stämme und deren Ritus, mit Einleitung und 
Anmerkungen, Preiburg (Wien) 1891 (LI, 192 ©.). Zunz, GB 139; Cat. Bodl. 4934. 

m) Serubbabel:Budb. Zun; 140; Cat. Bodl. 1400. 1401. 
n) Megillatb Antiochus oder das Hasmonäerbuch, wohl im 8. oder 9. Jabrbundert : 

gejchrieben in einer dem biblifchen Aramäiſch nadıgebildeten Sprache. Den aramäifchen 
Zert veröffentlichte zuerſt 9. Filipowsti am Ende von Erwer Ara SEO > RT (aud) unter 
dem Titel: The choice — [des Ibn Gebirol) .. To which is added the book of An: 
tiochus . . in Aramaic, Hebrew, and English), London 1851; fpäter A. Sellinet in Bet 
ha-Midraſch VI (1877) und M. Gaſter in: Transactions of the Oriental Con London 
1891, vol. II (vgl. Ad. Neubauer in JQR 1894, 570—576). Dft in hebr. Ueberjegung ge: 
drudt, j. Cat. Bodl. 1382—1388. || Zunz, GB 134; Dalman, Gramm. des jüd.=paläft. Ara: 
mäiſch, S. 6. 7. 

0) Midraſch TTS TEN beſchreibt die Hinrichtung von 10 berühmten Miſchnalehrern. 
—T 142a; Cat. Bodl. 3730 -3732. |] Bet ha-Midraſch IL und (zwei andere Recenſionen) VI; 

. Möbius, Midraſch der zehn Märtyrer überjept Leipzig 1854 (32 ©.). 
Rein legendariſch find: p) Midraſch Vajjofcha‘, wur "2, Sage von Armilus, Zunz 282; 

Cat. Bodl. 3734—3739; Bet ha:M. 1. 
3 . A Au news 2 Midrafd der Zehn Gebote. Zunz 1424; Cat. Bodl. 3751. 4986,°; 

et ha-M. 1. 
r) mom “nam. Zunz 130b; Cat. Bodl. 3869 fi. — Ueber die zahlreichen hebräijchen 

und jüdifch:deutihen Tos12-Bücher ſ. Cat. Bodl. 3869 — 3942, 

XI. Ethiſche Midraſchim. a) PR 777, son yar 777 und DET PIE, vom 
Lebenswandel. Zunz 110f.; Cat. Bodl. 1636; 3. Harburger, wur yar 77 n>02. Eine 
Sammlung der reinjten und kernhafteſten Sitten und Anjtandslehren der ältejten Rabbinen 

. mit Ueberjegung und Anmerkungen, Bayreuth 1839 (56 ©.) WM. no. Der talmu— 
diſche Traktat Derech Erez Rabba, neu ediert, mit Anmerkungen, 1. Heft, Breslau 1888. 
Abr. Tawrogi, Der talmudiihe Tractat Dered) Erez Sutta nad) Handihriften und jeltenen 
Ausgaben . . bearbeitet, überfegt und erläutert, Königsberg i. Pr. 1885 (52 ©.). S. Krauß, 
Le trait6 talmudique „Der&ch Ereg“ in Réej XXXVI (1898), ©. 27—46. 205—221; 
XXXVII, ©. 45—64. 

b) Thanna de:b& Elijahu rar 27 san. Der Zweck des Buches iſt: den richtigen 
Lebenswandel (FR 777) und das Gejegesftubium zu verherrlichen. Als Nedender tritt 

jentlicht und Eritifch unterfucdht, Wien 1892 : 

— — = 

13 [1 

> — 

* 

65 

c0 



798 Midraſch 

der Prophet Elia auf. Zunz, GB 112—117; Cat. Bodl. 4111. 4112. M. Friedmann, Seder 
Eliahu vabba und Seder Eliahu zuta (Tanna d’be Eliahu) [nad Eod. Vatic. v. J. 1073] 
ediert, tritifch bearbeitet und commentiert, Wien (Warſchau) 1902. 1900 (10 u. 150 ©. Ein: 
leitung; X u. 200 ©. Tert). Dazu vgl. die VBeiprehungen durch 9. Theodor in MEBWT 

5 1900, ©. 380— 384. 550—561 (Text) u. 1903, S. 70—79 (Einleitung). 
c) Alphabet des Ben Sira. Zunz 105; Cat. Bodl. 1363 ff. 
d) Midraſch Themura Tran vom. Dies ethiih:haggadijche Schriftchen will „darthun, 

daß Abwechjelungen und Kontrajte in der Welt nötig jeien*. In Kap. 2 treten R. Ismael 
und R. Akiba lehrend auf; das lehte (dritte) Kap. legt den 136. Pſalm mit Beziehung auf 

10 Pred 3, 128 aus. Zunz 118; Cat. Bodl. 3793; Bet ha-Midraſch I. 
XII. Geheimlehre. a) Das Buch Jezira TEN “ES, aus der geonäiſchen Zeit, 

ichon im 10. Jahrh. von Sa’adja Gaon, Schabbatbai Donnolo und Jakob ben Niffim 
fommentiert. Bon Ausgaben jeien erwähnt: J. S. Rittangel, Amjterdam 1642, mit latein. 
Ueberjegung; I. F. v. Meyer, Leipzig 1830 mit deutjcher Ueberjegung; Iſidor Kaliih, New 

15 Wort 1877 mit engl. Ueberjegung; Warjhau 18854 mit vielen Kommentaren; Laz. Gold: 
ihmidt, Das Bud) der Schöpfung, Tert nebjt —— . Erklärungen und einer aus— 
führl. — Frankfurt a. M. 1804, vgl. Réj. XXIX (1894), ©. 310-316. || Zunz, GR 
165. 166; Cat. Bodl. 3562— 3574. David Gajtelli, 977 a5 wmaon =zo, Il com- 
mento di Sabbatai Donnolo sul libro della creazione . . testo ebraico con note critiche e 

0 introduzione, ylorenz; 1880. U. Epitein, Recherches sur le Sefer Yegira, in: Kéej. XXVIII 
(1894), ©. 95—108; XXIX, 61— 78. 

b) Alphabet (oder Othijjoth mImIS) des R. Aliba. Zunz 168; Cat. Bodl. 3395—3401 ; 
Bet ha-Midraſch III, vgl. auch Band V. 

c) Die großen und die Heinen Hekhaloth, nur 2 255, zuerit von Hai 
5 Gaon citiert. Zunz 166. 167; Cat. Bodl. 3457 — 3459. 

d) Midraſch Konen 7572 2. „Schilderungen von Himmel und Erde, Hölle und Baradies“. 
Zunz 169; Cat. Bodl. 3743—3745; Bet ha-M. II. 

e) Buch Rajiel, X“ =eO, Zunz 167; Cat. Bodl. 4042, 
XII. Midraibfammlungen. Ad. Nellinef, wr27 2, auch mit deutjchen 

so Titel: Bet ha-⸗Midraſch. Sammlung Eleiner Midraſchim und vermifchter Abhandlungen 
aus der ältern jüdijchen Literatur. Nah Handichriften und Drudwerfen gefammelt und 
nebjt [deutichen] Einleitungen berausgegeben. 8°, Bd 1—4, Leipzig 1853— 18575 Bd 5,6 
Wien 1873. 1877. || Cbajjim M. Horomwig, Drup Drama yrarp mas mas, Sammlung 
fleiner Midraſchim. Der allein erſchienene erite Teil (Berlin, auch Frankfurt a. M.1881) ent: 
bält: Pereq Rabbi Eliefer ben Hyrkanos, drei Necenfionen des Midrafh Jona, Agadatb 
Darne Nemim, Erzählung von Abrabam, Abhandlung von zehn Königen, Midraſch Me- 
gillatb Ejtber, Agada aus dem Buche basmafafim. | Derfelbe, MY7387 777 72, Biblio- 
theca haggadiea, 2 Hefte, Frankfurt aM. 1881. | Derfelbe, Uralte Tofeftas, I Mainz 
1889). IV u. V GFrankf. a M. 1890). || ©. A. Wertbeimer, rrs: ın2, Kleinere Mi: 

0 drafchin, Jerufalem, 4 Hefte (bis 1897). || X. Grünbut, 5x5 es, Sefer ha⸗Lilkutim. 
Sammlung älterer Midraſchim und wiffenjchaftlicher Abhandlungen, Jeruſalem 1898— 1901, 
5 Hefte (Heft 4. 5 f. oben VId, ©. 791). 

XIV. Ueberjegungen. a) Blaftus Ugolinus bat in feinem Thesaurus antiqui- 
tatum sacrarum (Venedig, Fol.) folgende Midrafche im Grundtert mit eigener gegen- 

45 überftebender latein. Überjegung abgedrudt: Mekhiltba und Siphra Bd XIV (1752); 
Siphbre Bd XV (1753), Spalte 1996; Leqach Tob zu Ye, Nu, Dt als Pesictha 
Bd XV, Ep. 997—1226, und XVI (1754). — || b) Aug. Wünjche veröffentlichte unter 
dem Geſamttitel „Bibliotbeca rabbinica. Eine Sammlung alter Midrafchim zum  eriten 
Male ins Deutjche übertragen” mit Einleitungen und furzen Anmerkungen, Leipzig: Gent 

so 1881; ExR 1882, WR 1884, Nu 1885, DER 1882, HY 1880, Ruth 1883, Klagl. 
1881, Dob 1880, Ejtb 1881, Midraſch Mifchle 1885, Pesigtba de Rab Kahana 1885. 
Ferner überjegte A. Wünſche: Midraſch Tebillim, Trier 1892. 1893. 

XV. Über die Hilfsmittel zum Verſtändnis der Sprache, die Hermeneutif des 
Midrafch, die Verwendung dieſes Yitteraturgebiets für die Theologie u. ſ. w. vgl. meine 

5 „Einleitung in den Thalmud“, 3. Aufl, Yeipzig 1900. — Außerdem weiſe id mit be 
jonderer Empfeblung auf die große Arbeit von W. Bacher: Die Agada der Tannaiten, 
2 Bde, Straßburg i. E. 1884. 1890, Die Agada der babyloniichen Amoräer 1878, Die 
Agada der paläftinenfiichen Amoräer 1892. 1896. 1899, Bibelftellenregifter 1902. 

9. 2. Strad, 

Bi wi 
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Derzjzeidhnis 
der im Dreizchnten Bande enthaltenen Artikel. 

Artikel: Berfafler: Seite Artitel: Verfaſſer: 

Methodismus in Amerika Minoriten . d. A. Franz von Aſſiſi 
I L. Nueljen . 1 Bd VI ©. 197, 

Methodius Bonwetſch 25 WMinucius Felix H. Boenig 
— Erzbiſchof von Sirmium ſ. 

Bd IV 384, 10 
Methuſala, in d. A. Seth u. d. Sethiten. 
Metrophanes Kritopulos 

Gaß Fr.) Rh. Meyer 
Metropolit ſ. d. A. Erzbiſchof Bd V S. 488. 
Mette Drews 
Meg, Bistum Haud . 
Meuniter, ſ. d. A. Maon Bd xii s 6. 243. 
Meurer Tb. Fider . 
Mexiko Wilh. Gib . . . 
Meyer, H. A. W. D. Fr. Düfterdied 
Meyer, 3. Fr. v. Senior Dr. BRUT 
Meyfart 5 7; 

icha M old . 
Michael —— J A. Gärularios 

Bd III ©. 620 
Michael von Gefene j. d. A. Franz von 

Aſſiſſi, Bd IV S. 212,» 
Michael, Engel j. * a. Bo VE. 366,50 fi. 
Michael Scotus Garl Mirbt . 
Miqaelis N. Kittel . 
Michaelsbruderſchaft ſ. d. A. Bruder 

ſchaften Bd III ©. 441, 13. ff. 
Michelianer j.d. A. Hahn, Mid. Bd VII 

©. 343, », 
Micronius S. D. 
Midian Guthe 
Midraſch ſ. am Schluß des Bandes. 
Mieczyslam D. Dr. Erdmann . 
Migetius (Möller r) Hand . 
Milttärjeeljorge |. eeclforge. 
Militſchvon Kremjier J. Lojertb . 
Mill Caſpar Rene Gregory 
—2 J. d. A. Chiliasmus Bd III 

. 

van Been . 

Milner C. Scoell 7 . 
Miltiades Ndolf Harnad . . 
Miltiades Papſt j. d. N. Melchiades 

Bd XII ©. 548. 
Milton N. Eibach 
Minäer ſ. d. A. Arabien se 766, eff. 
Minden Haud 
Minimen ſ. d. A. Franz von Paula 
Bd VI S. 223. 

Miserere H. A. Köſtlin . . 
Miſſale ſ. d A. Meſſe Bd XII 

S. 723, 22. 
Mißheirat Beh » 

Sehling . - 
Miſſion, innere Nahlenbed ; 

Miramionen ji.» N. ———— 
Bd VI 517, 22. 

Miſſion, katholiſche Steiß F. 
Miſſion unter den Heiden, latholiſche 

N. Grundemann . 
Miſſion unter den Heiden, ————— 

Warneck . . 
4 Miſſion unter den Juden 

52 
53 

ı Möbler 

Heman 
| Miffionspriefter ſ. d. 9. Bincentins de 

Paulo. 
Mitra j. d· A. Kleider und Inſignien 

Bd X S. 531, 20. 
Mittagsland ſ. d. ñ. Negeb. 
Mittler ſ. d. A. — 
Moab r. Buhl 
Modaliſten ſ. d. U. — J——— 
Modeſtus G. Krüger. 

Wagenmann f) Haud 
Möller, Job. Friedr. W. Möller + . . 
Möller, Wilhelm G. Be 
Mönchtum Grützmacher 
Mörilkofer Meyer von Knonan 
Mörlin (Wagenmann 7) 

ge ezius Be 
Mörlin st. Färber (Le 9 

Mogilas (Gaß +) Ph. Meyer 
Molanıs (Hente 7) Haud . 
Molina und der Molinismus 

(Belt 4) Zöckler 
ı Molinos (Tpolud +) a 
Mol Acquoy F 
Moller Carl Bertheau 
Molod Wolf Baudifjin 
Molther G. Bojiert . 
Monarchianismus Adolf Harnad . 
Monate bei den Hebräern j. d. AM. Jahr 

bei den Gebr. Bd VIII ©. 524, so fi. 
und Mond unten. 

Seite: 
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Artifel: Berfaffer: 

Donate, päpit. 1 .d. A. Menses papales 
Bd XII My 

Mond bei den Hebräern Wolf SE 
Mongolen W. Heyd 
Monheim Ed. Simons F 
Monod, Adolphe ORT) Pfender 
Monod, Friedrich Eugen Lachenmann 
Monogamie ſ. d. A. Ehe Bd V ©. 182. 
Monogramm Ehrifti (B- Piper +) Haud 
Monoimos Liechtenhan 
Monophyſiten Krüger . 
Monotheismus j. Theismuß- 
Monotheleten (W. Möller +) G. Krüger 
Monſtranz Victor Schultze 
Montalembert C. Pfender. 
Montanismus Bonwetſch 
Monte Caſſino Bödler 
Montenegro .Götz. 
Montes pietatis (Neudeder +) Haud 
Montfaucon &. Laubmann . 
Movdy 8, Brendel . 
Moraliften, engliiche E. Tröltid . 
Moralitäten ſ. Spiele, geiſtliche. 
Morata Benrath . . 
Mord bei den Hebräern ſ. d. a. Gericht 

und Redt Bd VI ©. 579. 
Morgan, Thomas, gef. 1743 5. d. A. 

Deismus Bd IV ©. 544, u fi. 
Morganatifhe Ehe ſ. d. A. Mißheirat, 

oben S. 89, se. 
Moria 5. d. U. Jeruſalem Bd VIII 

©. 677, ». 
Morik von Heſſen ſ. d. N. Verbeſſe— 

rungspunkte. 
Moritz von — ſ. d. A. Interim 

Bd IX © 2 
——— J. R. v. Belt. 
Morone Benrath . 
Mortuarium ſ. d. N. Abgaben I 

S. 9,: ff. 
Morus (Mangoldt +) 

Georg Müller. . 
Morus, Thomas j.am Ende des Wertes. 
Moschus — Preuſchen. 
Moſe v. Dreli. . 
Moſes Choronenſis ſ. d. A. Armenien 

Bd II ©. 71, ff. 
Mosheim Bonwetſch 
Mozarobiſche Liturgie ſ. d. A. Meiie 

Bd XI ©. 711,:. 
Mozarabiiche Beritopen ſ. d. A. Perikopen. 
Mühlen bei den Hebräern ſ. d. U. Brot 

Bd III €. 420, 2: ff. 
Mübhlenberg Adolph Späth . 
Mühlhäußer Ney 
Müllenſiefen Georg Rietſchel 
Müller, Georg 
Müller, Heinrich 
Müller, J. G. 

Kolfhaus 
Hermann Bed. . 
(3. Kirhhofer +) 
G. Kirchhofer . . 

Müller, 3. Gg. Jatob Kündig . , 
Müller, Julius David Hupfeld 
Mümpelgarter a "ag 

Alex. Schweißer t 
Ulhorn + i 
Saud .. 

Mündmeyer 
Münſcher 
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Artikel: BVerfafler: 

Miünjter, Bistum Haud. 
Miünfter, Wiedertäufer 

W. Köhler . 
Miünter Fr. Nielfen . 
Münzer Theodor Kolde . 
Mulberg Hermann Haupt 
Munoz, Ägid. ſ. Clemens VIII. Bd IV 

©. 146, ss. 
Muratori G. Laubmann . . 
Muratoriſches Fra — ſ. Kanon Mu⸗ 

ratori Bd IX 79 
Murner ei — 
Muſäus, Johann +) 

ohannes Kunze . 
Mufäus, Peter (Henter) 

Sohannes Kunze . 
Muſaph ſ. d. U. Gottesdienft, ſynagog. 

Bd VII ©. 11, ff. 
Musculus, Andrea ©. Kawerau 
Musculus, Wolfg. Hadorn . 
Mufit Benzinger . . 
Myconiug, Friedrih (Oswal Schmidt) 

G. Kawerau . 
Mylonius, Oswald —E8 Riggen⸗ 

Egli 
Myniter * en j 
Myrrhe RMüetſchi +) Kittel 
Myrte (Rüetſchi +) Kittel 
Myſtagogiſche Theologie 

. Kattenbufh . 
Mpfterien f. die Artitel Satramente und 

Spiele, geiftl. 
Myſtik j. Theologie, myſtiſche. 

N. 

Naafjener ſ. Opbiten. 
Nabatäer j.d.A. Arabien BB IS. 767,2. ff. 
Nachtmahlsbulle ſ. Bulla 

Domini Bd III S. 535. 
Nachtwache ſ. Tag er ben — 

J— 

in coena 

Nahum 
Name v. Drelli Ber 
Nanaia Wolf Baubdiffin 
Nantes E Schmidt +. . 
Naogeorg ſ. Kirdmeyer BB X ©. 496 ff. 
— ſ. d. N. Galiläa Bd VI 

338,5 ff 
Narde gina r) Kittel 
Narrenfejt 9. Böhmer. . . 
Narther ſ. d. U. Kirchenbau Bd X 

©. 782,» fi. 
Nafirkat v. Orelli . 
Nasmith, David ſ. Stadtmijfion. 
Natalis Dr. Uhlhorn 7 - 
Natalitia ſ. d. A. Märtyrer Bd XII 

©. 51, =. 
Nathan fittel . 
Naturgejepe M. deinze — 
Natürliche Religion ſ. d. . Deismus 

Bd IV ©. 533, 1 ff. 
Naudäus Guns . 
Naumburg Hau 
Naumburger Sürftentag. 

G. Kawerau 
Nauſea G. Kawerau 

623 
625 
631 
645 

650 
650 

653 

655 

656 

657 

659 
661 

661 
669 



Verzeichnis der im dreizcehnten Bande enthaltenen Artikel 

Artitel: Verfaſſer: 

Naylor, James ſ. d. A. Quäler. 
Nazaräer ſ. d. N. Ebioniten Bd V 

S. 125, 4. 
Nazarener, ungariſche S. Cramer 
Nazarener, wuͤrttembergiſche 

J. Herzog 
Nazareth Guthe 
Neander, Auguſt ©. Ulhorn # 
Neander, Koahim Ed. Simons i 
Nebajot f.d. A. Arabien Bd IS. 767, 2 ff. 
Nebo Alfred Jeremias . 
urn j. Ninive u. Babylon. 

egeb u uthe 
Necho ſ. d. A. Agypten Bd I S.214, ss ff. 
Nehemia A. Kloftermann 
Neltarius von Jeruſalem 

F. Kattenbuſch 
Nektarius von Konſtantinopel 

Roos .. 
Nemelius (Möller +) 

R. Ehmid . 
Neophyten H. Achelis 
Neostadensium admonitio 

E. F. Karl Müller 
Nephilim ſ. d. A. —— Bd IX 

©. 737,» ff. 
ar ſ. Johann v. Nepomuf Bd IX 

>. 306. 

Bonwetſch Nepos —F 
Alfred Jeremias. Nergal 

Real:Enchflopäbie für Theologie und Kirche. 
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Artikel: Berfaller: 

| Neri (Reuchlin F) Zödler 
' Nero Nobert Pöhlmann 
Neries ſ. d. U. Armenien, und zwar für 

Nerſes Elajeniis Bd II ©. 73,1; 
Nerjes d. Gr. ©. 76,0; Nerjes Lamı« 
bron ©. 73, m, 

Nerva &. Uhlhorn +. 
Neitor Bonwetſch 
Neſtorianer a ring 7) 

fehler 
Neitorius a . 
Nethinim j.d. A. Levi Bd XIS 421, “. 
Netter — 
Neubrigenſis — 
Neuburger Religionstefpräg | f er I 

S. 707, 18. 

Neudeder A. Schumann . . 
Neued Teitament ſ. Kanon des NTE 

Bd IX ©. 768 ff. 
| Neujahräfejt % Merz) Be 
| Bertheau 5 
Neumanichäer Zöckler 
Neumann Hermann Bed. 
Neumark Hermann Bed. 
Neumeifter on — 
Neuplatonismus M. Hein 
Neuſeeland ſ. d. A. — Rirs. 299, 

9. 2. Strack 
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Nachträge und Berichtigungen. 

2. Band. 

. 23 lies 1893 ſtatt 1843. 
16 lied Germershauſen ftatt Germersheim. 

3. Band, 
. 59 lies 823 ftatt 723. 
60 lies 825 ſtatt 725. 
59 lies illustrata ftatt illustris. 
9 lies L. W. Graepp ftatt C. W. Granepp. 

58 lies 1093 ftatt 1039. 
53 füge bei: Eine Bearbeitung des in 22 Bänden in der Biblioteca de la Aca- 

demia de la historia zu Madrid vorhandenen Brozefjes Garranza liegt im 
2. ®de der Historia de los Heterodoxos Protestantes des Menendez Belayo 
(S. 369 fi.) vor. Neuerdings bietet Schaefer in den Beitr. 3. Geld. d. ſpan. 
Proteit. Bd III (1902) Zeugniſſe Valifoletaner Protejtanten’ aus deſſen Alten 
(S. 727—812); wir lernen da den Einfluß kennen, welden C. auf einige ge: 
habt hat, die als Proteftanten in Balladolid erfcheinen. Benrath. 

4. Band. 

©. 84 8.23 füge bei: Hierzu vgl. F. E. Conybeare, The Date of the Composition of the 
2 

= J 

735 
„ 812 
„ 812 

„ 649 

aschal Chronicle ın Journ. of Theol. Studies 2, 1901, 288—298, der gegen 
Gelzer die fon von 2, Holjten auf Grund von handſchriftlichem Material auf: 
geitellte Behauptung wieder aufgenommen bat, daß das jekige Chr. P. eine 
ältere, um 354 entftandene Redaktion vorausfept. Krüger. 

202 „28 lieg XVII ftatt XXVII. 
lies die Seitenzahl 735 ftatt 435. 
3.18 v. u. lied 659, 24 ftatt 659, ss, 

6 v. u. lies 528, a2 jtatt 528, a. 

5. Band, 

. 46 füge vor Wilhelms IV, ein: Friedrid. 
41 füge bei: Th. 9. Fiicher, The Scots in Germany. Gbdinburg 1902 I ©. 174 fi. 
13 füge ein: Vgl. die Sammlung der in den "Joa enthaltenen Bruchſtücke bei 

€. Holl, Fragmente vornicänisher Kirdenväter auß den Sacra Parallela 
(ZU, NE. 5,2). Leipzig 1899, 214—232. 

18 füge ein: Th. Zahn, Eine altlirhlihe (dem Euf. Alex. zugeichriebene) Rede 
über die Sonntagsruhe nebjt Unterfuhungen über ihren Berfaffer (mutmaplid 
Eujebius von Emeja) in ZEWL 5, 1884, 516—534. Krüger. 

18 füge ein: TH. Zahn in ZkWo5. 1884, 516—534 fucht in Eufebius von Emeja 
ben Berjajier der dem Eujebius von Alerandrien (f. db. A.), zugeſchriebenen 
Homilie über den Sonntag, die er (S. 523—533) in deutiher UÜberſetzung ab- 
drudt (wiederholt in: Skizzen aus dem Leben ber alten Kirche ?, Erlangen n. 
Leipzig 1898, 321—330). Krüger. 

„ 42 füge bei: Eine fritifche Ausgabe von J. Bidez und 2. Parmentier (The Eccle- 
siastical History of Evagrius with the Scholia)'erjdhien London 1898. 

Krüger. 
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6. Band. 

©. 387 3. 30 lieg Hbr 12, 17 ftatt 12, 18. 
„561 „ 47 lies Feeſche ſtatt Feſche. 
„732 „ 28 füge bei: Vgl. E. Schmidt, Plotins Stellung zum Gnoftizismus und firdlichen 

Epriftentum. TU, NF. 5. Bd 4. H. Leipzig 1900. Krüger. 

7. Band. 

©. 592 3. 38 lies Joel 3 ftatt Joel 8. 

8. Band. 

.567 3. 5 füge bei: M.A. Kugener, Récit de Mar Cyriaque racontant comment le corps 
de Jacques Baradee fut enlev& du couvent de Casion et transport& au couvent 
de Phesiltha, in Rev. de l’Orient Chrötien 7, 1902, 196-217. ſtrüger. 

„581 „ 24 lies zwölf jtatt zehn. 
„581 „56 lies 2,2. 955. 21; 4, 11 f.; 5, 11. 17 ftatt 2, 2; 9ff.; 21,4; 11 ff. 5; 11. 17. 
„582 „ 4 lies 2,7. 14 ff.; 5,7. 

(0) 

583 „ 14 lies des A.B.'s ftatt dad A.B. 
583 „ 22 lies 1,1; 2,1 ftatt 2,5, 7. 8. 

„584 „26 fchlieke nadı 20 die Klammer. 
„693 „39 füge bei: Vgl. auch L. v. Ranlke, Briefwechjel Friedrihd Wilhelms IV. mit 

Bunfen ©. 85 ff. 

9. Band. 

&.153 3.11 füge beit Duellenmaterial zur Borgefhichte der großen Handbücher von Bern. 
Buidonis, Eymerih u. N. bietet Eh. Molinier bei. im 2. Teile der Etudes sur 
uelques mser. des Bibl. d’Italie ... . (Paris 1887). — Reiche Belege betr. das 
erfahren der ſpaniſchen Inquiſition bei Schaefer, Beiträge zur Geſch. d. jpan. 

Proteſt. und der Inquifition (1902, 3 Bde). Benrath. 
„319 „54 lies 13. November jtatt 14. November. 
„603 „21 lies 380-390 ftatt 480—490. 

‚ lies Schwadheiten ftatt Schwadhleiten. 
„635 „10 füge bei: Über Paulus den Perſer vgl. G. Mercati, Per la vita e gli scritti di 

Paolo il Persiano, in Note di letteratura biblica e cristiana antica, Studi e 
Texti Vol. 5, Roma 1901, 180—206, Krüger. 

„651 „ 7 lies 13. November ſtatt 14. November. 
„653 „ 16 füge bei: Daß das Chriftentum auf Philäe nicht erjt, wie man feit Letronne 

allgemein annahm, durch I. nad Berjtörung des Iſiskultes Eingang fand, 
fondern daß fih ſchon in der 4. Hälfte des 5. Jahrhunderts dort chriſtliche 
Kirchen befanden und daß es in Syene-Elephantine einen driftlihen Biſchof 
ab, zeigt U. Wilden, Heidnifches und Eprijtlihes aus Ägypten, im Ardı. f. 

Bopyrußforihung 1, 1901, 396 — 436. Krüger. 
„655 „ 3 füge bei: Hierzu vgl. jetzt ©. Pfannmüller, Die kirchliche Geſetzgebung Juſtinians, 

bauptjählih auf Grund der Novellen. Berlin 1902. Krüger. 
„810 „ 3v. o. lies 174 ft. 147. 

2 I & 

10. Band, 

S.112 3.13 füge bei: S. P£trides, Cassia, in Rev. de l’Orient Chrét. VII, 1902, &.218— 244. 
„454 „18 füge bei: Vollhardt, Gefchichte der Kantoreien und Organijten von den Stäbten 

im Königreich Sadıjfen. Berlin. 1899. — U. Werner, Gejchichte der Kantorei: 
gefeltfhafien im Gebiete des ehemaligen Kurfürftentums Sadien. Leipzig. 1903. 
— 5, Rautenftraud, Die Kalandbrüderihaften, das fulturelle Vorbild der jäd- 
ſiſchen Santoreien. Ein Beitrag zur Geſchichte der kirchlichen Mujitpflege in 
vor» und nacreformatorifcher Zeit. Dresden. 1903. H. A. Köftlin, 

11. Band. 
©. 62 3.50 lies 11 ſtatt 15. 
„ 399 „ 21 lies Ehriftologie Bd IV ©. 42, jtatt Neftorianismus. 
„ 567 „ 56 füge bei: Die Frage betr. die Zuverläfigkeit jeiner Angaben wird von Schaefer, 

Beiträge 3. Geſch. d. fpan. Brot. zc. . .. (3 Bde, 1902) neu verhandeltHund 
verneint. Benrath. 
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Nachträge und Berichtigungen. 

593 3.40 lies XI ftatt X. 
„53 lies Hanjaftadt ftatt Hanſenſtadt. 671 

672 

672 
672 

#r 3 

31 

33 

* 2 

355 

„ 358 
375 

392 
40 

„ 402 

" 

407 

Aal 
569 

31 

.32 

füge bei: Der größte Teil der Vorftadt St. Gertrud ijt im Jahre 1902 von 
dem Kirchſpiel, zu welchem er bis dahin gehört hatte, abgetrennt und in ein 
jelbjtjtändiges Ktirchipiel umgewandelt worden. Die Zahl der Kirchſpiele in der 
Stadt Liibe hat ſich infolgedefjen auf S vermehrt. Dagegen ijt die Zahl der 
Beijtlichen und Seeljorgebezirfe unverändert geblieben, 
lieg Hauptpaftoren Statt Hauptperjonen. 
füge bei: Seit dem Jahre 1902 haben die Lübedifchen Kandidaten nah einer 
mit dem fchleswig:boljteiniihen Konſiſtorium getroffenen Vereinbarung die beiden 
theologiihen Prüfungen vor der Prüfungsbehörde in Kiel abzulegen. Beſtehen 
fie Dieielben, jo erlangen fie dDadurd die Anſtellungsfähigkeit wie in der Lübeck— 
iſchen, jo auch in der ſchleswig-holſteiniſchen Landeskirche. 
jtreiche zu. 

12. Band, 

lied Brudner Statt Briidner. 
3 füge bei: Egli, Luther und Zwingli in Marburg in Meillis Theol. Zeitfchrift 

aus d, Schweiz. I, 1884, ©. 1 ff. 
13 füge bei: Unter Pius ijt nah dem Zuſammenhang der Stelle bei Zertullian 

der Kaiſer zu verjtehen. 
20 lieg Bd VI ftatt Bd V. 
19 
33 
31 
27 
50 

26 
22} 
2* 

lies III, ©. 314 fi. ſtatt II, S. 558. 
lies 431 Statt 451. 
lies Nitiges ſtatt Vitiges. 
lies Hauréau ftatt Haurean. 
lie® et mortuis jtatt mortus, 

13. Band. 

lies Making jtatt Malking. 
lies Lost jtatt Loss. 
licö vorzunehmen ftatt anzunehmen. 
lies veranlaßte ftatt veranlaften. 
lie Jahre jtatt Jahren. 
lies verböten ftatt verbieten. 

3 bewegten ſtatt beivegen. 
lie3 C. F. Baur jtatt Bauer. ; 
lies Unterhaltungsfonds ftatt Unterhaltungsfond; ebenfo Zeile 31, 34, 39 und 
Seite 23 Zeile 20, 
füge bei: Die ganze Summe von 20 Millionen Dollars ift bis zum 31. Dez. 
1902 gejihert worden, j. The Christian Advocate vom 15. Januar 1903, wo Die 
Geſamtſumme von 20656970 Dollars berichtet wird. 
lies fein ſtatt ſeien. 
lies 1797 ftatt 1897. 
lie8 ®b III S. 749 ftatt 649. 
lies ım feeier ftatt ro Baßıker, 

füge bei: Über Shan Argun und feinen Sejandten Bar Eauma f. d. W. Jah— 
ballaha Bd VIIL, ©. 523, wo I. B. Ehabot, —— a l'histoire du 
patriarche Mar Jabalaha III et du moine Rabban (Jauma 1900 nachzu— 
tragen iſt. Ed. Reftle. 
fies Cohrs ftatt Chors. 

) fie Artopaeus ftatt Artopveus. 
lieg März 536 ftatt 535. 
füge vor angejeßt ein: auf 533. 
lies Fouqueré ftatt Fouquiäre. Wal. Tassin, Histoire litteraire de la Con- 
gr@gation «de Saint-Maur p. 286—87, Notiz von Dom 9. Quentin O. B, 
füge bei Broofs hinzu: und Byz. Zeitichr. 7, 1898, 32—39. 
füge bei: Brooks ift in feinem zweiten Artitel (f. 0.) diefer Annahme ebenfalls 
beigetreten und jet den Tod des Pyrrhus (ſ. XII, 407, 57) aud in das 
Jahr 654. Krüger. 
füge bei: 9. Holzapfel, Die Anfänge der Montes Pietatis, Münden 1903, 
lies Röhrich ftatt Röhrig. 

20. Auguft 1903. 
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