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Wenn Corni în seiner Schrift »Der israeliiische 
Prophetismus« denselben eine der bedeutsamsten und 
groisartigsten Erscheinungen nennt, welche die Geschichte 
der Menschheit aufzuweisen hat, !) so mag mancher Leser, 
auch der in religiosen Dingen kundige, nicht wenig 
dariiber verwundert sein; denn durch das, was die meisten 
Laien von den Propheten kennen, diirfte sich kaum einer 
zu einer uneingeschrânkten Zustimmung zu der Cornsll- 
schen Behauptung verstehen. Das darf uns nicht wundern, 
denn bei năherem Zusehen schrumpft das, was die Schule 
ihren Zâglingen von den Propheten kennen gelehrt hat, 
auf ein bedenklich geringes Mais zusammen. Was jene 
Mânner fir ihre Zeit bedeuten, was sie gewollt und ge- 
wirkt haben, dariiber besitzen wohl die wenigsten unter 
den gebildeten Laien eine klare Anschauung. Den meisten 
schweben sie vor als Mânner, welche in ihren Weis- 
sagungen auf die Ankunft des Weltheilandes hingewiesen 
haben, und doch triffț dies gar nicht einmal das wesent- 
lichste Stiick ihres Wirkens und ihrer Bedeutung fiir das 
Volk Israel.  Diese geringe Kenntnis der israelitischen 
Propheten ist aber leicht zu erklăren, wenn man bedenkt, 
dafs die moderne alttestamentliche Forschung erst jene 
Grofsen in Israel in ihrer Bedeutung voll und ganz 
erschlossen und sie als das hingestellt hat, was sie in 
Wirklichkeit sind, als die Reformatoren der israelitischen 

5) Cornii, Der israelitische Prophetismus. S. 1. 
1%
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Religion. Als solche aber haben sie fiir Israel und seine 

religionsgeschichtliche Entwickelung die allergrăfste Be- 

deutung, und deshalb diirfen wir uns nicht wundern, 

wenn gegenwărtig von den verschiedensten Seiten gefordert 

wird, diese Partie des alten Testamentes mebhr als bisher 

im  Religionsunterrichte zu  beriicksichtigen.  Nirgends 

hăren wir die Forderung eindringlicher, als în dem von 

Dr. Thrindovf und Dr. Meltzer bearbeiteten Werke: 

»Der Prophetismus; Prăparationen nach psychologischer 

Methode. Dresden 1898.« Auf dieses beachtenswerte 

Werk, wie îiberhaupt auf die dieses Gebiet  treffenden 

Arbeiten Dr. Meltxers werden wir des dfteren Bezug 

nehmen. Eine Antwort auf die Frage, ob auch uns die 

Behandlung des Prophetismus in der Volksschule wiin- 

schenswert und berechtigt erscheint, werden wir am besten 

geben kănnen, wenn wir zunăchst versuchen, uns die Be- 

deutung und das Wesen des israelitischen Prophetismus 

in den Grundziigen klar zu legen. Bei dieser Klarlegung 

kommen im wesentlichen. nur diejenigen Propheten in 

Betracht, welche uns Schriften hinterlassen haben. Der 

Prophetismus bildet, wenn man den Ergebnissen der 

modernen  alttestamentlichen  Forschungen  entsprechend 

die wirkliche Geschichte Israels mit Moses beginnen lăfst, 

die vierte Hlauptepoche în der geschichtlichen Entwickelung 

des Gottesvolkes, der 1. die mosaische Zeit, 2. die An- 

siedelung in Kanaan, 3. die Entstehung, glănzende Ent- 

faltung und der Niedergang des Kânigtums vorangegangen 

ist. Bedeutete einerseits die Davidische und Salomonische 

Zeit in religidser, wie in politischer Hinsicht einen Hhe- 

punkt in der Geschichte Israels, so zeigt sich andererseits 

in der Zeit der Spaltung des Reiches in der einen, wie 

in der anderen Beziehung eine auffallende Degeneration. 

Schon die Spaltung an sich bedeutete einen Riickgang în 

politischer Hinsicht, besonders aber mulste der in eitler 

Selbstverblendung erfolgte Anschluls der beiden Reiche 

an die gleichzeitigen Weltmiăchte, wie Assyrien, Syrien und 

Egypten von den nachteiligsten Folgen sein, »denn Israels
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derzeitige Stărke war seine Abgeschlossenheit«.!) Aber auch 
die nicht selten in offenem Kampfe hervortretenden Feind- 
seligkeiten zwischen den beiden Bruderreichen mulste eine 
gegenseitize Schwăchung zur Folge haben. In religioser 
Hinsicht macht sich gleichfalis ein Niedergang bemerkbar. 
Wie tief Israel und Juda in jener Zeit gesunken war, 
wie weit es sich von einer sittlichen Gemeinschaft mit 
seinem Gott entfernt hatte, mit einem Worte, wie grof 
die Demoralisation des Volkes Gottes war, ist am deut- 
lichsten aus den Schriften eines Amos, Hosea, Jesaias und 
Jeremias zu ersehen.  Unter goldenen Bildern verehrt 
Israel seinen Gott; an den Orten, wo einst die alten 
Kanaanăer dem Baal gedient hatten, errichtet man ihm 
„Altăre; dort feiert man Jahwefeste, die gleich den heid- 
nischen (Gotterfesten den Charakter der Frâhlichkeit an 
sich tragen. Durch Opfer, Feste und Lieder glaubt das 
Volk die Huld seines Gottes zu gewinnen und sich zu 
erhalten. Horen wir, wie Amos ein solches Fest schildert, 
das man unter der Regierung Jerobeams Il. um die 
Herbstzeit am Heiligtume zu Bethel feiert: »Da tânten 
Gesang und Saitenspiel, da dampften Brandopfer und 
Weihrauch, da schmauste die feiernde Menge und trank 
den Wein aus vollen Humpen, und frâhlich erscholl es 
zum Himmel: Heil dem Gott zu Bethel, es lebe der Gott 
zu Dan!« Dabei ist sich das Volk seines gottlosen Thuns 

gar nicht bewufst; es freut sich der Huld seines Gottes 
und darf sich seines Beistandes in jeglicher Not und Ge- 
fabr versichert halten. Gott Jahwe kann uns, sein Volk, 
nicht untergehen lassen, das ist Israels feste Uberzeugung, 
denn wir sind allein sein Volk. Daher denn auch die 
freudige Zuversicht auf den kommenden »Tag des Herrne, 

an welchem Jahwe alle Feinde Israels vernichten wird. 
Gerade das Zeitalter Jerobeams II. war dazu gecignet, 
Israel in seinem eitlen Wahne zu bestărken, hatte er doch 
eben die măchtigen Syrer aufs Haupt geschlagen und das 

1) Î.H. Kurta, Lehrbuch der heiligen Geschichte, 16. Aufl. 8.145.
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ganze Ostjordanland zuriickerobert: Israel war wieder eine 
Macht geworden. »Und waren nicht auch im Innern die 
Verhăltnisse glinzend und groisartig, wie nur je? Da 
gab es in Samarien die kostbarsten Elfenbeinpalăste und 
Quadernbauten ohne Zahl, da gab es Burgen und 
Festungen, Rosse und Wagen die Menge, Macht und 
Glanz, Pracht und Uberflufs, wohin man sich wandte. Die 
Reichen lagen auf elfenbeinernen Sophas mit damastenen 
Polstern, sie schlachteten tăglich ein gemăstetes Kalb, 
tranken den kostbarsten Wein und versalbten das feinste Ol. 
Alles in einem Zeitalter, in welchem zu leben eine Freude 

war.« 1) So giebt es sich in seiner Sorglosigkeit und 
Sicherheit einem schwelgerischen Leben hin, der Reiche 
vollends hălt es fiir erlaubt, durch ungerechte, bestochene 
Richter die Armen zu unterdriicken, durch falschen Handel 
und falsches Gewicht ihm bald den Garaus zu machen, 

»den Dirftigen zu verkaufen fiir Geld, und den Armen 
um ein Paar Schuhec. (Am. 8, 4—6.) So wie der Gottes- 
dienst einer geistigen Gottheit unwiirdig war, so War das 
Leben bis in sein alltăgliches Getriebe hinein unsittlich, 
morsch und moderig. Es ist nicht zu verkennen, dais 
sich in die Jahweverehrung seit Einwanderung der 
Israeliten in Kanaan so manche heidnischen Elemente ein- 

geschlichen hatten; der Baalsdienst, den Israel bei seinem 
Finzuge in Kanaan vorfand und durch den man dem 
Spender von Korn, Ol und Wein seinen Dank darbrachte, 
hatte dem Kultus des Gottesvolkes mehr und mehr den 

Stempel des Heidnischen aufgedriickt. So kann man hier 
weder von einer tieferen geistigen Erfassung und Ver- 
ehrung der Gottheit reden, noch in ihr jenen ethischen 
Monotheismus erkennen, wie ihn das angeblich mosaische 
Gesetz oder der ethische Dekalog schon in die Zeit des 
„Moses verlegt. Jahwe ist dem Volke nichts weiter als 
ein Volksgott, in dessen Verehrung das Sittliche von dem 

Kultischen geradezu untergraben wird.  Schon Elias, 

1) Cornul, a. a. O. S. 40.



— 7— 

dieser Kiferer um den Herrn, protestierte mit aller Macht 
seines Geistes gegen das unheilvolle Schwanken seines 
halsstarrigen Volkes, — im Blute der Baalspriester hai 
er seinen kifer gekiihlt und muls doch selbst bekennen, 
dals er nichts ausgerichtet hat. »Einsam ragte dieser 
Prophet, die grandioseste Heldengestalt in der Bibel, iiber 
seine Zeit hervor. Man hat mebr den unbestimmten Ein- 
druck, mit ihm in ein neues Stadium der Religions- 
geschichte zu treten, als dals man ausmachen kânnte, 
worin der Unterschied -gegen friiher bestand. — Elias 
erfafste Jahwe als einen Herrn, mit dessen Dienst sich 
kein anderer Dienst vertrage. Ihm bedeuteten Baal und 
Jahwe, wie man annehmen michte, einen Gegensatz der 
Prinzipien, der letzten und tiefsten praktischen Uber- 
zeugungen: sie konnten nicht beide recht haben und 
nebeneinander bestehen.« 1)  Erst den obengenannten 
Propheten Amos, Hosea, Jesaias und Jeremias war es 
vorbehalten, einen Umschwung in den religidsen An- 
schauungen des Volkes Gottes anzubahnen beziiglich 
herbeizufiihren. Sie sind es gewesen, die ihrem Volke 
in ernster Bufspredigt die Augen iiber sein gottloses 
Thun dfinen, die sich nicht scheuen, ihm sein siindhaftes 
Leben vorzuhalten, sie warnen, strafen und, sofern es sich 
nicht bessern will, drohen sie mit dem unausbleiblichen 
Strafgerichte Gottes. Sie predigen eine ganz nene Art 
der Gottesverehrung und fordern die sittliche That an 
Stelle der kultischen Handlungen, an ihre Namen kniipfte 
sich eine Reorganisation der Jahwereligion im edelsten 
Sinne, »sie sind die eigentlichen Pfadfinder und unermid- 
lichen Vorkimpfer der alttestamentlichen Religion und 
damit dem Christentume wegbereitende Geisterc.?) Bei 
ibnen finden wir einen Idealismus des Glaubens, wie ihn 
die Welt zuvor nicht kannte. So ruft Amos den Israeliten 
im Namen Jahwes zu: »Ich hasse, ich verschmâhe eure 

1) Wellhausen, Israelitische und jiidische Geschichte. S. 74. 
*) Liet+, Neue Aulgaben auf dem Gebiete des christlichen Reli- 

gionsunterrichts, Ş. 72.
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Feiertage, ich habe keinen Gefallen an euren Fest- 
versammlungen. Hinweg von mir mit dem Geplărr deiner 
Lieder, das Spiel eurer Harfen mag ich nicht hâren. 
Recht sollte sprudeln wie ein Woasserguell, Gerechtigkeit 
wie ein nie versiegender Bach.< (Am. 5, 21 ff) Ahnliches 
fordert Hosea Kap. 6, 6. »lch habe Lust an der Liebe 
und nicht am Opfer, und an Gotteserkenninis statt am 
Brandopfer.« Und welche unzihlbaren Woblthaten hat 
Gott gerade diesem seinem Volke zu teil werden lassen: 

"ibm allein hat er sich offenbart von allen Geschlechtern 
der Erde; darum fordert er aber auch Rechenschaft iiber 
alle ihre Siinden. Lange genug hat der Herr ihr gott- 
loses Thun ertragen, jetzt kann er es seinem Volke nicht 
mehr hingehen lassen, es ist reif fir den Untergang. 
» Verwiistet sollen die Hâhen Isaaks werden«, ruft Amos 
ihnen zu, »zerstârt die Heiligtiimer Israels. — Leid will 

ich schaffen wie um einen einzigen Sohn, eine bittere 
Stunde zum Ende. Seht, Tage werden kommen, da sende 
ich einen Hunger ins Land; nicht Hunger nach Brot, 
nicht Durst nach Wasser, nein! Hunger nach dem Worte 
des Herm!< (Am. 7, 9; 8, 10. 11.) Mulsten das dem 
Volke in seiner ihm liebgewordenen Anschauung und 
Uberzeugung nicht unerhârte Reden sein, »denn den 
Untergang des eigenen Volkes voraussagen, das war eine 
Gotteslăsterung: das hiels behaupten, dafs Gott nicht 
willens sei oder nicht die Macht habe, sein Volk zu be- 
schiitzen und zu erretten, ja das hiels Gott selbst den 

Untergang verkiindigen.<1)  Darf es uns da wundern, 

wenn wir erfahren, dals Amos als Meuterer und Auf- 
riihrer des Landes verwiesen wird! Was Amos und Hosea 
dem Reiche Israels sein wollten, das sollte Jesaias dem 
Reiche Juda werden. Auch dort geht Gewalt vor Recht, 
auch dort hat man 'vergessen, dafs Gott Jahwe ein Gott 
des Rechts und der Gerechtigkeit ist. Drum wird der 
Herr nach dem Worte des Jesaias diese seine Lieblings- 

1) Cormill, a. a. 0. 8. 42.
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pflanzung, seinen unfruchtbaren Weinberg vernichten und 
ihn 6de und vwiiste liegen lassen. Und wie gewaltig 
klingen die Worte und Reden dieses grâlsten Klassikers 
des Gottesvolkes! »Er hat eine Wucht und Kraft der 
Rede, eine Majestit und Erhabenheit des Ausdruckes, 
einen  unerschăpflichen Reichtum an  treffenden und 
packenden Bildern, die den Leser geradezu iiberwăltigen. « 1) 

So ruft er den Schwelgern zu: » Wehe denen, die morgens 
schon dem Trunke nachlaufen und sitzen bis in die Nacht 
hinein, vom Weine erhitzt. — Drum wird mein Volk 
plătzlich ins Elend wandern, seine Edlen xwerden ver- 
huugern und die in Saus und Braus lebten, verschmachten. 
Darum dfînet die Hâlle breit ihren Schlund und sperrt 
ihren Rachen auf weit und grols, dafs hinunterfahre alle 
diese Pracht und das Lirmen und Toben der lustigen 
Schar.« (Jes. 5, 11. 13. 14.) Auch er verlangt gleich 
Amos Reinigung der Herzen, Besserung des Lebenswandels: 
» Wascht euch! Reinigt euch! Lernt Gutes thun! Trachtet 
nach Recht! Helft dem Unterdriickten! Schafft der Waise 
ihr Recht und verteidigt die Witwe!« (Jes. 1, 16. 17.) 
Wie kein anderer Prophet hat er auf die Schicksale seines 
Volkes bestimmend einzuwirken gesucht, »ja er sals selbst 
am Steuer, um nach găttlichem Kompals das Schifflein 
seines Vaterlandes durch die Klippen und Brandungen 
einer xildbewegten und stiirmischen Zeit zu lenkenc<.2) 

So lăfst er seine warnende Stimme horen, als Juda, durch 
seinen gottlosen Kânig Ahas verleitet, den Bund mit 
Assyrien eingehen will, um sich vor dem herrannahenden 
Pekach von Israel uvd Repin von Damaskus schiitzen 
zu lassen. »Sei doch ruhige, ruft er dem Ahas zu, »und 
sieh dich nicht um nach fremder Hilfe! Vertraue: auf 

Gott, so brauchst du dich nicht zu fiirchten vor diesen 
zwei Stummeln rauchender Feuerbrinde, denn so spricht 
der Herr: Es soll ihnen nicht gelingen. Aber — glaubt 

1) Cormill, 8. 69. 
2) Ebendas. S$. 59.
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ibr nicht, so bleibt ihr nicht!e (Jes. 7, 4. 7. 9) So hat 
er auch spăter den frommen, aber wankelmiitigen Hiskia 
in seinen Entschlielsungen zu beeinflussen gesucht, indem 
er ihm abriet, mit dem miăchtigen Egypten einen Bund 
gegen das noch măchtigere Assyrien zu schliefsen. Doch 
der Bund wird geschlossen, obgleich Jesaias sein Volk 
auf die Unverletzlichkeit des Zionsberges hinwies. Bald 
genug erscheint Assur mit seiner Macht vor den 'Thoren 
Judăas, um die Abtriinnigen zu ziichtigen und Jerusalem 
einzunehmen. Und auch da, wo Kânig und Volk ver- 
zagen, bleibt Jesaias standhafi und verkiindet, dafs Gott 
bald Abrechnung halten wird mit der stolzen Prabhlerei 
Assurs, dals seine Zweige entblăttert werden und der 
stolze Hochwald niedergeschlagen werden wird. (Jes. 10, 33.) 

Und Jesaias behielt Recht: 185000 Mann vom Heere 
der Assyrer werden in der Nacht vom Engel des Herrn 
geschlagen, und Jerusalem ist fiir diesmal noch gerettet. 
Unter Hiskias Regierung hatten sich durch Jesaias Ein- 
fluls die Verhăltnisse wesentlich gebessert, um so schlim- 

mer war die Reaktion unter Manasse. Der that viel 
Schlimmes, um den Herrn zu erziirnen, ja sogar seinen 
eigenen Erstgeborenen liels er durch's Feuer gehen. In 
den Zeiten des Manasse durften es die Propheten kaum 
wagen, îhrer Meinung Ausdruck zu geben, denn da 
frals das Schwert die Propheten wie ein reilsender 
Liwe, da war ganz Jerusalem voll unschuldigen Blutes 
von einer Ecke bis zur andern.  Bessere Zeiten brachen 
unter Josia an. Da trug es sich zu, dafs man im Tempel 

ein Gesetzbuch fand,1) der Hauptsache nach unser Deutero- 
nomium, welches, aller Wahrscheinlichkeit nach von den 
Propheten verfalst, den prophetischen Ideen zum Siege 
verhelfen sollte. Wihrend dieses Gesetzbuch in der Idee 

die Einheit und Geistigkeit Jahwes betonte, lenkte es doch 

andererseits durch seine kultischen Forderungen von Jahwe 

ab. Man kann sagen: »Im Deuteronomium schlofs die 

1) 2. Kăn. 29, 23,
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Prophetie einen Kompromils mit dem volkstiiralichen 
Jahwismus.« i) 7war wurde »aller fremde Gottesdienst 

ausgerottet, der feierliche Kultus auf den Tempei in Jeru- 
salem beschrânkt, dem Aberglauben gesteuert, fir die 
Armen und Unterdriickten gesorgt, ... im wesentlichen 
aber blieb es doch bei der Kultusreforme.2) Juda war 

auch schon zu tief gefallen, als dals das verkiindete Straf- 
gericht Gottes hătte ausbleiben kânnen, und so kann auch 
Jeremias, diese vorwiegend religiss angelegte Natur mit 
der ihr eigenen elegischen Grundstimmung an dem Gange 
der Dinge nichts mehr indern. Und wie schwer liegt 
ihm das Unglick seines Volkes auf dem Herzen! »Wo 
giebt's Linderung fir meinen Schmerz?« ruft er aus, 
»tief verwundet bin ich ob der Todeswunde meines Volkes! 

O dafs doch mein Haupt ein Wasserbecken wăre und 
mein Auge ein Thrânenquell, — Tag und Nacht wollt 
ich weinen um die Erschlagenen meines Volks.« (Jer. 8, 
18. 21; 9, 1.) Aber welche Leiden hat diesem edlen 
Manne sein eigen Volk in seiner Verblendung bereitet! 
Mehr denn einmal ist er in Gefahr, getâtet zu werden, 
und immer rafit sich dieser Mărtyrer wieder auf, ringt 
sich wieder durch, und obgleich er schlielslich, an seinem 
Werke selbst verzweifelnd, nicht mehr predigen will, so 
muls er doch, vom Herrn iiberwăltigt und wie von einem 
brennenden Feuer getrieben, immer wieder sein Volk 
warnen, strafen und trâsten.  Unter Jojakim bricht end- 

lich die Katastrophe herein, die unter Zedekia ihr blutiges 
Ende und in der Zerstărung Jerusalems und seines Tem- 
pels und in der Wegfiihrung des Volkes ihren vernichten- 

den Abschlufs erhielt. Es war aus mit Juda. Da stent 
nun Jeremias auf den Triimmern der geliebten Stadt und 

ihres Tempels und klagt, aber voll freudiger Hoffnung 
blickt er in die Zukunift, er sieht sein Volk zuriickkehren 

1) Doerne, Die Ergebnisse der neueren alttestamentlichen For- 
schungen.  »Christliche Welte Heft 15, S. 24. 

2) Dr, Meltzer, Das alte Testament im christlichen Religions- 

unterrichte. Gotha 1899. 8. 67.
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und weils von einer Zeit zu reden, in der seinem Volke 
noch eine Ruhe vorhanden sein wird, dann wird der 
Herr dem David einen gerechten Sprols erwecken, der 
soll als Kânig herrschen und Recht und Gerechtigkeit im 
Lande îiben. (Jer. 23, 5.) Aber »bis in den Tod ver- 
kannt muls er den Schmerz tragen, dals all seine Arbeit 
vergeblich scheint, und sie ist doch nicht vergeblich ge- 
wesen!« 1) — Juda lebte nunmehr im babylonischen Exil, 

und da mulste es sich zeigen, ob die Predigt der Pro- 
pheten nicht spurlos an dem Volke voriibergegangen war. 
Der bessere Teil des Volkes hielt fest an dem Glauben an 
Jahwe. Dieser fromme Sinn wurde genihrt und gefârdert 
durch Ezechiel und Deuterojesaia. Ezechiel vornehmlich 
sammelt das an den Wassern zu Babel weinende Volk 
zu einer frommen Gottesgemeinde, er trâstet die ge- 
driickten Frommen durch den Hinweis auf eine bessere 
Zukunft, die ihnen der Herr in seiner Macht und Giite 
vorbehalten hat, »das Feld voller Totengebeinec wird sich 
wieder beleben, denn Jahwe kann mit seiner Macht das 
Unmâgliche mâglich machen. Welch” reichen Trost weils 
auch der Il. Jesaias seinem Volke zu spenden! »Trâstet, 
trâstet mein Volk, spricht euer Gott! Redet freundlich 
mit Jerusalem und ruft ihm zu, dals seine Knechtschaft 
zu Ende, seine Schuld verziehen ist!« (Jes. 40, 1. 2.) 
Kores, den siegreichen Perserkonig, hat er zu seinem 
Werkzeuge erwăblt, dals er Israel zuriickfiihre, damit es 
in seiner Heimat Jerusalem und seinen Tempel wieder 
aufrichte. Aber aus den Triimmern des untergegangenen 
Volkes wird ein neues, wahres Israel erstehen, ein rechter 
Gottesknecht, den er sogar zum Lichte der Heiden macht, 
dals sein Heil komme bis an das Ende der Erde. (Jes. 
49, 6.) Und wenn zunăchst auch die Heimgekehrten iiber 
die Verhăltnisse der Heimat enttăuscht sind und die- 

jenigen, die die friihere Herrlichkeit Jerusalems und seines 
Tempels gekannt hatten, sich nicht von ganzem Herzen 

1) Kosthin, Leitfaden zum Unterrichte im alten Testamente. 8. 75.
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freuen konnten, so wissen doch die Propheten wie Haggai, 
Sacharja und Maleachi auf eine viel herrlichere Zukunft 
zu vertristen, auf das Kommen des Retters aus Sinde 
und Elend. Freilich Liebe iiben und Gottvertrauen, das 
ist die Bedingung zur Teilnahme am Heil. Mit diesen 
letzten Vertretern hat sich die Prophetie ausgelebt, an die 
Stelle des Prophetismus tritt nunmebhr das Schriftgelehrten- 
tum mit seiner Gesetzesauslegung. Es entstehen die Auf- 
sătze der Âltesten, die » Umzăunungen« des (esetzes und 
mii ihnen eine Erstarrung des religisen Lebens, — ein 
Buchstabendienst und jene pharisăische Selbstgerechtig- 
keit, gegen die Jesus in Matth. 23 seine scharfe Straf- 
predigt richten muls. Dafs sich auch in dieser Zeit in 
einzelnen Frommen die prophetischen Ideen wach erhielten, 
davon zeugen so manche von echt prophetischem Geiste 

durchdrungenen Psalmen, in denen wir die reinste Dar- 
stellung des Religissen in der Kunstform der Lyrik vor 
uns haben, »in denen sămtliche Lagen und Yorkommnisse 
des Lebens in das Licht der găâttlichen Betrachtungsweise 
geriickt und auch die Frâmmigkeit geweiht und geadelt 
werden, so dafs sie sich zu Gebet und Hymnus ver- 
klărenc<.!) Im allgemeinen aber hatte es sich gezeigt, 
»dals Israel nicht imstande war, die hohen Ideen der 
Propheten festzuhalten, und so sank es in der Folgezeit 
doch wieder auf ein tieferes Niveau herab«.2) 

Nach diesen Darlegungen werden wir uns kaum des 
Findruckes erwehren kânnen, dals die Propheten nicht 
nur ein wesentliches Stick der israelitischen Religions- 
geschichte, sondern dals sie vielmehr um ihrer hohen re- 
ligidsen Ideen willen den Hhepunkt im alten Testamente 
und damit die geeignete Grundlage und Vorbedingung 
fiir das Verstândnis des neuen Testamentes bilden. Schon 
diese ihre centrale Stellung im Gottesvolke, sollte man 
meinen, liefse es als wiinschenswert erscheinen, sie mehr 

1) Cornill, Die Psalmen in der Weltlitteratur. S. 15. 

*) Marti, Der Einfluls der Ergebnisse der neuesten alttestament- 

lichen Forschungen ete. S. 41.
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als bisher in unserem Religionsunterrichte zu beriick- 
sichtigen.  Ohne Zweifel diirfte aber aus der voraus- 
gegangenen kurzen Darstellung auch zu erkennen sein, 
dals wir în dem israelitischen Prophetismus einen Stoft 
vor uns bhaben, der in seiner Gesamtwirkung, wie im 
Einzelnen geeignet ist, die religidse und sittliche Bildung 
unserer Kinder zu heben und zu fărdern. Denn dals er 
geschichtlich bedeutungsvoll ist, ist noch nicht Grund genug, 
seine Behandlung im cbristlichen Religionsunterrichte mehr 
denn bisher zu fordern. Geschichtlich wichtig sind auch 
andere Partieen des alten Testamentes, wie die Zeit der 
Makkabăer und Richter, und sie erfahren im Unterrichte 
der Volksschule entweder keine oder doch keine so weit- 
gehende Beriicksichtigung, wie man dies von den Pro- 
pheten wiinschen muls.  Dieser letztere Stoft hat eben 
neben seiner geschichtlichen Bedeutung zugleich einen 
hohen Wert fiir die religidse und sittliche Bildung unserer 
Jugend. Sind doch die Propheten selbst Mânner. von 
wahrem Glauben und Gottvertrauen, die sich zu allen 
Zeiten der moralischen Gesunkenheit und dem religisen 
Niedergange ihres Volkes gegeniiber treu und standhaft 
gezeigt haben. In ihrem reinen, gottwohlgefălligen Wandel 
kOnnen sie Gestalten wie Abraham, Moses, David u. a. 
wirdig an die Seite und somit unseren Zăglingen als 
ideale Vorbilder vor Augen gestellt werden. So muls es 
auch von dem religiâs-sittlichen Standpunkte aus als viin- 

schenswert erscheinen, dieser Partie des alten Testamentes 
einen Platz in unserem Religionsunterrichte zu gânnen. 

Leitsatz: Es ist zu wiinschen, dals unseren Schiilern 
mehr als bisher die Bedeutung und das Wesen des is- 
raelitischen Prophetismus erschlossen wird, denn derselbe 
bildet nicht nur den Hăhepunkt in der religionsgeschicht- 
lichen Entwickelung Israels, sondern ist durch seinen re- 

ligios-sittlichen Gehalt von der grâfsten Bedeutung fir 
die religiose und sittliche Bildung unserer Jugend. 

Ohne uns der Einsicht zu verschliefsen, dals wir mit 
dieser Forderung auf eine allgemeine, uneingeschrânkte
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Zustimmung kaum rechnen diirfen, gehen wir nunmehr 
zu der fiir uns Lehrer nicht weniger wichtigen Frage 
iiber, ob es denn iiberhaupt auch mâglich ist, einen Stoff 
wie den im ersten Teile gekennzeichneten unsern Kindern 
unterrichtlich nahe zu bringen; denn davon hângt doch 
in letzter Linie die Entscheidung iiber seine Verwend- 
barkeit im christlichen Religionsunterrichte ab. Zur Zeit 
freilich, wo die Frage iiber die Behandlung der Propheten 
in der Volksschule noch wenig geklărt ist, wogen die 
Meinungen fiir und wider noch hin und her. Glauben 
die einen den Stoff von der Volksschule ausscheiden zu 
miissen wegen Mangels an Zeit, so betonen andere die 
uniiberwindbaren Schwierigkeiten, die dieser Stoff wegen 
seiner angeblich meist abstrakten Gedanken und der ge- 
ringen Aufassungskraft der Kinder einer erfolgreichen 
Behandlung entgegensetzt. Das sind Einwendungen, die 
nicht ohne weiteres von, der Hand gewiesen werden kânnen, 
die zum mindesten einer eingehenden Priifung bediirfen. 
Freilich die Frage nach der Măglichkeit einer erfolgreichen 
Behandlung des Prophetismus allein vom  theoretischen 
Standpunkte aus entscheiden zu wollen, ist gewagt; denn 
von der an sich als richtig erkannten Idee aus ist immer 
noch ein weiter Schritt bis zu ihrer Realisierung. Dal 
selbst die eingehendsten theoretischen Erirterungen nicht 
allewege zum Ziele fiihren, auch wenn sie noch so îiber- 
zeugend und interessant klingen, das haben die Verhand- 
lungen gezeigt, die Pfingsten 1898 iiber den vorliegenden 
Gegenstand im Verein fir wissenschaftliche Padagogik in 
Gotha gefiihrt wurden. Bei einer so wichtigen Angelegen- 
heit wie der in Frage stehenden, da heifst es probieren, 
praktische Erfahrungen sammeln, denn diese nur kânnen 
im letzten Grunde den rechten Mafsstab fir die Beur- 
teilung abgeben. Deshalb sollen in den folgenden Dar- 
legungen besonders die Eindriicke wiedergegeben werden, 
die die praktische Bearbeitung eines bedeutenden Stiickes 
aus dem Gebiete des Prophetismus im 5. Schuljahre bei 
mir hinterlassen hat.
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Fiirs erste tritt an jeden Lehrer, der sich nicht speziell 
mit dem Stofie befafst hat, die unerlălsliche Forderung 
heran, sich durch ein fleilsiges Studium in jene gewaltige 
Geistesbewegung Israels einzuleben. Denn wenn man geben 
will, so muls man erst haben und wenn man andere in 
die Ideen jener Grolsen in Israel hineințiihren will, so 
muls man selbst erst den Prophetismus in seiner Grofs- 
artigkeit erkannt haben. Bisher freilich war das Einarbeiten 
in den israelitischen Prophetismus ebensowenig interessant 
als leicht; denn einerseits hob sich derselbe nach der 

traditionellen Auffassung nicht als etwas Aulserordentliches 
aus dem alten Testamente ab, andererseits fehlte so manche 
Schrift, die mit der rechten Wărme und Begeisterung den 
Nichttheologen in dieses Gebiet hineingefiihrt hătte. Heute 
ist die Sache wesentlich anders; denn durch die moderne 

alttestamentliche Forschung sind die Propheten in die 
rechte Beleuchtung geriickt und als diejenigen Mânner 

erkannt worden, die den H5hepunkt der israelitischen Re- 

ligion ausmachen, und Hand in Hand mit der fort- 

schreitenden Wissenschaft ist eine Reihe von Schriften 

entstanden, die jenes Studium ebenso leicht als interessant 
gestalten. Neben den umfangreicheren, xissenschaftlichen 

Werken von Wellhausen und Reu/s sei auf die folgenden 

Schriften und Schriftehen aufmerksam gemacht, die in 

allgemein verstândlicher Weise in die alttestamentliche 

Wissenschaft iiberhaupt und in den iraelitischen Prophetis- 

mus insbesondere einfiibren. 
1. Kautssch, Die Heilige Schrift des Alten Testamentes; mit 

einem Anhange: Abrils der Geschichte des alttestamentlichen Sehrift- 

tums. Freiburg i. B., 1894. 

2, F. Doerne, Die Ergebnisse der alttestamentlichen Forschungen 

ete.  Hefte zur »Christlichen Welt< Nr. 15. 1894. | 

3. K. Marti, Der Binfluls der Ergebnisse. der alttestamentlichen 
Forschungen ete. Braunschweig, Schwetschke & Sohn, 1894. 

4. C. A. Cormll, Einl. ins Alte Testament. Freiburg i. B., Mohr. 

5. Cornul, Der israelit. Prophetismus. Stralsburg, Triibner, 1896.) 

*) Besonders diese Schrift ist geeignet, mit dem Wesen und der 
Bedentung des Prophetismus bekannt za machen und die rechte Be- 

geisterung fir den Stoff zu wecken.
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6. Kostiin, Leitfaden zum Unterrichte im Alten Testament. Frei- 

burg i. B., 1894. 
17. Derselbe, Jesaias und Jeremias. Berlin, Reimer, 1879. 

3. Dr. Meltzer, Grundlagen fiir eine Umgestaltung des alttesta- 

mentlichen  Religionsunterrichta.  Jahrbuch des Vereins fir wiss. 

Păd. Jahrg. 30. 1898. 
9. Derselbe. Alttestamentliches Lesebuch. Dresden, 1898. 

10. Derselbe, Das Alte Testament im christlichen Religionsunter- 

richte. Gotha, 1899. 
11. Derselbe, Die Behandlung der Propheten im Religionsunter- 

richte. Pădag. Studien, 1898. Heft III. 

12, Dr. Thrândorf und Dr. Meltaer, Der Prophetismus; Prâpara- 

tionen nach psychologischer Methode. Dresden, 1898. 

Wer diese Schriften zu Fihrern in den israelitischen 
Prophetismus benutzt, der wird sich einerseits des Ein- 
drucks nicht erwehren kânnen, dals uns der Prophetis- 
mus einen Stoff fiir die unterrichtliche Bebandlung bietet, 
wie wir ihn grofsartiger und ergreifender und fir die 
religiis -sittliche Bildung unserer Kinder geeigneter im 
alten Testamente kaum finden kânnen, dem wird aber auch 

andererseits die Uberzeugung kommen, das die Măglichkeit 
seiner Behandlung nicht so ohne weiteres abzuweisen ist. 

Die Entscheidung dariiber, ob ein Stoit fir die unter- 
richtliche Behandlung geeignet ist oder nicht, hăngt er- 
fahrungsgemăls immer davon ab, wie die Kinder auf den- 
selben reagieren oder wie der Stoft auf die Kinder wirkt, 
Gewils mag dabei die grâlsere oder geringere methodische 
Geschicklichkeit des Lehrers und seine Begeisterung fir 
die Sache den Erfolg wesentlich beeintlussen und iiber 
manche Schwierigkeit hinweghelfen; allmăchtig aber ist 
auf keinem Gebiete des Unterrichts die Methode, wenn 

nicht schon dem Stofe an sich eine Macht innewohnt, 

die die jugendlichen Geister auf die Dauer zu fesseln ver- 

mag. Und da hat denn die Erfahrung gezeigt, das diesem 
Stofte, dem Prophetismus, von seiten der Kinder ein In- 
teresse entgegengebracht wurde, das je lânger je mehr im 

Wachsen begriffen war. Dieses Interesse, dieses Gefangen- 
nehmen des kindlichen Geistes, kann man wohl kaum 

der schânen und gewaltigen Sprache zuschreiben, in der 
diese Mănner Israels reden, wenn auch nicht verkannt 

Pid. Mag. 176. Eismann, 2
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werden soll, dals die ăufsere Hiille, in der hier die tiefsten 

religiisen und sittlichen Wahrheiten eingeschlossen liegen, 

das Suchen und Forschen nach dem inneren Kern reizt 

und anspornt; — es ist zweifellos, dem Stofte selbst xohnt 

eine Macht înne, die die Kinder packt und festhălt. Nicht 

zum wenigsten mag sich diese Macht aus den schrofien 

Gegensătzen erklăren, in denen sich der Stoft bewegt: 

auf der einen Seite die tiefe Gesunkenheit des Volkes 

Israel im religidsen wie im sozialen Leben, auf der an- 

deren die Propheten mit ihrem Idealismus des Glaubens 

und ihren idealen Anschauungen vom Leben; hier Israel 

mit seinen verkehrten Gottesdiensten, bei den Propheten 

die Betonung der sittlichen That; bei Israel Habsucht, 

Schwelgerei und Unterdriickung der Armen, bei den Pro- 

pheten die sittlichen Forderungen: Reinigung der Herzen 

von allen băsen Listen und Begierden, Rechtthun, Schutz 

den Armen! bei Israel Verlassen auf irdische Macht und 

Hilfe, bei den Propheten Stillesein und Ergebung in Gottes 

Willen; bei Israel Verzagtheit in der drohenden Gefahr 

und dem verdienten Strafgericht, bei den Propheten 

glaubensfrohe Hoffnung und trostvoller Ausblick îm die 

Zukuuft.  Anschauung und Gesinnung stehen hier gegen 

andere Anschauung und Gesinnung wie Satz zu Gegen- 

satz, wie Licht zu Schatten, wie Position zu Negation. 

Was aber ferner den Stoff so interessant macht, das ist 

die logische Folgerichtigkeit seines Verlaufes, indem sich 

ganz natiirlich ein Moment aus dem andern ergiebt: Der 

Siinde folgt die Warnung, der Warnung die Drohung, dem 

unaustilgbaren Siindenleben das găttliche Strafgericht und 

diesem wieder durch die unermefsliche guttliche Giite und 

Gnade der Ratschlufs, dem gedemiitigten und doch so ge- 

liebten Volke das in Christo erscheinende Heil zu teil 

werden zu lassen. 

Mit diesem hohen Interesse, das dem Stofie eignet, 

hângt aufs innigste seine Fafslichkeit auch fir Kinder 

zusammen, diese ist geradezu die Vorbedingung fiir jenes. 

Ein Stoff, der iiber die K5pfe der Kinder hinweggeht,
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wird niemals ein nachhaltiges Interesse erwecken kânnen. 
Hier aber zeigte sich mit wenigen Ausnahmen, dals die 
Kinder schon nach der erstmaligen Darbietung, fir die 
durch eine zweckentsprechende analytische Besprechung 
die rechte Stimmung geschaffen war, den Stoft inhaltlich 
erfalst hatten, ja nicht selten waren die Begabtesten im- 
stande, den Text fast wărtlich wiederzugeben.  Nach 
unserer Erfahrung kOnnen wir dem Vorwurfe, als sei der 
Stoft zu abstrakt und darum făr die Fassungskraft der 
Kinder zu hoch, nicht zustimmen, wenigstens muls er 
eine wesentliche Binschrânkung erfahren. Es sind ja 
Stiicke, auch in den von Dr. Meltzer vorgeschlagenen, in 
den Propheten enthalten, die inhaltlich wie auch sprach- 
lich nicht geringe Schwierigkeiten bieten, es sei nur er- 
innert an Jesaias Berufung, Kap. 6, das Zeichen des 
»Gottmitunse« Rap. 7 und endlich den »leidenden Gottes- 
knecht«. Die Schwierigkeiten, die in den ersten Stiicken 
liegen, lielsen sich durch eine unserer Ansicht nach das 
Ganze nicht stârende Weglassung beseitigen, mit Bezug 
auf das letztere sagt Dr. Me/tzer.: »Der leidende Gottes- 
knecht îst freilich das Sechwrerste, aber im Anschluls an Jere- 

mias ist seine Darbietung immerhin mâglich und durch- 
fiihrbar.« 1) Das eine muls ja zugegeben werden, dal bei 
einzelnen Propheten die Predigt das rein Historische iiber- 
wiegt; aber, wenn sich auch eine Reihe von lehrhaften 

Stellen vorfindet, so ist damit noch nicht gesagt, dals 
dieser Stoff zu abstrakt und darum fiir Kinder unfalsbar 
sei. Weshalb nimmt man denn dann nicht auch Abstand, 

schon im năchsten Schuljahre die lehrhaften Stiicke aus 
den Reden Jesu, wie die Bergpredigt zu behandeln; mir 
scheint Dr. Meltzer nicht ganz unrecht zu haben, wenn 
er behauptet, dals ihm bei Behandlung der Propheten 
weniger Schwierigkeiten entgegengetreten seien »als bei 
gewissen Partien« des Lebens Jesu.2) Daneben ist noch 

1) Erlăuterungen zum Jahrbuch des Vereina fiir wiss. Pădagogik. 
30, Jahrg., S. 40. 

*) Jahrbuch des Vereins făr wiss. Pidagogik. 30. Jahrg., S. 149. 
px
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zweierlei zu bedenken: 1. Die Sprache, in der die Ideen 

und Lehren der Propheten vorgetragen werden, trăgt durch 

ihre vielen trefflichen und leichtverstăndlichen Bilder und 

Gleichnisse so sehr den Charakter des Konkreten an sich, 

dafs sechon dadurch der Vorwurf, die Stiicke seien zu 

abstrakt, zum guten Teile hinfăllig wird. Es sei nur er- 

innert an das Bild von »dem Korb mit dem reifen Obste« 

oder »von dem Hunger nach dem Worte Gottese bei 

Amos, oder an das Gleichnis »vom untruchtbaren W ein- 

berge<« bei Jesaias, das unvwillkiirlich an die anschauliche 

Bulspredigt Nathans bei David erinnert. 2. Viele Sticke 

sind mit dem geschichtlichen Hintergrunde, der natiirlich 

măglichst klar gestellt sein muls und der sich bei Be- 

nutzung einer geeigneten Karte leicht klarstellen lălst, 

oder auch mit den Lebensschicksalen des einzelnen Pro- 

pheten so innig verwachsen, dals man wobhl kaum mit 

Recht behaupten kann, der Stoff biete »selten etwas Histo- 

vischesc1) dar. Wenn auch nicht durchweg, so hat doch 

der Stoff viele konkrete Ziige aufzuweisen, und es feblt 

ihm somit auch nicht die anschauliche epische Breite. 

Eine nicht minder sorgfâltig zu erwăgende Frage ist 

die, ob es angemessen ist, die Propheten bereits im 

5. Schuljahre zu behandeln. Auch hier stehen sich die 

Meinungen gegeniiber; denn wâhrend die einen der festen 

Uberzeugung sind, dals Kinder des 5. Schuljahres die 

hohen Gedanken der Propheten noch nicht zu fassen im- 

stande sind, finden andere die Schwierigkeiten nicht so 

grofs und bedenklich, als dais eine Behandlung des Stoftes 

im 5. Schuljahre nicht măglich sei. Dals so manche 

Partieen bei den Propheten nicht leicht zu verstehen sind, 

ist schon oben gesagt worden und dafs es im Interesse 

eines tieferen Verstindnisses der prophetischen Ideen iiber- 

haupt wiinschenswert wăre, wenn sich die Behandlung 

dieses Stoffes in ein spăteres, womâglich in das letzte 

1) Exlăuterungen zum Jahrbuch des Vereins fir wisa, Pădagogik, 

30. Jahrg., 8. 40.
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Schuljahr verschieben lielse, kann figlich nicht geleugnet 
werden. Doch ist dabei zu bedenken, dals die Propheten 
die Vorstufe des Christentums sind und so am besten als 
Ubergangsstufe vom Alten zum Neuen Testamente be- 
handelt werden.  Damit ist ihnen aber die Stelle an- 
gewiesen, wo sie im Lehrplane aufzutreten haben: sie ge- 
hâren naturgemăls dahin, wo sie die Fortsetzung der mit 
Abraham begonnenen geschichtlichen Reihe bilden, und 
das ist das 5. Schuljahr. Dort ist durch den voran- 
gegangenen Unterricht das rechte Verstăndnis fir die 
prophetischen Anschauungen angebaut, dort darf sich der 

Unterricht des unmittelbaren Interesses fiir den Stoff ver- 
sichert halten. Werden sie aus dem natirlichen Zusammen- 
hange herausgerissen und an spăterer Stelle, vielleicht im 
Leben Jesu mit behandelt, so kânnen sie in ihrer reli- 

giosen und religionsgeschichtlichen Bedeutung nicht ge- 
niigend gewiirdigt werden, sie hătten dann fir die Kinder 
nur noch ein rein historisches Interesse und somit kaum 

einen Wert fiir die religios-sittliche Bildung. Lassen wir 
sie an der Stelle auftreten, wo sie ihren rechten Platz 
haben und behandeln wir sie dort in einer dem geistigen 
Standpunkte unserer 11—19jăhrigen Kinder entsprechen- 

den Weise, so bleibt uns trotzdem noch die. Mâglichkeit, 
sie bei einem spiteren Uberblick iiber die Heilsgeschichte 
im Zusammenhange unter tiefergreifenden Gesichtspunkten 
zu betrachten. Was das Wesentliche beim Prophetismus 
ausmacht, nămlich das Bemiihen der Propheten, das ge- 
fallene Volk durch die Schilderung seines sittlichen Zu- 
standes und durch die Androhung des găttlichen Straf- 
gerichts zur Umkehr zu bewegen und es nach dem Falle 
auf das Kommen des dereinstigen Heils hinzuweisen, das 
verstehen Kinder des 5. Schuljahres gar wohl. Was 
wesențlich iiber das Fassungsvermăgen hinausgeht, mag 
Tuhig weggelassen werden. Dals wir auf eine măglichst 
weitgehende Einschrinkung des Stoftes iiberhaupt bedacht 
sein miissen, das gebietet schon die Menge des sonstigen 
Stoffes, den vwir im Religionsunterrichte zu bewiltigen
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haben. Das fiihrt uns auf ein anderes Bedenken, welches 

gegen die Aufnahme der Propheten in den christlichen 

Religionsunterricht geltend gemacht wird, auf den Mangel 

an der nătigen Zeit. 

An Stoff mangelt es uns in keinem Schuljahre, oft 

genug aber an der Zeit, die nâtig ist, um denselben zu 

bewăltigen. Und da soll nun mit den Propheten der 

religiăse Unterrichtsstoff noch um ein Betrăchtliches ver- 

mehrt werden! Wo in aller Welt sollen wir die Zeit her- 

nehmen, auch den israelitischen Prophetismus noch zu 

behandeln, besonders wenn man erwăgt, dals Meltier fir 

denselben das ganze 5. Sehuljahr fordert. Das ist nicht 

gut mâglich, und ich michte hinzufiigen, auch gar nicht 

notwendig. Um das zu zeigen, was die Propheten fir 

Israel iiberhaupt bedeuten, dazu bedartf es durchaus nicht 

einer eingehenden Behandlung vieler Propheten. Bei Amos 

and Jesaias findet man nahezu die gleichen Gedanken, 

denn der eine wie der andere tritt gegen dieselben Zu- 

stiinde auf; die Predigten îiiber den falschen Gottesdienst 

und das siindhafte Leben in den beiden Reichen ăhneln 

sich în ihren Grundgedanken so sehr, dals man auf die 

Behandlung der einen oder anderen mit Riicksicht auf 

die mangelnde Zeit wohl verzichten kânnte, wenn auch 

andererseits nicht verkannt werden soll, dals eine wieder- 

holte Einschărfung sittlicher Gedanken sicher nicht vom 

Nachteil ist. Die feinern Unterschiede aber in den An- 

schauungen der einzelnen Propheten iiber das sittliche 

Verhăltnis Israels zu seinem Gotte diirften ohnehin den 

Kindern nicht leicht zum Verstăndnis zu bringen sein, 

und so stehen wir nicht an, nur einige der wichtigsten 

Vertreter des Prophetismus zur Behandlung zu empfeblen. 

Ebenso kann unseres Erachtens ohne Schaden fir das 

Ganze die ausfiihrliche Besprechung des Gesetzbuches 

Josias în Wegfall kommen, denn die daran sich an- 

schliefsende Reform ist thatsăchlich nicht zur endgiltigen 

Daurchfiihrung gekommen und somit sein Einfluls auf die 

weitere religise Entwickelung ohne Belang. Unterziehen
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vwir z. B. den Jesaias, Jeremias und schliefslich den Deutero- 
jesaias einer angemessenen Besprechung, so diirften 4 bis 
6 Monate vollstândig ausreichend sein. Gehen wir schliefs- 
lich einmal ernsthaft daran, andere weniger wertvolle 
Stiicke des Alten Testamentes aus unserem Lehrplane zu 
streichen, so dirfte fiiglich der Einwand hinfăllig werden, 
als dafs wir zur Behandlung des Bedeutungsvolisten aus 
dem Alten Testamente keinen Platz und keine Zeit in 
unserem Religionsunterrichte hătten. 

Leitsatz: Die Mâglichbeit einer erfolgreichen Behand- 
lung des israelitischen Prophetismus, auch schon im 
5. Schuljahre, kann nicht ohne weiteres abgewiesen wer- 
den. Sie setzt allerdings ein ernstes Einarbeiten des 
Lehrers in diesen Stoft voraus; fiir den zu behandelnden 
Stotf selbst empfiehlt sich, besonders mit Riicksicht auf den 
Mangel an Zeit, cine wesentliche Beschrânkung auf einige 
wenige Propheten. Dem Stoffe eignet ein hohes Interesse 
und eine damit im Zusammenhange stehende Anschau- 
lichkeit und Falslichkeit. 
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l. 

- 

10, 

Il. 

12. 

13. 

14, 

15, 

16, 

. Woblrabe, Dr. W., Fr. Mykonius, 

. Tews, Joh., Moderne Mălchen- 

„ Ufer, Christian, Das Wesen des 

. Wobhlrabe, Dr. W,, Otto Friek. 

. Holtseh, H., Comenius, d. Apostel 

. Ballwirk, Dr. E. von, Baum- 

-9. Tews, Joh., Sozialdemokratische 

Pădagogisches Magazin. 
Abhandiansea om Gebiete der Pădasogik und ihrer Hilfswissenschaflea. 

Herausgegeben von 

Friedrich Mann. 
Heft 

Keterstein, Dr. H., Betrach- 
tungen iiber Lehrerbildung. 2. Auf. 

„Preis 75 Pf. 
Maennel, Dr. B., Uber pădago- 
gische Diskussionen und die Be- 
dingungen unter denen sie niitzen 
kânnen, 2. Auf. 45 Pf. 

17. 

18. 

der Reformator Thiiringens. 25 Pf. 

erziehuug. Ein Vortrag. 2. Auf. 
30 Pf. | 19. 

Sehwachsinns. 2. Auf. 25 Pf. 
20.   Gedăchtnisrede, gehalten im Halle- 

schen Jehrer-Vereine. 40 Pf.   des Friedens. 30 Pf. 

garten gegen Diesterweg. 25 Pf. 

Pădagogik. 2. Aufl. 30 Pf. 
Fliigel, 0., Uber die Phantasie. 
Ein Vortrag. 2. Aufi. 30 Pf. 
Janke, 0., Die Beleuchtung der 
Schulzimmer. 25 Pf. 
Schuilerus, Dr. Adolf, Die Deut- 
sche Mythologie in der Erziehungs- 
schule. 20 Pf. 
Keferstein, Dr. Horst, Eine 
Herderstndie mit besonderer Be- 
ziehung auf Herder als Pădagog. 

40 Pf. 
Wittstock, Dr. Alb., Die Uber- 
fiillung der gelehrten Boruiszweișge. 

0 Pf. 
Hunziker, Prof. 0., Comenius 
und Pestalozzi. Festrede. 40 Pf. 
Sallwiirk, Dr. E. von, Das Recht 

l25, 

26, 

27. 

28. 

„Lange, Dr. 

der Volksschulaufsicht. Nach den 
Verhandlungen der wiirttemberg, 
Kammer im Mai 1891. 25 Pf. 
Rossbach, Dr. F., Historische 
Richtigkeit und Volkstiimlichkeit 
im Geschichtsunterrichte. 40 Pf. 
Wohlrabe, Rektor Dr, Lehrplan 
der sechsstufigen Volkssehule za 
Halle a. S. fiir den Unterrieht in 
Geschichte, Geographie, Naturlehre, 
Raumlehre, Deutsch. 40 Pf. 
Rother, H., Die Bedeutung des 
Unbewulsten im menschl. Seelen- 
leben. 30 Pf. 
Gehmlich, Dr. Emst, Beitrăge 
zur Geschichte des Unterrichts und 
der Zucht in den stădtischen La- 
teinschulen des 16. Jahrhunderts, 

50 Pf. 
„ Hollkamm,F., Erziehender Unter- 
richt und Massenunterricht 60 Pf, 

. Janke, Otto, Kârperhaltung und 
Sehriftrichtung. 40 PE 

Karl, Die zweck- 
mălsige Gestaltung der 5ffentlichen 
Schutpriifungen. 30 Pt. 

. Gleichmann, Prof. A,, Uber den 
blofs darstellenden Unterricht Her- 
barts. Eine Studie. 60 Pf, 
Lomberg, A., Grolse oder kleine 
Schulaysteme 2 45 Pf. 
Bergemann, Dr. P., Wie wird die 
Heimatskunde ihrer soz.-ethischen 
Anfgabe gerecht? 80 Pf. 
Kirchberg, Th., Die Etymologie 
u. ihre Bedeutung fiir Schule und. 
Lehrer. 40 Pf. 
Honke, Julius, Zur Pfiege volks- 
tiimlicher Bildung und Gesittung: 

50 Pf. 
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29. Reukauf, Dr. A. Abnorme Kinder 47. Wendt, Otto, Der and ihre Pfege. 25 Pf, Foltz, 0., Finige Bemerkungen iber Âsthetik und ihr Verhăltnia zur Pădagogik. 80 Pf. 31. Tews, ]., Elternabende. (Păda- gogische  Abende, Schulabende,) 2. Aufi. 25 Pf, Rude, Adolf, Die hedeutendsten Evangelischen Schulorânungen des 16. Jahrhunderts nach ihrem păda- gogischen Gehalte, 75 Pt, Tews,J., Die Mutter im Arbeiter- 

30, 

32. 

hause. Eine sozia]- pâdagogische Skizze. 20 Pf. 34. Schmidt, M., Zur Abrechnung | ș zwischen Erziehu ng und Regierung. 
20 Pf, 5. Richter, Albert, Direktor in Leip- Zig, Geschichtsunterr. im 17. Jahr- hundert, 
35 P£ . Pârez, Bernard, Die Anfânge des kindlichen Seelenlebena. 60 Pt, Bergemann, Dr. P., Zur Schul. bibeltrage. Eine historiseh-kritische Untersuchung. 50 Pf . Sehullerus, Dr. Adolf, Bemer- kungen zur Schweizer Familienbibel, Fin Beitragz, Schulbibelfrage. 20 Pf. . Staude, P., Das Antworten der Schiiler im Lichte der Peychologie, 
25 Pt, . Tews, Volkabibliotheken. 20 Pf, 

Arndt als Pădagog. 75 Pf. , Gehmlich, Dr.E,, Erziehung und Uaterricht i. 18. Jahrhundert nach Salzmanns Roman Karl v. Karls- erg. 
50 Pf, . Fack, M., Die Behandlung stot- ternder Schiiler, 30 Pf. Ufer, Chr., Wie unterscheiden sich gesunde und krankhafţe Geistes- zustânde beim Kinde? 35 Pf Beyer, O. W., Ein Jahrbuch des franz,. Volksschulwesens, 20 Pt, Lehmhaus, Fritz, Die Vorschule, 

40 Pf, 

Keferstein, Dr. Horst, E. Moritz | * 
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61. 

62. 

63. W 

64, 

| 65. 

. Tews,J, SozialeStreiflichter. . Găring, Dr, Hugo, Biihnentalente 

neusprachliche Unterr. im Liehte der neuen Lehr. plâne und Lehraufgaben făr die hâheren Sehulen. 30 Pf . Lange, Dr. K., Rickblieke auț die Stutigarter Lehrerversamm lung, 
30 Pf. . Busse,H, Beitrăge zur Pfege des ăsthetisehen Gefiihie. 40 Pf. . Keferstein, Dr. H., Gemeinsame Lebensanfgaben, Interessen und wissenschaftliche Grundlagen von irche und Schule. 40 Pf. Fligel,0.D. Religionsphilosophie in der Schule Herbarts, 50 Pt, » Schultze, 0., Zar Behandlung deutscher Gedichte, 35 Pt 
30 P£. 

unter den Kindera. 20 Pf, Keferatein, Dr. EH, Aufgaben d. Schule i. Beziehung auf das sozial- politische Leben, 2. Auf. 50 Pr, Steinmetz, Th., Die Herzogin Dorothea Maria von Weimar und ihre Beziehungen zu Ratke und zu seiner Lehrarţ, Preis 50 Pţ. 97. Janke, O, Die Gesundheitslehre im Lesebueh, 60 Pf, 98. Sallwirk, Dr. E, von, Die for- malen Aufgaben des deutschen Unterrichis. 
1 M, .Zange, F., Das Leben Jesu im Unterr, d. hsh, Sehulen, 50 Pf, . Băr, A, Hilferoittel fiir den staata- u. geselischaftskund], Unterricht, IL, Heeresverfassungen. 1 M 20 Pf, Mittenzwey, L., Die Pfege der Individualităţ i. d. Schule. 60 pf, Uier, Chr, Uber Sinneatypen a, verwandte Erscheinungen, 40 Pț. ilk, Die Synthese im natur- kundlichen Unterr, „60 Pf. Sehlegel, Die Ermittelung der Unterrichtsergebnisse, 45 Pr. Schleichert, Exper. u. Beobachţ, im botan, Unterrieht, 20 Pf. 
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66. 

67. 

69, 

69. 

70. 

7. 

72, 

73, 
74, 

75. 

16. 
77. 

78. 
79, 

80. 

81. 

82, 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

Sallwirk, Dr. E. v., D. Arbeits- 
kunde im naturwissenschaftlichen 
Unterricht. 80 Pf. 
Fligel, 0., Oher das Selbst- 
gefiihl. Ein Vortrag. 30 Pf. 
Beyer, Dr.0. W., Die erziehliche 
Bedeutung d. Schulgartens. 30 Pf. 
Hitschmann, Fr. Uber die 
Prinzipien der Blindenpădagogik. 

20 Pf. 
Linz, Friedrich, Zur Tradition u. 
Reform des franzăsischen Unter- 
richts. 1 M 20 Pf. 
Triiper, J., Zur Pădagogischen 
Pathologie und Therapie. 60 Pf. 
Kirst, A., Das Lebensbild Jesu 
auf der Oberstufe. 40 Pf, 
Tews, J]., Kinderarbeit. 20 Pf. 
Mann, Fr., Die soziale Grundlage 
von Pestalozzis Pădagogik. 25 Pf. 
Kipping, Wort und Wortinhalt. 

. 30 Pf. 
Andreae,UberdieFaulheit. 60 Pt. 
Fritzsehe, Die Gestalt. d. System- 
stufen im Geschichtsunterr. 50 Pf. 
Bliedner, Schiller. 80 Pf. 
Keferstein, Rich. Rothe als 
Pădagog und Socialpolitiker. 1 M. 
Thieme, Uber Volksetymologie in 
der Volksschule. 25 Pf. 
Hiemesch, Die Willensbildune. 

60 Pf. 
FPliigel, Der Rationalismus in 
Herbarts Pădagogik. 50 Pf. 
Sachse, Die Liige und die sitt- 
lichen Ideen. 20 Pf, 
Beukauf, Dr. A., Leseabende im 

Dienste der Erziehung. 60 Pr. 

Beyer, 0. W., Zur Geschichte des 

Zillerschen Seminars. 2 M. 
Uter, Chr., Dureh welche Mittel 
steuert der Lehrer aulserhalb der 
Schulzeit den sitilichen Gefahren d. 
heranwachsenden Jugend? 40 Pf. 
Tews, J., Das Volksschulwesen in 
d. gr. Stădten Deutsehlande. 3 Pf. 
Janke, 0., Die Schâden der ge- 
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89. 

90. 
9. 

92. 

93, 

94. 

96. 

97, 

98, 

99. 

100. 

101. 

106. 
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werblichen u. landwirtschaftlichen 
Kinderarbeit f. d. Jugenderziehung, 

60 Pf. 
Foltz,0., Die Phantasie in ihrem 
Verhăltnis zu den hheren Geistes- 
thătigkeițen. 40 Pf. 
Fick, Uber den Schlaf. 70 Pf. 
Keferstein, Dr. H., Zur Er- 
innerung an Philipp Melanchthon 
als Praeceptor Germaniae. 70 Pf. 
Staude, P., Uber Belehrungen 
im Anschlusse an den deutschen 
Aufsatz. 40 Pf. 
Keferstein, Dr. H., Zur Frage 
des Egoismus. 50 Pf. 
Fritzsche, Prâp. zur Geschichte 
des grolsen Kurfursten. 60 Pf. 

„ Sehlegel, Quellen der Berufs- 
freudigkeit. 20 Pf. 
Sebleichert, Die  volksvirt- 
schaftl.  Elementarkenntnisse im 
Rahmen der jetzigen Lehrplăne 
der Volksschule. 10 Pf. 
Schullerus, Zur Methodik des 
deutschen Grammatikunterrichts. 
(U. d. Presse.) 
Staude, Lehrbeispiele fir den 
Deutschunterr. nach der Fibel von 
Heinemann und Schrâder. 60 Pf. 
Hollkamm, Die  Streitfragen. 
des Schreiblese-Unterrichts. 

40 Pt. 
Muthesius, K., Schillers Briete 
iiber die ăsthetische Erziehung 
des Menschen, 1 M. 

Băr, A, Hilfamittel f. d. staate- 
und  gesellschaftskundl. Unter- 
vieht. IL. Kapital. 1M. 

„Gille, Bildung und Bedeutung 
des sittlichen Urteile. 30 Pf. 

„ Schulze, 0., Beruf und Berufs- 

wahl. 30 Pf. 

„Wittmann, H., Das Sprechen 
20 in der Schule. Pf. 

„Moses, J., Vom Seelenbinnen- 

leben der Kinder. 20 Pt, 

Lobsien, Das Censieren. 25 Pf. 

Buchhandlung. 
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107. Bauer, Wohlanstândigkeitslehre, 
20 Pf, 

108. Fritzsche, R., Die Verwertung 
der Birgerkunde. 50 Pf. 

109, Sieler, Dr. A., Die Pădagopik 
als angewandte Ethik und Psycho- 
logie. 60 Pf. 
Hon ke, Julius, Friedrich Eduard 
Beneke, 30 Pf. 
Lobsien, M., Die mechanische 
Leseschwierigkeit der  Sehrift- 
zeichen 80 Pt. 
Bliedner, Dr. A., Zur Er- 
innerung an Karl Volkmar Stoy. 

25 Pf. 
K. M., Gedanken beim Sehul- 
anfang. 20 Pf. 
Schulze, Otto, A. H. Franckes 
Pădagogik. Ein Gedenkblatt zur 
200 jăbr. Jubelfeier d. Franckeschen 
Stiftungen, 1698/1898. 80 Pf, 
Niehus, P., Uber einige Mângei 
in der Rechenfertigkeit bei der 
aus der Schulpflicht entlassenen 
Jugend. 40 Pf. 
Kirst, A., Prăparationen zu zwâlf 
Hey'schen Fabeln. 2. Auf. 70 P£ 
Grosse, H., Chr, Fr. D, Schubart 
als Schulmann. 1 M 30 Pt. 
Sellmann, A., Caspar Dornau. 

80 Pf. 
Grolskopf, A., Sagenbildung im 
Geschichtsunterricht. 30 Pf. 
Gehmlich, Dr. Ernst, Der Ge 
fâhlsinhalt der Sprache. 1 M, 
Keferstein, Dr. Horst, Volks- 
bildung und Volksbildner. 60 Pf, 
Armstroff, W., Schule und 
Haus in ihrem Verhăltnis zu ein: 
ander beim Werke der J ugend- 
erziehung. 4. Auf. 

110, 

MU. 

112. 

113. 

114. 

M5. 

116, 

11%, 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

unterricht in der Mădohen-Volks- | 
schule. 50 Pf. 
Sallwirk, Dr. E. von, Wissen- 
schaft, Kunst und Praxis des Er- 
ziehers. 50 Pf. | 

124, 

  

50 Pf. | 
Jung, W, Der Haushaltungs- | 140. 

Heft 

125. 

126. 

127. 

128, 

129. 

130.. 

131. 

132, 

133. 

134. 

139. 

141. 

Fligel, 0. Uber die Persin- 
liche Unsterblichkeit. 3. Auf. 

40 Pi. 
Zange, Prof. Dr. F.. Das Krenz 
im Erlosungeplane Jesu. 60 Pf. 
Lobsien, M., Unterricht und 
Ermiidung. 1 M. 
Sehneyer, F., Persănliche Er- 
innerungen an Heinrich Schaum- 
berger. . 30 Pf- 
Sehab, R., Herbarts Ethik und 
das moderne Drama. 25 Pf. 
Grosse, H., Thomas Platter als 
Schulmann. 40 Pf. 
Kohlstock, K., Eine Schiiler- 
reise, 60 Pf. 
Dost, cand. phil. M., Die psycho- 
logische und praktische Bedeutung 
des Comenius und Basedow in 
Didactica magna und Elementar- 
werk. 50 Pf. 
Bodenstein, K., Das Ehrgefăhl 
der Kinder. 65 pf. 
Gille, Rektor, Die didaktisch en 
Imperative A. Diesterwegs im 
Lichte der Herbartschen Psycho- 
logie. 50 Pf, 

. Honke, J., Geschichte und Ethik 
in ihrem Verhăltnis zueinander. 

60 Pf. 
. Staude, P., Die einheitliche Ge- 
staltung des kindlichen Gedanken- 
kreises. 75 Pf. 

- Muthesius, K., Die Spiele der 
Menschen. 50 Pi, 

„ Schoen, Lie. theol. H., Tradi- 
tionelle Lieder und Spiele der 
Enaben und Mădehen zu Nazareth. 

50 Pf, 
Schmidt, M., Siinden unseres 
Zeichenunterrichts. 30 Pf. 
Tews, J., Sozialpădagogische Re- 
formen. 30 Pf. 
Sieler, Dr. A., Persănlichkeit u. 
Methode in ihrer Bedeutung tăr 
den Gesamterfolg des Unterrichts, 

60 Pi. 

Zu beziehen dureh jede Buchhandlung.
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Linde, F., Die Onomatik, ein 

notwendiger Zweig des deutschen 

Sprachunterrichts.  (Unter der 

Presse.) 

Lehmann, 0., Verlassene Wohn- 

stătten. 40 Pf. 

Winzer H., Die Bedeutung der 

Heimat. 70 Pf. 

Bliedner, Dr. A., Das Jus und 

die Schule. 30 Pf. 
Kirst, A. Rickerts nationale 
und  pădagogische  Bedeutung. 

50 Pf, 
Sallwiirk, Dr. E. von, luter- 
esse und Handeln bei Herbart. 

20 Pf. 
Honke, J., Uber die Pfiege mo- 
narchischer Gesinnung im Unter- 
rieht. 40 Pf. 
Groth, H. H., Dentungen natur- 
wissenschaftlicher  Reformbestre- 
bungen. 40 Pf. 

Rude, A., Der Hypnotismus und 

seine Bedeutung, namentlich die 

  

  

Hett 

156. 

15%. 

Stahl, Verteilung des mathe- 
matisch - geogr. Stoffes auf eine 
achtklassige Schule. 25 Pi. 
Thieme, P., Kulturdenkmăler in 
der Muttersprache fiir den Unter- 
richt in den mitileren Schuljahren. 

1 M 20 Pf. 
. Bâringer, Friedr., Frage und 
Antworf. Eine psychologische Be- 
trachtung. 40 Pf. 

„ Okanovwitsch, Dr. Steph. M., 
Interesse und Selbstthitigkeit. 

30 Pf. 
„ Mann, Dr. Albert, Staat und 
Biidungswesen în ihrem Verhăltais 

zu einander im Lichte der Staats- 

wissenschaft seit Wilhelm v. Hum- 

boldt. 1M 

„ Regener, Fr, Aristoteles als 

Psychologe. 80 Pf. 

„Gâring, Hugo, Kuno Fischer 
als Litterarhistoriker. 1. 45 Pf. 

„Foltz, O., Uber den Wert des 

Schânen. 25 Pf. 

ădagogische. 80 Pt, | 164. Sallwirk, Dr. E. von, Helene 

Sali, Dr. E. von, Divini- Keller. 20 Pf. 

tât und Moralităt in der Er-| 165 Schâne, Dr., Der Stundenplan 

ziehung. 50 Pf, und seine Bedeutung fir Schule 

Staude, P., Uber die praktische | „ag ud e E. Der Doibani £ [ 

Bodeniung îor eliostaie ntichen Formenkunde, Zeichnen und Hand- 

. ” fertigkeitaunterrieht in der Volks- 

Berndt, Joh.. Zar Reform des sehule. Mit einem Vorwort von 

evangelischen Religionsunterrichis Prof. Dr. 0. Willmann- Prag. 

vom Standpunkte der neueren 65 Pf 

Theologie. 40 Pf. | 167. Flugel, 0., Uber das Absolute 

Kirst, A, Die Gewinnung des in den âathetischen Urteilen. 

Kupfers und Silbers im Mans- 40 Pi. 

feldschen, 60 Pf. |168. Grosskopf, Alfred, Der letzte 

Sachse, K., Einfluls des Ge- Sturm und Drang der deutschen 

dankenkyeises auf den Charakter. Literatur, insbesondere die mo- 

45 Pf. derna Lyrik. 40 Pf 
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Michel de Montaigne. Dusmaţil păbagogifdier Bfiime aus Montaigne's 
Efjays, îiberfegt von Ernft Sâmid. 2. Huflage. 1 Bândhen. Preis 
50 pf., eleg. gebunden 1 ÎN. 10 pf. 

Immanuel Stant, Îlber Pădagogit. Mit Kant's Biographie neu heraus: 
gegeben von Prof. Dr. Cheodor Dogt. 3. Uuflage. 1 Band. Preis 
1 D., eleg. gebunden 1 N. 75 Pf. 

3. 6. Dinter'8 Husgemăfilte păbagogițdie Sdiviften, Mit Finleitungen, 
Anmerfungen, fowie einer Charatteriitit des Autors herausgegeben von 
Sricdrik Seidel. 2. Xuflage. 2 Bănde. Preis 6 IM. 50 Pf., eleg. 
gebunden 8 N. 50 pi. 

Ş. 4. Baieboiw'â Păsagogilde Briviften. Mit Bafedow's Biographie 
herausgegeben von Dr. Bugo Băring. 1 Bam. Preis 5 M., eleg. 
gebunden 6 IN. 20 pf. 

Muguit Dermauu Niemever, Grunbfâge dev Evşiefjung ună des Muter= 
ridiis. Mit Ergânzung des aejcbidtlid: litterarifdhen Ceils und mit 
Diemeyer's Biographie herausgegeben von Dr. Wilhelm Xein. 
2. Auflage, 5 Bânde. Preis 8 1. 50 pf, eleg. geb. 11 Vi. 50 pf. 

I. 6. Bidte'8 Beden an die Deuifdie Siation. Mit Anmerfungen und 
Sihte's Biographie herausgegeben von Dr. Cheodor Dogt, Prof. an 
der IDiener lniverțităt. 2. Auf. Preis 2 NL. 50 Pf., eleg. geb. 3 50 pf. 

Şfaat Şielin'8 Piăsagonilke Sdiriften nebțt feinem pădagogijhen Brief 
mediei mit Job. Cafpar Savater, !lyfjes von Salis und I. 6. Shlofer. 
Beransaegeben von Dr. Augo Găâring. Mit Ifelims Biographie von 
Dr. Eduard Mever. 1 Band. Preis 5 Ni. eleg. gebunden 4 MM. 

I- torteg Gebanhen iiber Griiehung, Hit Einleitung, Unmerfungen und 
fode's Biographie herausgegeben von Dr. E. von Saliwiirt, rog: 
her3ogl. Badifchem Oberfhulrat. 2. Unfi. 1 Band. Preis 2 M. 50 pf, 
eleg. gebunben 3 ÎN. 50 pf. 

Sriedridh'8 de8 Grofen Pădanogilede Sclriften und Auferungen. Mit 
einer Abhandlung îiber Şriedridh's des Groţen Shulreglement nebft ciner 
Sammlung der hauptțădlichțten Schulreglements, Xejfripte und Erlafie 
iiberjegt und bherausgegeben von Dr, Jiiraen Bona Meyer, Prof. der 
Philojophie und Pădagogit in Bonn. Preis 3 1, elea. geb. 4 II. 

Şean Paul Şricbrid) Nicter'8 TPevana mebft pădagogițdjen Stiien 
aus feinen iibrigen IDerten und dem, Seben des vergniigten Schulmeifter: 
leins Maria Dus în. Anenthal.* Mit Einleitungen, Anmerfungen und 
Ridter's Biographie verjehen. von Dr. Karl Sange, Direftor der 
1. Bărgerichule su Plauen î. Dati. 2. Uuiage. 1 Band. Preis3s m. 
50 Pf. eleg. gebunden 4 MI. 50 pf. - îi, 

Zu beziehen dureh jede Buchhandlung.
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Ş6uelon uns fie Pifleratuv Der meidlidien Bilung în Franfreidi. 
Berausgeaeben von Dr. €. v. Sallwiirt, Grofherzogl. Babdijhem Wber: 

fulrat. 1 Band. Preis 3 N. 50 Pf., eleg. gebunden 4 M. 50 pf. 

Dr. S. 99. Mager'8 Deutidje Bingerfdiule. Shreiben an einen Staats= 
mann.  Berausgegeben von Karl Eberhardt, Grofherzogl. Sădi. 

Seulrat und Bezirfsichulinfpeftor. 1 Band. Preis 1 ÎN. so pf., eleg. 

gebunden 2 IM. 80 pf. 

Dr. Martin 9uther'8 Pădagogifehe Sdriften und Hufevungen. dus 
feinen IVerfen gejammelt und în einer Cinleituna ufammenfațiend 

daratterifiert und dargeftelit von Dr. 6. Heferftein, Seminaroberlehrer 

su Bambura. 1 Band. Preis 3 MM. eleg. gebunden 4 Il. 

Salzmann'8 Huspeluăbiie Sclvifizn.  Berausgegeben von E. Adder: 

mann, Grofherzoal. Săi. Sdulrut und Direftor der Karolinenfhule 

und des Sehrerinnențeninars zu Eifenadh. 2 Bânde. Preis 5 WM. 

eleg. gebunden 7 IN. 

Milton'8 Pătagogildje Sdriflen ună Ăukerunpen. Mit Cinleitung und 
Unmerfungen herausgegeben von Dr. Jiirgen Bona Meyer, Prof. der 

Philofophie u. Păd. n Bonn. Preis z5 Pf., ele. gebunden 1 HI. 50 pf. 

Dr. TRilbelm Sarnijă'8 Banbudy fiiv Bas beutțde Bolfsțifultoețen. 

Mit Anmerfungen und Aurnijds Biographie Rerausaegeben von Dr. 

friedrid Bartels. Preis 3 IM 50 Pf., eleg. gebunden 4 111. 50 pf. 

Şiuger, Dr. Şriebrid) 2uguit, Ausgemăllte pădagogildie Sdiviften. 

2 Bănbe. Preis 5 IM. 50 Pf., eleg. gebunden 7 N. 50 pf. 

boii Diefterimeg. Darfiellung eines Tebens ună einer Feline und 

Dusmuafil aus feinen Sdiviflen. Berausaegeben von Dr. £. o. Saliwiirf. 

Geh. Aofrat, 3 Bânde. Preis 10 Ni. eleg. gebunden t5 II. 

Berthold Gigiâmunb'8 Huspetuăflte Sdjviften.  Beransgegeben, mit 
Biographie und Anmertungen verfehen von Dr. Hari Niarficheffel. 

1 Band. Preis 4 N. 50 Df., eleg. gebunden 5 Ul. 50 pf. 

In Dorbereitung begriffen fine: Şribel, £. A. IDolf, Batid n. a. 

Deutie Blătter, Beilage zu Gartenlaube, 1872, Mr. 19: .. „Bag 
mir bou einem Iinternebmen diețer Art verlangen fânnen, Golibiz 
tât der Abfiht und Vusfitbrung, ein tar begrengter Plan, eine mit Gejdinad 
und Gachfenntui3 berbunbene Corajalt fiir da5 (Sange îwie fir da8 Cingelne, 
da8 ițt în der Mann'jden Bibliothef geleiitet.“ 

Ser, Băbagog. Blitter ii Qebrerbilbg. 1876, Şeft 6: .. „Bir 

zeigen baâ rijdeinen diețer păbagogiiden Slațiifer mit ben SBemerten an, da 
die Mamen der erauâgeber fiiv Bie genaue Teztrevițion der Auâgaben biirgen. 
Bon bețonberem SYterte jind Bie den Detrejțenden Serfen vorauâgejlhidten Bioz 
grapbieen. Da findet man Dueltenţtudium, — nit Mitagâhoit! 64 îit 
eine Greube, zu fepen, mie fauber hier die alten Sdhiige Der Bibagogit zu 
Sage gejirbert mwerbden.“ Vebr, 

  

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 
   


